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Zusammenfassung

Carl Johannes Thomae ��������	�
 studierte mit Beginn des Sommersemesters ����
in Halle Mathematik� Hier war er drei Semester Schuler von E� Heine ���	������
 und
C� G� Neumann ����	���	�
� Danach wechselte er nach Gottingen� um bei B� Riemann
���	������
 und E� Schering ����������
 zu studieren� ���� promovierte er in Gottingen
mit dem Thema

�
Die Transformation der Theta�Functionen mit beliebig vielen Varia�

blen�� Im selben Jahr wechselte er noch nach Berlin� um bei K� Weierstrass ����������

zwei Semester zu studieren� Hier lernte er wahrscheinlich auch seinen spateren Kolle�
gen Georg Cantor ����������
 kennen� ���� erfolgte die Habilitation an der Universitat
Gottingen und an der Universitat Halle� wo er in den Jahren ���� bis ���� mit Can�
tor zusammen arbeitete� Thomae� der von Hause aus Funktionentheoretiker war� sich
aber auch fur Grundlagenfragen der Mathematik interessierte� wurde ���	 mit Cantor
zum au�erordentlichen Professor berufen� Durch die Anteilnahme an den Forschungen
Cantors soll die Wahl des Begri�es

�
Machtigkeit� auf Thomae zuruckgehen� Thomae

war von ���� bis ���� o� Prof� in Freiburg i� B� und von ���� bis ���� o� Prof� an der
Universitat Jena�

Die drei gro�en mathematischen Schulen des ��� Jahrhunderts �Konigsberg� Berlin�
Gottingen
 ubten durch ihre Vertreter �B� Riemann� K� Weierstrass� C� G� Neumann

direkt und indirekt einen gro�en Ein�u� auf Thomae aus� was sich in seiner wissen�
schaftlichen Arbeit widerspiegelt� Seine Vielseitigkeit und sein personliches Engagement
pro�lierten ihn zum Vertreter einer Klasse von Mathematikern der zweiten Halfte des
��� Jahrhunderts� die die Lehren von Riemann und Weierstrass einer breiten Studen�
tenschaft zuganglich machte�
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Carl Johannes Thomae ���	 in Halle�

� Lebensdaten

���� Am ��� Dezember ���� wurde Carl Johannes Thomae als erstes von insgesamt zwei
Kindern des Schulrektors Karl�August Thomae und dessen Ehefrau Emilie geb� Gutsmuths
in Laucha�Unstrut geboren� Durch eine ausgepr�agte k�orperliche Schw�ache verliefen die er�
sten vier Jahre seiner Kindheit lebensbedrohlich�

���� Mit f�unf Jahren wurde Thomae Sch�uler des Lehrers Crahmann in der Elementarklas�
se in Laucha� Sp�ater wurde er vom Lehrer Scharf unterrichtet� Mit neun Jahren kam er in
den Unterricht seines Vaters	 der in Laucha eine bedeutende Pers�onlichkeit darstellte�

��������� Besuch des Domgymnasiums Naumburg� F�orderung �uber den Lehrplan hinaus
durch seinen Lehrer Prof� Moritz H�ulsen 
����������� Die Einsch�atzung f�ur Thomae weist
ausdr�ucklich auf seine Ausbildung in h�oherer Mathematik hin� F�ur seine hervorragenden
Leistungen im Fach Mathematik erhielt Thomae ab dem ��������� ein Sonderstipendium�

��������� Studium der Mathematik an der Universit�at Halle� Vorlesungen bei E� Heine
und C� G� Neumann� Heine motivierte den Studenten Thