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1 Lexika

Brockhaus — Die Enyzklopädie. — 20. Aufl. — Leipzig
Bd. 4 (1996), S. 299

Cantor, Moritz Benedikt, Mathematikhistoriker,
Mannheim 23.8.1829, † Heidelberg 10.4.1920; Prof. in Heidelberg (1863-1913);
war der erste Prof. für Gesch. der mathemat. Wissenschaften; seine �Vorlesungen
über Gesch. der Mathematik� (4 Bde., 1880–1908) waren die erste umfassende
Darstellung seines Faches.

Weitere Werke: Mathemat. Beiträge zum Kulturleben der Völker (1863). Die
röm. Agrimensoren u. ihre Stellung in der Gesch. der Feldmeßkunst (1875).

Mathematiker-Lexikon / Herbert Meschkowski
Professor in Heidelberg. Führender Historiker der Mathematik.

Behandelte in seinen ”Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik” die
Entwicklung von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Lexikon bedeutender Mathematiker / hrsg. von Siegfried Gottwald ... — Thun
[u.a.], 1990. — S. 88

Cantor, Moritz Benedikt : geb. 23. 8. 1829 Mannheim, gest. 9. 4. 1920 Heidel-
berg. — Nach dem Studium in Heidelberg, Göttingen und Berlin (u. a. bei C.
F. GAUSS und P. G. L. DIRICHLET) habilitierte sich C. 1853 in Heidelberg,
wo er ab 1860 bis zu seiner 1913 erfolgten Emeritierung spezielle Vorlesungen
zur Geschichte der Mathematik bestritt, aus denen sein 4bändiges Hauptwerk

”Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik“ (1880-1908) hervorging. Dieses
Standardwerk der Historiographie der Mathematik ist zwar heute in weiten Tei-
len nach Inhalt und Methode überholt, stellt aber immer noch die eingehendste
Gesamtdarstellung der Geschichte der Mathematik von den Anfängen bis 1800
dar. Daneben hat sich C. in vielfältiger Weise als Biograph betätigt (z. B. für die
Allgemeine Deutsche Biographie).

C. war der führende Mathematikhistoriker Deutschlands im 19. Jh. Die mathe-
matikgeschichtliche Forschung verdankt ihm wesentliche Impulse durch die von
ihm begründete wissenschaftliche Schule, die ihre Entstehung vor allem seinem
ausgedehnten Lehrbetrieb verdankt. Im Rahmen der ”Zeitschrift für Mathematik
und Physik“, deren historisch-literarische Abteilung er 1875-1900 leitete, gab C.
auch die ”Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik“ heraus (1877-1918),
eine der frühesten Publikationsorgane für die Historiographie der Mathematik.

Poggendorff, Dictionary of Scientific Biography — Wolfgang Eccarius

Heidelberger Gelehrtenlexikon / Dagmar Drüll. - Heidelberg
Bd. 2. 1803–1932. — 1986, S. 35–36

Cantor, Moritz Benedikt

1853–1890 Phil. Fak.
1890–1913 Nat.-Math. Fak.

Mathematik
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* 23. Aug. 1829 Mannheim
† 9. Apr. 1920 Heidelberg

(mosaisch)
V Isaak Bendix C. (†1885) Kaufmann
M Nanette Schnapper
m 23. Aug. 1868 Telly Gerothwohl (1847–1873)
K 1 S, 1 T

Lebenslauf WS 1848/49 Stud. Heidelberg, Göttingen, Heidelberg, Berlin; 6.
Mai 1851 Dr. phil. Heidelberg; 30. Apr. 1853 Habilitaion Heidelberg; 9. Nov. 1863
a.o. Prof. H; 30. Juli 1877 Honorar-Prof. Heidelberg; 21. Febr. 1908 o. Honorar-
Prof. Heidelberg; 15. Aug. 1913 auf eig. Antr. Ruhestand Univ. Heidelberg

1894 Hofrat; 1902 Geh. Hofrat

Ehrungen 1886 Ritterkreuz 1. Kl. des Ordens vom Zähringer Löwens; 1909
Mitgl. der Akad. der Wiss. Heidelberg; 1913 Ritterkreuz des Ordens Berthold I.
Quellennachweis UAH A-219/PA; UAH Fak.-Akte III, 5a Nr. 77; GLA Abt.
235, Fasz. 1862; Bf. UBH
Werke Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. 4 Bde. Leipzig 1880–
1908. Nachdr. 1965. — Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker.
Halle/S. 1863. — Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Ge-
schichte der Feldmeßkunst. Leipzig 1876.
Herausgeber 1877–1918 Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen
Wissenschaften
Literaturangaben NDB 3 (1975) S. 129 (mit Werkverz.)
Porträtnachweis Bildersammlung UAH; graph. Slg. UBH; Kurpfälz. Museum;
NDB

2 Biographische Informationen

2.1 WWW-Biographien

• Moritz Benedikt Cantor1 aus MacTutor History of Mathematics

Moritz Benedikt Cantor
Born: 23 August 1829 in Mannheim, Baden (now Germany)
Died: 9 April 1920 in Heidelberg, Germany

Moritz Cantor’s parents were Isaac Benedikt Cantor (1799–1885) and Na-
nette Meyer Schnapper. Isaac, who was a merchant from Amsterdam, was
the son of Benedict Cantor and Telly de Vries. Nanette, known as Nelly, was
the daughter of the money changer Meyer Wolf Schnapper and Johanna Is-
rael. Isaac and Nanette Cantor were married in Amsterdam on 14 November
1825. Nanette’s brother Adolph Schnapper was a witness at the marriage
ceremony. Both families were Jewish. Moritz was brought up in Amsterdam
and his early education was from private tutors employed by his parents. He
attended the Gymnasium in Mannheim to complete his secondary education
and prepare for his university studies.

1Link: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Cantor Moritz.html
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He entered Heidelberg University in 1848 where he was taught by Franz Ferdi-
nand Schweins (1780–1856) and Arthur Arneth (1802–1858). Given Cantor’s
fame as an historian of mathematics, we should note at this point that Arneth
was an excellent historian of mathematics who wrote the important work Hi-
story of Pure Mathematics in its relation to the History of the Human Mind
(1852). He was one of the first to try to base the history of mathematics
on general philosophical principles, rather than seeing it as merely compiling
facts and recording past events. There is, however, no sign that Cantor was
influenced towards the history of mathematics at this stage in his career. Af-
ter a year at Heidelberg, Cantor went to the University of Göttingen where he
spent the years from 1849 to 1851. At Göttingen he was taught mathematics
and astronomy by Carl Gauss, physics by Wilhelm Weber and mathematics
by Moritz Stern, who was particularly interested in number theory. He retur-
ned to Heidelberg where he presented his doctoral thesis in 1851. His advisor
at the Ruprecht-Karls University of Göttingen was Ferdinand Schweins and
he was awarded a doctorate on 6 May 1851 for his thesis entitled Über ein
weniger gebräuchliches Koordinatensystem. He did not take the state exami-
nation to qualify as a gymnasium teacher, which most students took at this
stage, but he went to Berlin where he spent the summer semester of 1852
attending courses by Lejeune Dirichlet and Jakob Steiner. On 30 April 1853
he was appointed as a docent at the University of Heidelberg having submit-
ted his habilitation thesis Grundzüge einer Elementararithmetik. He was to
remain at Heidelberg for the rest of his life.
Cantor’s early work was not on the history of mathematics but he did write
a short paper on Ramus, Stifel and Cardan which he presented to a scientific
meeting in Bonn. It looked at the introduction of Hindu-Arabic numerals into
Europe, and was published in 1857. [. . . ]
However, he was influenced at Heidelberg by Arneth, whom we mentioned
above, and by the cultural philosopher Eduard Maximilian Röth. Although
Röth was the professor of philosophy and Sanskrit at Heidelberg, he had
studied mathematics, physics and chemistry in Paris with teachers such as
François Arago, Jean-Baptiste Biot, Pierre-Louis Dulong (1785–1838) and
Jean-Baptiste-André Dumas (1800–1884). He may well have encouraged Can-
tor to visit Paris which he did in the late 1850s. During this visit, which Cantor
made shortly after his encouraging Bonn meeting, he became friendly with
Michel Chasles and Joseph Bertrand. Chasles was an acknowledged leading
expert on the history of geometry and encouraged Cantor to publish further
historical material in Comptes Rendus.
From 1860 Cantor lectured on the history of mathematics and became one
of the leading German historians of mathematics at the end of the 19th Cen-
tury. His first significant work was Mathematische Beiträge zum Kulturle-
ben der Völker (1863) (Mathematical Contributions to the Cultural Life of
the People) which, like his earlier work, concentrated on the introduction of
Hindu-Arabic numerals into Europe. Not only did 1863 mark the first im-
portant work by Cantor, but it also was the year in which he was promoted
to extraordinary professor at Heidelberg. On his birthday, 23 August 1868, he
married Telly Gerothwohl (1847–1873); they had one son and one daughter.
Cantor’s second book was Euclid und sein Jahrhundert (Euclid and his centu-
ry) in which he summarised the work of Euclid, Archimedes and Apollonius.
It was published in 1867. His next major contribution was Die römischen
Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst (Ro-
man surveyors and their place in the history of surveying). This may seem a
strange topic at first sight since it is recognised that the Romans added little
to the development of mathematics. However, Cantor saw that the Roman
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surveyors had played an important role in transmitting Egyptian and ancient
Greek practical geometric methods to Europe in the Middle Ages.
Cantor is best remembered for the four volume work Vorlesungen über Ge-
schichte der Mathematik which traces the history of mathematics up to 1799.
The first volume was published in 1880 and the last volume appeared in 1908.
The first volume traces the general history of mathematics up to 1200. The
second volume traces the history up to 1668. The year 1668 was chosen by
Cantor because in this year Newton and Leibniz were just about to embark
on their mathematical researches. The third volume continues the overview of
the history up to 1758, again chosen because of the significance of Lagrange’s
work which began shortly after this date. [. . . ]
After completing the third volume Cantor realised that, at the age of 69, he
was not up to the task of completing another volume, so at the Congress
of 1904 in Heidelberg he organised a team with nine further contributors to
collaborate on the fourth volume. As editor-in-chief Cantor set high standards
and insisted that the style and impartiality of the first three volumes be
retained. This fourth volume again stopped just before a highly significant
development since 1799 is the year of Gauss’s doctoral thesis. [. . . ]
Moritz Cantor was no relation to Georg Cantor who referred to him as his
Namensvetter (cousin by name only). Moritz Cantor was honoured with elec-
tion to the German Academy of Scientists Leopoldina in 1877. He is buried
in the Heidelberg Bergfriedhof Cemetery.
Article by: J J O’Connor and E F Robertson
July 2014

MacTutor History of Mathematics
[http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cantor Moritz.html]

Auszug vom 14. Juni 2016

• Moritz Cantor2 in Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Moritz Benedikt Cantor (* 23. August 1829 in Mannheim; † 9. April 1920
in Heidelberg) war der erste Professor für die Geschichte der Mathematik in
Deutschland.
Studium Heidelberg Göttingen Berlin
Cantor studierte zunächst ab 1848 Mathematik in Heidelberg, später ab 1851
in Göttingen bei Carl Friedrich Gauß, Wilhelm Weber und Moritz Stern sowie
1852 in Berlin bei Peter Gustav Lejeune Dirichlet und Jakob Steiner.
Promotion Habilitation
Nach seiner Promotion am 6. Mai 1851 mit der Arbeit Ein wenig gebräuchli-
ches Coordinatensystem habilitierte er sich 1853 wieder in Heidelberg mit
Grundzüge einer Elementar-Arithmetik und lehrte dort seit 1860 die Ge-
schichte der Mathematik, seit 1875 in einem regelmäßigen dreisemestrigen
Kurs.
Begegnung mit Michel Chasles
Ende der 1850er Jahre traf er bei einem Aufenthalt in Paris bei dem Mathe-
matikhistoriker und Geometer Michel Chasles, der eine Arbeit von Cantor
über Mathematikgeschichte (Zenodorus) in den Comptes Rendus der Pariser
Akademie veröffentlichte.
Lehrauftrag und Honorar-Professur
1853 wurde Moritz Cantor Privatdozent an der Universität Heidelberg, der
Ruperto Carola. 1863 wurde Cantor dort außerplanmäßiger Professor und

2Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Moritz Benedikt Cantor
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1875 Honorar-Professor, bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1913. Im Jahr
1877 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt.
1900 hielt Moritz Cantor einen Plenarvortrag auf dem Internationalen Ma-
thematikerkongress in Paris (L’historiographie des mathmatiques).
Begräbnisstätte Heidelberger Bergfriedhof
Am 23. August 1868, seinem Geburtstag, heiratete Moritz Cantor Telly Gero-
thwohl. Seine Grabstätte und die seiner Frau Telly Cantor, geb. Gerothwohl
liegt auf dem Heidelberger Bergfriedhof in der Abteilung: Q 312.
Werk
Cantor ist vor allem für seine Vorlesungen über die Geschichte der Mathe-
matik bekannt, in der die Zeit bis etwa Ende des 18. Jahrhunderts behandelt
wird. In seiner Geschichte sind viele Fehler, teilweise korrigiert in Jahresbe-
richt des DMV von 1922 (Ferdinand Rudio) und insbesondere von Gustaf
Eneström, einem scharfen Kritiker von Cantor, der hunderte Seiten und eine
eigene Rubrik in seiner Zeitschrift Bibliotheca Mathematica Korrekturen zu
Cantors Vorlesungen widmete. Trotzdem gilt Cantors Werk noch heute als
eines der grundlegenden (und umfangreichsten) Projekte zur Mathematikge-
schichte.
Ein Kritikpunkt an Cantors Werk war seine Auffassung, dass das indisch-
arabische Dezimalsystem schon von den Pythagoräern stammte, wozu ihm
die sogenannte Geometrie II, die Boethius zugeschrieben wurde, als Beweis
diente – er hielt dieses Sammelwerk des 11. Jahrhunderts noch für ein ori-
ginäres Werk von Boethius. Zuerst vertrat er diese Auffassung in seinen Ma-
thematische Beiträge zum Kulturleben der Völker. Er beschäftigte sich auch
in weiteren Aufsätzen mit der Überlieferung der indisch-arabischen Arithme-
tik im Westen und untersuchte die Überlieferung der praktischen Aspekte der
Geometrie vom Altertum ins Mittelalter (Die römischen Agrimensoren).
Cantor war ab 1859 Mitherausgeber der Zeitschrift für Mathematik und Phy-
sik, die er mit den Supplementbänden Abhandlungen zur Geschichte der Ma-
thematik (ab 1877, ab Bd.11 im Jahre 1901 unabhängig erschienen) zu einer
wichtigen Zeitschrift für Mathematikgeschichte im 19. Jahrhundert ausbau-
te, neben Eneströms Bibliotheca Mathematica und Baldassare Boncompagnis
Bulletino. Mit Boncompagni war er befreundet und veröffentlichte auch viele
Aufsätze in dessen Bulletino.
Cantor veröffentlichte auch Biographien z.B. von Karl Wilhelm Feuerbach
(1910), Gauß (1899), Cardano (1903), Leonardo da Vinci (1890), Kopernikus
(1899), Nikolaus von Cusa (1889).

Auszug vom 14. Juni 1016

• en.wikipedia.org3 Wikipedia engl.

• Moritz Cantor : Gedächtnisrede4 / Karl Bopp.

• Zum 100. Geburtstag Moritz Cantors5 / Beiträge von Rudolf Horn und Karl
Bopp

• Moritz Cantor. I Anhang E
In: Die Entwicklung des Faches Mathematik an der Universität Heidelberg
1835–19146 von Günther Kern

3Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Moritz Cantor
4Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12774
5Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/16922
6Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14583
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• www.frankfurter-verbindungen.de/7 Burschenschaftsmitglieder / Markus Gail

• The Mathematics Genealogy Project8

Doktoranden Cantors:
Karl Bopp (1902) und Joseph Carlebach (1910)

2.2 Fotografien

• Bilder aus dem Universitätsarchiv Heidelberg I Anhang A
• Das Grab Moritz Cantors und seiner Familie I Anhang B
• Portraits from the Dibner Library of the History of Science and Technology9 /

Fotografie von Max Kögel

2.3 Print-Biographien

Neue Deutsche Biographie. — Berlin
Bd. 3 (1971), S. 129
Signatur UB Heidelberg: LSN A-EH 001

Er studierte zunächst in Heidelberg (1848), dann (1851) in Göttingen
(Gauß, Stern) und (1852) in Berlin (Dirichlet, Steiner). 1853 habilitierte
er sich in Heidelberg und las dort seit 1860 über Mathematikgeschichte,
seit 1875 in 3semestrigem Kurs.

Dictionary of Scientific Biography. — New York
Vol. 3 (1971), p. 58–59
Signatur UB Heidelberg: LSN B-AE 014

In 1848 he began studying at Heidelberg under Franz Schweins and Arthur
Arneth, and from 1849 to 1851 he worked at Göttingen under Gauss and
Moritz Stern. He took his degree at Heidelberg in 1851 with the thesis
Ein wenig gebrächliches Coordinatensystem. During the summer semester
1852 he studied in Berlin under Dirichlet and Jakob Steiner and qualified
for inauguration at Heidelberg in 1853 with Grundzüge einer Elementar-
Arithmetik.

Badische Biographien. — Neue Folge. — Stuttgart
Bd. 5 (2005), S. 44–45
Signatur UB Heidelberg: IZA Biog-D-BA 002

C. war der führende Mathematikhistoriker Deutschlands im 19. Jh. Er stu-
dierte zunächst in Heidelberg (1848), dann (1851) in Göttingen (Gauß,
Stern) und (1852) in Berlin (Dirichlet, Steiner). 1853 habilitierte er sich in
Heidelberg und las dort seit 1860 über Mathematikgeschichte, seit 1875 in
3semestrigem Kurs. C. wurde 1863 Professor, 1877 Honorarprofessor und
war 1908–13 o. Professor.

7Link: http://www.frankfurter-verbindungen.de/korporierte/c.html
8Link: http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=52921
9Link: http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/CF/by name display results.cfm?

scientist=Cantor, Moritz
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Große jüdische National-Biographie / S. Wininger. — Cernauti
Bd. 1 (1925), S. 493
Signatur UB Heidelberg: 2011 C 2955::1

Cantor, Moritz B., Geheimer Hofrat, Professor der Mathematik u. Histo-
riker, geb. am 18. (nach manchen Angaben 23. August) 1829 in Mannheim,
stammte von einer jüdisch-portugiesischen Familie, die nach Dänemark aus-
gewandert ist und von der ein Zweig sich in Amsterdam niederließ (diesem
Zweig gehörte Moritz an), während der andere nach Rußland zog (von die-
ser Linie ging Georg C. aus). Er studierte an der Universitäten Heidelberg,
Göttingen unter Stern und Berlin, promovierte 1851 zu Heidelberg, begab
sich wieder nach Berlin, wo er unter Lejeune-Dirichlet studierte, habilitierte
sich 1853 in Heidelberg als Privatdozent und wurde 1877 zum Honorarpro-
fessor ernannt.

Kohut, Adolph: Berühmte israelitische Männer und Frauen. — Leipzig
Bd. 2. ([1900]), S. 244 (mit Foto)
Signatur UB Heidelberg: F 2906::2

Moritz Cantor — geboren 23. August 1829 in Mann-
heim und seit 1877 Professor in Heidelberg — hat
sich als sehr belesener und geistreicher mathemati-
scher Schriftsteller hervorgethan. Er ist Mitherausge-
ber der Zeitschrift für Mathematik und Physik und
schrieb u. a. ”Mathematische Beiträge zum Kulturle-
ben der Völker“, ”Euklid und sein Jahrhundert“, ”Die
römischen Agrimensoren“ und die dreibändigen ”Vor-
lesungen über Geschichte der Mathematik“.

Bopp, Karl:
Cantor, Moritz I Anhang D.1
Mit Verzeichnis der Vorträge
In: Deutsches biographisches Jahrbuch. — 2 (1928), S. 509–513
Signatur UB Heidelberg: IZA Biog-C-DE 008::2.1917-20

Bopp, Karl:
Moritz Cantor : Gedächtnisrede I HeiDOK10

In: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Klasse. — 14. Abh. (1920) S. 1–16
Signatur UB Heidelberg: H 95-6::11.1920

Bopp, Carl:
Gedenkrede gehalten zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Moritz Cantor

I Anhang D.2
In: Tätigkeitsbericht der Mathematischen Fachschaft an der Universität Heidel-
berg. — 1930, [7 S.]
Signatur UB Heidelberg: L 29-3::1930

10Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12774

11
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Cajori, Florian:
Moritz Cantor, the historian of mathematics @⇒ AMS11

In: Bulletin of the American Mathematical Society. — 27 (1920/21), S. 21-28
Signatur UB Heidelberg: L 21-1-4::2.27.1920-21 steht Math.Bibl.

Curtze, Maximilian:
Zum siebenzigsten Geburtstage Moritz Cantors I Anhang D.3
In: Bibliotheca Mathematica. — 3. Folge, 1. Bd (1900), S. 227-231
Signatur UB Heidelberg: L 15-7::3.F: 1.1900

Junge, Gustav
Zum 100. Geburtstage von Moritz Cantor (geb. 23. August 1829) I Anhang
D.4
In: Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften. — 35 (1929), S.
239–241
Signatur UB Heidelberg: N 4696-7::35

Smith, David E.:
Moritz Cantor I Anhang D.5
In: Scripta mathematica. — 1 (1932, S. 204–207
Signatur UB Heidelberg: L 29-9-10::1

11Link: http://www.ams.org/bull/1920-27-01/S0002-9904-1920-03351-3/home.html
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3 Werk

3.1 Lehrtätigkeit

Moritz Cantor lehrte von 1853 bis zu seinem Ausscheiden 1913 Mathematik an der
Heidelberger Universität. Der Schwerpunkt seiner Vorlesungen lag auf den Anfänger-
vorlesungen.

• Elementarmathematik
• Differential- und Integralrechnung
• Zahlentheorie
• Trigonometrie
• Analytische Geometrie
• Algebraische Analysis und
• Privatissima über alle Teile der Mathematik

Als Privatdozent (bis 1864) bezog er kein regelmäßiges Einkommen von der Universität
und lebte von Hörergeldern. Da war es sinnvoll, Veranstaltungen für einen größeren
Hörerkreis abzuhalten. Die Privatissima bot Cantor bis zum Sommersemester 1867 an.

Cantors erste mathematikhistorische Publikation war der Aufsatz ”Ueber die
Einführung unserer gegenwärtigen Ziffern in Europa“, der 1856 in der Zeitschrift für
Mathematik und Physik erschien.

Im Sommersemester 1860 bot er erstmals eine Vorlesung zur Geschichte der Mathe-
matik an; ebenso im Wintersemester 1861/62 und im Sommer- und Wintersemester
1863. Er fand aber zu diesem Zeitpunkt keine Hörer. Erst ab dem Wintersemester
1873/74 konnte er diese Vorlesungen als dreisemestrigen Kurs etablieren. Er beendete
diesen Vorlesungzyklus im Wintersemester 1890/91. Ab Sommer 1893 bis zum Som-
mer 1896 referierte er über Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Mathematik.
In den letzten Jahren bis 1913 hielt er wieder Anfängervorlesungen.

3.2 Schriften im Internet

3.2.1 Beiträge zu Sammelwerken

Allgemeine Deutsche Biographie / Beiträge von Moritz Cantor I Anhang F

Archiv der Mathematik und Physik. — 3. Reihe, Bd. 8 (1905)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13366

Über die älteste indische Mathematik

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13364

H. G. Zeuthen, Geschichte der Mathematik im XVI. und XVII. Jahrhundert.
Rezension von Moritz Cantor.

Badische Biographie / Artikel von Moritz Cantor
2 (1875)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12676

Eduard Pickford
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Bibliotheca mathematica

• Neue Folge, 2. Band (1888)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13402

Ahmed und sein Buch über die Proportionen
• 3. Folge, 2. Band (1901)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13393

Nachruf an Oskar Schlömilch
• 3. Folge, 4. Band (1903)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13419

Wie soll man die Geschichte der Mathematik behandeln?

Deutsche Revue
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21475

Phantasie und Mathematik enthält:
• 28,1 (1903) Moritz Cantor: Phantasie und Mathematik
• 28,2 (1903) Hugo Eckener: Eine kleine Entgegnung
• 28,2 (1903) Moritz Cantor: Antwort auf vorstehenden Artikel

Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahrhundert
2 (1903)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12978

Ferdinand Schweins und Otto Hesse

Hermes : Zeitschrift für klassische Philologie
16 (1866)

@⇒ http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN509862098_0016&DMDID=dmdlog63

Über das neue Fragmentum Mathematicum Bobiense

Historische Zeitschrift

10 (1863)
@⇒ http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN331411849_1863_0010&DMDID=dmdlog7

War Leibnitz ein Plagiator?

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

8 (1900)
@⇒ http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN37721857X_0008%7CLOG_0006

C. I. Gerhardt.
12 (1903)

@⇒ http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN37721857X_0012%7CLOG_0094

Maximilian Curtze.
13 (1904)

@⇒ http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=GDZPPN002119668

Über einen 4. Band von Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.

Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg

2 (1890)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12960

Über einige Konstruktionen von Lionardo da Vinci
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Monatsblätter für innere Zeitgeschichte

30 (1867)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12871

Petrus Ramus, ein wissenschaftlicher Märtyrer

Neue Heidelberger Jahrbücher

1 (1891)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12962

Albrecht Dürer als Schriftsteller
2 (1892)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12963

Zeit und Zeitrechnung
5 (1895)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12964

Zahlensymbolik
9 (1899)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12965

Niclaus Koppernikus
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13409

Carl Friedrich Gauss
13 (1905)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12966

Hieronymus Cardanus

Nord und Süd : Monatsschrift für internationale Zusammenarbeit

16 (1881)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12674

Sir Isaac Newton
45 (1888)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12957

Vier berühmte Astrologen
69 (1894)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12666

Cardinal Nicolaus von Cusa

Preußische Jahrbücher

32 (1873)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12874

Blaise Pascal

34. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Karlsruhe im Septem-
ber 1858

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12664

Zur ältesten Geschichte der Zahlzeichen

Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte

44 (1878)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12890

Lionardo da Vinci
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Zeitschrift für Mathematik und Physik und Literaturzeitung der Zeitschrift
für Mathematik und Physik
Digitalisiert auf I HeiDOK 12, dem Heidelberger Dokumentenserver als PDF-
Image-Dateien.

1 (1856)
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12812

Ueber die Einführung unserer gegenwärtigen Ziffern in Europa
2 (1857) Literaturzeitung

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12769

Ueber die Porismen des Euclid und deren Divinatoren
Literaturzeitung

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12771

Petrus Ramus, Michael Stifel, Hieronymus Cardanus
3 (1858)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12819

Ramus in Heidelberg
4 (1859)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12820

Die Professur des Ramus
8 (1863) Literaturzeitung

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12857

Olry Terquem
9 (1864)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12868

Galileo Galilei
10 (1865)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12869

Über einen Codex des Klosters Salem
12 (1867) Supplement

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12929

Euclid und sein Jahrhundert
14 (1869) Literaturzeitung

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12886

Leibnitz und die Differentiation mit beliebigem Index
17 (1872)

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12887

Die Familie Fagnano
20 (1875) Historisch-literarische Abt.

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12939

Gottfried Friedlein †
22 (1877) Historisch-literarische Abt.

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12941

Gräko-indische Studien
23 (1878) Historisch-literarische Abt.

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12945

Der Briefwechsel zwischen Lagrange und Euler
12Link: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/
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24 (1879) Historisch-literarische Abt.
I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12949

Drei Briefe von Lagrange
38 (1893) Historisch-literarische Abt.

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12950

Ein mathematischer Papyrus in griechischer Sprache
39 (1894) Historisch-literarische Abt.

I http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12952

Fürst Baldassarre Boncompagni Ludovisi

Zentralblatt für Bibliothekswesen

9 (1892)
@⇒ http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=GDZPPN000254207

Prinz Baldassare Boncompagni und seine Bibliothek

3.2.2 Monographien

Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feld-
messkunst. — Leipzig, 1875

• @⇒ University of Michigan13

• Eine I Zusammenfassung14 gibt M. Cantor im Band 1 (1877) des Repertori-
ums der . . . Mathematik.

Aus Cantors Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. — Leipzig, 1880–
1908

Inhaltsübersicht I Anhang G

1. Von den ältesten Zeiten bis zum Jahr 1200 n. Chr.
@⇒ Volltext15 (Göttinger Digitalisierungszentrum)
I Einleitung.16 — Anfänge der Mathematik

2. Von 1200 – 1668
@⇒ Volltext17 (Göttinger Digitalisierungszentrum)
XI. Die Zeit von 1400 – 1450

51. I Nicolaus Cusanus.18 [PDF, 337 KB]
XIV. I Die Zeit von 1550 – 160019 enthält:

67. Geschichte der Mathematik. Classikerausgaben. Geometrie. Mechanik.
68. Fortsetzung der Geometrie und Mechanik. Cyclometrie und Trigono-

metrie.
69. Rechenkunst und Algebra.

13Link: http://name.umdl.umich.edu/AAS9411.0001.001
14Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12821
15Link: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN51762818X
16Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21478
17Link: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN517628244
18Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/19824
19Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21479
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3. Von 1668 – 1758
XVII. Die Zeit von 1700 – 1726

94.+95 I Der Prioritätsstreit zwischen Newton und Leibniz20

4. Von 1759 – 1799
Der 4. Band wurde von einer Autorengruppe erstellt. Vgl. hierzu Cantors
Ankündigung @⇒ Über einen 4. Band von Cantor, Vorlesungen über Geschichte
der Mathematik21 im 13. Band (1904) des Jahresberichts der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung.
28. I Überblick über die Zeit von 1758 bis 179922

I Karl Wilhelm Feuerbach23 / von Moritz Cantor. — 1910.

Moritz Cantor wurde in der ersten Sitzung der Heidelberger Akademie
1909 als außerordentliches Mitglied gewählt. Der in den Akademieschriften
erschienene Beitrag Karl Wilhelm Feuerbach ist die letzte wissenschaftliche
Publikation Moritz Cantors.

3.3 Bücher und Sonderdrucke in Heidelberg

• Galileo Galilei
Aus: Zeitschrift für Mathematik und Physik ; 9,3 I UB Heidelberg24

Signatur UB Heidelberg: Haeusser Brosch. 18,0
• Das Gesetz im Zufall : Vortrag / von Moritz Cantor. — Berlin : Habel, 1877. —

48 S. — (Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge ; Ser. 12,
H. 275)

Signatur UB Heidelberg: H 1011::12:265-288.1877
• Grundzüge der Elementar-Arithmetik. — Heidelberg, 1855

Rezension von Oscar Schlömilch I UB Heidelberg25

Signatur UB Heidelberg: L 339
• Karl Wilhelm Feuerbach. — Heidelberg, 1910 I UB Heidelberg26

Signatur UB Heidelberg: L 96-20
• Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker — Halle, 1863

Signatur UB Heidelberg: L 81
• Origines du calcul infinitésimal. — Paris, [1900]. — (Bibliothèque du Congrès

international de philosophie ; 3)
Signatur UB Heidelberg: Z 3863,3

• Petrus Ramus, ein wissenschaftlicher Märtyrer des 16. Jahrhunderts. — 1867
I UB Heidelberg27

Signatur UB Heidelberg: Mays 24,12 RES
• Politische Arithmetik oder die Arithmetik des taeglichen Lebens. — Leipzig, 1898

Signatur UB Heidelberg: L 481-30
20Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/19848
21Link: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN37721857X 0013&DMDID=dmdlog102
22Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21480
23Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12969
24Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12868
25Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12815
26Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12338
27Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12871
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• Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmeß-
kunst. — Leipzig, 1875 @⇒ University of Michigan28

Eine I Zusammenfassung29 gibt M. Cantor im Band 1 (1877) des Repertoriums
der . . . Mathematik.

Signatur UB Heidelberg: D 7151
• Sur l’historiographie des mathématiques. — Paris, 1900

Signatur UB Heidelberg: Z 3876,6
• Über ein weniger gebräuchliches Coordinaten-System. — Frankfurt am Main,

1851 I UB Heidelberg30

Heidelberg, Univ., Diss., 1851
Signatur UB Heidelberg: 35,127
Signatur UB Heidelberg: 45,107
Signatur UB Heidelberg: Haeusser Brosch. 18,6

• Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. — Leipzig : Teubner
Inhaltsverzeichnis I Anhang G
1. 1880

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::1

1. 2. Aufl. — 1894 @⇒ Göttinger Digitalisierungszentrum31 @⇒
University of Michigan32

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::1 (2)
1. 3. Aufl. — 1907

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::1
2. 1892 @⇒ Göttinger Digitalisierungszentrum33

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::2
Math.Bibl. Heidelberg: Canto::2

2. 2. Aufl. — 1900 @⇒ University of Michigan34

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::2 (2)
Math.Bibl. Heidelberg: Canto::2

3. 1898
Signatur UB Heidelberg: L 84-6::3
Math.Bibl. Heidelberg: Canto::3

3. 2. Aufl. — 1901 @⇒ University of Michigan35

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::3 (2)
Math.Bibl. Heidelberg: Canto::3

4. 1908 @⇒ University of Michigan36

Signatur UB Heidelberg: L 84-6::4
Math.Bibl. Heidelberg: Canto::4

• Zahlensymbolik : Vortrag. — Heidelberg, 1895
Signatur UB Heidelberg: L 84-13-5

28Link: http://name.umdl.umich.edu/AAS9411.0001.001
29Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12821
30Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/16468
31Link: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN51762818X
32Link: http://name.umdl.umich.edu/AAS8778.0001.001
33Link: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN517628244
34Link: http://name.umdl.umich.edu/AAS8778.0002.001
35Link: http://name.umdl.umich.edu/AAS8778.0003.001
36Link: http://name.umdl.umich.edu/AAS8778.0004.001
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3.4 Literatur über das Werk Moritz Cantors

Curtze, Maximilian [Hrsg.]
Festschrift zum siebzigsten Geburtstage Moritz Cantors. — Leipzig, 1899
Widmung und Inhaltsverzeichnis I Anhang D.6
Die Festschrift enthält neben einem I Werkverzeichnis37 außerdem u.a. die Bei-
träge
I Braunühl, Anton von: Zur Geschichte der prosthaphaeretischen Methode in
der Trigonometrie38

I Günther, Siegmund: Nikolaus von Cusa in seinen Beziehungen zur
mathematischen und physikalischen Geographie39

I Stäckel, Paul: Franz Adolph Taurinus40

Signatur UB Heidelberg: L 6::1899

Dickstein, Samuel
Zur Geschichte der Mathematik im siebzehnten Jahrhundert I HeiDOK41

Enthält Ergänzungen zu Cantors Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.
In: Bibliotheca Mathematica. — N. F., Bd. 8 (1894), S. 24

Signatur UB Heidelberg: L 15-7::NF: 8-10.1894-96

Eneström, Gustaf:
Recensionen : Moritz Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik I
HeiDOK42

In: Bibliotheca Mathematica. — 3. Folge, 1. Bd (1900), S. 518-519
Signatur UB Heidelberg: L 15-7::3.F: 1.1900

Eneström, Gustaf:
Wie kann die weitere Verbreitung unzuverlässiger mathematisch-historischer An-
gaben verhindert werden? I HeiDOK43

In: Bibliotheca Mathematica. — 3. Folge, 13. Bd (1912/13), S. 1-13
Signatur UB Heidelberg: L 15-7::3.F: 13.1912-13

Eneström, Gustaf ; Dörflinger, Gabriele
Moritz Cantors Vorlesungen über Geschichte der Mathematik aus der Sicht seine
Kritikers Gustaf Eneström : Rezensionen, Artikel und Briefe / zusammengestellt
von Gabriele Dörflinger, — 2014
I HeiDOK44

Eneström, Gustaf ; Dörflinger, Gabriele
Postkarten und Briefe von Gustaf Eneström an Moritz Cantor.
Abschrift von Gabriele Dörflinger, 2014 I HeiDOK45

37Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21476
38Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12651
39Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12686
40Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12759
41Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13408
42Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13093
43Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12671
44Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/16473
45Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21477
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Günther, Siegmund
M. Cantor: Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der
Feldmesskunst I HeiDOK46

Rezension in: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. — 8 (1876), S.
8–12

Signatur UB Heidelberg: L 8::8.1876

Günther, Siegmund [Hrsg.]
Festschrift Moritz Cantor anläßlich seines 80. Geburtstages / hrsg. von Siegmund
Günther. — Leipzig : Vogel, 1909
Darin Widmung und Inhaltsverzeichnis I Anhang D.7
Die Festschrift enthält außerdem u.a. die Beiträge
I Stäckel, Paul: Variierte Kurven bei Daniel Bernoulli und Leonhard Euler47

I Wiedemann, Eilhard: Anschauungen der Muslime über die Gestalt der Erde48

I Cajori, Florian: Slide Rules with ”Runners”49

I Bopp, Karl: Ein Sendschreiben Regiomontans an den Kardinal Bessarion50

I Haas, Arthur Erich: Die Anfänge der mathematischen Physik51

I Günther, Siegmund: L. Eulers Verdienste um die mathematische und
physikalische Geographie52

Signatur UB Heidelberg: 62 B 1074

Lampe, Emil:
Moritz Cantor : Vorlesungen über Geschichte der Mathematik I HeiDOK53

Rezension in: Naturwissenschaftliche Rundschau. — 14 (1899) und 17 (1902)
Signatur UB Heidelberg: O 29-3 Folio::14 und Signatur UB Heidelberg: O

29-3 Folio::17

Ohrtmann, Carl:
M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik I HeiDOK54

Rezension in: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. — 12.1880 (1882),
S. 16–28

Signatur UB Heidelberg: L 8::12.1880

Treutlein, Peter:
Moritz Cantor: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. I HeiDOK55

Rezensionen in: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. — 24.1892 bis
38.1907

Signatur UB Heidelberg: L 8

46Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/12831
47Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13008
48Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13009
49Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13012
50Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13027
51Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13029
52Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13031
53Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/16750
54Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13381
55Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13397
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Kleine Bemerkungen zu Cantors ”Vorlesungen über Geschichte der Mathe-
matik“

In der dritten Folge der Bibliotheca Mathematica (ab 1900) richtete Gustaf Ene-
ström eine Rubrik mit dem Titel Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von Can-
tors ”Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik“ ein. In ihr sollen Ergänzungen und
Korrekturen zu Cantors Opus gesammelt werden. Eneström schreibt 1900 in seinem
Leitartikel ”Ziele und Aufgaben“:

”Die Bibliotheca Mathematica soll aber nicht ausschließlich dazu bestimmt
sein, den Verfassern von Gesamtdarstellungen Material zu bieten, sondern
sie soll überhaupt das Interesse für die Geschichte der mathematischen
Wissenschaften wecken und wach erhalten. . . . Zuweilen können auch Be-
merkungen, die nur wenige Zeilen umfassen, von Interesse sein, besonders
wenn sie Angaben allgemein benutzter Arbeiten berichtigen oder wesent-
lich ergänzen, und aus diesem Grunde wird die Redaktion in jedem Hefte
der Bibliotheca Mathematica eine Abteilung mit dem Titel: ”Kleine Be-
merkungen zur letzten Auflage von Cantors Vorlesungen über Geschichte
der Mathematik“ einführen; in dieser Abteilung werden die Bemerkungen
nach den Seitenzahlen der betreffenden Stellen der Vorlesungen geordnet
sein, und durch Verweisungen wird dafür gesorgt werden, daß der Leser
eines Heftes alle in den vorangehenden Heften eingeführte Bemerkungen
zu einer gewissen Stelle unmittelbar auffinden kann. “

Quelle: Gustaf Eneström: Ziele und Aufgaben. In: Bibliotheca mathematica,
3. Folge, Band 1 (1900), S. 5&ndash;6]

Eneström, Gustaf:
Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von Cantors �Vorlesungen über Geschichte
der Mathematik�
In: Bibliotheca Mathematica. Ab 3. Folge, 1. Bd (1900).
Beispiel (1902) I Anhang H

Signatur UB Heidelberg: L 15-7::3.F

Bis zum Erlöschen der Zeitschrift 1914 erschienen diese Bemerkungen in jedem Heft.
Am Anfang beteiligten sich neben Eneström ca. 15 Autoren an den Bemerkungen. Im
Laufe der Zeit wurden die Beiträge anderer Autoren immer seltener und Eneström
schrieb fast alle Bemerkungen selbst. Insgesamt wurden ca. 1500 Anmerkungen zu den
2700 Seiten der Vorlesungen über Geschichte der Mathematik publiziert.

Nach dem Erlöschen der Bibliotheca Mathematica publizierte Ferdinand Rudio noch
letzte Bemerkungen im Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. — 31
(1922), S. 73–77 (kursiv). @⇒ Volltext56 (Göttinger Digitalisierungszentrum)

56Link: http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN37721857X 0031%7Clog45
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4 Bibliographien

Biographisch-literarisches Handwörterbuch / J. C. Poggendorff. — Leipzig
Bd. 3 (1898), S. 232
Bd. 4 (1904), S. 218–219
Bd. 5 (1925), S. 201–202
Bd. 6,1 (1936), S. 397

Signatur UB Heidelberg: LSN B-AE 002 und LSA Nat-A 001

Curtze, Maximilian:
Verzeichnis der mathematischen Werke, Abhandlungen und Recensionen des Hof-
rat Professor Dr. Moritz Cantor I HeiDOK57

In: Zeitschrift für Mathematik und Physik. — Suppl., 1899, S. 625–650
Signatur UB Heidelberg: L 6::1899

Bopp, Karl:
Cantor, Moritz
Mit Verzeichnis der Vorträge I Anhang D.1
In: Deutsches biographisches Jahrbuch. — 2 (1928), S. 509–513

Signatur UB Heidelberg: IZA Biog-C-DE 008::2.1917-20

Anfrage an @⇒ Zentralblatt MATH zum Autor Cantor, M* oder zum Titel Moritz
Cantor.
Bringt bei der Autorensuche auch Treffer für Murray Cantor und Mathias Cantor.

57Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/21476
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Anhang

A Bilder aus dem Universitätsarchiv Heidelberg

Das Bildarchiv des Heidelberger Universitätsarchivs umfasst ca. 30.000 Bilder. Die
Bestände sind in einem Findbuch erschlossen. Die neu digitalisierten Bilder sind über
HeidICON, die Heidelberger Bilddatenbank verfügbar; die Digitalisate des Univer-
sitätsarchivs von Moritz Cantor sind leider schon älter und nicht über HeidICON
zugänglich. Teilweise befinden sich aber die gleichen Bilder aus der Sammlung der
Universitätsbibliothek in HeidICON.

Scan-Id. 576

Fotograf: Max Kögel, Fa. E. Schultze, Heidelberg ca. 1899.
Vom gleichen Negativ befinden sich in der Graph. Sammlung der UB Heidelberg ein
Lichtdruck I Bildnr. 28656 und ein Abzug im Visitformat I Bildnr. 28787.
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Scan-Id. 577

Fotograf: Max Kögel, Fa. E. Schultze,
Heidelberg um 1909 ?

Scan-Id. 579

Fotograf: Max Kögel, Fa. E. Schultze,
Heidelberg um 1909 ?
Die Fotografie ist ein Ausschnitt des Bil-
des in der Graph. Sammlung der UB
Heidelberg I Bildnr. 28790.
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Scan-Id. 580

Fotograf: G. Pauli & Co., Heidelberg, 1882
Die gleiche Fotografie befindet sich auch in der Graph. Sammlung der UB Heidelberg
I Bildnr. 28789.
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B Das Grab Moritz Cantors und seiner Familie

Das Grab Moritz Cantors befindet sich
im Feld IV (Erwachsene) des Heidelberger
Bergfriedhofs links auf dem Weg von der
Kapelle zum Verwaltungsbau.

Hier ruht in Gott
Geh. Hofrat Prof.
Dr. Moritz Cantor

23. Aug. 1829,
9. April 1920.

Es folgt die von Moritz Cantor selbst ent-
worfene Inschrift:

Zu lang geliebtes Weib,
Liess ich Dich auf mich warten
Noch heute folgt mein Leib
Dir nach in Gottesgarten.

Cantors Frau Telly verstarb bereits 1873 an den Folgen der Geburt ihrer Tochter. Über
ihr Grab konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Vor dem großem Grabstein findet man
drei kleinere Platten für weitere Familienangehörige Moritz Cantors
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• für den Sohn und die Schwiegertochter

Dr. Otto Cantor
1869 – 1920

Adele Cantor
geb. Tobias
1875 – 1959

Sein Sohn Otto studierte vom Sommersemester 1889 bis zum Wintersemester
1890/91 in Heidelberg Jura. Im I Matrikelbuch1 der Universität Heidelberg
wurde er am 4. Mai 1889 eingetragen; als seine Konfession ist dort ev. ange-
geben. Er verstarb drei Tage vor Moritz Cantor, dem man den Tod des Sohnes
nicht mehr mitteilte. Otto Cantor hatte eine Tochter namens Telly, die 1929 als
Chemiestudentin an der 100-Jahrfeier für Moritz Cantor teilnahm.

• für den Schwiegersohn und die Tochter

Dr. Rudolf Horn
29.3.1878 † 6.4.1939

Cläre Horn
geb. Cantor
31.5.1873 † 16.6.1951

1http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1872/0483
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Rudolf Horn kam aus Leimen und studierte vom WS 1896 (vgl. I Matrikelbuch,
Nr. 2722) bis zum WS 1899/1900 (vgl. I Adressbuch der Universität3) in Heidel-
berg Chemie. Er wurde Professor an der Heidelberger Mädchenrealschule, dem
heutigen Hölderlingymnasium. Von 1929 bis 1933 war er Abgeordneter der Deut-
schen Volkspartei im Badischen Landtag. In dieser Eigenschaft unterzeichnete er
auch den Aufruf gegen Emil J. Gumbel. (Vgl. I Christian Jansen: Der ”Fall
Gumbel“ und die Heidelberger Universität4, S. 49.)
Die Hochzeit mit Claire Cantor fand in der Woche vom 8. bis 13. August 1904
während des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg statt.
Lothar Heffter bemerkt in seinem Kongressbericht: ”Wurde doch im Hause von
M. Cantor während der Kongresswoche sogar eine Hochzeit gefeiert!“ (@⇒ Jah-
resbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 13 (1904)5, S. 514.)
Das @⇒ Hochzeitsalbum6 wird im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrt.
In den Heidelberger Adressbüchern ist Rudolf Horn von 1905 bis 1907 als Lehr-
amtspraktikant im Haus Moritz Cantors Gaisbergstr. 15 eingetragen; im Zeit-
raum von 1908 bis 1915 wohnte er nicht in Heidelberg; von 1917 bis 1931 finden
wir ihn in der Friedrich-Ebert-Anlage 60 (damals Leopoldstr. 60). 1932 zieht er in
die Dantestr. 16 (damals Kronprinzenstr.). Ab 1933 wiederum ist er nicht mehr
in Heidelberg nachgewiesen. Da er gemäß den Angaben des Generallandesarchivs
zuletzt Schulleiter in Emmendingen war, ist er mutmaßlig 1933 nach Emmendin-
gen umgezogen.
Seit dem Tode Cantors bis 1932 ist er im Heidelberger Adressbuch als Besitzer
der Cantor’schen Villa in der Gaisbergstr. 15 eingetragen. Danach lautet der
Eintrag bis 1941 Cantor Moritz Erben. 1942 wird das Haus an einen Dr. Alois
Boden, prakt. Arzt in Landstuhl (Pfalz) verkauft.
Rudolf Horns @⇒ Nachlass7 befindet sich im Generallandesarchiv Karlsru-
he8; ebenso Unterlagen zu den Wiedergutmachungsverfahren seiner Witwe (sie
stammte ja aus einem jüdischen Elternhaus) und seines Sohnes Otto-Hans.
Siehe auch I Anhang C.

• für den Enkel und seine Frau

Dora Horn
geb. Sommer
27.6.1906 † 16.2.1996

Otto-Hans Horn
3.11.1906 † 7.9.1996

Otto-Hans Horn, der Sohn von Rudolf und Claire Horn ist in den Heidelberger
Adressbüchern von 1933 bis 1936 als Apotheker in Rohrbach mit der Anschrift
Am Rohrbach 13 eingetragen.

2Link: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1895/0069
3Link: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/UA1895WSbis1900SS/0395
4Link: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13154
5Link: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002119714
6Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-569467
7Link: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=21844
8Link: http://www.landesarchiv-bw.de/web/47245
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Im Heidelberger Tageblatt erschien am Samstag, den 10. April 1920 auf S. 12 die
Todesanzeige Moritz Cantors:

Statt jeder besonderen Anzeige.
Seinem vor drei Tagen verstorbenen einzigen
Sohne folgte heute nacht unser lieber, unvergeßlicher
Vater, Großvater, Schwiegervater und Onkel

Geheimer Hofrat
Professor Dr. Moritz Cantor

im Alter von 90 Jahren im Tode nach.
Cläre Horn, geb. Cantor

Prof. Dr. Rudolf Horn
Adele Cantor, geb. Tobias

und 3 Enkel

Heidelberg (Gaisbergstr. 15), den 10. April 1920.

Die Beerdigung findet Dienstag vormittag 11 Uhr von der
Friedhofskapelle aus statt. — Von Kranzspenden und Beileids-
besuchen bittet man absehen zu wollen.

Am Montag, dem 12. April 1920 folgte auf S. 6 die Traueranzeige der Math. Nat.
Verbindung Markomannia.

Am 10. April verschied unser
liebes Ehrenmitglied

Geheimer Hofrat
Prof. Dr. Moritz Cantor.

Der Verstorbene war uns ein mit
Wort und Tat stets hilfsbereiter
Gönner und väterlicher Freund;
sein Name ist mit der Geschichte
der Korporation unauslöschlich
verbunden.
Die Math. Nat. Verb. Markomannia
Für den A.H.V.: Für die Aktivitas:
Prof. Dauß Treiber ×× F.V.

Gabriele Dörflinger, 2014
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C Nachlass Rudolf Horn im Generallandesarchiv Karls-
ruhe

Der Nachlass von Rudolf Horn, dem Schwiegersohn Moritz Cantors, befindet sich im
@⇒ Generallandesarchiv Karlsruhe1 unter der Signatur ¡em¿N Horn¡/em¿. Er enthält

u.a.

• Nr. 14 — Hochzeitsalbum Rudolf Horn / Claire Cantor / 1904
• Nr. 20 — Landtagswahl / 1929
• Nr. 12 — Bürgschaftsprozess Horn-Cantor / 1938-1939
• Nr. 4 — Wiedergutmachung Claire Horn geb. Cantor / (1937–1941) 1945–1947

C.1 Hochzeitsalbum

Die Hochzeit zwischen Rudolf Horn und Claire Cantor fand am 13. August 1904
während des III. Internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg statt.

Das Hochzeitsalbum enthält:

• Glückwünsche
• Hochzeitstheaterstück Schwester Straubinger
• Gästebuch Weinheim
• Gästebuch Heidelberg

Glückwünsche

Unterschriften von
Paul Tannery (franz. Mathematikhistoriker, Teilnehmer des Mathematiker-
Kongresses)
Gino Loria (ital. Mathematikhistoriker, Teilnehmer des Mathematiker-
Kongresses)
Prof. A. v. Braunmühl (Münchener Mathematikhistoriker, Teilnehmer des
Mathematiker-Kongresses)
Prof. Dr. P. Stäckel (Kieler Mathematiker, Teilnehmer des Mathematiker-
Kongresses)
Dr. Karl Bopp (Heidelberger Mathematikhistoriker)
Ani Koenigsberger (Tochter des Heidelberger Mathematikers Leo Koenigsberger)
F[elix] Klein (Göttinger Mathematiker, Teilnehmer des Mathematiker-
Kongresses)
Adele [Cantor] (Schwiegertochter Moritz Cantors)
E[dward] Ullrich (Heidelberger Gymnasialprofessor, ältester Schüler Moritz Can-
tors): Mögen Ihre Herzen in allen Stücken stets kongruent sein.

Moritz Cantor, Heidelberg:

Moritz Cantor, Brautvater zum
ersten und letzten Mal,
denn man heiratet
nur einmal im Jahr. [sic!]

1Link: http://www.landesarchiv-bw.de/glak/
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Zeitungsausschnitte:

Eheaufgebote:
14. Juni
Lehramtspraktikant Dr. phil. Ludwig Rudolf Horn und Clara Jeanette Adelheide Can-
tor

Eheschließungen:
(vom 11. bis 13. August)
Lehramtspraktikant Dr. Phil Ludwig Horn mit Clara Jeanette Adelheide Cantor

Hochzeitstheaterstück: Schwester Straubinger

Depeschen zum 13. August 1904:

Frankfurt M.
Herzlichen Glückwunsch senden

Bernhard und Anna Gerothwohl

Heidelberg
Herzliche Glückwünsche zur Hochzeitsfeier senden

Professor Leser und Frau

Mannheim:
Glück und Segen immerdar
wünscht dem jung vermählten Paar

Verband alter Herren des mathematischen Vereins Heidelberg

Gästebuch Weinheim

30. April 1908

Ich bin Euch, der ich immer war,
Weilt Ihr auch jetzt an andern Orten.
Drum schreib ich nur in kurzen Worten:
Behüte Gott Euch immerdar!

Euer Euch innig liebender Vater
Moritz Cantor

27.9.08 Dr. Otto Cantor — Adele Cantor — Hellmut Cantor

letzter Eintrag: 26.4.1909

Gästebuch Heidelberg

Zwei Eintragungen vom 10. Juli 1932 und vom 30. Juli – 10. August 1932.

C.2 Landtagswahl 1929

Rudolf Horn war von 1929 bis 1933 Abgeordneter des Badischen Landtags. Der Pro-
spekt zur Landtagswahl enthält eine Photographie Rudolf Horns.
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C.3 Bürgschaftsprozess Horn — Cantor

Hellmut Cantor, der Neffe Cläre Horns verwaltete mehrere Jahre das Haus in der Gais-
bergstr. 15
Er hatte der Versicherung eine Bürgschaft Rudolf Horns vorgelegt; die Versicherung
wollte auf Rudolf Horn zurückgreifen, der allerdings die Unterschrift für gefälscht er-
klärte.

Dr. Horn
Ettlingen, 18. Juni 1938.

Herrn
Helmut Cantor

Freiburg

Beiliegend eine Zuschrift von Herrn Hessler. Ich hoffe, dass diese Angelegenheit von
Dir nun in kürzester Frist ins Reine gebracht wird. Du lässt den Mann ebenso ohne
Antwort, wie Du mein Schreiben vom 13. VI. bis heute nicht beantwortet hast. Da
Du kein Geld mehr von mir zu erwarten hast, ist dies ja selbstverständlich. Ich habe
deshalb heute selbst an die Bürgerliche geschrieben.

Das Haus in Heidelberg habe ich mir vorgestern angesehen. Du hast es in einem Grade
verwahrlosen lassen, der allein Zuchthaus verdient. Aber die Miete hast Du Lump
eingesteckt und uns alle belogen und betrogen. Zu retten ist das Haus nicht mehr. Es
ist restlos für uns verloren, da wir die Kosten zur Instandsetzung nicht mehr aufbringen
können. Ich werde voraussichtlich in Kurzem den Hypothekengläubigern das Haus zur
Verfügung stellen, da ich keinen Weg zu seiner Erhaltung sehe.

Ich erwarte von Dir umgehend Deine Zustimmung und die Vollmacht, in diesem Sinne
zu handeln. Vorher muss aber die Sache mit Herrn Hessler geregelt werden. Aber Eile
tut not, wenn wir die Angelegenheit ordnen wollen, bevor die Erklärungen über das
jüdische Vermögen gemacht werden müssen.

18. Oktober 1938
Telly Cantor (Schwester Helmut Cantors) befindet sich in Mailand.
Der Aufenthalt von Helmut Cantor ist unbekannt.

Schreiben C. Hartwig vom 18.10.38
... dass die heutigen Besitzer des Hauses als Nichtarier gelten, da Herr Professor Cantor
Jude war und seine beiden Kinder christlich taufen und erziehen liess.

23. März 1939
Telly Cantor in England

Urteil 27. April 1939
Klage der Versicherung wird abgewiesen.

... Helmut Cantor, dessen gegenwärtiger Aufenthalt unbekannt ist.
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Heidelberg, 3.4.1941

Im Grundbuch von Heidelberg Band 67 Heft 9
wurde heute folgender Eigentumswechsel eingetragen:

Bisheriger Eigentümer: Erbengemeinschaft zwischen

a. Dr. Rudolf Horn, Professor Ehefrau
Cläre Jeanette Adelheide geb. Cantor in Heidelberg

b. Helmut Paul Theodor Cantor, Kaufmann in Karlsruhe
c. Telly Henriette Anna Jeanette Cantor, Laborantin in Karlsruhe

Neuer Eigentümer:

a. Dr. Alois Boden, prakt. Arzt in Landstuhl/Pfalz
b. Elise geb. Louis, Ehefrau des Dr. Alois Boden i. Landstuhl/Pfalz

— Gesamtgut der allgemeinen Gütergemeinschaft —

Grundstück: Lgrb. Nr. 1451
Rechtsgrund: Durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung erworben.

An Frau
Cläre Jeanette Adelheide
Horn geb. Cantor
in Karlsruhe

C.4 Wiedergutmachung Cläre Horn

Haftentschädigung in Höhe von 2.250,-DM für Haft in Theresienstadt vom 10.1.1944
bis 8.5.1945
Adressiert an
Cläre Horn, geb. Cantor
Moltkestr. 7, Pension Saam

Anmeldung von Rückerstattungsansprüchen — 29.12.48

Wohnsitz und Anschrift zur Zeit der Entziehung: Ettlingen. Lange Wingertstr. 9
Nicht erhaltene Pension: 7 Monate
Pensionskürzung vom 1. Juli 1939 bis 18. September 1944

Mein Mann, Professor Dr. Rudolf Horn wurde laut Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums bereits in seinem 58ten Lebensjahr zwangsweise pensioniert, wo-
durch sich sein Gehalt von monatlich RM 790,- auf RM 506,78, also um RM 283,22
kürzte. Diese Kürzung lief vom 1. Oktober 1937 bis zum 30. Juni 1939 also 21 Monate
= zusammen RM 5.947,62, sodass mein Gesamtschaden sich auf RM 17.972,32 beläuft.

Ich selbst war in Theresienstadt interniert vom 9. Januar 1944 bis zum 27. Juni 1945.

Im Frühjahr 1939 nach dem Ableben meines Mannes musste ich meinen Haushalt in
Ettlingen ganz schnell auflösen, da ich mit der mir gekürzten Pension die Miete nicht
mehr aufbringen konnte.
So musste ich denn die Einrichtung von 3 Zimmer, Küche und Bad für ungefähr Rm.
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350,- insgesamt verschleudern, da ich in Heidelberg, Moltkestr. 7 nur ein Zimmer be-
halten durfte.

Grab Cantor:

Lit Q, 1. Reihe Nr. 36, 37 und 38 erworben von Moritz Cantor am 10.9.1885 für 40
Jahre, verlängert am 12.4.1920 auf weitere 40 Jahre.

Cläre Sara Horn
Heidelberg, 16.12.40

Treitschkestr. 1
Das mir früher hälftig gehörende Grundstück, Gaisbergstr. 15 ist zur Zwangsverstei-
gerung gekommen, der Erlös ist bis heute noch nicht verteilt . . .

Bei der kürzlichen Evakuierung, von welcher ich zunächst auch betroffen, aber nach
Prüfung der Sachlage sofort wieder nach Hause entlassen wurde, sind mir meine beiden
Koffer mit neuer Wäsche und guten Kleidern verloren gegangen. Nach Mitteilung der
Geheimen Staatspolizei besteht keine Hoffnung auf Wiedererlangung des Koffers . . .

Cläre Sara Horn

Heidelberg, 25. Juli 1939
Moltkestr. 7

Familienpension Saam

. . . Ich bin, wie dortseits bekannt sein wird, Nichtarierin, da ich als Tochter des ver-
storbenen Geh. Hofrats Professor Dr. Cantor von einem jüdischen Vater abstamme,
ich bin evangelisch getauft und erzogen.

Anmerkungen:
Rudolf Horn geb. 29. März 1878
geheiratet 13. August 1904
Otto-Hans geb. 3. Nov. 1906
geheiratet 3. Okt. 1931

Notizen von Gabriele Dörflinger, 2012
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D Festschriften, Nachrufe und Gedenkreden

D.1 Nachruf im Deutschen biographischen Jahrbuch

Quelle:
Bopp, Karl: Cantor, Moritz
Enth. Verzeichnis der Vorträge Cantors
In: Deutsches biographisches Jahrbuch. - 2 (1928), S. 509–513.
Signatur UB Heidelberg: IZA Biog C-DE 008

Cantor, Moritz, Historiker der Mathematik, o. Honorarprofessor der Universität
Heidelberg, * am 23. August 1829 in Mannheim, † am 9. April 1920 in Heidelberg.
— C. war Schüler von Gauß und Lejeune-Dirichlet, Steiner und Stern, bezog die Uni-
versität Heidelberg 1848, hörte im Wintersemester 1850/51 Gauß’ Kolleg über die
Methode der kleinsten Quadrate, promovierte im Herbst 1851 mit der Dissertation:
�Über ein weniger gebräuchliches Koordinatensystem�, studierte in Berlin weiter und
habilitierte sich 1853 in Heidelberg, wo er für seine Vorlesungen �Grundzüge einer
Elementararithmetik� verfaßte. Angeregt durch Stern, M. Chasles und Bertrand auf
einer Reise nach Paris, und den Philosophen Eduard Röth (�Mit einem gewissen Stol-
ze führe ich an, daß es seine Aufmunterung ganz besonders war, welche mich in die
historisch-mathematischen Forschungskreise hinüberwies�), las C. schon im Sommer-
semester 1860 an der Ruperto-Carola über Geschichte der Mathematik. Seine Vorträge
auf der 33. und 34. Naturforscherversammlung in Bonn und Karlsruhe, sein Eintritt
in die Redaktion der Zeitschrift für Mathematik und Physik 1859 erweiterten das Feld
seiner Tätigkeit, seine tiefer dringenden Studien in der Geschichte schufen das Werk:
Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker, welches ihm 1863 den Professor-
titel brachte und der Ausgangspunkt wurde für den bis 1903 dauernden Briefwechsel
mit seinem Fachgenossen und Freunde Maximilian Curtze in Thorn, dem Entdecker
von Nicole Oresme. In glücklichem Wetteifer bauten beide in Deutschland am stolzen
Turm der mathematischen Historie, welche nach Montuclas Werk nun kritisch fundiert
wurde. In Italien begründete nach Terquems schüchternen Anfängen Fürst Boncom-
pagni sein Bulletino 1867, trat Antonio Favaro auf den Plan, der nachmalige große
Herausgeber der Galilei-Ausgabe. Die Italiener korrespondierten eifrig mit C., wel-
cher den historisch-kritischen Teil der Zeitschrift für Mathematik und Physik bestritt.
Er entwickelte eine gewaltige Rezensionstätigkeit und die Zahl seiner mathematisch-
historischen Arbeiten wuchs in glücklicher Berührung mit seiner eifrigen Lehrtätigkeit.
Die Tafel seiner Vorträge, die wir als Skizzen und Vorarbeiten zu seinem Monumen-
talwerke charakterisieren können, lassen das organische Wachsen ahnen und zeigen
das stille und zielbewußte Wirken eines großen, schaffenden, in seine Aufgabe sich
einfühlenden Geistes, der, nach kurzem Familienglück, allein in rastloser Arbeit Ersatz
fand. Das Jahr 1875 füllte mit dem Buche über die römischen Agrimensoren eine Lücke
aus in dem großen Plane seines Monumentalwerkes; der leitende Faden durch die Ge-
schichte der spätrömischen und mittelalterlichen Mathematik war nach dem sicheren
Urteil eines seiner ältesten Schüler, Siegmund Günther († 1923), darin gefunden. Die
Mitarbeit an von Liliencrons �Allgemeiner deutscher Biographie� begann für C. mit
dem Jahre 1875 ebenfalls; Hunderte von ausgezeichneten Mathematikerbiographien hat
er mit seinem zielsicheren Kolorit dafür geschaffen. Die von ihm zur Selbständigkeit
gebrachten Abhandlungen über Geschichte der Mathematik bewiesen das Erstarken
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der Forschungsarbeit auf seinem eigensten Gebiete und zeigen, daß der seit 1875 von
ihm begonnene dreisemestrige Lehrvortrag an der Universität die reichen Schalen des
Zaubertranks einer klassischen Vergangenheit mit Begierde schlürfen ließ. Im Jahre
1880 erschien der I. Band der Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik. Mit der
Selbstlosigkeit des bewundernden Freundes rühmte Max Curtze die Fülle des Gebote-
nen, die künstlerische Darstellung und Abrundung dieses Bandes, welcher die antiken
Kulturvölker, Klostergelehrsamkeit und Mittelalter, die Mathematik der Inder, Chine-
sen und Araber behandelte. Nur ein Meister wie C. konnte mit seiner von Paul Stäckel
so gerühmten souveränen Beherrschung des Quellenmaterials, seinem rastlosen Fleiß,
seiner Sammlergeduld, seiner plastischen Darstellungskraft die weiteren Bände eben-
so glanzvoll gestalten. Von seiner Kunst der Berichterstattung zeugen die klassischen
Kapitel der Künstlermathematiker der Renaissance, die Schilderung der Erfindung
der Logarithmen, der Anfänge der Indivisibilienmethoden, der Schöpfung der Analysis
durch Leibniz und Newton, die Zeiten der Bernoullis und die Epoche Eulers. 1892 kam
der II., 1898 der III. Band heraus. Rasch folgten neue Auflagen des Standardwerks, das
C. bis zum Jahre 1758 persönlich fortführte. Er stand in reger Korrespondenz mit Paul
Tannery in Paris, dem Herausgeber von Diophants, Fermats und Descartes’ Werken,
und dieser Briefwechsel wird demnächst in den monumentalen Mémoires scientifiques
von Madame Tannery pietätvoll publiziert werden (vgl. tome VI Sciences modernes,
S. 501). Die friedliche erfolgreiche Zusammenarbeit der Nationen an der Geschichte
der Mathematik zeigten die großen Kongresse der nächsten Jahre in Paris, Rom und
Heidelberg. Nachdem schon zu der ersten Festschrift zu C.s 70. Geburtstag zweiund-
dreißig Forscher der bedeutendsten Namen aller Kulturnationen sich vereinigt hatten,
gelang es C. für den IV. Band seines Werkes eine neungliedrige Kommission der Herren
S. Günther, V. Bobynin, A. v. Braunmühl, Fl. Cajori, E. Netto, G. Loria, V. Kom-
merell, G. Vivanti und C. R. Wallner zu gewinnen, so daß er die Genugtuung der
Weiterführung desselben bis 1799, dem Erscheinungsjahre von Gauß’ Doktorarbeit, im
Jahre 1907 erlebte. Mit dem von ihm redigierten Schlußabschnitt wollte er seinem Ide-
al einer Geschichte der Ideen nahekommen in Richtung auf die Einheit der sich selbst
stets bewußten Weltvernunft. Damit war sein Lebenswerk gekrönt, das in der gan-
zen Welt gekannt ist. Wohl hatte es eine scharfe Detailkritik durch Gustav Eneström
in dessen Bibliotheca Mathematica zu bestehen; aber es fand überzeugte und beredte
Apologeten; ich brauche nur H. Bosmans in Belgien zu nennen oder Gino Loria, dessen
gewaltiger Arbeitskraft die Wissenschaft Fagnanos und Torricellis gesammelte Werke
dankt. Zu C.s Weggenossen gehörten H. G. Zeuthen, Pierre Duhem, A. Favaro. Er
war Mitglied der Akademien von Petersburg, Turin, Wien, Heidelberg. Er durfte zu
seinem 80. Geburtstag noch die Ehrung einer zweiten Festschrift, die Glückwünsche
seiner über den Erdkreis verteilten Freunde, seiner Hochschule und seiner Vaterstadt
empfangen. Er erreichte beinahe sechzig Jahre akademischer Lehrtätigkeit, Generatio-
nen von Schülern saßen begeistert zu seinen Füßen, des für alles Große und Schöne der
Welt in heiliger Liebe erleuchteten Lehrers. Eine schöne Feuerbach-Biographie war sein
letztes Werk, nachdem er noch seinen Freunden Boncompagni, Max Curtze, Schloe-
milch, dem großen Leibniz-Forscher C. I. Gerhardt schöne Würdigungen nachgesandt
hatte. Viermal hat er zu Ehren seines großen Lehrers Gauß die Feder geführt und
mit Dedekind pflegte er brieflich diese Erinnerungen, wie er auch zur Einweihung des
Gauß-Weber-Denkmals am 16. Juni 1899 nach Göttingen eilte. Im Lichte eines milden
Idealismus sah er das Leben, aber aller unfruchtbaren Spekulation abhold, verband er
mit seiner oft poetischen Weltauffassung einen tiefen Wirklichkeitssinn, der ihn auch
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seine anderen Lehrverpflichtungen der Mathematik des bürgerlichen Lebens literarisch
und pädagogisch kraftvoll ausfüllen ließ. Schon in den achtziger Jahren widmete er
sich, wie wiederum aus der Tafel seiner Vorträge ersichtlich, der Volksbildung in hinge-
bender Weise; der philosophisch-historische Verein (vgl. dessen Protokollbücher Sign.
369 mit Cs. hdschrl. Summarien der Vorträge) welcher von ihm mit gleichgesinnten
Männern wie Hausrath, Laband, W. Oncken, Wattenbach, Wilhelm Wundt, Zeller, G.
Weber, Bluntschli gegründet wurde, bot ihm die verständnisvolle Gemeinde. Kuno Fi-
scher sagte einst von seinem Kollegen: �Der C. ist ein großer Kenner der Geschichte
der Mathematik� und immer mehr wurde er als der Altmeister der mathematischen
Historie verehrt. Ein universales Werk wie das C.s wirkt schulebildend, und so konnte
schon Paul Tannery in seinem Artikel der Grande Encyclopédie von ihm sagen: �II
n’en est pas moins le véritable chef d’école, dont l’Imitation se perpétuera à l’avenir, et
si quelques-unes de ses opinions peuvent prêter mutière à contestation, son nom ne leur
en donne pas moins une singulière autorité�, nachdem er ihn als �Esprit ingenieux et
hardi, qui s’est pondéré avec l’âge, d’une exactitude et d’une conscience parfaites, doué
de tous les talents de l’ecrivain�, gerühmt hat, Charakterzüge, welche die Familie C.s
von Portugal nach Dänemark und von da nach Amsterdam mitgebracht hatte.

Eine Bibliographie von Moritz C.s Schriften hat Curtze in der ersten Festschrift zum 70.
Geburtstag gegeben, und ich habe dieselbe im V. Bande von Poggendorffs Handwörter-
buch über diese Zeit hinaus ergänzt. Als ich kurz vor C.s Heimgang auf seinen Wunsch
wie in Alâ-ed-Dı̂ns Schatzhöhle tretend seine reiche Bibliothek ordnete, welche unter
anderem auch die ihm von Holland geschenkte Huygens-Ausgabe enthielt, fand ich die
meisten Originale seiner Schriften vor, welche mir die Einordnung seiner Vorträge in
die zerstreuten Arbeiten bei Curtze ermöglichte.

Literatur: Moritz C.s Vorträge mit Angabe der Veröffentlichung: Über die Mathe-
matik des Pythagoras, Heidelb. Jahrbücher 1858, S.921. — Über die Zahlzeichen der
Araber, ibid. 1863, S. 245. — Über die Zahlentheorie der Griechen, ibid. 1863, S. 801..—
Über die Lebenszeit des Zenodor, ibid. 1861, S. 161. — Über den Prioritätsstreit zwi-
schen Newton und Leibnitz, Sybels Historische Zeitschrift, betitelt: War Leibniz ein
Plagiator? Bd. X, S.67-159.— Über Petrus Ramus, Monatsblätter 1867. — Über Ga-
lileo Galilei, Grenzboten XXIV, I. Sem. 1865, S. 422/36. — Über Benjamin Franklin,
unveröffentlicht. — Über die neuesten Entdeckungen des Galileischen Prozesses, Kor-
resp. mit den Rezensionen von Wohlwill und Gebier, Zeitschr. für Math, und Phys., Bd.
XVI und XXI. — Über Blaise Pascal, Preußische Jahrbücher XXXII, 1873, S.212-237.
— Über Regiomontanus (1874), vgl. die Rezension von Zieglers Regiomontan, Zeitschr.
für Math, und Phys. XIX, 1873, S.41-53.— Über Heron von Alexandria (1874), vgl. das
I.Kapitel von C.s Roemischen Agrimensoren. — Über römische Feldmesser, s. Selbs-
treferat im Repertorium von L- Koenigsberger und H.Zeuner, Bd. I, S. 117-128. — Zur
Geschichte der Erdbeben, Referat über die Schrift A. Pavaros von 1875.— Über die
Nationalität des Kopernikus, Münch. Allg. Ztg. 1876, Nr. 214, S. 280/83. Übersetzung
durch Sparagna, Bullet Boncomp. IX, S.701-16.— Über einen wissenschaftlichen Streit
des 16. Jahrhunderts, vgl. die Rezension von Garbieri, I sei cartelli di matematica disfi-
da tra Tartalea e Ferrari, Zeitschr. für Math, und Phys. XXII, S. 133-150, Übersetzung
von A. Favaro, Bullet. Boncomp. XI, S. 177/96.— Über Leonardo da Vinci (1876), We-
stermanns Monatshefte XII, 1878, 128. — Rückblicke auf das Gauß-Jubiläum, Münch.
Allg. Ztg., Beilage 156 (1877), S.2357.— Über neue Untersuchungen des Galileischen
Prozesses, Münch. Allg. Ztg, 1876, Nr. 93, S. 1413/14 und 94, S. 1422/23, �Der Pro-
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zeß des Galilei�. — Über die letzten Forschungen Wohlwills zum Galilei-Prozeß, Ge-
genwart XII, 1877, betitelt: Die Aktenfälschung im Prozeß gegen Galilei. — Über
die Mathematik der Babylonier, vgl. den 1880 erschienenen I. Band der Vorlesungen
C.s. - Über Abraham Gotthelf Kaestner, Allgemeine Deutsche Biographie, 1882, Bd.
XV: Abraham Gotthelf Kaestner, S. 439/41. — Feuer- und Lebensversicherung im
Volksbildungs-Verein Heidelberg, Karlsruher Ztg. 1881, 18. bis 23. Januar. — Aus
dem Briefwechsel Galileis, vgl. das Referat von Campori Carteggio Galileano inedit.
Modena 1881, Zeitschr. für Math, und Phys., XXVIII, 1882, S. 24-30. — Dividenten-
verteilung bei den Lebensversicherungsgesellschaften, Bremer Handelsblatt, 1883, Nr.
1635, Vortrag im Volksbildungs-Verein Heidelberg. — Aus Universitätkreisen, �Nord
und Süd�, XXVIII. Bd., Heft 81, 1883, S. 343/50, korresp. mit dem Referat für Favaro,
Galileo e lo studio di Padova, Zeitschr. für Math, und Phys., XXIX, S. 50/51. — Über
Prowes Biographie des Koppernikus, Nationalzeitung, 37. Jahrg., Berlin 1884, Nr. 153
vom 9. März. - Über Volkszählungen und Sterblichkeitstabellen, 1885, unveröffentl.
— Ein dreihundert jähriges Jubiläum 1886, betr. Stevins Schrift 1586, La Disme, Die
Einführung der Dezimalbrüche als Grundlage der Einteilung von Maßen, Gewichten
und Münzen. — Über vier berühmte Astrologen (Koppernikus, Brahe, Galilei, Kepler),
Nord und Süd, XLV, 1888, April, S. 81-91.— Albrecht Dürer als Schriftsteller, 1888,
Neue Heidelb. Jahrbücher I, 1891, S. 17-31.— Über Nikolaus von Cusa, 1889, Nord und
Süd, LXIX, Mai 1894, betitelt: Kardinal Nikolaus von Cusa, ein Geistesbild aus dem
15. Jahrhundert.— Über Michael Stifel, vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, XXXVI.
Bd., 1893, S- 208/16.— Zeit und Zeitrechnung, Neue Heidelb. Jahrbücher II, 1892, S.
190-211. — Die Geschichte des Rechenbrettes; vgl. Wie rechneten die alten Völker?
Deutsche Revue 23, S. 84. — Zur Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung; vgl. den
älteren Vortrag von 1877: Das Gesetz im Zufall, Sammlung gemeinverständl.- wissen-
schaftl. Vorträge, herausgeg. von Rud. Virchow und Franz v. Holtzendorff; XII. Serie,
Heft 275. — Zahlensymbolik, Neue Heidelb. Jahrbücher V, 1895, S.25-45. — Nikolaus
Kopernikus, ein Vortrag, Neue Heidelb. Jahrbücher IX, 1899, S.90-106. — Carl Fried-
rich Gauß, Neue Heidelb. Jahrbücher IX, 1899, S. 234-256. — Hieronymus Cardanus,
ein wissenschaftliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert, Mitteilung von Moritz C.
an den Historikerkongreß in Rom, Neue Heidelb. Jahrbücher XIII, 1905, S. 131-144;
vgl. dazu auch Atti del Congresso di scienze in Roma. Demselben Jahre entstammt
die interessante Polemik gegen Dr. Hugo Eckener über Phantasie und Mathematik,
veröffentlicht in der Deutschen Revue, Juni 1903.— Für weitere biographische und bi-
bliographische Nachrichten vgl. besonders M. Curtze, Verzeichnis der mathematischen
Werke, Abhandlungen und Rezensionen des Hofrats Professor Dr. Moritz C. in der I.
Festschrift von 1899, Zeitschr. für Math, und Phys. 44, ibid. C.s Porträt; ferner für
die frühere Schaffenszeit: S. Günther, Ziele und Resultate der neueren mathematisch-
historischen Forschung, Erlangen 1876; für sein ganzes Lebenswerk die Nachrufe von
H. Ahrens, K. Bopp, Sitzungsber. der Heidelb. Akad. der Wiss. (14. Abh., 20), 16 S.,
Cajori, Fl., Amer. Math. Soc. Bullet., 8 S. (27. Okt. 20), H. Bosmans, Rev. des Quest.
Scient. 21, G. Loria, Bologna Scientia 1822. Der Nachlaß des Meisters, seine Hand-
schriften, Vorlesungsmanuskripte, Handexemplare mit handschriftlichen Randnoten,
sein Briefwechsel befinden sich, ihm von den Erben anvertraut, in den Händen seines
Schülers und Nachfolgers des Dozenten für Geschichte der Mathematik in Heidelberg.

Heidelberg.
Karl Bopp.
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D.2 Gedenkrede gehalten zur hundertsten Wiederkehr
des Geburtstages von Moritz Cantor

im mathematischen Institut der Universität Heidelberg
von K. Bopp.

Hochverehrte Anwesende!

Säkular ist die Feier, zu der wir uns hier zusammengefunden, aber auch monumental
das Lebenswerk des großen Mannes, dem sie gilt. Eine verehrungswürdige, überragende
Gestalt gehört Moritz Cantor einer stolzen Vergangenheit an, lebt er aber auch fort
als der große Forscher und Lehrer im Gedächtnis unserer Zeit und im Herzen seiner
Schüler. Wie in sonniges Jugendland blicken wir zurück, wenn wir des edlen Mannes
gedenken.

Weiß wie Firnschnee wäre heute sein Haupt, aber zeitlos und ewig jung spricht seine
Seele zu uns aus seinen Werken, wie in den Stunden, da wir das Glück hatten ihm
Zuhörer zu sein, da er uns lehrte des Forschens Arbeit zu lieben und wachzuhalten die
Sehnsucht, die faustische Leidenschaft nach Wahrheit und Klarheit, welche ins innerste
Universum dringt zum Reich der Ideen und an der Wissenschaft ewig sprudelnden
Quell.

Die geistigen Güter einer Nation sind ein Hort, der ihr Stolz ist, von dem sie der Welt
austauschend mitteilen kann ohne ihn zu erschöpfen. Aber es bedarf des Schatzbe-
halters dieser geistigen Werte, irgendwo und irgendwann sind sie zusammengetragen
worden, von einem sichtenden Kenner, von einem glücklichen und erfolgreichen Samm-
ler in unermüdlicher Lebensarbeit.

Ein solcher Hüter und Mehrer, ein Großer im Reiche der Wissenschaft war Moritz Can-
tor. Einmal nur in einem Jahrhundert kommt ein Standard-Werk zustande wie seine
vielbändige Geschichte der Mathematik, welche die des Franzosen Montucla ablöste
und Deutschland den seiner würdigen Platz sicherte in der Historie einer Wissenschaft,
welche bei ihrem synthetischen Charakter niemals ihrer Traditionen entraten kann.

Ein weites Gebiet der Geistesgeschichte hat Moritz Cantor durchdacht in seinen kul-
turhistorischen und entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhängen; mit feinem nach-
erlebendem Verständnis und aus dem Reichtum seiner schöpferischen Kraft hat er die
Gedankengänge der großen Mathematiker von der Antike bis in die Epoche von Gauß
überschaut.

An seinem hundertsten Geburtstag ziemt es die klassischen Werte, welche Cantor ge-
schaffen und geprägt in Erinnerung zu rufen und seine Persönlichkeit wiedererstehen
zu lassen an der Stätte seines Wirkens, welches gleichermaßen der großen Welt, wie
seiner Heimat Baden und unserer Ruperto-Carola angehörte. — Ein Zeugnis für die
internationale Wertschätzung über den Tod hinaus ist die Ehrung, welche dem Meister
im Mai dieses Jahres anläßlich des Kongresses für Geschichte der Wissenschaften in
Paris in Verbindung mit der Erinnerungsfeier für Frankreichs größten Historiker der
Mathematik Paul Tannery zuteil wurde, eine Fortsetzung gleichsam der Huldigungen,
welche dem Lebenden zum 70. und 80. Geburtstag in Gestalt von Festschriften mit
Beiträgen von Forschern der ganzen Welt dargebracht worden waren. — In den schwer-
sten Zeiten Deutschlands konnte Cantor noch seinen 90. Geburtstag begehen. Der 9.
April 1920 wurde sein Todestag.
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Sechzig Jahre hat Cantor an unserer Hochschule gelehrt, erleuchtet von heiliger Begei-
sterung und in selbstloser, inniger Hingabe an seine Wissenschaft; sie befähigte ihn zu
der wundervollen harmonischen Gestaltung seiner Stoffe aus der Tätigkeit des wahren
Historikers heraus ein Vergangenes nachzuerleben und zur wirksamen Gegenwart zu
erheben. Dazu kam die Gabe sich weiteren Kreisen verständlich zu machen, ohne je der
ernsten Wissenschaft etwas zu vergeben. So wurde sein Werk wahrer Kulturbesitz, ein-
gefügt in die großen Zusammenhänge auch fremder Nationen und doch bodenständig,
erwachsen auf dem sicheren Ankergrund seiner badischen Heimat. Hier war er zuhause,
und geboren ist er im nahen Mannheim, wo er auch das Gymnasium besuchte, das er
als einer der besten Schüler im Jahre 1848 mit der Universität Heidelberg vertauschte.
Gern erzählte er aus seinen Kindheitsjahren von denen er auch einige in Frankfurt ver-
brachte. Er war ein schwächliches Kind, das erst durch Hauslehrer unterrichtet wurde
und niemand hätte gedacht, daß er das hohe Alter von neunzig Jahren einst erreichen
würde. Aber eine weise Lebensführung gab ihm Gesundheit und Kraft die Ziele seiner
Jugend sehr bald zu erreichen. Neben seiner Aktivität bei der Burschenschaft Arminia
in Göttingen arbeitete er sehr fleißig und hatte das Glück im Wintersemester 1850/51
noch den großen Gauß zu hören im Kolleg ”Ueber die Methode der kleinsten Qua-
drate“. Schöne Erinnerungen aus dieser Zeit sprechen aus einem Briefe Dedekinds an
Cantor und er selbst hat sie 50 Jahre später in seinen ”Beiträgen zur Lebensgeschichte
von Carl Friedrich Gauß“ niedergelegt. Gauß selbst hat er auch in der allgemeinen
deutschen Biographie ein literarisches Denkmal gesetzt. Viermal hat er zum Andenken
an den princeps mathematicorum die Feder ergriffen.

Von Göttingen nach Heidelberg zurückgekehrt erwarb er schon mit 22 Jahren den
Doktorgrad im Herbst 1851 mit der Dissertation: ”Ueber ein weniger gebräuchliches
Koordinatensystem“, worin er zur Geometria intrinseca Stellung nahm. Seine Studi-
en setzte er im Sommersemester 1852 bei Dirichlet und Steiner in Berlin fort und
habilitierte sich 1853 in Heidelberg. Seine Wendung zur Geschichte begann mit einer
Arbeit im 1. Jahrgang der Zeltschrift für Mathematik und Physik des Themas: ”Ueber
die Einführung unserer gegenwärtigen Ziffern in Europa“. Vorträge auf der 33. Na-
turforscherversammlung in Bonn und auf der 34. in Karlsruhe folgten wiederum mit
historischen Themen. Mit dem 4. Jahrgang 1859 trat Cantor selbst in die Redaktion
der Zeitschrift für Mathematik und Physik ein, die er mit Kahl und Schloemilch
zusammen von 1861-1893, mit Schloemilch allein von 1893-1896 und mit Mehmke 1896-
1900 bis zum 44. Jahrgang leitete. Cantor war der Redakteur des historisch-kritischen
Teils und in jedem dieser Bände finden wir Beiträge aus seiner fleißigen Feder teils in
Form von Abhandlungen teils von ungezählten Rezensionen, die eine wertvolle mathe-
matische Literaturgeschichte dieses Zeitraumes bilden. Daneben arbeitete er auch für
Grunerts Archiv, für die Nouvelles Annales de Mathématique und für die Verhandlun-
gen des Naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Heidelberg. In den fünfziger
Jahren besuchte er Paris, wo er mit Chasles, dem damaligen Senior mathematischer
Geschichtsschreibung und mit Bertrand, dem Sekretär der Pariser Akademie ver-
kehrte. Chasles scheint Cantor starke Anregungen für seine historischen Neigungen
zu verdanken, aber auch dem deutschen Historiker der Philosophie Eduard Röth
ist er verpflichtet. In der Rezension von dessen zweiten Band einer Geschichte der
abendländischen Philosophie spricht Cantor dies mit den Worten aus: ”Mit einem ge-
wissen Stolze führe ich an, daß es seine Aufmunterung ganz besonders war, welche
mich in die historisch-mathematischen Forschungskreise hinüber wies.“ !

Im Sommersemester 1860 liest Cantor erstmals über Geschichte der Mathematik und
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begründete damit die von ihm in der ersten Form geschaffene Disziplin an unserer
Hochschule. Sein im Jahre 1863 erschienenes Werk: ”Mathematische Beiträge zum
Kulturleben der Völker“ brachte ihn in Berührung zu Maximilian Curtze, dem Neu-
entdecker von Nicole Oresme, dem bedeutendsten Autor des 14. Jahrhunderts. Die von
Curtze in der Thorner Gymnasialbibliothek gefundene Handschrift bildete den Aus-
gangspunkt einer bis zum Tode Curtzes im Jahre 1903 lebhaft durch 40 Jahre zwischen
beiden Männern geführten Korrespondenz, welche wissenschaftlich recht wertvoll bald
von uns herausgegeben werden soll. Um die Wette bauten Cantor und Curtze von nun
an am stolzen Turm der mathematischen Historie, welche nach Montuclas Werk nun
kritisch fundiert wird. Terquem hatte kurz vorher sein Bulletin gegründet. Die Zahl
von Cantors Arbeiten wird immer dichter in glücklicher Berührung mit seinen Vorle-
sungen. Vorarbeiten zu seiner umfassenden Darstellung der Geschichte der Mathematik
charakterisieren sein Arbeitsgebiet zu Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre, und
auch die zahlreichen Vorträge dieser Zeit lassen sich als Skizzen zu seinem Monumen-
talwerk auffassen. Sie lassen das organische Wachsen ahnen und zeigen das zielbewußte
Schaffen eines großen, in seine Aufgabe sich einfühlenden Geistes. Das Jahr 1875 füllte
mit dem Buche über die römischen Agrimensoren eine Lücke aus in dem großen Plane;
der sichere Faden durch die spätrömische und mittelalterliche Mathematik war nach
dem Urteile seines ältesten Schülers Sigmund Günther darin gefunden. Mit dem
Jahre 1875 begann für Cantor auch die Mitarbeit an von Liliencrons ”Allgemeiner
deutscher Biographie“. Hunderte von ausgezeichneten Mathematikerbiographien hat
er mit feinem Kolorit dafür geschaffen.

Die von ihm zur Selbständigkeit gebrachten Abhandlungen zur Geschichte der Ma-
thematik, welche später besonders Arbeiten seiner Schüler Raum boten, zeigen das
Erstarken der Forschertätigkeit auf seinem eigensten Gebiete und bewiesen, daß der
dreisemestrige 1875 begonnene Lehrvortrag an der Universität den Zaubertrank aus
dem Bronn der Geschichte willkommen bot. Siebenmal hatte Cantor diesen Kursus
abgehalten, als ihm Treutlein so rührend dankte: ”daß er einzig an einer deutschen
Hochschule die reichen Schätze historischen Werdens den Studierenden darreiche“.

Inzwischen war im Jahre 1880 der erste Band der Vorlesungen über Geschichte der
Mathematik erschienen. Mit der Freude des bewundernden Freundes rühmte Maximi-
lian Curtze die künstlerische Darstellung und Abrundung des Bandes, der die an-
tiken Kulturvölker, Klostergelehrsamkeit und Mittelalter, die Mathematik der Inder,
Chinesen und Araber brachte. Nur ein Meister wie Cantor konnte mit seiner von Paul
Stäckel so gerühmten souveränen Beherrschung der Quellen, seinem rastlosen Fleiße,
seiner ruhigen Geduld, seiner plastischen Darstellungskraft die weiteren Bände eben-
so glanzvoll gestalten. Von seiner Kunst der Berichterstattung zeugen die klassischen
Kapitel der Künstler-Mathematiker der Renaissance, die Schilderung der Erfindung
der Dezimalbrüche und der Logarithmen, der Anfänge der Indivisibilienmethoden, der
Schöpfung der Analysis durch Leibniz und Newton, der Zeiten der Bernoullis und der
Epoche Eulers. 1892 kam der zweite, 1898 der dritte Band heraus. Rasch folgten neue
Auflagen des Standardwerkes, das Cantor persönlich bis zum Jahre 1758 fortführte,
für die Fortsetzung bis zum Jahre 1799 gelang es ihm eine Kommission von neun Hi-
storikern zu gewinnen, sodaß ihm die Genugtuung der Vollendung bis zum Erscheinen
von Gauß’ Doktorarbeit im Jahre 1799 wurde. Mit dem von Cantor selbst redigierten
Schlusse wollte er seinem Ideal einer Geschichte der Ideen nahekommen in Richtung
auf die Einheit der sich ihrer stets wieder bewußten Weltvernunft. Damit war sein
Lebenswerk gekrönt, das in der ganzen Welt gekannt und gebraucht ist.
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Wohl hatte es eine scharfe Kritik zu bestehen, besonders durch eine mehr bibliogra-
phisch orientierte Richtung, die sich um Gustaf Eneström gruppierte. Aber es er-
standen ihm sachkundige Apologeten, ich brauche nur H. Bosmans in Belgien zu
nennen, oder Gino Loria in Italien, dessen gewaltiger Arbeitskraft die Wissenschaft
Fagnanos und Torricellis gesammelte Werke dankt, der erst kürzlich den Ausspruch
tat: ”Cantors Werk ist eine Zielscheibe von so gewaltigen Dimensionen, daß es nicht
des Auges und der Hand eines Wilhelm Teil bedurfte, um sie zu treffen“. Cantor selbst
beruhigte sich einem oft kleinlichem Kritiker gegenüber in seinem milden Idealismus
mit einem von ihm manchmal zitierten Wort: ”Wer an den Weg baut hat viele Meister“.
Er war sich bewußt, daß sein Leben Mühe und Arbeit gewesen und die internationa-
le Hochschätzung, die ihm von Männern wie Paul Tannery, dem Herausgeber von
Fermat und Diophant, von dem großen Galileiforscher A. Favaro, von Zeuthen,
Heiberg, Pierre Duhem, von den Herausgebern der großen Huyghensausgabe in Hol-
land, die alle seine Korrespondenten waren, zuteil wunde, zeigte ihm, daß sein Schaffen
anerkannt war auf dem ganzen Erdkreis. Kuno Fischer sagte einst von seinem Kol-
legen: ”Der Cantor ist ein großer Kenner der Geschichte der Mathematik“. Und Paul
Tannery konnte schon in der grande Encyclopédie über Cantor urteilen: ”II n’en est
pas moins le véritable chef d’école, dont l’imitation se perptétuera à l’avenir“ nachdem
er ihn als ”Esprit ingénieux et hardi, qui s’est pondéré avec l’age d’une exactitude et
d’une conscience parfaites, doué de tous les talents de l’écrivain“ gerühmt hat.

Die Feier der Erneuerung unserer Ruperto Carola im Jahre 1903 gab Cantor Gelegen-
heit für den Festband: Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahrhundert, in trefflichen
Strichen das Leben und Wirken von Ferdinand Schweins und Otto Hesse zu schil-
dern, neben denen er zu Beginn seiner Lehrtätigkeit noch gewirkt hatte. Auch schrieb
er für die deutsche Literaturzeitung, für welche er im Jahre 1880 schon gearbeitet hat-
te und für das Archiv der Mathematik in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts
wertvolle Referate. Dem Fortschritt der Wissenschaft trugen für die dritte Auflage des
1. Bandes die Arbeiten Rechnung: Ueber die älteste indische Mathematik, Archiv 8.
Band, worin sieh Cantor mit Bürks Arbeit über die in ihrer Entstehung viel weiter
ins 5. und 6. vorchristliche Jahrhundert hinaufrückenden Culvasûtras und der Frage,
ob der Pythagoraeische Satz aus Indien stamme, auseinandersetzte, sowie die weitere:
Ueber die babylonischen Quadrat- und Kubikwurzeln im Hinblick auf die Funde der
Pennsylvania Universität.

Cantor s letztes Werk war eine schöne Biographie von Feuerbach, dem Entdecker
des Neunpunktekreises, wie er auch seinen vor ihm dahingegangenen Freunden Curtze
und Schloemilch und dem großen Leibnizforscher Carl Immanuel Gerhardt ihrer
würdige Nekrologe nachgesandt.

Drei Ruhmestitel müssen wir noch gesondert hervorheben, seine Teilnahme an der Ga-
lileiforschung, die ihn mit Wohlwill in Verbindung und Briefwechsel brachte, sein
Vorwort für Menzzers Uebersetzung der Revolutiones des Koppernikus und seine Mit-
arbeit an der Entzifferung des Papyrus Rhind durch den Heidelberger Aegyptologen
August Eisenlohr, dieser ältesten Urkunde der antiken Mathematik. Cantor wußte
auch die Grabungen auf assyrischem Boden für sein Werk nutzbar zu machen, wie die
Arbeit des Spatens in Hilprechts Hand ihn mächtig interessierte und mit Bezold
befreundete.

Denn auch dem vergleichenden Sprachforscher und dem Philologen hat Cantor vieles
zu geben, wie sein philologisches Feingefühl seinem Streben nach Universalität sich zu-
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ordnet, wenn wir das Wesen und die Kunst des Sprachforschers nach einem Ausspruch
Boeckhs darin erblicken, das von anderen Erkannte wieder zu erkennen, sich in fremde
Gedanken und Erinnerungen hineinzuleben und sie in voller Klarheit wiederzugeben.
Deshalb wohl auch seine Freundschaft mit Hultsch und Heiberg und später mit
Boll, den er sehr hoch schätzte. War doch auch die Palaeographie für Cantor eine
unentbehrliche Wissenschaft. Und hier war es der Codex Arcerianus der Wolfenbüttler
Bibliothek, den er für seine römischen Agrimensoren durchforschte, wo er zu dem Re-
sultat geführt wurde: ”Daß überhaupt etwas von Geometrie in die Barbarei des frühen
Mittelalters sich herüberretten konnte, das ist das unschuldige Verdienst der römi-
schen Feldmesser.“ Ein Objekt seiner Studien bildete auch die Geometrie Gerberts in
einem aus dem 12. Jahrhundert herrührenden Exemplar des Benediktinerstiftes von
St. Peter in Salzburg. Noch als Greis erinnerte er sich gern des ihm mit der Herga-
be dieser kostbaren Handschrift geschenkten Vertrauens. Auch über einen Codex des
Klosters Salem schrieb er, den Tropfke in seiner Geschichte der Elementarmathema-
tik heute als Heidelberger Handschrift bezeichnet. ”Ein würdig Pergamen“ mußte sich
ihm erschließen, wie ihm überhaupt die Urkunde als der Ausgangspunkt aller histori-
schen Forschung heilig war. Interessen dieser Art hatten ihn schon mit dem Fürsten
Boncompagni verbunden, dem mächtigen Mäzen, der von 1867-1887 jene großartige
Zeitschrift schuf, die als das erste ”Bulletin“ heute noch dem Historiker der Mathema-
tik unentbehrlich ist. Auch mit ihm hatte Cantor korrespondiert, ein warmer Nachruf
und die Beschreibung von des Fürsten kostbarer Privatbibliothek im Zentralblatt für
Bibliothekswesen haben Cantor zum Verfasser. Auch Cantors eigene Bibliothek barg
Schätze und noch in seinen letzten Lebenstagen sprach er beglückt von seinem ganzen
Newton. Da stand auch die große Huyghensausgabe, die ihm von der holländischen
Regierung geschenkt worden war. Aber viele seiner neueren Bücher waren in fleißiger
Rezensionsarbeit erworben.

Moritz Cantor war eine zu liebenswürdige Gelehrtennatur, als daß er nicht gern von
den Resultaten seiner Forschungen weiteren Kreisen mitgeteilt hätte. Der von ihm mit
Hausrath, Laband, Oncken, Wattenbach, Wilhelm Wundt, Zeller, G. Weber, Bluntsch-
li gegründete philosophisch-historische Verein bot die dankbare und verständnisvolle
Gemeinde für seine Vorträge und manches Summarium von seiner Hand findet sich in
den Protokollbüchern dieser Gelehrtenvereinigung. Aber über die engere Heimat hinaus
war Cantor auch Mitglied der Akademien von Petersburg, Wien, Turin. Immer mehr
wurde er als der Altmeister der mathematischen Historie geehrt. Aber sein Wesen blieb
schlicht und einfach. Mit einer tief poetischen Weltauffassung verband er einen starken
Wirklichkeitssinn, der ihn auch seine übrigen Lehrverpflichtungen kraftvoll ausfüllen
ließ; durch Jahrzehnte lag ihm der Unterricht in politischer Arithmetik ob, aus dem
das noch heute geschätzte Werkchen gleichen Titels hervorgegangen ist. Und schon
in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts widmet er sich der Volksbildung
in vorbildlicher Weise. Für sein Handeln war Lessings Wort bestimmend: ”Genug, er
war ein Mensch!“ Diese Freundlichkeit war ihm in allen Dingen eigen und in seinem
gastfreundlichen Hause liefen nicht nur die literarischen Fäden zusammen, welche ihn
mit der ganzen Welt verbanden, sondern mancher Besucher aus fernem Land machte
dort eine Station, um den geistvollen Mann persönlich zu sprechen. Der mathematische
Verein in Heidelberg, unsere heutige Markomannia, verehrt in Cantor einen ihrer Be-
gründer, und immer stand sein Haus und sein Rat jüngeren und älteren Kommilitonen
offen.

Wenn unser gütiger Professor saecularis, den wir sub spezie aeternitatis heute in der
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Heimat der Weisen aller Zeiten wissen, zu uns hereinträte, er würde sich freuen, daß
in dem Jahrzehnt seit seinem Heimgang neues Leben aus den Ruinen des Weltkrieges
blüht, daß die von ihm zur Selbständigkeit geführte Hochschuldisziplin auf dem besten
Wege ist sich durchzusetzen, daß ein aufstrebendes Forschungsinstitut der Geschichte
der Naturwissenschaften in der Reichshauptstadt den Mittelpunkt bildet für alle hi-
storische Arbeit auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften, daß so mancher Stein
eingefügt worden ist in dem reichen Mosaik des Bildes der Vergangenheit, den er noch
missen mußte, daß Deutschland den Mut gefunden zu neuen großen Ausgaben der
Werke seiner größten Geister, wie sie für Cusanus und Leibniz im Entstehen sind, daß
die Galileiforschung durch sprachgewaltige Vertreter der Wissenschaft unter ganz neu-
en Gesichtspunkten weitergeführt wurde, daß die Antike mit ganz neuen Auffassungen
bereichert wird und daß so manches neue Dokument aus dem Dunkel der Bibliotheken
und Archive zur Beglückung der wissenschaftlichen Welt neu erobert wurde.

Ganz besonders würde unser Meister sich freuen, daß Deutsche wieder teilnehmen an
den großen Weltkongressen, von denen er einen hier in Heidelberg einst so glanzvoll
eröffnete, wozu ihn die vollendete Beherrschung auch der lebenden Sprachen und alle
Völkersympathien so ganz besonders praedestinierten. Er würde sich freuen, daß neue
Zeitschriften deutscher und außerdeutsoher Zunge seines Faches, ich brauche nur an
Schusters Archiv in Berlin, an Mielis Archeion, an Sartons Isis, an die in Ameri-
ka neu erstehende Bibliotheca, an Toeplitz neu begründete Zeitschrift zu erinnern,
Ersatz gewähren für die in den Stürmen des Krieges untergegangenen. Moritz Cantor
würde sich freuen über das Interesse der akademischen Jugend für sein Fach, das in
den Lehrplan aufgenommen von der heimischen Hochschule im Geist seiner großen
Traditionen gepflegt wird. Er würde aber auch den Ruf an diese von ihm so geliebte
Jugend richten, der aus seinem Munde wie ein Vermächtnis klingt: Daß immer neue
und neue Mitarbeiter sich finden mögen das Feld zu bebauen und umzugraben, das
ihm so reiches Erntefeld geworden, noch ist es nicht erschöpft, noch lohnt auf ihm die
Arbeit.

Heute kränzen wir das Bild des Jubilars mit dem wohlverdienten Lorbeer und geloben
von neuem sein Erbe zu hüten und zu mehren als ein hohes Palladium deutscher Wis-
senschaft und des ewig lebenden deutschen Idealismus, der unsere Hochschulen beseelt
und sie den Mut und die Hoffnung finden läßt zur zielbewußten rastlosen Weiterarbeit
im Sinne unserer großen Meister.

Quelle:
Bopp, Karl: Gedenkrede / gehalten zur hundersten Wiederkehr des Geburtstages von
Moritz Cantor im mathematischen Institut der Universität Heidelberg von K. Bopp
In: Tätigkeitsbericht der Mathematischen Fachschaft an der Universität Heidelberg. —
1930, [7 S.]
Signatur UB Heidelberg: L 29-3::1930
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D.3 Zum siebenzigsten Geburtstage Moritz Cantors.

Von Maximilian Curtze in Thorn.

Am 23. August 1899 waren siebenzig Jahre verflossen, seit Moritz Cantor das
Licht der Welt erblickte. Was er für den Teil der Wissenschaft bedeutet, welchem
die Bibliotheca Mathematica gewidmet ist, kennt die Welt, aber dieser Zeitschrift
gebührt es durch Darbringung ihrer nachträglichen Glückwünsche und ihrer Huldi-
gung für ihn zu jenem Ehrentage seine Bedeutung für die mathematisch-historische
Forschung besonders hervorzuheben. Lassen wir, soweit es uns möglich ist, kurz das
Leben und Wirken Cantors an unserem Blicke vorüberziehen.

Die Wiege Cantors stand in Mannheim, doch siedelten seine Eltern bald nach Frank-
furt a/M. über. Bei dem beabsichtigten Eintritt des Knaben in das dortige Gymnasium
stellte sich schon nach wenigen Tagen heraus, daß er den Schulbesuch nicht zu ertragen
vermochte, und so erhielt er seine Ausbildung zunächst durch Hauslehrer. In späteren
Jahren trat er dann in die oberen Klassen des Gymnasiums zu Mannheim ein. Hier
gehörte er stets zu den besten Schülern und bezog 1848 nach bestandenem Examen
die Universität Heidelberg, welche er später mit Göttingen vertauschte. Hier wurde er
bei der damaligen Verbindung und jetzigen Burschenschaft Arminia aktiv. An seinen
Aufenthalt in Göttingen und seine Studien unter Gauss und Weber denkt er, wie er
dem Verfasser dieser Zeilen oftmals versichert hat, noch mit dem lebhaftesten Interes-
se zurück. Gauss in der Allgemeinen Deutschen Biographie ein Gedächtnis stiften zu
dürfen, gereichte ihm zu hoher Genugthuung.

Im Herbst 1851 holte er sich in Heidelberg die Würde eines Doktors der Philosophie.
Seine Dissertation: Über ein wenig gebrauchtes Koordinatensystem läßt freilich nichts
von dem ahnen, wodurch er später der Schöpfer einer neuen Hochschuldisziplin wer-
den sollte. Ehe er aber Ostern 1855 sich ganz der akademischen Karriere widmete —
ein Staatsexamen hat er überhaupt nie gemacht — begab er sich nochmals zum Stu-
dium nach Berlin, wo er besonders die Vorlesungen Lejeune-Dirichlets besuchte.
Auch die nach seiner Habilitation in Heidelberg als Leitfaden bei seinen Vorlesungen
ausgearbeiteten Grundzüge einer Elementararithmetik (1855) deuten nur entfernt jene
Richtung seiner Studien an, welche seine späteren Veröffentlichungen zu klassischen
gemacht haben.

Diese Richtung tritt zum ersten male deutlich in der Abhandlung zu tage, welche
gleich im ersten Bande der Zeitschrift für Mathematik und Physik veröffentlicht
ist: Über die Einführung unserer jetzigen Ziffern in Europa, ein Thema, das er stets
von Neuem mit Liebe behandelt hat, und das wie ein Leitmotiv durch alle seine späte-
ren Veröffentlichungen hindurch klingt. Nun folgten in kurzen Fristen die Abhandlung
Über die Porismen Euklids und ihre Divinatoren, die beiden Vorträge auf den Na-
turforscherversammlungen zu Bonn und Karlsruhe: Petrus Ramus, Michel Stifel,
Hieronymus Cardanus, drei mathematische Charakterbilder aus dem 16. Jahrhun-
dert und Zur Geschichte der Zahlzeichen, sowie der an den ersten Vortrag anknüpfende
Aufsatz: Ramus in Heidelberg.

Im Jahre 1858 hatte er mit Kekulé, Lewinstein und Eisenlohr zusammen die

”Kritische Zeitschrift für Chemie, Physik und Mathematik“ begründet, die
leider aus Kleinmut des Verlegers schon nach dem ersten Jahrgang eingestellt wur-
de. Dafür trat er 1859, nach dem Tode Benjamin Witzschels, in die Redaktion der
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Zeitschrift für Mathematik und Physik ein, deren Leitung in ihrem historisch-
kritischen Teile er bis heute mit immer mehr gesteigertem Erfolge in Händen behalten
hat.

Seine eingehenden geschichtlich-mathematischen Studien verwertete er dann in jenem
grundlegenden Werke mit dem bescheidenen Titel: Mathematische Beiträge zum Kul-
turleben der Völker (Halle 1863), dessen Resultate, wenn auch von ihm selbst mehrfach
nach späterer, besserer Einsicht modifiziert, noch heute ihre Geltung behalten haben,
so vielfach sie auch von Berufenen und Unberufenen angegriffen und für unrichtig er-
klärt sind. Sie waren auch die Ursache, daß ich 1864 mit Cantor in nähere Berührung
trat. Durch Zufall war mir eine mathematische Handschrift des 14. Jahrhunderts in
die Hände geraten, und inbetreff dieser bat ich Cantor, den Verfasser des von mir
sozusagen fast verschlungenen Werkes, um Belehrung über mir aufgestoßene Schwie-
rigkeiten des Textes. Mit seiner unübertrefflichen Liebenswürdigkeit beantwortete er
umgehend meine Fragen, und seit jener Zeit hat sich das Verhältnis des Beraters zu
dem jüngeren Fachgenossen zu dauerndem Freundschaftsbunde verdichtet, der mich in
demselben Maße immer mehr beglückt, je näher und inniger derselbe geworden ist.

In die fünfziger Jahre gehört auch ein vorübergehender Aufenthalt Cantors in Pa-
ris, wohin ihn verwandtschaftliche Bande gezogen hatten, der ihn in Berührung mit
den großen französischen Mathematikern brachte, vor allen mit Michel Chasles
und Joseph Bertrand. Er konnte mir gegenüber nicht genug die Liebenswürdigkeit
Chasles’ rühmen, mit welcher dieser Senior der Geschichtschreibung der Mathematik
ihn, den Novizen, aufnahm, der kaum eine oder die andere Abhandlung veröffentlicht
hatte. Auf seinem Landgute wurde er mit Bertrand bekannt gemacht. Chasles ließ
auch einen Brief Cantors an ihn über das Zeitalter Zenodors in den Comptes Ren-
dus der Pariser Akademie veröffentlichen. Cantor kam dabei zu statten, daß er das
Französische wie seine Muttersprache beherrscht.

In Heidelberg hatte er während dessen angefangen Vorlesungen über Geschichte der
Mathematik zu halten, und mancher seiner Hörer ist der von ihm ausgehenden An-
regung treu geblieben, und hat in diesem Fache Hervorragendes geleistet. Statt aller
Beispiele nenne ich mir den einen Namen: Siegmund Günther. Während durch diese
Vorlesungen der Plan reifte, eine umfassende Geschichte der Mathematik zu schrei-
ben, veröffentlichte er eine ganze Reihe von Vorarbeiten dazu. Erwähnen will ich nur:
Über einen Kodex des Klosters Salem, (l867), Euklid und sein Jahrhundert (1867),
Die Römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmeßkunst
(1870), Graeco-Indische Studien (1877), und mache zugleich auf seine eingehenden Be-
sprechungen einschlägiger Werke in seiner Zeitschrift aufmerksam, welche stets selbst
zur Aufklärung und Richtigstellung der darin niedergelegten Thatsachen beigetragen
haben.

Die Zeitschrift, in welcher vorn 20. Jahrgange an, vielleicht auf Grund einer von mir
ausgehenden Anregung, der geschichtlich-Iitterarische Teil vollständig von dem rein
wissenschaftlichen getrennt wurde, hat sieh immer mehr und mehr zum führenden
Organ auf dem Gebiete der Geschichte der exakten Wissenschaften emporgeschwungen,
so daß in neuerer Zeit sich das Bedürfnis nach umfangreichen Supplementheften geltend
gemacht hat.

Im Jahre 1880 erschien endlich der erste Band der längst angekündigten und mit Span-
nung erwarteten Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, welcher diese von den
ältesten Zeiten bis zum Jahre 1200 n. Chr. fortführt. Es gab nur eine Stimme über die
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vortrefflichen Eigenschaften dieser Leistung was den Inhalt, aber auch was die Form
derselben betrifft. Die Fülle des Gebotenen, die künstlerische Darstellung und Abrun-
dung, die vielfachen neuen Gesichtspunkte, welche in diesem Werke geboten werden,
ließen auch für die Fortsetzung Großes erwarten. Länger freilich als die Ungeduld des
Publikums es fast zu ertrugen vermochte, verzögerte sich die Ausgabe des zweiten
Bandes, der erst 1892 die Presse verließ, noch während des Druckes durch den großen
Setzerstreik in Leipzig weiter aufgehalten. Aber Cantor wurde dabei die große Ge-
nugthuung, daß während der Ausarbeitung des zweiten Bandes sich die Notwendigkeit
herausstellte, eine zweite Auflage des ersten vorzubereiten, welche denn auch unmittel-
bar nach Ausgabe des zweiten Bandes in Angriff genommen wurde. Sie erschien 1894 in
allen Teilen durchgesehen und vermehrt, um 80 Seiten den Umfang der ersten Auflage
übertreffend. Noch in demselben Jahre konnte der erste Abschnitt des dritten Bandes
dem Drucke übergeben werden; ihm folgte 1896 der zweite, 1898 der dritte Abschnitt.
Cantor hat seine Geschichte bis zum Auftreten Lagranges 1758 fortgeführt. In der
Vorrede des dritten Bandes überläßt er die Weiterführung seiner Vorlesungen jüngeren
Kräften, sich selbst nur die Vervollkommnung und Neubearbeitung seiner drei Bände
vorbehaltend. Schon ist der zweite Band, der 1892 erschien, in diesem Jahre in neuer
Auflage ausgegeben worden, und es soll schon das Bedürfnis nach einer zweiten Auflage
des dritten hervorgetreten sein.

Über den Wert der Arbeit hier auch nur ein Wort zu sagen, ist überflüssig. Jeder Le-
ser dieser Zeilen kennt sie ja persönlich, hat sie selbst als Führer bei seinen Studien
benutzt und hat gesehen, wie Cantor die neuen Untersuchungen, die zu den durch
ihn und vor ihm bekannten Thatsachen hinzugetreten sind, gewissenhaft geprüft sei-
nem Werke einverleibt hat. Es ist der große Vorzug der Darstellung Cantors, daß er
sich in den jeweiligen wissenschaftlichen Geist der Zeit, welche er gerade behandelt,
hineinzuversetzen vermocht hat, daß er nicht die Arbeiten früherer Epochen mit dem
Maßstab des 19. Jahrhunderts mißt, und so nicht gegen die großen Männer der Vorzeit
ungerecht wird, ihnen aber auch nicht Sachen und Gedanken unterlegt, welche wir vom
Standpunkte unseres Wissens aus in ihren Werken finden können, die ihnen selbst aber
sicher niemals gekommen sind.

Als es bekannt wurde, daß am 23. August 1899 die 70. Wiederkehr des Tages seiner
Geburt herannahe, traten eine größere Zahl von Freunden und Verehrern Cantors
zusammen, um durch eine Sammlung von Arbeiten zur Geschichte der mathema-
tischen Wissenschaften, welche ihm an diesem Tage überreicht werden sollte, ihren
Freundschafts- und Dankesgefühlen Ausdruck zu geben. So mancher bedauerte au-
ßerdem, durch Berufsgeschäfte, hohes Alter oder Krankheit abgehalten zu sein, sein
Scherflein zu dieser Ehrengabe beitragen zu können. So wurde ihm denn an jenem
Tage der Band überreicht, welcher unter dem Titel: Abhandlungen zur Geschichte
der Mathematik. Neuntes Heft die Arbeiten von 32 Männern aus allen Teilen der
wissenschaftlichen Welt vereinigt, an dessen Zustandekommen aber auch der Verleger
seiner Schriften, Herr B. G. Teubner in Leipzig, hervorragenden Anteil genommen
hat. Der 41 Bogen umfassende Band enthält Abhandlungen sowohl zur allerältesten
Geschichte unserer Wissenschaft wie zu ihren neuesten Phasen. Er ist mit dem wohlge-
lungenen Bildnis Cantors in Lichtdruck geschmückt, auch ist ihm ein, soweit möglich,
vollständiges Verzeichnis seiner Schriften angehängt.

Jener Festtag, den ich den Vorzug hatte, in seinem Hause verleben zu dürfen, die Liebe
seiner Schüler, die Ehrungen der Universität, der Akademien und der verschiedenen
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wissenschaftlichen Vereine, denen er angehörte, der Stadt, der er als langjähriger Stadt-
verordneter und Vorsteher derselben seine Kräfte gewidmet hatte, der politischen Par-
tei, deren eifrigstes Mitglied er stets gewesen ist, vor allem aber sein häusliches Glück
mit anzusehen, wird mir stets eine der schönsten Erinnerungen meines Lebens bleiben.

Möge ihm, dem nun Siebenzigjährlgen, noch lange vergönnt sein, zum Wohle der Sei-
nen, zum Segen der Wissenschaft und zur Freude seiner Verehrer und Freunde weiter
in der Rüstigkeit und Frische des Körpers und Geistes thätig zu sein, die man au jenem
Tage und bei den Verhandlungen der letzten Naturforscherversammlung in München
an ihm zu bewundern Gelegenheit hatte.

Thorn, 1. Dezember 1899.

Quelle:
Curtze, Maximilian (1837–1903):
Zum siebenzigsten Geburtstage Moritz Cantors
In: Bibliotheca mathematica. — 3. Folge, 1 (1900), S. 227-231
Signatur UB Heidelberg: L 15-7::3.F.:1.1900
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D.4 Zum 100. Geburtstage von Moritz Cantor (geb. 23. August
1829).

Von Gustav Junge in Berlin-Lichterfelde.

Wenn man eine Zählung veranstaltete, welche Bücher am häufigsten im Besitz der
Mathematiker sind, oder auch welche sich am zahlreichsten in den Lehrerbibliotheken
finden: wahrscheinlich würden Cantors ”Vorlesungen über Geschichte der Mathema-
tik“ zu beiden gehören. In der Tat ist die Geschichte der Mathematik durch Cantor
beinahe zu einer populären Wissenschaft geworden, und jedenfalls hat sie durch das
Wirken dieses Mannes nicht nur an innerem Reichtum, sondern auch an äußerer Gel-
tung und Verbreitung sehr gewonnen. Wir wollen versuchen, dies näher darzustellen.

Cantor ist in dem ”freundlichen Mannheim“ ge-
boren, in der Stadt, die damals, als Goethe noch
lebte, mehr als heute ”gleich und weiter gebaut“
war. Freundlich und heiter ist die Art unseres Ge-
lehrten bis zuletzt gewesen, gleichmäßig und ruhig
sollte sein Leben im wesentlichen verlaufen. Seine
Laufbahn war die typische des Gelehrten. Moritz
Cantor besuchte das Mannheimer Gymnasium,
bestand 1848 die Abiturientenprüfung und ging als
Student anfangs nach Heidelberg, zwei Jahre dar-
auf nach Göttingen. Hier hörte er auch bei Gauss,
dem er später, wie so vielen anderen Mathema-
tikern, in der ”Deutschen Biographie“ ein Denk-
mal gesetzt hat. Schon 1851 promovierte Can-
tor in Heidelberg mit einer Arbeit, die allerdings
noch nicht historisch war; sie behandelte ”ein we-
niger gebräuchliches Koordinaten-System“. In den
nächsten Jahren hörte er noch in Berlin Vorlesun-
gen, und von Steiners Sicherheit im Vorstellen
geometrischer Figuren sowie von Dirichlet und
seinem Diskontinuitätsfaktor hat er später ebenfalls erzählt.

1855 habilitierte Cantor, sich in Heidelberg, doch erst 1860 las er zum ersten Male
über Geschichte der Mathematik. Angeregt zu historischen Studien hat ihn nach seiner
eigenen Aussage namentlich sein Heidelberger Kollege Röth, von dessen ”Geschichte
unserer abendländischen Philosophie“ der erste Band 1846 erschienen war. Einfluß-
reich war auch die persönliche Bekanntschaft mit Chasles, die er in den 50er Jahren
machte. 1856 wurde die ”Zeitschrift für Mathematik und Physik“ begründet, in de-
ren Redaktion Cantor bald eintrat. In dieser Zeitschrift hat er zahlreiche historische
Studien niedergelegt. Wir wollen von seinen Arbeiten aus dieser Zeit nur zwei größere
erwähnen, die in Buchform erschienen sind: ”Mathematische Beiträge zum Kulturle-
ben der Völker“, Halle 1863 und ”Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in
der Geschichte der Feldmeßkunst“, Leipzig 1875.

So war Cantor durch jahrzehntelange Studien wohl vorbereitet, sich an eine umfas-
sende Geschichte der Mathematik zu wagen. 1880 erschien der erste Band der heute
so bekannten ”Vorlesungen“, 1892 der zweite; der dritte Band war 1898 vollendet.
Gegenwärtig liegt der erste Band in dritter Auflage von 1907 vor, der zweite in zwei-
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ter Auflage von 1900. der dritte ebenfalls in zweiter Auflage von 1901. Von allen drei
Bänden hat die Teubnersche Buchhandlung in den Jahren 1922 und 23 unveränderte
Nachdrucke veranstaltet. Der dritte Band führt bis zum Auftreten Lagranges 1748.
Ein vierter Band, der mit dem Jahre von Gauss’ Dissertation, 1799, abschloß, erschien
1904 — freilich das Werk mehrerer Mitarbeiter und von Cantor nur herausgegeben;
ein Nachdruck folgte 1924.

In den letzten Jahrzehnten seines Lebens hatte Cantor die Freude zahlreicher Eh-
rungen. Zu seinem 70. Geburtstage wurde ihm eine große Festschrift überreicht, zu der
fast alle, die irgend an der Geschichte der Mathematik mitarbeiteten, einen Beitrag
geliefert hatten. Auch zum 80. Geburtstag erschien eine Festschrift im Rahmen des
neubegründeten ”Archivs für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Tech-
nik“. Sogar den 90. Geburtstag durfte Cantor noch erleben, doch nicht lange danach
wurde er abberufen, am 9. April 1920.

Die ”Vorlesungen“ sind es vor allem, die Cantors Namen bekannt gemacht haben. Sie
haben die Geschichte der Mathematik leicht zugänglich gemacht, sie wurden wirklich
viel gelesen, ja sie sind noch heute ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Wir dürfen aber die herbe Kritik nicht vergessen, der das Werk seit 1900 ausgesetzt
war, nämlich in der Bibliotheca mathematica, deren dritte Folge in diesem Jahre be-
gann Der Herausgeber Eneström richtete darin die besondere Abteilung der ”kleinen
Bemerkungen“ ein mit dem ausschließlichen Zweck, Fehler in Cantors ”Vorlesungen“
zu berichtigen. Diese Bemerkungen brauchten ja an sich den Ruhm Cantors nicht zu
schmälern, denn bei einem so umfassenden Werke konnten Fehler im einzelnen nicht
ausbleiben. So wurden denn auch in den ersten Jahren von den verschiedensten Seiten
Beiträge zu den Bemerkungen geliefert. Allmählich wurde aber der Ton von seiten
Eneströms immer härter und unfreundlicher, und in demselben Maße verkleinerte
sich übrigens die Zahl der Mitarbeiter, so daß schließlich der Herausgeber ziemlich
allein seine kritischen Zusätze schrieb. Auch in besonderen Abhandlungen führte Ene-
ström aus, was schließlich die Grundstimmung seiner Bemerkungen geworden war:
Cantor habe nicht die nötigen mathematischen Kenntnisse für ein so großes Unter-
nehmen besessen, und auch seine ganze Arbeitsweise könne billige Ansprüche nicht
befriedigen.

Wir wollen auf den unerquicklichen Streit nicht weiter eingehen, sondern nur daran
erinnern, daß Cantor, als er seinen dritten Band und die Neuauflagen der beiden
ersten Bände fertig stellte, doch allmählich alt wurde und schon wegen des abnehmen-
den Augenlichts nicht so arbeiten konnte wie ein jüngerer. Vor allem aber wollen wir
fragen: wie konnten Cantors Vorlesungen so stark wirken, selbst wenn Schwächen der
angegebenen Art vorlagen?

Als Cantor 1880 seinen ersten Band herausgab, hatte er seit 25 Jahren auf dem
Gebiete gearbeitet. Er war nicht der einzige auf dem Felde, namentlich hatte der da-
mals blühende Humanismus zahlreiche Arbeiten zur griechischen Mathematik hervor-
gebracht. Cantor war auch nicht der einzige, der sich an einer allgemeinen Geschichte
der Mathematik versuchte: 1873-75 war in Zürich die ”Geschichte der mathematischen
Wissenschaften“ von Suter erschienen. Es ist immerhin ein günstiges Zeichen für
Cantor, daß durch sein Buch das von Suter durchaus in den Schatten gestellt wur-
de, wenn wir auch gern zugeben, daß der viel jüngere Suter — er war 1848 geboren
— nicht viel Zeit gehabt hatte, die ungeheure Materie zu durchdringen und durch
Veröffentlichungen schon bekannt zu werden.
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Im übrigen aber gab es seit Montuclas Werk, dessen zweite Auflage 1802 abgeschlos-
sen war, bis zu Cantors Vorlesungen keine mit diesen Werken vergleichbare Geschich-
te der Mathematik. Das war der erste Glücksfall Cantors. Der andere war der, daß
gerade um die Zeit, als die Vorlesungen herauskamen, drei hervorragende Forscher auf-
traten, die alle dazu beitrugen, das Interesse für die Geschichte unserer Wissenschaft
rege zu halten, ohne doch Cantors Ansehen zu vermindern. Waren sie doch alle auf
Spezialgebieten tätig, auch alle erheblich jünger als Cantor und schon aus diesen
beiden Gründen geneigt, Cantor in seinem Ansehen zu belassen. Zeuthen (1839 ge-
boren) gab 1885 seine ”Lehre von den Kegelschnitten im Altertum“ heraus, zunächst
in dänischer Sprache. Bald folgte eine deutsche Uebersetzung dieses Buches und auch
andere feinsinnige Werke über die Entwicklung der Mathematik in den beiden Blütezei-
ten der Vergangenheit, nämlich im griechischen Altertum und in der Renaissance. Von
Tannery (geb. 1843), dem großen Kenner der exakten Wissenschaften im Altertum,
erwähnen wir nur zwei Bücher: ”Géometrie Grecque“ und ”Science Hellène“, beide von
1887. Heiberg (geb. 1854) gab seit 1880 sämtliche großen griechischen Mathematiker
heraus, meist in griechischer und lateinischer Sprache: Archimedes, Euklid, Ap-
pollonius, auch Ptolemaeus und noch mehrere andere. Doch keiner dieser Forscher
erstrebte die Universalität Cantors. Zeuthens Ziel war es, die mathematische Idee
zur Zeit ihres reichsten Lebens zu erfassen; darüber mußten die überwiegenden Peri-
oden geringerer Fruchtbarkeit, auch die Verknüpfung der Mathematik mit den Zeit-
verhältnissen und den Lebensumständen der Mathematiker zurücktreten. Heiberg
war durchaus Philologe und auch bei Tannery steht die Mathematik selten im Mit-
telpunkt; außerdem hat seine Vorliebe für philologische Untersuchungen wie Alters-
und Echtheitsfragen leicht die Folge, daß die großen einfachen Tatsachen zurücktreten
und die Darstellung reich an gewagten Hypothesen wird.

Jedenfalls brachte die Zeit von 1880 bis zum großen Kriege ein wahres Aufblühen der
mathematischen Historie und niemand kann leugnen, daß Cantor viel dazu beige-
tragen hat. Auch nach dem Kriege erwachte das Interesse bald wieder, wie schon die
große Anzahl zusammenfassender Darstellungen beweist, viele deutschen, andere ame-
rikanischen Ursprunges. Die deutschen Bearbeitungen sind schon wegen der Not der
Zeit nur kurze Abrisse and reichen nicht entfernt an den Umfang und die Vollständig-
keit der Cantorschen Vorlesungen; aber auch bei den amerikanischen ist dies nicht
der Fall. — Für das rege Interesse zeugen auch die Zeitschriften. Sind doch anstatt
Eneströms Bibliotheca mathematica. die 1914 einging, schon zwei neue Zeitschriften
für Geschichte der Mathematik erschienen, eine dritte in Vorbereitung.

So herrscht in der Gegenwart der regste Eifer für das Gebiet, dem einst Cantor
ein arbeitsreiches Leben geweiht hat und immer noch fehlt es an einem Werke, das
seines ersetzen könnte. So wird es wohl noch eine Weile dabei bleiben, daß der ”alte
Cantor“ zwar oft getadelt, doch noch öfter zu Rate gezogen wird; immer neue Leser
werden sich an der behaglichen und schlichten Darstellung erfreuen, die ein Ausdruck
der Wesensart unseres Cantor selbst war.

Quelle:
Junge, Gustav: Zum 100. Geburtstag von Moritz Cantor
In: Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften. — 35 (1929), S. 239–241
Signatur UB Heidelberg: N 4696-7::35
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D.5 Moritz Cantor

by David Eugene Smith

The history of mathematics is a relatively late study in any university; indeed it is
relatively late as a subject for serious investigation anywhere. This does not mean that
the world has lacked for works which give us information about the development of the
various branches of human knowledge, including mathematics; for there are numerous
works that contain historical material, such as the early treatises of Pappus (probably
of the third century of our era) and Proclus (who wrote about two centuries later) and
Sporus of Nicaea (c. 275). There are also such later works as the Cronica de Matematici
of Bernardino Baldi (1553–1617), published long after his death; the Algebra of the
learned Oxford scholar, John Wallis (1616–1703), containing a wealth of historical
information; and the Arab writer, Abu’l-Faradsch Mohammed ibn Ishaq, whose Kitab
al-Fihrist (Book of Lists, c. 987) is a collection of biographical notes upon Greek and
Mohammedan mathematicians. Not until the eighteenth century, however, was a work
bearing the name of history of mathematics written, the Versuch einer Geschichte der
Mathematik und Arithmetik (1739) of Johann Christoph Heilbronner (1701– c. 1747),
this being followed by the same writer’s more important Historia Matheseos Universae
a mundo condito ad seculum post Chr. Nat. XVI (1742).

Of these works the only ones that considered the history of mathematics in any large
way was the second one of Heilbronner’s, so that works on the general subject are less
than two hundred years old. Such studies, however, seem to go in waves, and the eigh-
teenth century saw the publication of a number of histories relating to certain phases of
the subject, such as Cossali’s Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa dell’
Algebra (1797), and one outstanding general history, the Histoire des mathématiques
(2 vols., Paris, 1758; 2d ed., 4 vols., 1799–1802) by Jean Étienne Montucla (1725–1799).
This may be called the world’s first general history of mathematics of distinctly high
grade, of wide scope, and based largely upon original sources.

The century following the appearance of Montucla’s first edition there appeared a
considerable number of general histories of the subject, including those of Kästner (4
vols., 1796–1800), Franchini (Lucca, 1821, and other related works), Arneth (Stuttgart,
1852), and Zeuthen (Leipzig, 1874). There were also such special histories as Libri’s
Histoire des sciences mathématiques en Italie (Paris, 4 vols., 1838–1841) and the nota-
ble publications of Boncompagni (1803–1869) including his Scritti di Leonardo Pisano
(1857–1862) and his Bullettino di Bibliografia e Storia delle Scienze matematiche e fisi-
che (Rome, 1868–1887), the greatest collection of mathematical source material of the
Middle Ages and the Renaissance that has ever been brought together. Passing over
the extensive literature including the works of Heath, Heiberg, and Tannery, largely on
Greek mathematics, since we are discussing general rather than special histories, the
above sketch will serve to show the status of the work when the subject of this article
entered the field.

Moritz Benedict Cantor, to use the full name, was the author of the greatest work
on the general history of mathematics that has appeared up to the present time. Like
every work which covers such a vast field and contains such a large number of details,
it is open to and has been subject to many criticisms; but taken as a whole, it stands
out as by far the best treatise of the kind that we are likely to have for many years
to come. Its errors have been listed, apparently quite exhaustively, where they can be
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entered in the pages of his work, and this being done a student will have a mine of
information that will not easily lose its richness and value.

Cantor was born of Hebrew parents at Mannheim on August 23, 1829, and died at
Heidelberg on April 10, 1920. In 1848 he entered the University of Heidelberg and
later spent some time in Göttingen, where he came under the influence of Gauss in
mathematics and astronomy, and of Wilhelm Eduard Weber in physics. He returned
to Heidelberg for his doctor’s degree (1851), the subject of his thesis being ”Ueber
ein wenig gebrauchten Koordinaten-system.” He then spent some time in Paris, whe-
re he came in contact with Michel Chasles, whose Aperçu historique sur I’origine
et développement des méthodes en géometrie (Paris, 1837, with later editions), and
with Joseph Bertrand (1822–1900) whose mathematical powers were already attrac-
ting attention. He returned to Heidelberg in 1853 and became a privat-Dozent in the
University.

Cantor was in his early thirties when his first historical book, the Mathematische
Beiträge zum Kulturleben der Völker (1863) appeared, emphasizing the bonds formed
by mathematics between nations seemingly separated in other respects. The work has
long been obsolete in many respects, recent discoveries having revealed new material
and changed former impressions, but in its method of approach and general treatment
it still ranks as a minor classic on the subject.

In 1863 he was advanced to the rank of ausserordentliche Professor of mathematics at
Heidelberg, and in 1877 to that of honorary ordentliche Professor, and here his great
work as a historian was done. For this his preliminary researches were made in the
fields of Greek and Roman mathematics, resulting in his Euklid und sein Jahrhundert
(1867) and Die römischen Agrimensoren (1875), the former having long since been
replaced by such treatises as that of Sir Thomas Heath, but the latter being still a
standard authority. During this preliminary period he also began (1875) the editing of
the ”Historisch-literarische Abtheilung” of the Zeitschrift fur Mathematik und Physik
and the Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik (1877). The second of these
publications consists largely of source material which had come to his attention in the
preparation of his great work. This work was entitled Vorlesungen zur Geschichte der
Mathematik, the first volume of which appeared in 1880, and the fourth in 1908. Volume
I (editions in 1880, 1894, and 1907) covered the period from earliest times to 1200, and
in spite of the various editions is now out of date as to the mathematics of China, India,
Egypt, and Iraq, so important have been the recent discoveries. Volume II (editions
in 1892 and 1899) carried the work from 1200 to 1668, the beginning of the Leibniz-
Newton period. Volume III (1894–1898, with a second edition in 1901) covered the
succeeding ninety years (1668–1758). Volume IV was planned when the International
Mathematical Congress met at Heidelberg. Cantor was then too far advanced in years
to do more than select a body of collaborators and lay out the general plan. The work
was completed in 1908 and was shown at the Congress held in Rome.

In 1899 there was published in the Abhandlungen (vol. IX) a list of his books and
articles. This list fills twenty-six pages (pp. 625–650). It includes three minor works
not mentioned above and having no historical significance, — a Politische Arithmetik
(1898), Das Gesetz im Zufall (1877), and Grundzüge einer Elementararithmetik (1855),
no one of which added to his reputation.

On the occasion of his 70th birthday a special number of the Abhandlungen was issued.
It was devoted chiefly to articles on the history of mathematics, contributed by various
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writers, and contained a bibliography of Cantor’s works compiled by M. Curtze (pp.
625–650).

I feel that I may be allowed to mention my personal impressions of Professor Cantor,
gained from an acquaintance of about thirty years. It began with a visit to his home
when I was planning to spend a year in his course at Heidelberg. I shall never forget
his kindliness of manner when I stated that I wished to devote time to the early stages
of the calculus. He asked me where I thought it best to begin and I said with Kepler or
Cavalieri. The pleasant way in which he approved, with the suggestion that it might
be better to start with Archimedes, impressed the young American of thirty, but now
he would begin somewhat earlier still. Circumstances have a way of changing one’s life
rather suddenly, and the plan was never carried out in Heidelberg University, but it
did not interfere with the making of several visits from time to time in his home. The
last of these was made about 1910, I believe. He was then nearly blind. As I entered his
study he rose from a chair near the window, held out his hands, and advanced towards
me. I took them and led him back to his chair and we talked over the years since we
had first met. It was a pathetic interview, the more so when he mentioned Eneström’s
constant publication, in the Bibliotheca Mathematica, of lists of errata in the history,
or rather of notes on the text which gave the impression of errors. He remarked that
it did not seem right to call attention only to changes, and never say a word in praise
of his life work. To this I agreed, and I have continued to feel that Eneström’s method
was unfair. Each was a friend of mine through many years, but I shall always feel less
kindly towards the latter when I remember my last visit to Heidelberg. When I was
leaving he rose, motioned with his hand to his bookcase (not a large collection) and
said, ”these are my books, but I cannot see them.” Then he walked with me to the door
and I said the conventional ”Auf Wiedersehen”, knowing that it would never come.

TEACHERS COLLEGE, COLUMBIA UNIVERSITY
NEW YORK

Quelle:
Smith, David E. (1860–1944): Moritz Cantor
In: Scripta mathematica. — 1 (1932), S. 204–207
Signatur UB Heidelberg: L 29-9-10::1
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D.6 Festschrift Moritz Cantor anläßlich seines 70. Geburtstages

Quelle:
Herrn Hofrat und Professor Dr. Moritz Cantor bei der 70. Wiederkehr des Tages seiner
Geburt am 23. August 1899 dargebracht von seinen Freunden und Verehrern. — Leipzig
: Teubner, 1899. — 657 S.
Signatur UB Heidelberg: L 6::1899

Widmung

Verehrter Meister, werter Kollege und Freund!

Ein schönes und seltenes Fest ist Ihnen heute zu feiern vergönnt. Wohl mancher erreicht
das Alter des Psalmisten, aber es in solch jugendlicher Frische, ohne Zeichen irgend-
welchen Nachlassens der geistigen und körperlichen Kräfte, zu erreichen, das ist eine
seltene Gabe, über die sich mit Ihnen Alle freuen dürfen, welche Ihnen nahe stehen.
Schon seit achtundvierzig Jahren wird Ihr Name litterarisch genannt; aber erst als reifer
Vierziger gingen Sie an jene gewaltige Arbeit, deren schönen Abschluß wir vor kurzem
erleben durften, und in einem Alter, welches wohl eher zur Entlastung nach schaffens-
reichem Leben auffordern würde, schufen Sie das große, auf zahlreiche vorbereitende
Veröffentlichungen gestützt Wer, welches als umfassendes Handbuch eines noch niemals
in dieser Weise behandelten Wissenszweiges für alle Zeiten den Jüngern der exakten
Wissenschaften zeigen wird, welch eine Fülle auch der Vergangenheit innetwohnt. Eine
unermeßliche Anregung geht von Ihren ”Vorlesungen über die Geschichte der Mathe-
matik“ aus, und alle anderen Völker sehen sich auf das Standard Work des deutschen
Forschers hingewiesen, ebenso wie auch Ihnen allein die Einbürgerung unserer Diszi-
plin als eines selbständigen akademischen Lehrgegenstandes an den Hochschulen —
und zwar nicht bloß an solchen deutscher Zunge — zu danken ist.

Diese Gemeinsamkeit der wissenschaftlichen Interessen, keine Trennung der Länder
und Völker kennend, spricht sich auch aus in derr vorliegenden Schrift, welche eine
Anzahl Ihrer dankbaaren Freunde und Verehrer Ihnen an Ihrem Ehrentage überrei-
chen möchte. Nehmen Sie dieselbe freundlich als einen sprechenden Beweis der That-
sache, daß Ihr Beispiel und Ihre Thätigkeit allenthalben in der gebildeten Welt zur
Nacheiferung erzogen haben.

Thorn und München, im August 1909.

Die Herausgeber. [Maximilian Curtze und Siegmund Günther]
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Mansion, P. Note sur le carctère géométrique de lancienne astronomie. S. 275–292
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D.7 Festschrift Moritz Cantor anläßlich seines 80. Geburtstages

Quelle:
Festschrift Moritz Cantor anläßlich seines achtzigsten Geburtstages / gewidmet von
Freunden und Verehrern, hrsg. von Sigmund Günther u. Karl Sudhoff. — Leipzig,
1909
Signatur UB Heidelberg: 62 B 1074

Widmung

Verehrter Meister, werter Kollege und Freund!

Zehn Jahre sind vergangen, seit Ihnen eine Gratulationsschrift zu Ihrem siebzigsten
Geburtstage überreicht werden konnte, die von Maximilian Curtze und dem Unter-
zeichneten herausgegeben ward. Unser trefflicher Thorner Freund, dem die Geschichte
der exakten Wissenschaften so viel zu danken hatte, ist inzwischen selbst aus gesegne-
tem Wirken abberufen worden, und auch gar mancher von den damaligen Mitarbeitern
weilt nicht mehr unter den Lebenden. SIE aber stehen noch aufrecht im Vollbesitze
geistiger und körperlicher Kraft; ein leuchtendes Vorbild für die Schar wackerer junger
Forscher, die stets zahlreicher jetzt auf den von Ihnen vorgezeichneten Bahnen wandelt.
Als die seltene Feier des Übertritts in das neunte Lebensjahrzehnt herannahte, hielten
es viele Ihrer Freunde und Verehrer für eine selbstverständliche Sache, der Jubelschrift
von 1899 auch eine solche für 1909 zur Seite zu stellen, und sowohl die Redaktion der
als ”Archiv für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik“ ganz in Ihrem Sinne
tätigen neuen Zeitschrift, wie auch die Verlagsbuchhandlung F. C. W. Vogel in Leipzig
erklärten sich freudig bereit, den gehegten Gedanken zur Tat werden zu lassen.

Nehmen Sie denn, hochverehrter Altmeister der mathematischen Geschichtsforschung,
auch diese Gabe, so wie die frühere, freundlich entgegen. Manchen Ihnen wohl vertrau-
ten Namen werden Sie unter den Verfassern der Beiträge wieder finden, nicht minder
aber auch die Namen Anderer, die sich im Verlauf des letzten Dezenniums in unsere
Reihen gestellt haben. Vereint rufen wir alle dem Jubilar ein herzliches ”Ad multos
adhuc annos“ zu.

München, im August 1909.

Siegmund Günther.

Mit freudigem Stolze schließt sich die Leitung dieser Zeitschrift den guten Worten und
Wünschen GÜNTHERS an, der hilfsbereit als mathematischer Historiker von Fach
und glückbringender Vierter in unser Redaktionstrifolium eintrat, da es galt, mit einem
Jubelheft den historicus primarius der Mathematik und der Naturwissenschaften zu
feiern.

Möge die Gabe willkommen sein! Viele Stimmen und Sprachen kommen in ihr zu Wort,
alle aber eines Sinnes und einig in der Hoffnung, daß der Gefeierte das Büchlein gern
unterweilen zur Hand nehme in den stillen Abendstunden eines reichen Lebens.

Berlin-München-Leipzig, im August 1909.

Karl von Buchka. Hermann Stadler. Karl Sudhoff.
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E Moritz Cantor

S. 57–63 aus:
Kern, Günter: Die Entwicklung des Faches Mathematik an der Universität Heidelberg
1835–1914. — [ca. 1992]

Sicher bei weitem bedeutender als A. M. Nell wurde der spätere Mathematikhistoriker
Moritz Cantor.

Am 23. August 1829 in Mannheim als Sohn des jüdischen Kaufmanns Isaak Bendix
Cantor geboren ging er zunächst in Frankfurt zur Schule, bevor er in die fünfte Klasse
des Mannheimer Lyceums wechselte. Seit dem Spätjahr 1848 widmete er sich dem Stu-
dium der Mathematik, Physik und Chemie in Heidelberg, ein Jahr darauf wechselte
Cantor nach Göttingen, wo er seine Studien in den genannten Fächern bei Mathemati-
kern wie Stern und vor allem Gauß vervollständigte1. Mit der Meldung zur Promotion
in Heidelberg im April 1851 legte Cantor als Inaugural-Dissertation eine Schrift ”Über
ein weniger gebräuchliches Coordinaten-System“2 vor, die ebenfalls von Prof. Schweins
nur insofern beurteilt wurde, daß das Imprimatur erteilt werden könne3. Die Prüfung
am 5. Mai 1851 konnte Cantor, wie schon erwähnt, nur mit der dritten Note — cum
laude — abschließen, weshalb er sich bei seiner Habilitation einer zusätzlichen Prüfung
unterziehen mußte4.

Bis Cantor schließlich im März 1853 um die Genehmigung zur Habilition nachsuch-
te, verbrachte er ein Jahr in Berlin, um seine Kenntnisse in der Mathematik weiter
auszubilden, und bereitete sich seit Herbst 1852 in Heidelberg auf seine wissenschaftli-
che Laufbahn vor5. Nicht nur das am 1. April 1853 mit der zweiten Note ”hinreichend
befähigt“ abgehaltene Colloquium, sondern auch seine inzwischen gedruckte Dissertati-
on sowie zwei weitere in Grunert’s Archiv für Mathematik erschienene Abhandlungen6

sah die Fakultät als ”weitere Belege seiner ernsten wissenschaftlichen Bestrebungen“7

1Vgl. hierzu den Lebenslauf Cantors, den er mit seinem Gesuch um die Promotion der Philos.
Fakultät übergeben hatte.
UAH Fak. -Akte H-IV-102/47, Nr. 27b.

2Über ein weniger gebräuchliches Coordinatensystem. Inaugural-Dissertation von Dr. Moritz Can-
tor. Frankfurt/M. 1851
Ebda Nr. 206, fol. 63.

3Vgl. ebda Nr. 104, Circular vom 3.9.1851.
Wie er selbst sagt, waren seine Augen zu schwach, um die Abhandlung noch lesen zu können; da-
her habe der Verfasser

”
Fehler im Calcül“ sowie Folgerungen, zu denen sie geführt hätten, selbst zu

vertreten.
4Das Protokoll der Promotionsprüfung vom 5.5.1851, UAH Fak.-Akte H-IV-102/47, Nr. 34 a.

Vgl. auch oben FN. 2, S. 48 dieser Arbeit.
5Vgl. hierzu das Gesuch Cantors vom 22.3.1853, UAH A-219/PA, Moritz Cantor.
6Moritz Cantor: Einige Sätze zur Theorie der hyperbolischen Functionen. In: Grunert’s Archiv

Archiv der Mathematik und Physik, Bd. 14, 1852. S. 88–96.
Moritz Cantor: Über Leitlinien. In: Grunert’s Archiv der Mathematik und Physik, Bd. 20, 1853. S.
249-259.
Grunert’s Archiv für Mathematik und Physik = Archiv der Mathematik und Physik. Mit besonderer
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten. Gegründet 1841 durch J.
A. Grunert. 3. Reihe, hrsg. von E. Lampe – W. Franz Meyer – E. Jahnke. Bde. 1–28. Leipzig und
Berlin 1901–1920. (Erscheinen eingestellt)

7Vgl. hierzu das Schreiben des damaligen Dekans Jolly vom 2. April 1853, UAH A-219/PA.
Das Colloquium legte er wie die Promotionsprüfung in den Fächern Mathematik (Hauptfach), Physik
und Chemie (Nebenfächer) ab, wobei ihm das lateinische Vorexamen erlassen wurde, da dies schon
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an, und empfahl somit dem Engeren Senat und dem Ministerium, den Petenten als
wissenschaftlich gebildeten und strebsamen jungen Mann zur weiteren Habilitation
zuzulassen8. Nach Genehmigung durch das Ministerium stellte Schweins drei Themen
für die Probevorlesung, aus denen die Fakultät das dritte, ”Die Elemente der Me-
chanik. Kräfte in der Ebene und im Raume, ihre Verbindungen, Kräftepaare usw.“9

auswählte.

Moritz Cantor hielt mathematische Vorlesungen in Heidelberg bis zu seinem freiwilli-
gen Ausscheiden 1913 mit beinahe 84 Jahren. Schwerpunkte waren dabei die Integral-
und Differentialrechnung, Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes, Alge-
braische Analysis und Politische Arithmetik10, dazu kamen in den ersten Jahren seiner
Vorlesungstätigkeit auch Vorlesungen über Zahlentheorie sowie über Trigonometrie.
Seine Hörerzahl belief sich dabei in den Jahren bis ca. 1880 zwischen 5 und 10, dann
war ein merklicher Anstieg zu verzeichnen mit bis zu 20 Hörern; für die geringe Zahl
an Mathematikstudenten in damaliger Zeit bedeutete dies schon sehr viel11. Besonders
seine Vorlesungen über ”Geschichte der Mathematik“, die er im Sommersemester 1860
erstmals ankündigte, die zu dieser Zeit bei den Studenten jedoch noch nicht auf In-
teresse stieß, machten Cantor später berühmt. Erst mit dem Wintersemester 1873/74
fanden sich hierzu die ersten Hörer ein, ihre Zahl schwankte seither zwischen eins
im Ws 74/75 und elf im WS 82/83. Aus diesen Vorlesungen ging sein vierbändiges
Hauptwerk ”Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik“ hervor, das seither zu ei-
nem Standardwerk der Historiographie der Mathematik geworden ist und auch heute
noch die ”eingehendste Gesamtdarstellung der Geschichte der Mathematik von den
Anfängen bis 1800“12 darstellt.

Erst spät wurden die Leistungen Moritz Cantors gewürdigt. Im November 1860 reich-
te er ein Gesuch um Beförderung zum außerordentlichen Professor ein und fügte die-
sem zur Unterstützung eine Liste seiner Vorlesungen mit Hörerzahlen sowie eine Auf-
stellung seiner bisherigen literarischen Tätigkeit bei. So hatte er je zwei Aufsätze in

”Grunert’s Archiv für Mathematik und Physik“ und in den ”Nouvelles annales de
mathématique“ veröffentlicht, in der ”Zeitschrift für Mathematik und Physik“ wa-
ren es sogar 15 Aufsätze, hinzu kamen 21 Rezensionen13. Da Cantor sein Gesuch auf

Bestandteil Promotion war.
Vgl. das Protokoll der Prüfung vom 1.4.1851, UAH Fak.-Akte H-IV-102/49, Nr. 12.

8Schreiben des Dekans Jolly an den Prorektor der Universität vom 2. April 1853, UAH A-219/PA.
9Die von Schweins gestellten drei Themen im Anschluß an das Circular vom 27.4.1853, UAH Fak.-

Akte H-IV-102/49, Nr. 19.
Die beiden anderen Themen

”
1. Die Elemente der Kreisfunktionen; die Grundbegriffe, die Relatio-

nen dieser Funktionen Hinsicht des + und –, die Grundgleichungen, usw.“ und
”
2. Das rechtwinklige

Coordinatensystem. Gleichung einer geraden Linie, der geraden Linien und der Ebenen im Raume, die
Winkel, welche mehrere miteinander bilden, usw.“ entsprachen weit mehr unseren heutigen Vorstellun-
gen von mathematischen Gebieten. Dies zeigt jedoch, daß im letzten Jahrhundert die mathematischen
Wissenschaften Astronomie und Mechanik oft der Mathematik zugerechnet wurden.
Nach der Probevorlesung wurden auch die Thesen Cantors für die Disputation genehmigt, doch sind
weder diese noch ein Protokoll über die Disputation selbst in den Akten zu finden.
Der Einladung zur Disputation zufolge fand diese am 4.5.1853 statt.
UAH Fak.-Akte H-IV-102/49, Nr. 19, fol. 89.

10Vgl. dazu die Quästurakte Moritz Cantor, UAH.
11Genaue Zahlenangaben lassen sich nicht mehr feststellen, doch wiesen die Ordinarien häufig in

ihren Gutachten bezüglich einer anstehenden Beförderung auf die geringe Zahl von Mathematikstu-
denten hin.

12So das Urteil im
”
Lexikon bedeutender Mathematiker“, S. 89.

13Vgl. die Eingabe Cantors vom Oktober 1860 mit einem Verzeichnis seiner Hörerzahlen, UAH Fak.
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drei Punkten aufbaute — der schriftstellerischen Tätigkeit, der Lehrtätigkeit und der
Anciennität — äußerte sich die Fakultät hinsichtlich dieser Argumente. Deren Aus-
sagen bezüglich seiner literarischen Tätigkeit zeigen, daß mathematisch-historischen
Abhandlungen keine große Bedeutung beigemessen wurde. Nach Ansicht der Fakultät
entstammten die rein mathematischen Abhandlungen Gebieten, die ”weder ausgebrei-
tetes Studium noch tiefes Eindringen in das Wesen der Wissenschaft“ verlangten, die
mathematisch-historischen Abhandlungen hingegen erlaubten ”ebensowenig eine Ein-
sicht in den Umfang der mathematischen Kenntnisse des Verfassers“14. Hinsichtlich
der Lehrtätigkeit Cantors anerkannte die Fakultät seine Leistungen, ihr Urteil zeigt
aber auch die vermeintlich schlechte Situation des mathematischen Unterrichts an den
badischen Schulen in damaliger Zeit:

”Der mathematische Unterricht auf der Schule ist in Baden im Vergleich
mit anderen Staaten leider so mangelhaft, daß die jungen Leute ohne die-
jenigen Vorkenntnisse die Schule verlassen, welche zu einem gedeihlichen
Studium der höheren Mathematik und Naturwissenschaften auf der Univer-
sität notwendig sind. Dieser Übelstand wird, soweit das überhaupt möglich
ist, durch die Vorlesungen des Dr. Cantor, die zum größten Teile sich auf
elementare Gebiete der Mathematik beziehen, gehoben.“15

In Betreff auf die Anciennität sah die Fakultät eine Gefahr darin, wenn jeder Privatdo-
zent nach einer gewissen Reihe von Jahren zum Professor ernannt würde, weshalb sie
das Gesuch nicht unterstützte16. Erst als sich Cantor im Sommer 1863 erneut um die
Charakterisierung als außerordentlicher Professor bewarb, unterstützte die Fakultät
seinen Antrag, wobei anscheinend das Anciennitätsprinzip nun doch eine Rolle spiel-
te, denn die Fakultät begründete ihre Zustimmung nicht nur damit, daß Cantor sich
durch seine Vorlesungen vor allem aus der elementaren Mathematik nützlich gemacht
habe, sondern daß er eine Reihe von Jahren in Heidelberg gewirkt hätte17. Mit Mini-

-Akte H-IV-102/57, Nr. 52, fol. 412, und das Verzeichnis seiner Aufsätze und Rezensionen vom Okto-
ber 1860, ebda Nr. 52, fol. 415.
Nouvelles annales de mathématiques. Journal des Candidats aux Écoles Polytechnique et Normale,
Gegründet 1842 von M. H. Gerono und Terquem.
Zeitschrift für Mathematik und Physik. Hrsg. von O. Schlömilch und R. Witzschel (Jg. I-III), 1856-
1859; von O. Schlömilch – B. Witzschel – M. Cantor (Jg. IV), 1860; von O. Schlömilch – E. Kahl – M.
Cantor (Jg. V–XXXVII), 1861–1892; von O. Schlömilch – M. Cantor (Jg. XXXVIII–XLI), 1893-1896;
von R. Mehmke – M. Cantor, 1897–1900.
Vgl. auch das

”
Verzeichnis der mathematischen Werke, Abhandlungen und Recensionen des Hofrat

Professor Dr. Moritz Cantor“. Zusammengestellt von Maximilian Curtze. ln: Zeitschrift für Mathema-
tik und Physik, hrsg. von R. Mehmke und M. Cantor. Supplement zum 24. Jg. (=Abhandlungen zur
Geschichte der Mathematik, hrsg. von M. Curtze und S. Günther. Heft 9) Leipzig 1899. S. 625-627.

14Urteil der Fakultät vom 22.10.1860, UAH Fak.-Akte H-IV-102/57, Nr. 52, fol. 411.
15Ebda Nr. 52, fol. 411.
16Vgl. ebda Nr. 52, fol. 411.

Dieser Argumentation schloß sich auch der Engere Senat an, worauf das Ministerium am 5.2.1861 das
Gesuch ablehnte.
Vgl. das Schreiben des Engeren Senats vom 10.11.1860 und das Schreiben des Ministeriums vom
5.2.1861, UAH A-219/PA.

17Vgl. die Eingabe an das Ministerium vom 5.8.1863, UAH Fak.-Akte H-IV-102/61, Nr. 86, fol. 334.
Cantor legte seinem Gesuch noch eine Abhandlung

”
Mathematische Beiträge zum Kulturleben der

Vö1ker“, Halle 1863, bei.
Zu seiner Beförderung zum außerordentlichen Professor trug wohl auch die gleichzeitige Ernennung
des Lyceallehrers Rummer zum außerordentlichen Professor der Mathematik bei. Aus dem Schreiben
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sterialentschließung vom 9. November 1863 erhielt Cantor die Charakterisierung zum
außerordentlichen Professor18.

Eine gegenteilige Bewertung wie bei seiner erstmaligen Ablehnung als außerordentli-
cher Professor erfuhr das Gesuch Cantors um Beförderung vom 15. April 187719. Die
Fakultät nahm die günstigen Urteile der Fachleute bezüglich der Leistungen Cantors in
Geschichte der Mathematik, insbesondere des Altertums, auf und anerkannte ebenso
seine Treue und sein Mühen in 24 Jahren Wirkens in Heidelberg20. Am 30. Juli 1877
wurde Cantor der Charakter eines ”Professor honorarius“ verliehen21. Seither stieg
seine Bedeutung merklich an, was sich schon bei der Übernahme der Remuneration
von Prof. Rummer zeigt22. Nach dessen Tod bat Cantor beim Ministerium um ein
regelmäßiges staatliches Einkommen — bisher lebte er ja von den Hörergeldern, die
bei seiner relativ geringen Hörerzahl nicht sehr hoch sein konnten — wofür er auch
die Vorlesungen des Prof. Rummer übernehmen wollte23. In ihrer Sitzung vom 24.
November 1882 beschloß die Fakultät, dieses Gesuch ”aufs Wärmste“ zu befürworten,

”damit durch seine [Cantors] Vorlesungen die zahlreichen hier studieren-
den Cameralisten den Vorschriften genügen können, welche in der Ver-
ordnung vom 17. März 1881 § 2 bezüglich der Mathematik gegeben sind.“
24

Diese vor allem für die Wirtschaftsstudenten bestimmten Vorlesungen könnten als
Grundvorlesungen bezeichnet werden, oder im damaligen Sprachgebrauch ”elementar-
mathematische Vorlesungen“, und umfaßten eigentlich Politische Arithmetik, Arithme-
tik und Algebra, Trigonometrie sowie Planimetrie und Stereometrie. Obwohl Cantor es
für angebracht und notwendig erachtete, die Vorlesungen aus beiden Gebieten abwech-
selnd zu lesen, ordnete er sich den Wünschen des Ministeriums, das auf die Arithmetik
die Schwerpunkte setzte, unter und las die elementararithmetischen Vorlesungen in

des Engeren Senats an das Ministerium in beider Angelegenheit läßt sich erkennen, daß die Universität
an einem verdienten Lehrer wie Cantor, der inzwischen 10 Jahre an der Universität wirkte, mit der
Beförderung eines Lyceallehrers nicht einfach vorbeigehen wollte.
Vgl. das Schreiben des Engeren Senats vom 10.10.1863, UAH A-219/PA Moritz Cantor.

18Schreiben des Ministeriums vom 11.11.1863, UAH Fak.-Akte H-IV-102/62, Nr. 15, fol. 34.
19UAH Fak.-Akte H-IV-102/85, Nr. 92, fol. 356.

Dabei unterließ es Cantor, der Fakultät die Form einer etwaigen Beförderung näher zu bezeichnen,
legte aber seinem Gesuch erneut eine Liste seiner Werke bei, welche sich sämtlich in der Universitäts-
bibliothek befänden.

20Ebda Nr. 92, fol. 350: Sitzungsprotokoll der Fakultät vom 12. Juli 1877, ad 5).
Das Schreiben des Senats an das Ministerium vom 18.7.1877 spricht von

”
rühmlichen literarischen

Leistungen und der zur Genüge bewiesenen Lehrtüchtigkeit des Petenten.“
UAH A-219/PA Moritz Cantor.

21Vgl. das Schreiben des Ministeriums vom 6.8.1877, UAH Fak.-Akte H-IV-102/85, Nr. 114, fol. 496.
22Zu Prof. Rummer vgl. S. 25 mit FN 2 dieser Arbeit.
23Vgl. UAH Fak.-Akte H-IV-102/l00, Nr. 7, fol. 36: Schreiben Cantors vom 6.11.1882.

Rummer erhielt eine Vergütung von 400 Mark pro Semester für das Halten elementarmathematischer
Vorlesungen, wobei weder Stundenzahl noch Gegenstand dieser Vorlesungen näher bezeichnet waren.
Vgl. UAH Fak.-Akte H-IV-102/86, Nr. 39, fol. 196: Ministerialerlaß vom 15.3.1878.

24Protokoll der Fakultätssitzung vom 24.11.1882, UAH Fak.-Akte H-IV-102/100, Nr. 7, fol. 31, ad.
3).
Laut eines weiteren Schreibens von Cantor vom 3.11.1882 hat er auch hier 11 Rezensionen, diesmal
über seine Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik, als Beleg beigelegt.
Vgl. ebda Nr. 7, fol. 35.
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aufeinanderfolgenden Semestern25. Ausgestattet mit den Titeln ”Hofrath“26 und ”Ge-
heimer Hofrath“27 wurde Cantor noch am 21. Februar 1908 zum ”Ordentlichen Ho-
norarprofessor“ ernannt28 und konnte am 7. Mai 1911 sogar sein 60. Doktorjubiläum
feiern. Seine Bekanntheit im Ausland zeigen die Ernennung zum korrespondierenden
Mitglied durch die Petersburger Akademie der Wissenschaften sowie durch die ”Scien-
ze lettere ed arti“ in Venedig im Jahr l90129. Am 19. Mai 1913 schließlich bat Cantor
hochbetagt um seine Entlassung aus dem Staatsdienst, da seine Augen inzwischen so
schwach seien, daß er selbst seinen eigenen Tafelanschrieb nicht mehr lesen könne.
Hierauf wurde der verdiente Lehrer zum Ende des Sommersemesters 1913 seines Lehr-
auftrages enthoben und in den Ruhestand versetzt30. Am 23.8.1919 konnte die Fakultät
noch ihre Glückwünsche zum 90. Geburtstag übermitteln, doch wurde ihr dann am 9.
April 1920 die Nachricht von Cantors Tod mitgeteilt31.

Eine Würdigung fand das Schaffen Cantors schon anläßlich seines 70.Geburtstages, als
die Universität ihre Glückwünsche übermittelte.

”Der Tag, an welchem Sie ihr 70tes Lebensjahr vollenden, ist auch für un-
sere Universität ein Tag der Freude und des dankbaren Riickblicks auf die
Vergangenheit. Wir gedenken heute mit Befriedigung der treuen Dienste,
welche Sie in einer langen Zeit des Schaffens dieser unserer Hochschule
geleistet haben als ein Gelehrter und Forscher von anerkannter Bedeutung
dazu ein ersprießlich wirkender Lehrer, der sich die Förderung der aka-
demischen Jugend im Gebiete der mathematischen Studien allezeit aufs
Wärmste und erfolgreichste angelegen sein ließ.“32

Als führender Mathematikhistoriker Deutschlands im 19. Jahrhundert und als Be-
gründer einer wissenschaftlichen Schule gab Cantor der mathematikgeschichtlichen
Forschung wesentliche Impulse.

25Vgl. das Schreiben Cantors vom 20.2.1883, UAH Fak.-Akte H-IV-102/l00, Nr. 11, fol. 52, und die
Zuschrift des Ministeriums vom 26.2.1883, ebda Nr. 11, fol. 49.

26Mit Ministerialentschließung vom 24.4.1894, UAH A-219/PA.
27Die Ernennung zum ,Geheimen Hofrath“ erfolgte im Jahre 1902.

Vgl. die Rückseite des Schreibens des Akademischen Direktoriums an Cantor vom 23.8.1899, UAH
A-219/PA.

28Staatsministerialentschließung vom 21.2.1908, ebda.
29Vgl. nochmals Rückseite des Schreibens des Akademischen Direktoriums an Cantor vom 23.8.1899

UAH A-219/PA.
30Vgl. das Gesuch Cantors vom 19.5.1913, UAH A-219/PA, sowie die Mitteilung des Ministerialer-

lasses vom 30.6.1913 mit Schreiben des Engeren Senats vom 3.7.1913, ebda.
31Vgl. Todesanzeige der Universität Heidelberg vom 10.4.1920, UAH A-219/PA.
32UAH A-219/PA: Schreiben des akademischen Direktoriums der Universität vom 23.8.1899.
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F Artikel in der Allgemeinen Deutschen Biographie
von Moritz Cantor

Moritz Cantor hat für die Allgemeine Deutschen Biographie, dem großen biographi-
schen Lexikon, mehr als 200 Artikeln geschrieben.

Die Allgemeine Deutsche Biographie wurde von 1875 bis 1912 in 56 Bänden heraus-
gegeben. Sie informiert in mehr als 26.000 Artikeln über bedeutende Personen des
deutschsprachigen Raumes, die vor 1900 verstarben.
Alle Artikel wurden durch die Bayerische Staatsbibliothek und die Bayerische Akade-
mie der Wissenschaften digitalisiert und ins Internet eingestellt.

@⇒ Allgemeine Deutsche Biographie, Elektronische Version1, herausgegeben von der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der
Bayerischen Staatsbibliothek, Februar 2007.

F.1 Überblick

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Z

A

Adams, Carl (Mathematiker; Lehrer; 1811 bis 1849)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 56; ADB Bd. 1, S. 47–48

Adriaens, Gerardus (Mathematiker; katholischer Theologe; gest. 1601)
@⇒ ADB Bd. 1, S. 122

Ahrens, Johann Thomas (Mathematiker; 1786 bis 1841)
@⇒ ADB Bd. 1, S. 163

Aiguillon, Franz von (Mathematiker; Jesuit; 1566 bis 1617)
@⇒ ADB Bd. 1, S. 166

Algoewer, David (Mathematiker; Meteorologe; 1678 bis 1737)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 200; ADB Bd. 1, S. 342

Amuel, Joseph (Optiker; Techniker; Fabrikant; 1785 bis 1849)
@⇒ ADB Bd. 1, S. 418

Ardüser, Johannes (Festungsingenieur; Mathematiker; vermutlich 1585 bis 1665)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 340; ADB Bd. 1, S. 513

Arndt, Peter Friedrich (Mathematiker; 1817 bis 1866)
@⇒ ADB Bd. 1, S. 553

Arneth, Arthur (Mathematiker; Physiker; 1802 bis 1858)
@⇒ ADB Bd. 1, S. 554-555

Aronhold, Siegfried Heinrich (Mathematiker; 1819 bis 1884)
@⇒ ADB Bd. 46, S. 58-59

August, Ernst Ferdinand (Mathematiker; Physiker; Schulmeister; 1795 bis 1870)
@⇒ NDB Bd. 5, S. 182*; ADB Bd. 1, S. 683-684

1Link: http://www.deutsche-biographie.de/index.html
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B

Baltzer, Richard (Mathematiker; 1818 bis 1887)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 570 f.; NDB Bd. 20, S. 81 in Artikel Pasch, Moritz; ADB Bd. 46,
S. 192

Beck, Dominicus (Mathematiker; Philosoph; Benediktiner; 1732 bis 1791)
@⇒ ADB Bd. 2, S. 212-213

Berghaus, Johann Isaak (Historiker; Rechner; Nationalökonom; 1755 oder 1753 bis
1831)
@⇒ ADB Bd. 2, S. 384

Bernoulli, Daniel (Naturwissenschaftler; Mediziner; Mathematiker; Physiker; Botani-
ker; 1700 bis 1782)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129*, 129, 130*, 128 Familienartikel; ADB Bd. 2, S. 478-480

Bernoulli, Jakob (Mathematiker; Physiker; Theologe; 1655 bis 1705)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129 f., 130*, 131*; ADB Bd. 2, S. 470-473

Bernoulli, Jakob (Mathematiker; Physiker; Mitglied der Petersburger Akademie der
Wissenschaften; 1759 bis 1789)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 128 Familienartikel, 129*, 130*; NDB Bd. 4, S. 688*; ADB Bd. 2,
S. 482-483

Bernoulli, Johann (Mediziner; Mathematiker; 1667 bis 1748)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129*, 130 f., 131*, 128 Familienartikel; ADB Bd. 2, S. 473-476

Bernoulli, Johann (Mathematiker; Professor der Eloquenz; Jurist; 1710 bis 1790)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129*, 130*, 131*, 128 Familienartikel; ADB Bd. 2, S. 480-482

Bernoulli, Johann (Astronom; Geograph; 1744 bis 1807)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129*, 130*, 131; ADB Bd. 2, S. 482

Bernoulli, Nikolaus (Mathematiker; Jurist; 1695 bis 1726)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129*, 130*, 128 Familienartikel; ADB Bd. 2, S. 477-478

Bernoulli, Nikolaus (Jurist; Mathematiker; Philosoph; 1687 bis 1759)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 129*, 130*, 131; ADB Bd. 2, S. 476-477

Beutel, Tobias (Mathematiker; gest. 2. Hälfte 17. Jahrhundert)
@⇒ ADB Bd. 2, S. 587-588

Borz, Georg Heinrich (Mathematiker; 1714 bis 1799)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 183

Bramer, Benjamin (Mathematiker; Architekt; 1588 bis nach 1648)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 747*; ADB Bd. 3, S. 234

Brand, Johann Georg (Mathematiker; 1645 bis 1703)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 236

Brander, Georg Friedrich (Präzisionsmechaniker; 1713 bis 1783)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 518; ADB Bd. 3, S. 240-241

Brasser, Franz (Lübecker Rechenmeister; gest. Ende 16. Jahrhundert)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 259

Bruckner, Isaak (Kartograph; Mechaniker; 1686 bis 1762)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 419

Buck, Friedrich Johann (Mathematiker; 1722 bis 1786)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 494
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Bürgi, Jost (Mathematiker; Uhrmacher; Mechaniker; 1552 bis 1632)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 747; ADB Bd. 3, S. 604-606 unter Burgi

Bürmann, Heinrich (Mathematiker; gest. 1817)
@⇒ ADB Bd. 47, S. 392-394

Burja, Abel (Mathematiker; Physiker; 1752 bis 1816)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 620-621

Buscher, Heizo (Philosoph; Schriftsteller; Mathematiker; gest. Ende 16. Jahrhundert)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 643

Busse, Friedrich Gottlieb von (Mathematiker; 1756 bis 1835)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 649-650

Buzengeiger, Karl Heribert (Mathematiker; Mineraloge; 1771 bis 1835)
@⇒ ADB Bd. 3, S. 678

C

Camerer, Johann Wilhelm von (evangelischer Theologe; Schulmann; Mathematiker;
1763 bis 1847)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 107*; ADB Bd. 3, S. 794 Korrektur

Castillon, Jean (Mathematiker; Philosoph; Übersetzer; 1708 bis 1791)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 174; ADB Bd. 4, S. 67-69

Chmel, Adam (Professor der Mathematik in Olmütz, Linz und Wien; 1770 bis 1832)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 212*; ADB Bd. 4, S. 130

Christmann, Jakob (Orientalist; Astronom; 1554 bis 1613)
@⇒ NDB Bd. 20, S. 488 in Artikel Pitiscus (Petiscus), Bartholomaeus; ADB Bd. 4, S.
222

Christmann, Wilhelm Ludwig (evangelischer Theologe; Mathematiker; 1780 bis 1835)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 223-224

Ciermans, Johann (Jesuit; Mathematiker; gest. 1648)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 256

Clausberg, Christlieb von (Mathematiker; Rechenmeister; 1689 bis 1751)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 270; ADB Bd. 4, S. 285

Clemm, Heinrich Wilhelm (Mathematiker; 1725 bis 1775)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 321-322

Cnollen, Adam Andreas (Mathematiker; 1674 bis 1714)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 354

Creiling, Johann Konrad (Mathematiker; 1673 bis 1752)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 583-584

Crelle, August Leopold (Mathematiker; Bautechniker; 1780 bis 1855)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 589-590

Crüger, Peter (Astronom; Mathematiker; 1580 bis 1639)
@⇒ NDB Bd. 9, S. 59 in Artikel Hevelius, Johannes; ADB Bd. 4, S. 625

D

Danzer, Josef Melchior (Mathematiker; Erfinder; 1738 bis 1800)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 755
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Dase, Johann Martin Zacharias (Rechenkünstler; 1824 bis 1861)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 759
Deahna, Heinrich Wilhelm Fedor (Mathematiker; 1815 bis 1844)
@⇒ ADB Bd. 4, S. 790
Desberger, Franz Eduard (Mathematiker; 1786 bis 1843)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 68-69
Dienger, Josef (Mathematiker; 1818 bis 1894)
@⇒ ADB Bd. 47, S. 683
Diesterweg, Wilhelm Adolf (Professor der Mathematik in Bonn; 1782 bis 1835)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 666*; ADB Bd. 5, S. 153
Dirichlet, Gustav Peter (Mathematiker; 1805 bis 1859)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 739-740; NDB Bd. 8, S. 562*; NDB Bd. 13, S. 282*; NDB Bd. 17,
S. 52*; NDB Bd. 19, S. 60-61*; NDB Bd. 22, S. 695 in Artikel Schering, Ernst; ADB
Bd. 5, S. 251-252
Dirksen, Enno (Mathematiker; 1792 bis 1850)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 252-253
Doppelmayr, Johann Gabriel (Mathematiker; Physiker; gest. 1750)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 76; ADB Bd. 5, S. 344-345
Drais von Sauerbronn, Karl Freiherr (Erfinder des Laufrades; 1785 oder 1784 bis 1851)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 100 f.; ADB Bd. 5, S. 373
Drebbel, Cornelis (Physiker; 1572 bis 1634)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 384
Dresler, Justus Heinrich (Mathematiker; 1775 bis 1839)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 397
Du Bois-Reymond, Paul (Mathematiker; 1831 bis 1889)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 212*; NDB Bd. 4, S. 148; ADB Bd. 48, S. 126-128
E

Eberenz, Johann Baptist (Mathematiker; 1723 bis 1766)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 532
Eberhard, Johann Paul (Architekt; Kupferstecher; Professor der Baukunst in Göttin-
gen; 1723 bis 1795)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 239*; ADB Bd. 5, S. 569
Eckebrecht, Philipp (Kaufmann; Astronom; 1594 bis 1667)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 609
Eckhardt, Christian (Geodät; Finanzbeamter; 1784 bis 1866)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 294 f.; ADB Bd. 5, S. 617
Eilmann, Moritz (Mathematiker; 1763 bis 1809)
@⇒ ADB Bd. 5, S. 758
Eisenschmid, Johann Caspar (Geodät; Mathematiker; Arzt; 1656 bis 1712)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 419 f.; ADB Bd. 5, S. 773-774
Eisenstein, Gotthold (Mathematiker; 1823 bis 1852)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 420 f.; ADB Bd. 5, S. 774-775 unter Eisenstein
Eschenbach, Hieronymus (Mathematiker; 1764 bis 1797)
@⇒ ADB Bd. 6, S. 338-339
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Euler, Christoph (astronomischer Schriftsteller; russischer Generalleutnant; Komman-
dant der Artillerie in Finnland und den Festungen; 1743 bis 1808)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 688*; ADB Bd. 6, S. 430-431 in Artikel Euler

Euler, Leonhard (Mathematiker; 1707 bis 1783)
@⇒ NDB Bd. 4, S. 688 f.; NDB Bd. 5, S. 742*; NDB Bd. 17, S. 138*; NDB Bd. 21, S.
592 in Artikel Riemann, Bernhard; ADB Bd. 6, S. 422-431

F

Felkel, Anton (Mathematiker; 1740 bis vermutlich nach 1800)
@⇒ ADB Bd. 6, S. 612

Feuerbach, Karl (Professor der Mathematik am Gymnasium in Erlangen; 1800 bis
1834)
@⇒ NDB Bd. 5, S. 110*; ADB Bd. 6, S. 747 unter Feuerbach

Finck, Thomas (Mathematiker; Mediziner; 1561 bis 1656)
@⇒ ADB Bd. 7, S. 795 Korrektur

Fischer, Ernst Gottfried (Mathematiker; Physiker; 1754 bis 1831)
@⇒ NDB Bd. 5, S. 182 f.; NDB Bd. 9, S. 557*; ADB Bd. 7, S. 62-63

Fischer, Gotthelf (Mathematiker; 1763 bis 1832)
@⇒ ADB Bd. 7, S. 68

Förstemann, Wilhelm August (Naturwissenschaftler; Mathematiker; Professor der Ma-
thematik am Gymnasium in Danzig; 1791 bis 1836)
@⇒ NDB Bd. 5, S. 270*; NDB Bd. 10, S. 353*; ADB Bd. 7, S. 162

Franke, Traugott Samuel (Mathematiker; 1804 bis 1863 oder 1861)
@⇒ ADB Bd. 7, S. 265-266

Friedlein, Johann Gottfried (Schulmann; 1828 bis 1875)
@⇒ ADB Bd. 7, S. 398-399

Frobes, Johann Nikolaus (Philosoph; Mathematiker; 1701 bis 1756)
@⇒ ADB Bd. 8, S. 129-130 unter Frobesius

G

Gartz, J. C. (Mathematiker; 1792 bis 1864)
@⇒ ADB Bd. 8, S. 384-385

Gemma-Frisius, Cornelis (Astronom; 1535 bis 1577)
@⇒ ADB Bd. 8, S. 555

Gemma-Frisius, Rainer (Mathematiker; 1508 bis 1555)
@⇒ ADB Bd. 8, S. 555-556

Gerhardt, Carl Immanuel (Mathematikhistoriker; Leibniz-Forscher; Mathematiker;
1816 bis 1899)
@⇒ NDB Bd. 6, S. 285 f.; ADB Bd. 49, S. 297-299 unter Gerhardt

Giesel, Franz (Mathematiker; Schulmann; 1826 bis 1892)
@⇒ ADB Bd. 49, S. 349-350

Göpel, Gustav Adolf (Mathematiker; 1812 bis 1847)
@⇒ ADB Bd. 9, S. 370 unter Goepel

Goldbach, Christian von (Mathematiker; 1690 bis 1764)
@⇒ NDB Bd. 6, S. 602; ADB Bd. 9, S. 330-331
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Gräffe, Karl Heinrich (Mathematiker; 1799 bis 1873)
@⇒ NDB Bd. 6, S. 713 f.; ADB Bd. 9, S. 572-574

Grammateus, Heinrich (Mathematiker; Astronom; wohl 1492 oder vor 1496 bis 1525
oder 1526)
@⇒ NDB Bd. 6, S. 738 f.; ADB Bd. 9, S. 578

Graßmann, Hermann (Mathematiker; Sanskritforscher; 1809 bis 1877)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 5 f.; NDB Bd. 20, S. 291 in Familienartikel Pfaff; ADB Bd. 9, S.
595-598

Graßmann, Justus Günther (Physiker; Kristallograph; Schulmann; Mathematiker; 1779
bis 1852)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 5*; ADB Bd. 9, S. 598-599

Gregorius a Sancto Vincentio (Mathematiker; 1584 bis 1667)
@⇒ ADB Bd. 9, S. 631-633

Grunert, Johann August (Mathematiker; Physiker; 1797 bis 1872)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 231; NDB Bd. 20, S. 291 in Familienartikel Pfaff; ADB Bd. 10, S.
50-51

Gruson, Johann Philipp (Mathematiker; Professor am Kadettenkorps, an der Bauaka-
demie, und an der Universität in Berlin; 1768 bis 1857)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 237*; NDB Bd. 22, S. 70*; ADB Bd. 10, S. 65-66

Gudermann, Christoph (Mathematiker; 1798 bis 1851)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 252 f.; ADB Bd. 10, S. 87-88

Gugler, Bernhard von (Professor der Mathematik am Polytechnikum in Stuttgart; 1812
bis 1880)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 107*; ADB Bd. 49, S. 621

H

Haedenkamp, Hermann (Mathematiker; 1809 bis 1860)
@⇒ ADB Bd. 10, S. 310

Hahn, Eduard Moritz (Professor der Mathematik und Physik in Breslau; 1781 bis 1840)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 500 Familienartikel; ADB Bd. 10, S. 793 Korrektur

Hankel, Hermann (Mathematiker; 1839 bis 1873)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 618 f.; NDB Bd. 19, S. 431*; ADB Bd. 10, S. 516-519

Hantschl, Joseph (Mathematiker; 1769 bis 1826)
@⇒ ADB Bd. 10, S. 549-550

Harnack, Axel (Professor der Mathematik in Dresden; 1851 bis 1888)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 690*; ADB Bd. 50, S. 6-8

Hartmann, Sigismund Ferdinand (Jesuit; Mathematiker; 1632 bis 1681)
@⇒ ADB Bd. 10, S. 703

Hauber, Karl Friedrich (Mathematiker; 1775 bis 1851)
@⇒ ADB Bd. 11, S. 796 Korrektur

Hauff, Johann Karl Friedrich (Mathematiker; Philosoph; Chemiker; 1766 bis 1846)
@⇒ ADB Bd. 11, S. 48

Heilbronner, Johann Christoph (Mathematiker; Mathematikhistoriker; 1706 bis 1745)
@⇒ NDB Bd. 8, S. 259; ADB Bd. 11, S. 313
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Hentsch, Johann Jakob (Philosoph; Mathematiker; 1723 bis 1764)
@⇒ ADB Bd. 12, S. 11

Hermann, Jakob (Mathematiker; 1678 bis 1733)
@⇒ NDB Bd. 8, S. 658 f.; ADB Bd. 12, S. 181-182

Hesse, Otto (Mathematiker; 1811 bis 1874)
@⇒ NDB Bd. 9, S. 21 f.; NDB Bd. 22, S. 708*; ADB Bd. 12, S. 306-307

Hindenburg, Karl Friedrich von (Mathematiker; Professor der Mathematik; 1741 bis
1808)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 322*; ADB Bd. 12, S. 456-457

Hirsch, Meier (Mathematiker; 1770 oder 1765 bis 1851)
@⇒ NDB Bd. 9, S. 217; ADB Bd. 12, S. 467-468 unter Hirsch

Hoffmann, Johann Josef Ignaz von (Mathematiker; 1777 bis 1866)
@⇒ ADB Bd. 12, S. 604-605

Holland, Georg Jonathan von (Mathematiker; Philosoph; 1742 bis 1784)
@⇒ ADB Bd. 12, S. 795 Korrektur

Huber, Daniel (Mathematiker; Astronom; 1768 bis 1829)
@⇒ NDB Bd. 9, S. 689 f.; ADB Bd. 13, S. 228-229

Huygens, Christian (Mathematiker; Astronom; Physiker; 1629 bis 1695)
@⇒ ADB Bd. 13, S. 480-486

J

Jacob, Simon (Rechenmeister; vermutlich 1510 bis 1564)
@⇒ NDB Bd. 10, S. 219 f.; ADB Bd. 13, S. 559

Jacobi, Carl Gustav Jacob (Mathematiker; Astronom; 1804 bis 1851)
@⇒ NDB Bd. 10, S. 233 f.; NDB Bd. 20, S. 291 in Familienartikel Pfaff; NDB Bd. 22,
S. 696 in Artikel Schering, Ernst; ADB Bd. 50, S. 598-602

Jacobi, Karl Friedrich Andreas (Mathematiker; 1795 bis 1855)
@⇒ ADB Bd. 13, S. 593

Jacobs, Johann (Jesuit; Mathematiker; Meteorologe; 1721 bis 1800)
@⇒ NDB Bd. 10, S. 243 f.; ADB Bd. 13, S. 613-614

Joachimsthal, Ferdinand (Mathematiker; 1818 bis 1861)
@⇒ NDB Bd. 10, S. 442; NDB Bd. 20, S. 81 in Artikel Pasch, Moritz; ADB Bd. 14, S.
96-97

Jordan von Sachsen (Dominikaner; 2. Ordensmeister der Dominikaner; um 1185 bis
1237)
@⇒ NDB Bd. 10, S. 598; ADB Bd. 14, S. 501-502 unter Jordanus Nemorarius

Junge, Ernst Friedrich (Mathematiker; 1796 bis 1840)
@⇒ ADB Bd. 14, S. 705

Junge, Johannes (Mathematiker; gest. nach 1577)
@⇒ ADB Bd. 14, S. 705

K

Kästner, Abraham Gotthelf (Mathematiker; Dichter; 1719 bis 1800)
@⇒ NDB Bd. 10, S. 734-736; NDB Bd. 19, S. 217 in Artikel Niebuhr, Carsten, 499 in
Artikel Olbers, Wilhelm; NDB Bd. 20, S. 291 in Familienartikel Pfaff; ADB Bd. 15, S.
439-451 unter Kaestner
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Kronecker, Leopold (Mathematiker; 1823 bis 1891)
@⇒ NDB Bd. 13, S. 82 f.; NDB Bd. 19, S. 90 in Artikel Netto, Eugen; NDB Bd. 20, S.
81 in Artikel Pasch, Moritz; NDB Bd. 22, S. 259 in Artikel Runge, Carl, 695 in Artikel
Schering, Ernst; ADB Bd. 51, S. 393-395

Kummer, Ernst Eduard (Mathematiker; 1810 bis 1893)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 178*; NDB Bd. 13, S. 282 f.; NDB Bd. 19, S. 90 in Artikel Netto,
Eugen; ADB Bd. 51, S. 438-440

L

Lie, Sophus (Mathematiker; 1842 bis 1899)
@⇒ NDB Bd. 14, S. 470-472; NDB Bd. 20, S. 419 in Artikel Pick, Georg; ADB Bd. 51,
S. 695-698

M

Magnus, Johann Samuel (geistlicher Dichter; 1678 bis 1707)
@⇒ ADB Bd. 20, S. 90-91

Magnus, Ludwig Immanuel (Mathematiker; 1790 bis 1861)
@⇒ NDB Bd. 15, S. 672*; ADB Bd. 20, S. 91-92

Makó de Kerek Gede, Paul (Jesuit; Naturwissenschaftler; Mathematiker; Physiker;
Philosoph; 1724 bis 1793)
@⇒ ADB Bd. 20, S. 125

Marquardt, Konrad Gottlieb (Mathematiker; 1694 bis 1749)
@⇒ ADB Bd. 20, S. 417

Matsko, Johann Matthias (Astronom; Mathematiker; 1717 bis 1796)
@⇒ ADB Bd. 20, S. 602

Matthiessen, Erhard Adolf (Altonaer Kaufmann; Mathematiker; 1763 bis 1831)
@⇒ ADB Bd. 20, S. 675

Meinzo (Gelehrter; Stiftslehrer in Konstanz; gest. 11. Jahrhundert)
@⇒ ADB Bd. 21, S. 240

Meister, Albrecht Ludwig Friedrich (Mathematiker; Physiker; 1724 bis 1788)
@⇒ NDB Bd. 16, S. 722 f.; ADB Bd. 21, S. 253 in Artikel Meister

Metternich, Matthias (Mathematiker; 1758 bis 1825)
@⇒ ADB Bd. 21, S. 527

Meyen, Johann Jacob (Mathematiker; lateinischer Dichter; 1731 bis 1797)
@⇒ ADB Bd. 21, S. 553

Michelsen, Johann Andreas Christian (Mathematiker; Übersetzer Eulers; 1749 bis
1797)
@⇒ NDB Bd. 2, S. 552*; ADB Bd. 21, S. 698

Möbius, August Ferdinand (Mathematiker; Astronom; Professor der Astronomie; 1790
bis 1868)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 398*; NDB Bd. 17, S. 600-603, 603*, 604*; NDB Bd. 19, S. 516 in
Artikel Olearius, August; NDB Bd. 20, S. 291 in Familienartikel Pfaff; ADB Bd. 22,
S. 38-43

Mosbrugger, Leopold (Mathematiker; 1796 bis 1864)
@⇒ NDB Bd. 18, S. 77*; ADB Bd. 22, S. 404-405
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Moth, Franz (Mathematiker; 1802 bis 1879)
@⇒ ADB Bd. 22, S. 406-407

Müller, Anton (Mathematiker; 1799 bis 1860)
@⇒ ADB Bd. 22, S. 514

Müller, Johann Heinrich Traugott (Mathematiker; 1797 bis 1862)
@⇒ ADB Bd. 22, S. 629-631

Münchow, Karl Dietrich von (Mathematiker; 1778 bis 1836)
@⇒ ADB Bd. 23, S. 8

Murhard, Friedrich (politischer Publizist; Mathematiker; Journalist; Jurist; Staats-
rechtsforscher; 1778 bis 1853)
@⇒ NDB Bd. 12, S. 261*; NDB Bd. 18, S. 610 f., 611*; ADB Bd. 23, S. 62-63

N

Nagel, Christian Heinrich von (Mathematiker; 1803 bis 1882)
@⇒ NDB Bd. 18, S. 709 f.; ADB Bd. 23, S. 214

Nelkenbrecher, Johann Christian (Mathematiker; Handelsschriftsteller; gest. 1760)
@⇒ ADB Bd. 23, S. 417-418

Nesselmann, Ferdinand (Arabist; Sanskritist; Philologe; Mathematiker; 1811 bis 1881)
@⇒ NDB Bd. 22, S. 586 in Artikel Schasler, Max; ADB Bd. 23, S. 445-446

Nokk, Anton (Pädagoge; Schulmann; Abgeordneter; 1797 bis 1869)
@⇒ NDB Bd. 19, S. 325*; ADB Bd. 23, S. 757

O

Oettinger, Ludwig (evangelischer Theologe; Mathematiker; 1797 bis 1869)
@⇒ ADB Bd. 24, S. 568-569

Ofterdinger, Ludwig (Mathematiker; 1810 bis 1896)
@⇒ ADB Bd. 52, S. 702-703

Ohm, Martin (Professor der Mathematik in Berlin; Parlamentarier; 1792 bis 1872)
@⇒ NDB Bd. 19, S. 489*; ADB Bd. 24, S. 203-204

P

Pfaff, Friedrich (Mathematiker; 1765 bis 1825)
@⇒ NDB Bd. 20, S. 290*, 291 f., 292*; ADB Bd. 25, S. 670 Korrektur

Pfaff, Wilhelm (Astronom; Mathematiker; 1774 bis 1835)
@⇒ NDB Bd. 20, S. 290*, 291*, 292 f.; NDB Bd. 22, S. 1*, 434*; ADB Bd. 25, S.
593-594 unter Pfaff

Pfleiderer, Christoph Friedrich von (Mathematiker; 1736 bis 1821)
@⇒ NDB Bd. 20, S. 348 f. Familienartikel; ADB Bd. 25, S. 678

Polack, Johann Friedrich (Jurist; Kameralist; Mathematiker; 1700 bis 1772)
@⇒ ADB Bd. 26, S. 381

Poselger, Friedrich Theodor (Mathematiker; 1771 bis 1838)
@⇒ ADB Bd. 26, S. 455-456

Prasse, Moritz von (Mathematiker; 1769 bis 1814)
@⇒ ADB Bd. 26, S. 510

Prowe, Leopold (Copernikus-Forscher; Schulmann; 1821 bis 1887)
@⇒ NDB Bd. 20, S. 745; ADB Bd. 26, S. 671
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R

Raabe, Josef Ludwig (Mathematiker; 1801 bis 1859)
@⇒ ADB Bd. 27, S. 66

Rahn, Johann Heinrich (Mathematiker; 1622 bis 1676)
@⇒ NDB Bd. 21, S. 112*; ADB Bd. 27, S. 174-175

Reiß, Michel (Mathematiker; 1805 bis 1869)
@⇒ ADB Bd. 28, S. 143-144

Reuschle, Karl Gustav (Schulmann; Mathematiker; 1812 bis 1875)
@⇒ ADB Bd. 28, S. 298

Richelot, Friedrich Julius (Mathematiker; Professor der Mathematik in Königsberg;
1808 bis 1875)
@⇒ NDB Bd. 11, S. 649*; ADB Bd. 28, S. 432-433

Riemann, Bernhard (Mathematiker; 1826 bis 1866)
@⇒ NDB Bd. 21, S. 591-592, 673 in Artikel Ritz, Walter; NDB Bd. 22, S. 695 in Artikel
Schering, Ernst; ADB Bd. 28, S. 555-559

Ries, Adam (Rechenmeister; 1492 bis 1559)
@⇒ NDB Bd. 21, S. 605-606; ADB Bd. 28, S. 576-577

Rosenhain, Johann Georg (Mathematiker; 1816 bis 1887)
@⇒ ADB Bd. 29, S. 209

Rothe, Heinrich August (Mathematiker; Professor der Mathematik in Erlangen; 1773
bis 1842)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 680*; ADB Bd. 29, S. 349-350

Rudolff, Christoph (Rechenmeister; Cossist; 15. Jahrhundert bis vor 1543)
@⇒ NDB Bd. 22, S. 198; ADB Bd. 29, S. 571-572

S

Sagner, Kaspar (Jesuit; 1721 bis 1781)
@⇒ ADB Bd. 30, S. 173

Salomon, Johann Michael Joseph (Mathematiker; 1793 bis 1856)
@⇒ ADB Bd. 30, S. 281-282

Schapira, Hermann (Mathematiker; Rabbiner; 1840 bis 1898)
@⇒ ADB Bd. 53, S. 732-733

Scheffelt, Michael (Mathematiker; 1652 bis 1720)
@⇒ ADB Bd. 30, S. 676

Schellbach, Karl Heinrich (Mathematiker; Schulmann; 1805 bis 1892)
@⇒ ADB Bd. 53, S. 747-748

Schläfli, Ludwig (Mathematiker; 1814 bis 1895)
@⇒ ADB Bd. 54, S. 29-31

Schooten, Franz van (Mathematiker; 1581 bis 1646)
@⇒ ADB Bd. 32, S. 328

Schooten, Franz van (Mathematiker; gest. 1660 oder 1661)
@⇒ ADB Bd. 32, S. 328-329

Schreiber, Guido (Mathematiker; 1817 bis 1871)
@⇒ ADB Bd. 54, S. 185-186
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Schweins, Franz Ferdinand (Mathematiker; 1780 bis 1856)
@⇒ ADB Bd. 33, S. 364

Schwenter, Daniel (Mathematiker; Semitist; Orientalist; 1585 bis 1636)
@⇒ NDB Bd. 12, S. 317*; ADB Bd. 33, S. 413-414

Seeber, Ludwig August (Mathematiker; 1793 bis 1855)
@⇒ ADB Bd. 33, S. 565-566

Seydewitz, Franz (Mathematiker; 1807 bis 1852)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 92

Skrivan, Gustav (Mathematiker; 1831 bis 1866)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 450

Sluse, René-François de (Mathematiker; 1622 bis 1685)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 469-470

Snel van Roijen, Rudolf (Mathematiker; 1546 bis 1613)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 502

Snel, Willebrod (Mathematiker; 1581 bis 1626)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 502-503

Snell, Friedrich Wilhelm Daniele (Schulmann; 1761 bis 1827)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 506

Snell, Johannes (Drucker; gest. Ende 15. Jahrhundert)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 506-507

Snell, Karl (Mathematiker; Physiker; Naturphilosoph in Jena; 1806 bis 1886)
@⇒ NDB Bd. 1, S. 2*; NDB Bd. 3, S. 457*; ADB Bd. 34, S. 507

Sohncke, Ludwig Adolf (Mathematiker; 1807 bis 1853)
@⇒ ADB Bd. 34, S. 546

Spehr, Friedrich Wilhelm (Mathematiker; 1799 bis 1833)
@⇒ ADB Bd. 35, S. 96

Spitzer, Simon (Professor für Merkantilrechnen in Wien; Mathematiker; 1826 bis 1887)
@⇒ NDB Bd. 19, S. 4*; ADB Bd. 35, S. 223

Stahl, Konrad Dietrich Martin (Mathematiker; 1771 bis 1833)
@⇒ ADB Bd. 35, S. 402-403

Stahl, Wilhelm (Mathematiker; 1846 bis 1894)
@⇒ ADB Bd. 54, S. 434

Stampfer, Simon (Geodät; 1792 bis 1864)
@⇒ ADB Bd. 35, S. 435

Staudt, Carl von (Mathematiker; Professor der Mathematik; 1798 bis 1867)
@⇒ NDB Bd. 6, S. 504*; ADB Bd. 35, S. 520-521

Steiner, Jacob (Mathematiker; 1796 bis 1863)
@⇒ NDB Bd. 6, S. 154*; ADB Bd. 35, S. 700-703

Stevin, Simon (Festungsbaumeister; niederländischer Staatsmann; 1548 bis 1620)
@⇒ ADB Bd. 36, S. 158-160

Stifel, Michael (Theologe; Mathematiker; 1486 oder 1487 bis 1567)
@⇒ NDB Bd. 20, S. 278 in Artikel Peucer, Caspar; NDB Bd. 22, S. 198 in Artikel
Rudolff, Christoff; ADB Bd. 36, S. 208-216
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Stockhausen, Johann Friedrich (Mathematiker; 1718 bis 1776)
@⇒ ADB Bd. 36, S. 292-293

Strauch, Georg Wilhelm (Mathematiker; 1811 bis 1868)
@⇒ ADB Bd. 36, S. 528

Strauß, Emil (Mathematiker; 1859 bis 1892)
@⇒ ADB Bd. 36, S. 532

Struve, Jacob (Mathematiker; 1755 bis 1841)
@⇒ ADB Bd. 36, S. 687

Swellengrebel, Jan Gerard Hendrik (Mathematiker; 1821 bis 1854)
@⇒ ADB Bd. 37, S. 261

T

Tacquet, Andreas (Mathematiker; 1611 oder 1612; 1615 bis 1660)
@⇒ ADB Bd. 37, S. 340-341

Tellkampf, Adolph (Naturwissenschaftler; Pädagoge; 1798 bis 1869)
@⇒ NDB Bd. 7, S. 287*; ADB Bd. 37, S. 558

Thibaut, Bernhard Friedrich (Mathematiker; 1775 bis 1832)
@⇒ ADB Bd. 37, S. 745-746

Töpfer, Heinrich August (Mathematiker; 1758 bis 1833)
@⇒ ADB Bd. 38, S. 445

U

Umpfenbach, Hermann (Mathematiker; 1798 bis 1862)
@⇒ ADB Bd. 39, S. 278

Unverzagt, Wilhelm (Mathematiker; 1830 bis 1885)
@⇒ ADB Bd. 39, S. 321-322

Ursinus, Benjam (Mathematiker; 1587 bis 1663 oder 1664)
@⇒ ADB Bd. 39, S. 365

Ursus, Nicolaus Reimarus (Mathematiker; Astronom; gest. 1599)
@⇒ ADB Bd. 27, S. 374

V

van Ceulen, Ludolph (Mathematiker; 1540 bis 1610)
@⇒ NDB Bd. 3, S. 186; ADB Bd. 4, S. 93 unter Ceulen

Vega, Georg Freiherr von (Militär; Mathematiker; 1754 bis 1802)
@⇒ ADB Bd. 39, S. 523-525

Verbiest, Ferdinand (Jesuit; Astronom; 1623 bis 1688)
@⇒ NDB Bd. 22, S. 552 in Artikel Schall von Bell, Adam; ADB Bd. 39, S. 612-613

Vlack, Adriaen (Buchhändler; Mathematiker; gest. 1655)
@⇒ ADB Bd. 40, S. 86

Völler, Andreas (Mathematiker; 1833 bis 1859)
@⇒ ADB Bd. 40, S. 247-248

W

Weierstraß, Karl (Mathematiker; 1815 bis 1897)
@⇒ NDB Bd. 19, S. 90 in Artikel Netto, Eugen; NDB Bd. 20, S. 725 in Familienartikel
Pringsheim; NDB Bd. 22, S. 259 in Artikel Runge, Carl; ADB Bd. 55, S. 11-13
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Weingärtner, Johann Christoph (Theologe; Mathematiker; 1771 bis 1833)
@⇒ ADB Bd. 41, S. 503-504
Widmann, Johannes (Mathematiker; gest. um 1500)
@⇒ ADB Bd. 42, S. 355
Witzschel, Benjamin (Mathematiker; 1822 bis 1860)
@⇒ ADB Bd. 43, S. 677
Woepcke, Franz (Mathematiker; Orientalist; 1826 bis 1864)
@⇒ ADB Bd. 44, S. 209-210

Wucherer, Gustav Friedrich (Mathematiker; Physiker; 1780 bis 1843)
@⇒ ADB Bd. 44, S. 261-263
Z

Zimmermann, Christian Gottlieb (Mathematiker; 1766 bis 1841)
@⇒ ADB Bd. 45, S. 251
Zuckermandel, Christoph Wilhelm (Mathematiker; 1767 bis 1839)
@⇒ ADB Bd. 45, S. 474

Letzte Änderung: 25.04.2007 Gabriele Dörflinger

F.2 Ausgewählte Artikel Moritz Cantors

F.2.1 Bernoulli, Daniel

ADB Bd. 2 (1875), S. 478-480
Bernoulli: Daniel B., Mathematiker, Physiker, Mediciner und Botaniker, geb. 29.
Jan. 1700 zu Gröningen, † 17. März 1782 zu Basel. Bruder des vorhergehenden, zwei-
ter Sohn von Johann I., geboren während dessen Gröninger Aufenthaltes. Er zählte
fünf Jahre, als er mit den Eltern nach Basel übersiedelte. Von seinem elften Jahre an
erlernte er die Mathematik zuerst durch den Unterricht seines Bruders Niclaus II., wie
in dessen Lebensbeschreibung angegeben worden ist, später (1721-1723) als Zuhörer
seines Vaters. Der Vater stellte schon im frühesten Alter große Anforderungen an Da-
niel; er tadelte ihn z. B. nach Auflösung eines mathematischen Problems wegen der
Länge der darauf verwandten Zeit, was einen tiefen Eindruck auf den Knaben machte.
Vielleicht war dieses Ereigniß die Veranlassung zu den wiederholten Versuchen Jo-
hanns, Daniel zum Kaufmannsstande zu bestimmen, die jedoch an dessen Begier nach
wissenschaftlicher Thätigkeit scheiterten. Vielleicht ist darin auch die Quelle der Miß-
stimmung zu finden, welche zuerst nur der Vater gegen den Sohn empfand, während
dieser sich noch mit verehrungsvollem Stolze auf den Ueberschriften seiner Abhandlun-
gen Daniel, Sohn Johanns B. nannte, welche aber später eine gegenseitige wurde. Das
Fach, welchem Daniel sich widmen durfte, war die Medicin. Zuerst hörte er die dahin
schlagenden Vorlesungen in Basel, dann 1718 in Heidelberg, wo insbesondere Daniel
Nebel sein Lehrer war, und in Straßburg. Im Sept. 1721 machte er unter Veröffent-
lichung einer Abhandlung ”Ueber das Athmen“ sein medicinisches Examen und trat
kurz darauf, wenn auch als unglücklicher Bewerber für die Professuren der Anato-
mie und Botanik und der Logik in Basel auf. 1723 ging er nach Italien, wo er theils

79

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008399/images/index.html?seite=505
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008400/images/index.html?seite=357
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008401/images/index.html?seite=679
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008402/images/index.html?seite=211
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008402/images/index.html?seite=263
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008403/images/index.html?seite=257
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008403/images/index.html?seite=480


unter Leitung von Michelotti in Venedig sich in der praktischen Arzneikunde weiter
ausbildete, theils mit mathematischen Untersuchungen sich beschäftigte, welche unter
dem Titel ”Exercitationes quaedam mathematicae“, 1724, auf Kosten einiger Freunde
von Daniel B. gedruckt wurden. Das Buch machte Aufsehen ebensowol durch seinen
polemischen Theil, in welchem er Vater und Onkel gegen wissenschaftliche Angriffe
vertheidigte, als auch durch die Arbeiten über die riccatische Gleichung und über re-
currirende Reihen, welche letztere er später noch weiter ausbildete. Zu Ende 1724 befiel
ihn in Padua eine gefährliche Krankheit und während der Reconvalescenz spielten die
Unterhandlungen, welche mit der oben gemeldeten Doppelberufung von Niclaus II.
und Daniel B. nach St. Petersburg endigten. Sie waren die Veranlassung, daß Daniel,
der mit 24 Jahren bereits Mitglied des neu gegründeten Institutes von Bologna war,
den ihm angebotenen Vorsitz einer in Genua zu errichtenden Akademie ausschlug. Der
Reiz, mit dem innig geliebten Bruder künftig zusammenleben zu können, bestimm-
te ihn. Schreibt doch Daniel den 20. März 1729 an Goldbach, sie hätten beschlossen
gehabt, ihre Arbeiten immer durcheinander zu legen und ohne nähere Angabe des
jedesmaligen Einzelverfassers als Schriften der Brüder B., der Söhne Johanns, heraus-
zugeben, damit die Welt sehe, daß es auch Brüder dieses Namens gebe, welche nicht
eifersüchtig auf einander seien, wie einst ihr Vater und Onkel. Bevor das Brüderpaar
nach Rußland übersiedelte, hatte Daniel B. das Vergnügen, den für Untersuchungen
über die Gleichförmigkeit des Ganges von Sanduhren auf den Schiffen von der Pariser
Akademie ausgestellten Preis zu erringen, was ihm später noch neun Mal gelang, so
daß er von 1725 bis 1757 im ganzen zehn Mal Preisträger bei dieser gelehrten Gesell-
schaft war, theilweise allein, theilweise in Gemeinschaft mit anderen Gelehrten, deren
Nebenbuhlerschaft ihm nur schmeichelhaft sein konnte. Daß 1734 sein Vater selbst der
mitgekrönte Mitbewerber war, ist schon in Johanns Biographie gesagt worden. Zu an-
deren Malen theilte er sich in Ehre und Gewinn mit Leonhard Euler, mit Maclaurin,
mit seinem jüngsten Bruder Johann, von welchem als Johann B. II. weiter unten die
Rede ist. Die Gegenstände der Preisbewerbung gehörten bald der praktischen Schiff-
fahrtskunde an, bald der Theorie des Magnetismus, bald der Astronomie, zu welcher
letzteren wir die Preisfrage von 1734 über die gegenseitige Neigung der Planetenbah-
nen und die von 1740 über die Theorie von Ebbe und Fluth zählen. Wir wissen schon,
daß Daniel B. und dessen Bruder im Oct. 1725 in St. Petersburg ankamen, daß Niclaus
im Sommer 1726 daselbst starb. Von diesem Tage an fühlte sich auch Daniel in St.
Petersburg nicht mehr behaglich. Als 1730 der fünfjährige Termin, für welchen er sich
verpflichtet hatte, verstrichen war, wollte er die Heimreise wieder antreten. Gleichwol
ließ er durch glänzende Gehaltsaufbesserung, welche man ihm ohne daran geknüpf-
te Bedingung gewährte, sich bestimmen, noch drei Jahre zu bleiben. Das letzte Jahr
brachte er in der Gesellschaft seines Bruders Johann II. zu, welcher 1732 auf Besuch
zu ihm kam und auf der Rückreise nach Basel ihn begleitete. Noch unterwegs war
Daniel B. als Candidat für die jetzt wieder freie Professur der Anatomie und Botanik
aufgetreten und war glücklicher als 1722. Im Dec. 1733 trat er seine Lehrstelle an,
nachdem er vorher noch als Doctor der Medicin promovirt hatte. Von jetzt an blieb er
in Basel, alle Versuchungen, die von Berlin wie von St. Petersburg an ihn herantraten,
abweisend, so bestechend es für ihn sein mochte, wieder mit Leonhard Euler zusam-
mentreffen zu können, dessen Berufung nach Petersburg er 1726 durchgesetzt hatte,
und der ihm jetzt Gleiches mit Gleichem vergalt. Daniels Ruhm verbreitete sich auch
von Basel aus. 1747 brachte ihm die Mitgliedschaft der Berliner Akademie, 1750 die
der Londoner Societät, 1748 ernannte ihn die Pariser Akademie zum auswärtigen Mit-
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gliede als Nachfolger seines eben verstorbenen Vaters. Daniels Wirksamkeit in Basel
veränderte sich soweit, daß er 1750 zu seiner bisherigen Professur noch die der Experi-
mentalphysik übernahm, welche ihm als einzigvorhandene Ausnahme gegen die Regel
ohne Loosziehung übertragen wurde. In dieser Stellung lehrte er mit großen Erfolge
fast bis zu seinem Lebensende, sich nur in den letzten Jahren (1776 bis 1782) durch
seine beiden Neffen Daniel und Jakob ersetzen lassend, von deren letzterem als Jakob
II. unten die Rede ist. Daniel II. war Professor der Medicin und der Beredsamkeit. Wir
besitzen von ihm eine Gedächtnißrede auf unsern Daniel I., welche dadurch besonde-
ren Werth besitzt, daß sie am Schlusse ein genaues Verzeichniß aller Arbeiten Daniels
enthält. Nicht mit aufgenommen ist natürlich nur der damals noch nicht veröffent-
lichte Briefwechsel Daniels mit Goldbach, mit Leonhard Euler und mit Nicolaus Fuß,
welcher seit 1843 in dem zweiten Bande der von dem Sohne des letztgenannten heraus-
gegebenen ”Correspondance mathématique et physique“ abgedruckt ist. An der Spitze
dieses Bandes befindet sich auch das Porträt Daniels, welches eine entschiedene Fami-
lienähnlichkeit mit dem Kopfe Johanns darbietet, wenn es auch einen unvergleichlich
liebenswürdigeren Ausdruck besitzt. Diese Liebenswürdigkeit bildete einen Grundzug
seines Charakters, wie er uns insbesondere von Condorcet in einer ausgezeichneten
Gedächtnißrede geschildert wird. Die wissenschaftlichen Leistungen Daniels umfassen
die verschiedensten Gebiete der Mathematik und beweisen eine Genialität, welche den
Namen Daniels vollgültig an die Seite des Vaters und des Oheims stellt. Die recurriren-
den Reihen wurden als Gegenstand seiner Erstlingsarbeit genannt. Daniel wußte später
aus ihnen eine Auflösung numerischer Gleichungen zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeits-
rechnung verdankt ihm drei große Fortschritte. In der mehrerwähnten Preisschrift von
1734 legt er sich die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins einer ein-
heitlichen Ursache der gegenseitigen Neigungen der Planetenbahnen vor und gab damit
das erste Beispiel einer wichtigen Gattung von Aufgaben. In dem Petersburger Problem
von 1738 lehrt er den Begriff des moralischen Vermögens kennen, d. h. einen Werth ge-
rade proportional dem absoluten Betrage eines Einsatzes und umgekehrt proportional
den Gesammtvermögen des Wettenden. Im J. 1763 wendet er die Infinitesimalmetho-
den auf Wahrscheinlichkeitsrechnung an. Der Mechanik erwarb Daniel, wenn auch im
Anschluß an Leibnitz, das große Princip von der Erhaltung der lebenden Kraft, dessen
ganze Wichtigkeit erst unser Jahrhundert kennen gelernt hat. Von diesem Principe aus
schuf Daniel seine Hydrodynamik, an welcher nahezu Alles, sogar der Name, neu war.
Dieses unsterbliche Buch war 1733, als Daniel St. Petersburg verließ, schon vollendet,
wurde aber erst 1738 in Straßburg gedruckt. Nennen wir noch Daniels Betheiligung an
dem Euler-d’Alembert’schen Streite über die Theorien der schwingenden Saite; seine
Verwandlung analytischer Schwierigkeiten, die dabei auftraten, in physikalische Hy-
pothesen, die Ausgangspunkte neuester Untersuchungen; seine Untersuchungen über
die Länge des einfachen Pendels von gleicher Schwingungsdauer mit einem gegebenen
zusammengesetzten Pendel, so haben wir damit allerdings nur kurze Ueberschriften
gegeben, deren Bedeutung aber jeder Mathematiker und Physiker zu würdigen weiß.

Vgl. die Gedächtnißrede von Daniel Bernoulli II. in den Nova acta Helvetica. Vol. I. p. 1-32
(Basel 1787), die von Condorcet in der Histoire de l’académie des sciences, année 1782, p.
82-107 (Paris 1785). — Meyer v. Knonau in Ersch und Gruber’s Allgemeiner Encyclopädie der
Wissenschaften und Künste, Th. IX. S. 206-208 (Leipzig 1822). — Merian, Die Mathematiker
Bernoulli (Basel 1860).
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F.2.2 Christmann, Jakob

ADB Bd. 4 (1876), S. 222

Christmann: Jakob Ch., Orientalist und Astronom, geb. zu Johannisberg im Rhein-
gau im November 1554, † zu Heidelberg 16. Juni 1613. Er wurde auf Kosten von
Konrad Marius, der die Fähigkeiten des Knaben frühzeitig erkannte, in Neuhausen
erzogen und setzte seine vorwiegend orientalistischen Studien in Heidelberg an dem
Collegium Sapientiae fort, war auch ebenda 1580 Lehrer an dem sogenannten Diony-
sianum. Er schloß sich eng an den berühmten Professor der Medicin Thomas Erast
an und folgte demselben nach Basel, als beide wegen ihres reformirten Glaubens sich
weigerten die am 31. Juli 1579 von Kurfürst Ludwig VI. erlassene Concordienformel zu
unterschreiben und sonach die lutherisch purificirte Universität Heidelberg verlassen
mußten. In Neustadt an der Hardt war inzwischen eine reformirte gelehrte Schule, das
Casimirianum entstanden, und dort fand Ch. eine Anstellung, als er von der unfreiwil-
lig begonnenen mehrjährigen Studienreise, die sich über Basel bis nach Breslau, Wien
und Prag ausgedehnt hatte, zurückkehrte. Als Ludwig VI. am 12. Oct. 1583 gestorben
war, erfolgten unter Johann Casimir wieder Anstellungen reformirter Professoren in
Heidelberg. Darunter erscheint Ch. seit dem 18. Juni 1584 als Professor der hebräischen
Sprache, seit 1591 als Professor der Logik. Während der großen Pest, welche vom Juli
1596 bis zum März 1597 Heidelberg verödete, blieb Ch. furchtlos an seinem Posten.
1602 war er Rector der Universität. 1608 ernannte ihn Friedrich IV. zum Professor der
arabischen Sprache. Zur Gründung dieser Professur, der ersten ihres Faches in Europa,
hatte Ch. selbst in der Vorrede seiner Ausgabe von der Chronologie und Astronomie
des Alfraganus (1590) aufgefordert, damit Philosophie und Arzneikunde quellenmäßig
vorgetragen würden, und als befähigtsten Inhaber der neuen Lehrstelle hatte er sich
durch sein ”Alphabetum arabicum cum isagoge arabice legendi ac scribendi“ erwiesen.
1595 folgte eine Abhandlung über die Quadratur des Kreises, über welche Kästner in
seiner Geschichte der Mathematik (Bd. I. S. 497) berichtet und in welcher die der Wahr-
heit entsprechende Auffassung sich findet, der Raum des Kreises könne nicht genau,
sondern nur annähernd einer gradlinigen Figur gleichgesetzt werden. 1601 erschienen
Christmann’s ”Observationum solarium libri tres“. Seit dem 19. Sept. 1603 war er im
Besitze der Originalhandschrift des Werkes von Copernicus über das Weltsystem. Das
Studium derselben ist auch aus Spuren in der ”Theoria lunae ex novis hypothesibus
et observationibus demonstrata“ (1611) erwiesen. Noch andere Schriften Christmann’s
beziehen sich hauptsächlich auf Chronologie.

Vgl. Schwab, Quatuor seculorum syllabus rectorum etc. Tom. I. p. 201. Heidelberg 1786. Ju-
biläumsausgabe des Copernicus, Vorrede S. X, Thorn 1873. Hautz, Geschichte der Univer-
sität Heidelberg, Mannheim 1862-64. Häusser, Geschichte der rheinischen Pfalz, Bd. II.
Heidelberg 1845.

M. Cantor.

F.2.3 Crelle, August Leopold

ADB Bd. 4 (1876), S. 589-590

Crelle: August Leopold C., Mathematiker und Bautechniker, geb. zu Eichwerder bei
Wriezen a. O. 11. März 1780, † zu Berlin 6. Oct. 1855. Sohn eines königl. Deichinspec-
tors und nicht in der Lage eine Lehranstalt zu besuchen, war er wesentlich Autodidakt
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in dem Sinne, daß er sein Wissen aus Büchern schöpfte, die er allein studirte. Seine
Neigung zog ihn zu theoretischmathematischen Untersuchungen; die äußeren Verhält-
nisse wiesen ihn aber auf das Wegebaufach, in welchem er nach bewährter Tüchtigkeit
im preußischen Staatsdienste als geheimer Oberbaurath und Mitglied der Oberbaudi-
rection eine hervorragende Stellung einnahm, welche in späterer Zeit auch gestattete,
daß er sich seiner Lieblingswissenschaft ungestört hingeben konnte. Seit 1824 wurde
er nämlich von Staatswegen nur zu mathematischen Arbeiten für das Unterrichtsmi-
nisterium verwandt, und 1849 entsagte er aus Gesundheitsgründen vollständig dem
Staatsdienste. Von den praktischen Arbeiten aus Crelle’s erster Lebensperiode werden
viele zwischen 1816 und 1826 unter seiner Leitung entstandene Kunststraßen gerühmt.
Die Berlin-Potsdamer Eisenbahn wurde nach seinem Entwurfe gebaut. Hierher gehört
auch Crelle’s ”Handbuch des Feldmessens und Nivellirens“, Berlin 1826 und einige den
Eisenbahnbau betreffende Monographien, endlich das in 30 Bänden durch C. herausge-
gebene ”Journal für die Baukunst“, Berlin 1829-51, in welchem viele Aufsätze von ihm
selbst herrühren. Crelle’s Name ist unter den Mathematikern weitaus am bekanntesten
durch das 1826 von ihm gegründete ”Journal für reine und angewandte Mathematik“,
welches auch nach Crelle’s Tode unter der Hauptleitung von Borchardt fortbestehend
im allgemeinen als Crelle’s Journal weiterbezeichnet zu werden pflegt. Crelle schuf
damit, für die ersten Bände sich wesentlich auf die schriftstellerische Fruchtbarkeit
seiner beiden jungen Freunde Abel und Steiner verlassend, die erste mathematische
Zeitschrift in deutscher Sprache, nachdem den deutschen Mathematikern seit dem
Eingehen der Leipziger Acta eruditorum ein vaterländisches periodisches Fachorgan
überhaupt gefehlt hatte, so daß Steiner z. B. seine ersten Arbeiten in Frankreich in
den von Gergonne herausgegebenen Annales de mathématique veröffentlichen mußte.
Crelle’s Journal erschien bis zum Tode seines Gründers in 50 Bänden von je 4 zwang-
los erscheinenden Heften, so daß etwa auf je 7 Monate ein Band kam. Es wurde bald
der Stapelplatz nicht blos deutscher Mathematiker. Auch französische, schwedische,
englische, italienische, russische Gelehrte wetteiferten ihre Arbeiten in dem deutschen
Blatte zum Abdrucke zu bringen, welches dadurch für eine geraume Zeit das Haupt-
organ der Mathematik überhaupt wurde, und diese hervorragende Stellung auch dann
noch nicht völlig einbüßte, als in allen Ländern Europa’s mathematische Fachzeitschrif-
ten in größerer Zahl entstanden. C. selbst schrieb 44 Aufsätze in sein Journal, wovon
seine ”Encyklopädische Darstellung der Theorie der Zahlen“, Berlin 1845 in besonde-
rem Abdrucke erschien. Auch sonst war er als mathematischer Schriftsteller fruchtbar,
und seine Uebersetzungen von Legendre’s Geometrie (1822, 4. Auflage 1844) und von
Legrange’s Werken (1823 und 1824), seine ”Rechentafeln, welche alles Multipliciren
und Dividiren mit Zahlen unter 1000 ganz ersparen etc.“, Berlin 1820, aber auch sein

”Versuch über das Rechnen mit veränderlichen Größen“, seine ”Sammlung mathemati-
scher Aufsätze“, sein ”Versuch einer allgemeinen Theorie der analytischen Facultäten“,
sein ”Lehrbuch der Arithmetik und Algebra“, sein ”Lehrbuch der Elemente der Geo-
metrie und der ebenen und sphärischen Trigonometrie“ folgten einander bis 1827 in
rascher Reihenfolge. Seit 1828 gehörte er als Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten in Berlin an, deren Abhandlungen er etwa um 20 Beiträge bereicherte. C. hat
als Mathematiker keine bahnbrechenden Entdeckungen gemacht, aber seine Schrif-
ten sind sämmtlich fleißig gearbeitet und enthalten durchgehends nicht uninteressante
neue Resultate. Seine Lehrbücher, dem Titel nach ”vorzüglich zum Selbstunterricht
bestimmt“, zeichnen sich durch große Reichhaltigkeit des Stoffes und durch für ihre
Zeit kaum gewohnte Strenge der Beweisführungen aus. Leider verbinden sie damit den
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Mangel an schriftstellerischer Eleganz, an dem C. überhaupt leidet. Wären seine Werke
angenehmer geschrieben, so würden sie gewiß sich größere Bekanntschaft und weitere
Anerkennung erworben haben, als dieses bei ihrer gegenwärtigen Form der Fall ist.

Vgl. Brockh. Conv.-Lex. 11. Aufl. Bd. IV, S. 814.

Cantor.

F.2.4 Du Bois-Reymond, Paul

ADB Bd. 48 (1904), S. 126-128

Du Bois: Paul D.-Reymond, Mathematiker, geboren am 2. December 1831 in Ber-
lin, † am 7. April 1889 in Freiburg. Solange das Fürstenthum Neuenburg einen Theil
der preußischen Monarchie bildete, hat es begabte Söhne der nordischen Königsstadt
zugeführt. Zu ihnen gehörte Felix Henri du Bois-Reymond, und bis zu einem gewissen
Grade kann man auch seine beiden in Berlin geborenen Söhne Emil und Paul dazu
rechnen, wenigstens insofern, als in beiden romanisches Blut floß, da auch die Mut-
ter der sogenannten französischen Colonie in Berlin entstammte. Die Söhne wuchsen
beidsprachig auf, was nicht hinderte, daß eine ausschließlich deutsche Gesinnung ihre
politisch-nationalen Ansichten beherrschte. Paul besuchte überdies nach dem Französi-
schen Gymnasium in Berlin noch eine Zeit lang das Collège in Neufchatel, dann das
Gymnasium zu Naumburg, von wo er, abermals zwischen Deutschland und der Schweiz
wechselnd, 1853 die Universität Zürich bezog, um dort Medicin zu studiren. Er ver-
ließ das gewählte Fach und die gewählte Hochschule, trotzdem er ebendort schon in
Gemeinschaft mit seinem Freunde Adolf Fick eine werthvolle Untersuchung über den
blinden Fleck im menschlichen Auge fertiggestellt und veröffentlicht hatte, und siedelte
nach Königsberg über, wo die Anziehungskraft von Franz Neumann und von Richelot
einen Kreis hervorragender Schüler der Mathematik vereinigte und fesselte. D.-R. war
schon über 27 Jahre alt, als er 1859 in Berlin mit einer hydro-dynamischen Disserta-
tion doctorirte und dort auch das Oberlehrerexamen ablegte, worauf er am Friedrich
Werder’schen Gymnasium in Mathematik und Physik Unterricht ertheilte. Wieder um
6 Jahre später sehen wir ihn 1865 als Privatdocent in Heidelberg, wo er 1868 als au-
ßerordentlicher Professor charakterisirt wurde. Dann folgte er 1870 einem Rufe als
ordentlicher Professor der Mathematik an die Universität Freiburg, von da 1874 einem
ebensolchen nach Tübingen, 1884 einem abermaligen Rufe an die technische Hoch-
schule in Charlottenburg. In den Osterferien 1889 war er im Begriffe eine Reise nach
Neufchatel zu machen, als ein schon seit mehreren Jahren dauerndes Nierenleiden sich
unterwegs in Freiburg plötzlich verschlimmerte und in kurzer Krankheit dort zum Tode
führte. Du Bois-Reymond’s Charakter war das eigenthümlichste Gemisch von einan-
der geradezu widersprechenden Eigenschaften. Heiter und liebenswürdig, ein fröhlicher
Zecher, geneigt zu scherzhafter Rede und Gegenrede, dann wieder aufs höchste emp-
findlich und verbissen, jede Meinungsverschiedenheit als Zeichen persönlicher Feind-
schaft auffassend; feinfühlend für die Schönheiten der Natur und der Kunst, in Anzug
und Haltung jedem Schönheits- oder Ordnungsgefühle trotzend; zu Zeiten eine ei-
serne Arbeitskraft an den Tag legend, dann wieder ohne jede Arbeitsfreude; immer
von augenblicklicher Stimmung getrieben, welcher er folgte, wohin sie auch führen
mochte. Wenige seiner Freunde mögen sich nicht irgend eines Zerwürfnisses erinnern,
welches irgend einmal zwischen ihnen eintrat, und welches, wenn D.-R. nachträglich
sein Unrecht fühlte, damit endete, daß er, ohne ein Wort über das Vorgefallene zu
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äußern, den ersten Schritt that, der wieder zu dem alten Verhältniß führen konnte. Du
Bois-Reymond’s mathematische Leistungen verdienten und fanden hohe Anerkennung
unter den Fachgenossen. Man kann sie in drei Gruppen zusammenfassen: Arbeiten
über partielle Differentialgleichungen, über Fourier’sche Reihen und Reihenconvergenz
überhaupt, über mathematisch-philosophische Fragen. Die Arbeiten der ersten Grup-
pe rahmen die übrigen ein. Ihnen gehören die Schrift ”Beiträge zur Interpretation der
partiellen Differentialgleichungen mit drei Variabeln. I. Heft: Die Theorie der Cha-
rakteristiken“ (1864), ihnen gehört die letzte Abhandlung im 104. Bande von Crelle’s
Joural ”Ueber lineare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung“ (1888) an.
D.-R. knüpft an Gedanken Monge’s an, die er, sie erweiternd fortführt, um Aufschluß
über Inhalt und Bedeutung einer partiellen Differentialgleichung und ihrer Integrale zu
erhalten. Am fruchtbarsten haben die Arbeiten der zweiten Gruppe sich erwiesen, de-
ren wichtigste in der 2. Abtheilung des XII. Bandes der Abhandlungen der Bairischen
Akademie (1876) den Titel führt ”Ueber den gegenwärtigen Stand der Convergenzfra-
ge der Fourier’schen Darstellungsformeln“. Ausgehend von einem Mittelwerthsatze für
bestimmte Integrale, der unabhängig von einander durch Weierstraß und durch D.-R.
aufgefunden, aber von letzterem in voller Allgemeinheit bewiesen wurde und deshalb
seinen Namen führt, hat er gezeigt, was bis dahin gänzlich unbekannt war, daß die
Fourier’sche Reihe nicht unter allen Bedingungen convergire. D.-R. hat nämlich eine
zwar stetige aber mit unendlich vielen Maximis und Minimis behaftete Function ge-
bildet, deren Fouriersche Entwicklung divergirt. Es gehörte zu seinen Methoden, die
Unrichtigkeit allgemeiner Behauptungen durch das Aufzeigen ihnen widersprechender
Beispiele an den Tag zu legen. Zu der dritten Gruppe von Arbeiten kann man bis zu
einem gewissen Grade den in den Annali di matematica Serie 2, Band 4 gedruckten
Aufsatz ”Sur la grandeur relative desinfinis des fonctions“ (1871) rechnen, ferner den
im Nachlasse aufgefundenen Aufsatz ”Ueber die Grundlagen der Erkenntniß in den
exacten Wissenschaften“, endlich und hauptsächlich den Band: ”Die allgemeine Func-
tionentheorie I. Theil. Metaphysik und Theorie der mathematischen Grundbegriffe:
Größe, Grenze, Argument und Function“ (1882), welcher 1887 auch in einer von G.
Milhaud und A. Girot unter Mitwirkung und mit Zusätzen des Verfassers angefertigten
französischen Uebersetzung erschien. Ein Idealist und ein Empirist streiten in diesem
Buche in Gesprächform über den Begriff der Stetigkeit, über den Unterschied zwischen
unbegrenzt und unendlich u. s. w. Das Urtheil über diesen Band, dem die zugesagte
Fortsetzung, welche die eigentlichen Ergebnisse hätte bringen müssen, nicht gefolgt
ist, gehen sehr weit auseinander. Vielleicht ist D.-R. selbst allmählich von der hohen
Meinung, welche er zuerst von diesem seinem Geisteskinde hegte, zurückgekommen,
wenigstens hat er wiederholt ausgesprochen, daß die Ergebnisse in allzu ungünstigem
Verhältnisse zu der aufgewandten Zeit und Arbeit stehen.

Vgl. Heinrich Weber, Paul du Bois-Reymond in den Mathematischen Annalen, Band 35, S.
457-469 (1889). — J. Lüroth, Referat über Du Bois-Reymond, die allgemeine Functionstheorie
in der Zeitschrift für Mathematik und Physik, Band 28, Historisch-litterarische Abtheilung S.
179-181 (1883).
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F.2.5 Finck, Thomas

ADB Bd. 7 (1878), S. 13-14

Finck: Thomas F. (lateinisch Finkius, deutsch aber so geschrieben, wie hier angege-
ben ist, wofür der Unterzeichnete sich auf eine eigenhändige Widmung des Verfassers
mit Unterschrift in einem ihm angehörenden Exemplare der Geometria rotundi stützt),
Mathematiker und Mediciner, geb. am 6. Jan. 1561 zu Flensburg, † am 24. April 1656

zu Kopenhagen. Den ersten Unterricht erhielt F. von seinem selbst feingebildeten Vater
Jakob F., einem Schüler Melanchthon’s, dann besuchte er die Schule zu Flensburg mit
solchem Erfolge, daß er 16jährig bereits die Universität Straßburg beziehen konnte,
wo er während fünf Jahren den Lehren eines Joh. Sturm, eines Konrad Dasypodi-
us und ihrer gelehrten Collegen folgte. Nach Hause zurückberufen, brauchte er zur
Heimreise durch mehrfachen Aufenthalt in Heidelberg, Jena, Wittenberg und Leipzig
ein ganzes Jahr. Er erledigte seine häuslichen Geschäfte (muthmaßlich der Mündig-
keitserklärung) so rasch als möglich und eilte, sich nach Basel zu begeben, von wo
er zum Zwecke ärztlicher Studien nach Montpellier gehen wollte. In Basel wurde er
jedoch durch die Aufforderung festgehalten, seine trigonometrischen Untersuchungen
dem Drucke zu übergeben, welche dann auch als ”Geometriae rotundi libri XIV“, Ba-
sel 1583 erschienen, ein vielverbreitetes, hochachtbares Buch in welchem unter anderen
zuerst die Namen der trigonometrischen Tangente und Sekante gebraucht sind (p. 73
u. 76), welche sich rasch einbürgerten. Auf den Rath Basler Freunde begab er sich
nun nicht nach Frankreich, sondern nach Italien, wo er vier Jahre hindurch in Padua,
Pisa, Florenz und anderen Städten Medicin studirte und von wo er 1587 nach Gottorp
berufen wurde als Leibarzt des Herzogs Philipp von Schleswig-Holstein. Dessen Tod
veranlaßte ihn eine in Kopenhagen ihm angebotene Professur der Mathematik anzu-
nehmen, welche er 1591 antrat, 1602 mit der Professur der Eloquenz, 1603 mit einer
Professur der Medicin vertauschte, welch letzterer er 53 Jahre hindurch vorstand. Au-
ßer seiner ”Geometria rotundi“ ist von ihm aus demselben Jahre 1583 die Herausgabe
der Horoscopographia des Grafen Heinrich von Rantzau (Ranzovius) zu erwähnen und
ein eigenes Werk gleichen Namens von 1591. Die Schrift ”De constitutione philoso-
phiae mathematicae“, welche auch 1591 erschien, ist dem Unterzeichneten unbekannt,
ebenso auch spätere astronomische Schriften.

Vindingius, Regia Academica Havniensis, Kopenhagen 1665, S. 160-70.

Cantor.

F.2.6 Hesse, Otto

ADB Bd. 12 (1880), S. 306-307

Hesse: Ludwig Otto H., Mathematiker, geb. am 22. April 1811 zu Königsberg, †
4. August 1874 in München. Er widmete sich den mathematischen Studien an der
Hochschule seiner Vaterstadt und hörte dort die Vorlesungen jener Männer, welche
die sogen. Königsberger mathematische Schule ins Leben gerufen haben, der Bessel,
Jacobi, Neumann. Namentlich Jacobi’s Schüler im besten Sinne des Wortes kann man
H. nennen. Noch wirkte Jacobi an dieser Universität, als H. dort sich als Privatdocent
niederließ und in dieser Stellung, später als außerordentlicher Professur, von 1840-56
eine immer fruchtbarere schriftstellerisch und mündlich lehrende Thätigkeit entwickel-
te. Es muß als eigenthümliche Ungunst der Verhältnisse bezeichnet werden, daß H.
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trotz der nach beiden Richtungen hervorragenden Leistungen erst mit 45 Jahren zum
ordentlichen Professor ernannt wurde. Nach Halle und fast gleichzeitig nach Heidelberg
berufen, eröffnete er in letzterer Stadt seine Vorlesungen im Winter 1856-57. Im Herb-
ste 1868 folgte er sodann einem Rufe an das Polytechnikum in München. Aber schon
damals besaß er nicht mehr den unverwüstlichen Körper, dessen er sich ehedem erfreut
hatte, den er durch Gebirgsmärsche und ähnliche Anstrengungen zu stärken liebte. Ein
schweres Leberleiden entwickelte sich langsam. Im Sommer 1874 mußte er seine Vor-
lesungen unterbrechen, um in Karlsbad Heilung zu suchen. Der Erfolg rechtfertigte
nicht die auf das Bad gesetzten Hoffnungen. Am 4. August erlag H. in München seinen
Leiden. Am 7. August wurde er in Heidelberg bestattet an der Seite eines geliebten
Kindes, welches ihm 1861 vorausgegangen war. Schüler aus den verschiedensten Zeiten
seiner Docentenlaufbahn umstanden den Sarg, so daß die Doppelverfügung erfüllt wur-
de, welche H. selbst getroffen hatte: ”Ich will in dem Blumengarten meines Heidelbergs
ruhen, zu Grabe geleitet von Schülern.“ Man kann in Hesse’s wissenschaftlichem Leben
zwei Perioden unterscheiden, die erste, der Zeit nach so ziemlich mit seinem Aufent-
halt in Königsberg sich deckend, in welcher er durch neue wichtige Entdeckungen die
Wissenschaft förderte, die zweite Periode, welcher die Heidelberger und Münchner Zeit
angehören, in welcher er es vorzog, die von ihm und Anderen gewonnenen Schätze in
gangbare Münze umzuprägen und in Lehrbücher der Geometrie, wie er sich diesel-
ben dachte, zu sammeln, was in Abhandlungen hie und da ungeordnet zerstreut war.
So entstanden seine ”Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes“ (1861),
später die über ”analytische Geometrie der Ebene“ (1865), Werke, denen man wohl,
ohne ungerecht zu sein, die Eigenschaft zur ersten Einführung in die Wissenschaft die-
nen zu können wird absprechen müssen, welche aber für den, dem die Wissenschaft
kein fremdes Gebiet mehr ist, ein Muster großartiger Uebersicht und methodischer Ele-
ganz sein und bleiben werden. Hesse’s eigentliche Stellung in der Wissenschaft beruht,
wie wir schon andeuteten, auf den Arbeiten der Königsberger Zeit, auf jenen zahl-
reichen Abhandlungen, welche er in Crelle’s Journal erscheinen ließ, und welche bei
aller scheinbaren Verschiedenheit des Inhaltes doch wesentlich zur Ausführung einiger
großer Grundgedanken dienten, welche ein Nekrolog in die Worte kleidet ”Es ist H.,
der zuerst erkannt hat, daß die Theorie der homogenen Formen das von aller Geome-
trie losgelöste Untersuchungsfeld für den Algebraiker bildet, wobei dann die Resultate
der Forschung ihre Interpretation in denjenigen geometrischen Eigenschaften der alge-
braischen Curven und Flächen finden, welche wir die projectivischen nennen. Er hat
weiterhin jene Theorie auch wirklich eingeleitet, indem er wenigstens die nächste der
von einer Grundform abhängigen Formen, die Determinante, welche jetzt Hesse’s Na-
men trägt, ausstellte und ihre Bedeutung in wichtigen Problemen der Elimination und
Geometrie systematisch verfolgte. So knüpfen die ersten Begriffe und die erste Ent-
wickelung der Invariantentheorie an H. an.“ Die sogenannte Hesse’sche Determinante
(Hessian naunten dieselbe die englischen Mathematiker, welche wie Cayley, Sylvester,
Salmon u. A. sich mit ähnlichen Fragen anfangs fast mehr als die Deutschen beschäftigt
haben) erschien zuerst 1344 im XXVIII. Bande von Crelle’s Journal in den beiden Ab-
handlungen ”Ueber die Elimination der Variabeln aus drei algebraischen Gleichungen
zweiten Grades mit zwei Variabeln“ und ”Ueber die Wendepunkte der Curven dritter
Ordnung“. H. selbst hielt, wie er gesprächsweise äußerte, seine Abhandlung von 1856

”Ueber die Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung“ (Crelle XLIX) für das Beste,
was er geschrieben. Dort zeige sich am Deutlichsten jene Dualität, welche H. gewisser-
maßen als Quelle neuer mathematischer Wahrheiten ansah, daß es keinen algebraischen
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Satz gebe, dem nicht eine geometrische Eigenschaft, keine geometrische Eigenschaft,
der nicht ein algebraischer Satz gegenüberstehe. Die Liste seiner Veröffentlichungen,
in Poggendorff’s biographisch-literarischem Handwörterbuche I, 1095-96 reicht nur bis
1857, doch sind die späteren Abhandlungen wenig zahlreich, wenn auch, wie die über
das Pascal’sche Sechseck (Crelle 66, 68, 75), keineswegs unbedeutend. Zwei elemen-
tare Schrittchen über die Anfangsgründe der Arithmetik, vier Species, und über die
Determinanten sind von geringer Bedeutung.

Vgl. Otto Hesse von M(oritz) C(antor) in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Beilage zu Nr.
226. 1874 und Otto Hesse von Prof. M. Noether in der Zeitschrift für Mathematik und Physik,
Bd. XX, Historisch-literarische Abtheilung, S. 77-78.

Cantor.

F.2.7 Schapira, Hermann

ADB Bd. 53 (1907), S. 732-733

Schapira: Hermann Sch., Mathematiker, geboren am 16. August 1840 in Erswilken
bei Tauroggen in Rußland, † am 9. Mai 1898 in Bonn. Sch. begann mit talmudisti-
schen Studien und hat auch in seiner Heimath kurze Zeit die Stellung eines Rabbiners
bekleidet. Ein ihm zufällig in die Hände gerathenes Lehrbuch der Geometrie fesselte
ihn in dem Grade, daß er beschloß, Mathematiker zu werden. Mit 28 Jahren trat er
1868 in die Gewerbe-Akademie in Berlin ein und wurde ein begeisterter Schüler Aron-
hold’s. Schon 1871 mußte Sch. der Wissenschaft wieder entsagen, da ihm die Mittel
zur Fortsetzung seiner Studien ausgingen. Er siedelte nach Odessa über und wurde
Kaufmann. Mit neu Erworbenem erschien er im Herbste 1878 in Heidelberg und be-
gann abermals von vorn. L. Fuchs führte ihn in die Höhen der Mathematik, deren
mittlere Gebiete er bei M. Cantor kennen lernte. Schon 1883 wurde Sch. Privatdocent
in Heidelberg; 1888 erhielt er den Charakter eines außerordentlichen Professors. Der
Tod ereilte ihn auf einem Ausfluge nach Bonn, der nur wenige Tage in Anspruch neh-
men sollte. Die Thätigkeit seiner Jugend wirkte nach zwei Richtungen bei ihm nach.
Gleich manchen anderen russischen Juden betheiligte sich Sch. an der sogenannten
zionistischen Bewegung. Im Vollbesitze der hebräischen Sprache wählte er als ersten
Gegenstand eigener wissenschaftlicher Thätigkeit die Uebersetzung und Herausgabe
des ”Mischnath Ha-Midath“, einer hebräischen Geometrie aus nicht genau bestimm-
barer Zeit (Zeitschr. Math. Phys., Bd. 25, Supplementheft, Leipzig 1880). Die Kenntniß
der russischen Sprache befähigte Sch. zur Bearbeitung von Tchebycheff’s Elementen
der Zahlentheorie unter dem Titel ”Theorie der Congruenzen“ (Berlin 1889). Sein
mathematisches Lieblingsgebiet bestand in zwei von ihm aus geringen vorhandenen
Vorarbeiten neu geschaffenen Capiteln, dem der ”Cofunctionen“ und dem der ”Alge-
braischen Iteration“. Ohne Anwendung der mathematischen Zeichensprache dürfte es
nicht möglich sein, die Grundgedanken dieser Untersuchung näher zu erörtern. Bei den
Cofunctionen handelt es sich um Bildung neuer Functionen aus einer in Gestalt einer
unendlichen Reihe gegebenen Grundfunction, indem man entweder nur gewisse Rei-
henglieder auswählt, oder aber die Veränderliche durch deren Product in eine Potenz
einer gewissen Einheitswurzel ersetzt. Bei der algebraischen Iteration wird aus einer
algebraischen Gleichung die iterirte Gleichung gebildet, indem man die Wurzeln der
ersten zu Coefficienten der zweiten macht. Ueber die Cofunctionen hat Sch. 1881 ein
Buch in russischer Sprache in Odessa veröffentlicht, dann 1883 in Leipzig seine Habi-
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litationsschrift: ”Darstellung der Wurzeln einer allgemeinen Gleichung n-Grades mit
Hülfe von Cofunctionen aus Potenzreihen in elementarer Behandlungsweise“, welche
den achten Abschnitt eines umfassenden Werkes: ”Theorie allgemeiner Cofunctionen“
bilden sollte. Andere Bruchstücke finden sich in den Verhandlungen verschiedener Na-
turforscherversammlungen seit 1883. Ueber die Iterationen sind außer dem Aufsatze:

”Bemerkungen zu den Grenzfunctionen algebraischer Iteration“ (Zeitschr. Math. Phys.,
Bd. 32) auch nur Auszüge aus Vorträgen auf Naturforscherversammlungen in die Oef-
fentlichkeit gelangt. Tausende vollgeschriebener Bogen bilden den noch ungesichteten
Nachlaß des rasch und vorzeitig Verstorbenen.

Cantor.

F.2.8 Steiner, Jakob

ADB Bd. 35 (1893), S. 700-703

Steiner: Jakob St., Mathematiker, geboren am 18. März 1796 in Utzenstorf (Kanton
Bern zwischen Solothurn und Burgdorf), † am 1. April 1863 in Bern. St. war der Sohn
eines Landwirthes und wuchs in einer Umgebung auf, welche geistige Ausbildung über
das niedrigste Maaß des Wissens hinaus als überflüssigen, wenn nicht als schädlichen
Luxus betrachtete. Erst mit 14 Jahren erlernte St. das Schreiben, und wer weiß, ob
nicht die Nothwendigkeit, dem Gedächtnisse mehr als es sonst der Fall zu sein pflegt,
zu vertrauen, jene bewundernswerthe Raumphantasie ausbilden half, deren St. sich
erfreute. Nach heftigen Auftritten mit dem widerstrebenden Vater setzte St. es durch,
nach Yverdon zu Pestalozzi gehen zu dürfen, dessen Anstalt zwar damals schon ihren
Höhepunkt überschritten hatte und jähem Verfall mit trostloser Sicherheit sich näher-
te, für St. aber immer noch reiche Förderungsmittel enthielt, die er als Schüler, später
als Hülfslehrer sich aneignete. Nachdem der Zusammenbruch der Pestalozzischen An-
stalt 1817 erfolgt war, wandte St. sich nach Heidelberg, um Mathematik zu studiren, zu
welcher Wissenschaft er eine wachsende Zuneigung empfand, seitdem er bei Pestalozzi
gelernt hatte, Zahlenbegriffe mit Raumanschauungen zu verbinden. Durch Unterricht
seinen Lebensunterhalt beschaffend, hatte St. in Heidelberg 1818-1821 Schweins (s.
A.D.B. XXXIII, 364) zum Lehrer, dessen Vorlesungen ihn jedoch so wenig befriedig-
ten, daß er später die dort vorgetragene Geometrie mit wenig schmeichelhaftem, dem
Namen des Lehrenden entnommenen Beiworte bezeichnete. Immerhin gaben die Vorle-
sungen ihm Anlaß über geometrische Dinge nachzudenken, und in Heidelberg erwarb
er sich den Doctortitel.∗ Dann zog er weiter nach Berlin. Eine Lehrstelle am Pla-
mann’schen Privatinstitute ermöglichte ihm den Aufenthalt wenigstens einigermaßen,
und was bei seiner mäßigen Lebensweise ihm an Geldmitteln noch fehlte, erwarb er
sich wieder durch Ertheilung von Privatunterricht. Einer seiner Schüler war der älteste
Sohn Wilhelm’s v. Humboldt, und der Zutritt zu diesem Hause bezeichnet einen Wen-
depunkt in Steiner’s Leben. Hier lernte er auch Alexander v. Humboldt kennen, von
hier aus knüpften sich Beziehungen zu den damals in Berlin lebenden hervorragenden
Mathematikern an, insbesondere nachdem St. infolge der Befürwortung Wilhelm’s v.
Humboldt 1825 eine Stelle als Lehrer der Mathematik an der städtischen Gewerbeschu-
le erhalten hatte, in welcher er zehn Jahre lang verblieb. Dann wurde für ihn an der
Berliner Universität eine außerordentliche Professur der Geometrie gegründet, während
er zugleich seit 1834 Mitglied der Akademie war. Die schriftstellerische Thätigkeit Stei-
∗Steiner verließ Heidelberg ohne Studienabschluss. Dörflinger
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ner’s begann fast gleichzeitig mit seiner Anstellung an der Gewerbeschule. Oberbaurath
Crelle (s. A.D.B. IV, 589) hatte 1826 das Journal für reine und angewandte Mathema-
tik gegründet, und seine beiden fruchtbarsten Mitarbeiter waren zwei junge Gelehrte,
die vom Auslande nach Berlin gekommen waren, und die als Vertreter der beiden
Hauptrichtungen in der Mathematik auftraten: der Analytiker Abel, der Geometer
Steiner. Oft sah man den väterlichen Freund mit seinen Schützlingen spazieren, Adam
mit seinen Söhnen Kain und Abel, wie der Berliner Witz sie nannte, indem der Name
Abel’s die Veranlassung bot, während Crelle nicht Adam, sondern August hieß. In Crel-
le’s Journal also erschienen seit 1826 in rascher Aufeinanderfolge Aufsätze Steiner’s,
welche ein in Deutschland damals ziemlich neues Gebiet, das der synthetischen Geome-
trie, bearbeiteten. Schon im 17. Jahrhundert hatten französische Geometer, vor allen
Desargues und Pascal, an die Methoden der Alten anknüpfend und eine Vermengung
der geometrischen Betrachtungen mit Rechnung von sich weisend, neue und wichtige
Entdeckungen theils veröffentlicht, theils vorbereitet. Die Geometria situs von Leibnitz
sollte ähnliches leisten. Jetzt im 19. Jahrhundert gaben wieder zwei Franzosen den er-
neuten Anstoß zur Fortsetzung der lange unterbrochenen Untersuchungen: Gergonne
und Poncelet. Ersterer der Herausgeber der Annales de mathématiques (1810-1831), in
welchen er selbst in zahlreichen Abhandlungen das von ihm erfundene und benannte
Princip der Dualität in Anwendung brachte; letzterer der Erfinder der Théorie des po-
laires réciproques, welche 1817-1818 in Gergonne’s Annales veröffentlicht wurden, dann
der Verfasser des Traité des propriétés projectives von 1822. Als ein dritter französi-
scher Geometer trat Chasles 1829 auf. Zwischen die Arbeiten von Gergonne und Pon-
celet einerseits, von Chasles andrerseits, fallen die ersten Veröffentlichungen Steiner’s,
zwischen diese und Chasles der barycentrische Calcül von Möbius (1827). Man hat,
um die Verdienste der einzelnen hier genannten Geometer richtig zu würdigen, neben
den Daten auch den Umstand zu beachten, daß St. der französischen Sprache mächtig
war und alles las, was ihn inhaltlich fesseln konnte, mochte es in der französischen
oder in der deutschen Zeitschrift veröffentlicht worden sein, daß Chasles dagegen bei
aller sonstigen Gelehrsamkeit kein Wort deutsch verstand, deutsche Arbeiten mithin
nur dann kennen lernte, wenn sie ins Französische übersetzt wurden, was Gergonne
für einige Abhandlungen Steiner’s besorgte. Hatte Steiner’s Name schon infolge seiner
Mitwirkung am Crelle’schen Journale einen guten Klang erlangt, so wuchs die An-
erkennung bei den freilich ziemlich dünn gesäten engeren Fachgenossen, als 1832 die

”Systematische Entwicklung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von einander,
mit Berücksichtigung der Arbeiten alter und neuer Geometer über Porismen, Pro-
jectionsmethoden, Geometrie der Lage, Transversalen, Dualität und Reciprocität etc.
Erster Theil“ die Presse verließ, der Anfang eines auf fünf Theile geplanten Werkes,
dessen Fortsetzung aber niemals erschienen ist. Statt deren kam 1833 ”Die geometri-
schen Constructionen, ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kreises“,
kamen zahlreiche Aufsätze, von welchen wir nur vier nennen wollen: ”Sur le maximum
et le minimum des figures dans le plan, sur la sphère et dans l’espace en général“ (Crel-
le XXIV. 1842), ”Allgemeine Eigenschaften der algebraischen Curven“ (Crelle XLVII.
1854), ”Eigenschaften der Curven vierten Grades rücksichtlich ihrer Doppeltangenten“
(Crelle XLIX. 1854), ”Ueber die Flächen des dritten Grades“ (Crelle LIII. 1857). Noch
später begnügte St. sich damit, unbewiesene Lehrsätze dem Drucke zu übergeben, de-
ren Nacherfindung noch heute nicht durchwegs gelungen ist (Crelle LV, 1858 und LXVI
aus Steiner’s Nachlasse). Steiner’s geometrisches Glaubensbekenntniß war es, daß nur
durch synthetische Betrachtungen es möglich sei ”den Organismus aufzudecken, durch

90



welchen die verschiedenartigsten Erscheinungen in der Raumwelt mit einander verbun-
den sind“. In der berühmten Vorrede zur ”Systematischen Entwicklung“ ist zwar noch
geleugnet, als ob es wesentlich sei, welcher Methode, der synthetischen oder analyti-
schen, man sich bediene. Der Kern der Sache bestehe darin, ”daß die Abhängigkeit der
Gestalten von einander und die Art und Weise aufgedeckt wird, wie ihre Eigenschaften
von den einfacheren Figuren zu den zusammengesetztern sich fortpflanzen“. Aber im-
merhin entwickelt S. die Ergebnisse synthetisch. Er findet es keineswegs überraschend,
daß jene Ergebnisse sich nachträglich analytisch rechtfertigen lassen. ”Der Analyst, der
dieses ausführt, hat nicht mehr als seine Pflicht gethan, wenn er jeden Fortschritt der
Wissenschaft benutzt, und sich denselben so zur Lehre dienen läßt, daß seine Methode
darnach vervollständigt wird.“ In einer Vorlesung sprach er vollends den Satz aus: ”Die
Analysis zieht einem die Schlafkappe über den Kopf. Bei uns heißt es: Augen aufsper-
ren, dann sieht man die Sachen auch.“ Eine Mißachtung der Analysis als solcher muß
man indessen in diesen Aeußerungen nicht erkennen wollen; der Freund Abel’s, Jacobi’s
wußte deren Leistungen zu schätzen, wenn auch nicht nachzuahmen; er war sich klar
bewußt, daß seine Befähigung ihm ein anderes Arbeitsgebiet zuweise. Steiner’s Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit nahmen vom Ende der fünfziger Jahre an rasch ab, und in
gleichem Maaße nahmen Unverträglichkeit und wenig sorgsame Wahl der gebrauchten
Ausdrücke bei ihm zu. Fast mit allen früheren Freunden kam er auseinander, und seine
Stellung im Leben, wenn auch nicht in der Wissenschaft, litt darunter. Er schleppte
sich allsommerlich von Bad zu Bad, und auf einer solchen Reise erlosch sein Leben in
der Heimath. Die Berliner Akademie der Wissenschaften veranstaltete eine Ausgabe
sämmtlicher von St. im Drucke veröffentlichten Schriften in zwei Bänden. Mittelbar
müssen dazu als Ergänzung die Vorlesungshefte gerechnet werden, welche hervorra-
gende Schüler Steiner’s herausgegeben haben, C. F. Geiser und der jetzt auch schon
zu den Todten gehörende Heinrich Schröter. Geiser gab die ”populären Kegelschnitte“,
wie die Ueberschrift von Steiner’s Notizen lautete, als Jakob Steiner’s Vorlesungen über
synthetische Geometrie, I. Theil (1867) heraus; Schröter bearbeitete in dem II. Theil
(1867) die Vorlesung ”über die neuern Methoden der synthetischen Geometrie“. Beide
Bände dürsten wohl mehr gewirkt haben, als Steiner’s eigene Vorträge, welche ein sehr
fleißiges Mitarbeiten der Zuhörer erheischten und deshalb nicht von vielen andauernd
besucht wurden, abgesehen davon, daß Steiner’s Gewohnheit, mitten im Winter die
Fenster des Hörsaales aufzureißen, ihm manchen Schüler abspenstig machte.

Vgl. C. F. Geiser, Zur Erinnerung an Jakob Steiner. Schaffhausen 1874.

Cantor.
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G Moritz Cantor:
Vorlesungen über Geschichte der Mathematik

Moritz Cantor publizierte von 1880 bis 1898 drei Bände seiner Vorlesungen über die
Geschichte der Mathematik, die die Zeitspanne von der Ur- und Frühzeit bis 1758
behandeln. In Anbetracht seines fortgeschrittenen Alters schrieb er vom 1908 erschie-
nenen vierten Band, der sich mit der Zeit von 1759 bis 1799 beschäftigt, lediglich
den Übersichtsartikel selbst; für die anderen Kapitel konnte er eine Autorengruppe
gewinnen. Jeder Band enthält mehr als 900 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Die Seiten sind jeweils in runden Klammern vor der Überschrift angegeben.

Erster Band : von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1200 n. Chr.

Die Seitenangaben beziehen sich auf die 3. Auflage von 1907.

(1-16) Einleitung

I. (17–52) Babylonier
1. (19) Die Babylonier

II. (53–114) Ägypter
2. (55) Die Ägypter. Arithmetisches
3. (90) Die Ägypter. Geometrisches

III. (115–518) Griechen
4. (117) Zahlzeichen. Fingerrechnen. Rechenbrett
5. (134) Thales und die äteste griechische Geometrie
6. (147) Pythagoras und die Pythagoräer. Arithmetik
7. (170) Pythagoras und die Pythagoräer. Geometrie
8. (188) Mathematiker außerhalb der pythagoräischen Schule
9. (201) Mathematiker außerhalb der pythagoräischen Schule. (Fortsetzung)

Hippokrates von Chios
10. (213) Platon
11. (234) Die Akademie. Aristoteles
12. (258) Die Elemente des Euklid
13. (278) Die übrigen Schriften des Euklid
14. (295) Archimedes und seine geometrischen Leistungen
15. (310) Die übrigen Leistungen des Archimedes
16. (327) Eratosthenes. Apollonius von Pergä
17. (349) Die Epigonen der großen Mathematiker
18. (363) Heron von Alexandria
19. (386) Heron von Alexandria (Fortsetzung)
20. (406) Geometrie und Trigonometrie bis Ptolemäus
21. (426) Neupythagoräische Arithmetiker. Nikomachus, Theon
22. (438) Sextus Julius Africanus. Pappus von Alexandria
23. (456) Die Neuplatoniker. Diophantus von Alexandria
24. (488) Die griechische Mathematik in ihrer Entartung
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IV. (519–592) Römer
25. (521) Älteste Rechenkunst und Feldmessung
26. (538) Die Blütezeit der römischen Geometrie. Die Agrimensoren
27. Die spätere mathematische Literatur der Römer

V. (593–660) Inder
28. (595) Einleitendes. Elementare Rechenkunst
29. (613) Höhere Rechenkunst. Algebra
30. (635) Geometrie und Trigonometrie

VI. (661–690) Chinesen
31. (663) Die Mathematik der Chinesen

VII. (691–817) Araber
32. (693) Einleitendes. Arabische Übersetzer
33. (707) Arabische Zahlzeichen. Muhammed ibn Musa Alchwarizmi
34. (733) Die Mathematiker unter den Abbasiden. Die Geometer unter den

Bujiden
35. (751) Zahlentheoretiker, Rechner, geometrische Algebraiker von 950 etwa

bis 1100
36. (777) Der Niedergang der ostarabischen Mathematik. Ägyptische Mathe-

matiker
37. (792) Die Mathematik der Westaraber

VIII. (819–911)Klostergelehrsamkeit des Mittelalters
38. (821) Klostergelehrsamkeit bis zum Ausgange des X. Jahrhunderts
39. (847) Gerbert
40. (879) Abacisten und Algorithmiker

(912–913) Ergänzungen und Verbesserungen
(914–941) Register

Zweiter Band : von 1200 – 1668

Die Umfangsangaben beziehen sich auf die 2. Auflage von 1899.

IX. (1–106) Die Zeit von 1200 – 1300
41. (3) Leonardo von Pisa und sein Liber Abaci
42. (35) Die übrigen Schriften des Leonardo von Pisa
43. (53) Jordanus Nemorarius. Seine Arithmetica und der Algorithmus demon-

stratus
44. (67) Jordanus Nemorarius: De numeris datis. De triangulis
45. (87) Johannes de Sacrobosco, Johannes Campanus und andere Mathemati-

ker des XIII. Jahrhunderts
X. (107–167) Die Zeit von 1300 – 1400

46. (108) Englische Mathematiker
47. (123) Französische Mathematiker
48. (137) Deutsche Mathematiker
49. (154) Italienische Mathematiker

XI. (169–211) Die Zeit von 1400 – 1450
50. (171) Deutsche Rechenlehrer. Johann von Gemunden, Georg von Peurbach
51. (186) Nicolaus Cusanus
52. (203) Italienische Mathematiker
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XII. (213–367) Die Zeit von 1450 – 1500
53. (215) Rechnen auf den Linien. Das Bamberger Rechenbuch
54. (228) Johannes Widmann und die Anfänge einer deutschen Algebra
55. (251) Deutsche Universitäten. Regiomontanus
56. (290) Ratdolt’s Euklidausgabe. Alberti. Lionardo da Vinci. Die Arithmetik

von Treviso
57. (306) Luca Paciuolo
58. (344) Andere Italiener. Die Franzosen Chuquet u. Lefèvre

XIII. (369–542) Die Zeit von 1500 – 1550
59. (371) Französische, spanische und portugiesische Mathematiker
60. (390) Mathematiker an deutschen Universitäten
61. (415) Deutsche Rechenmeister und Cossisten ausserhalb der Universitäten
62. (429) Michael Stifel
63. (449) Deutsche Geometer. Englische Mathematiker
64. (480) Italienische Mathematiker. Die kubische Gleichung
65. (497) Cardano’s ältere Schriften
66. (514) Tartaglia’s Schriften. Cardano’s spätere Schriften

XIV. (543–648) Die Zeit von 1550 – 1600
67. (545) Geschichte der Mathematik. Classikerausgaben. Geometrie. Mechanik
68. (571) Fortsetzung der Geometrie und Mechanik. Cyclometrie und Trigono-

metrie
69. (608) Rechenkunst und Algebra

XV. (651–922) Die Zeit von 1600 – 1668
70. (651) Geschichte der Mathematik. Classikerausgaben
71. (662) Geometrie
72. (687) Praktische und theoretische Mechanik
73. (700) Trigonometrie und Cyclometrie
74. (718) Rechnen. Logarithmen
75. (748) Erfindung von Methoden. Wahrscheinlichkeitsrechung. Kettenbrüche.

Aufgabensammlungen
76. (771) Zahlentheorie. Algebra
77. (806) Geometrische Gleichungsauflösungen. Analytische Geometrie
78. (821) Infinitesimalbetrachtungen. Kepler. Cavalieri
79. (851) Descartes. Fermat
80. (876) Roberval. Torricelli
81. (892) Gregorius a. Sto. Vincentio. Wallis. Pascal. De Sluse. Hudde. Van

Heuraet
(923–943) Register

Dritter Band : von 1668 bis 1758

Die Seitenangaben beziehen sich auf die 2. Auflage von 1901.
XVI. (3–264) 1668 – 1699

82. (3) Geschichte der Mathematik. Klassikerausgaben. Elementargeometrie
83. (20) Einzelne geomeetrische Untersuchungen. Leibnizens Characteristica

geometrica
84. (37) Rechenkunst. Combinatorik. Leibrenten
85. (56) Reihen. Mercator. Brouncker. Gregory. Newton
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86. (75) Reihen. Leibniz. Halley. De Moivre. Jakob Bernoulli. Kettenbrüche
87. (98) Zahlentheorie. Algebra
88. (124) Kegelschnitte. Curvenlehre
89. (156) Newtons und Leibnizens erste Entdeckungen im Gebiete der Infinite-

simalrechnung
90. (179) Newton und Leibniz bis 1687
91. (207) Leibniz 1687–1699. Jakob und Johann Bernoulli bis zu ihrem Streite
92. (233) Streit der Brüder Bernoulli. De L’Hôpital. Newtons Briefe von 1693.

Gegner Leibnizens
XVII. (265–494) 1700 – 1726

93. (265) Geschichte der Mathematik. Klassikerausgaben. Infinitesimlrechnung
bis 1704

94. (285) Der Prioritätsstreit zwischen Newton und Leibniz bis April 1712
95. (306) Der Prioritätsstreit seit April 1712
96. (328) Combinatorische Analysis. Wahrscheinlichkeitsrechnung
97. (360) Reihenlehre. Differenzenrechnung
98. (390) Algebra
99. (412) Differentiren. Integriren. Analytische und projective Geometrie

100. (446) Differentialgleichungen
XVIII. (495–907) 1727 – 1758

101. (495) Geschichte der Mathematik. Klassikerausgaben. Wörterbücher
102. (511) Rechenkunst, besonders in Deutschland
103. (526) Lehrbücher der Elementargeometrie. Parallelenlehre. Saccheri.
104. (541) Elementargeometrische Einzeluntersuchungen
105. (561) Algebra bis 1745
106. (584) Algebra seit 1746
107. (610) Zahlentheorie
108. (624) Combinatorik. Wahrscheinlichkeitsrechnung
109. (641) Reihen bis 1736
110. (666) Reihen seit 1737
111. (699) Eulers Introductio, Band I
112. (722) Reihen 1749–1754. Die Grundlagen der Differentialrechnung
113. (749) Eulers Differentialrechnung
114. (773) Analytische Geometrie bis 1740. Clairnaut. Braikenridge. De Gua
115. (798) Analytische Geometrie 1740–1748. Maclaurin. Eulers Introductio,

Band II
116. (819) Analytische Geometrie 1748–1756. Cramer
117. (842) Maximal- und Minimalaufgaben. Eulers Methodus inveniendi
117. (870) Bestimmte Integrale. Differentialgleichungen

(908–923) Register

Vierter Band : von 1759 bis 1799

Die Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe von 1908.
XIX. (1–36) Geschichte der Mathematik / Siegmund Günther (1848–1923)
XX. (37–198) Arithmetik. Algebra. Zahlentheorie / Florian Cajori (1859–1930)

• (39) Arithmetik
• (72) Algebra
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• (153) Zahlentheorie
• (198) Verbesserungen

XXI. (199–318) Kombinatorik. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Reihen. Imaginäres / Eu-
gen Netto (1846–1919)

• (201) Kombinatorik
• (221) Wahrscheinlichkeitsrechnung
• (257) Reihen
• (303) Imaginäres

XXII. (319–402) Elementare Geometrie / Viktor Bobynin (1848–1919)
• (321) Lehrbücher der Elementargeometrie
• (360) Praktische Geometrie
• (375) Elementargeometrische Einzeluntersuchungen
• (388) Parallelenlehre
• (402) Verbesserungen

XXIII. (403–450) Trigonometrie. Polygonometrie. Tafeln / Anton v. Braunmühl (1853–
1908)

• (405) Die Ausbildung der Trigonometrie durch Euler und dessen Zeitgenos-
sen und Nachfolger

• (424) Das Lehrgebäude der Trigonometrie. Versuche einer möglichst einfa-
chen Begründung derselben

• (430) Tetragonemetrie. Polygonometrie und Polydronomie
• (433) Trigonometrische und andere Tafeln. Zyklometrie. Trigonometrische

Reihen.
XXIV. (451–576) Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes / Viktor Kommerell

(1866–1948)
• (453) Allgemeine Kegelschnitte
• (471) Höhere ebene Kurven
• (521) Raumkurven und Flächen
• (576) Verbesserungen

XXV. (577–637) Perspektive und darstellende Geometrie / Gino Loria (1862–1954)
• (579) Die Perspektive vom Mittelalter bis zu Ende des 17. Jahrhunderts
• (594) Die goldene Periode der theoretischen Perspektive
• (618) Die Vorläufer Monges
• (623) G. Monge als Begründer der darstellenden Geometrie

XXVI. (639–869) Infinitesimalrechnung / Giulio Vivanti (1859–1949)
• (641) Die Grundlagen der Infinitesimalrechnung
• (670) Lehrbücher der Infinitesimalrechnung
• (695) Differentiation und Integration

1. (695) Differentiation
2. (702) Integration

A. (702) Prinzipien der Integralrechnung und verschiedenartige Fragen
B. (710) Integration von rationalen Funktionen
C. (716) Integration von irrationalen Funktionen
D. (724) Integration von transzendenten Funktionen
E. (733) Reihenintegration, angenäherte Integration
F. (737) Differentiation und Integration unter dem Integralzeichen
G. (738) Vielfache Integrale

• (741) Bestimmte Integrale
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• (770) Analytische Anwendungen der Infinitesimalrechnung
1. (770) Maxima und Minima
2. (779) Unbestimmte Formen
3. (780) Anwendungen der Infinitesimalrechnung auf die Reihenlehre

• (790) Transzendenten. Elliptische Integrale
1. (790) Verschiedene Transzendenten
2. (794) Elliptische Integrale

A. (795) Beziehung zwischen Bögen eines und desselben Kegelschnittes
B. (835) Beziehungen zwischen Bögen verschiedener Kegelschnitte
C. (866) Vermischte Fragen

XXVII. (871–1074) Totale und partielle Differentialgleichungen. Differenzen- und Sum-
menrechnung. Variationsrechnung / Carl Raimund Wallner (1881–1934)

• (873) Totale und partielle Differentialgleichungen
• (1047) Differenzen- und Summenrechnung
• (1066) Variationsrechnung

XXVIII. (1075–1096) Überblick über die Zeit von 1758 bis 1799 / Moritz Cantor

(1097–1098) Verbesserungen und Zusätze zu den Abschnitten XXI und XXVI / F.
Müller
(1099–1113) Register

Letzte Änderung: 14.03.2014 Gabriele Dörflinger
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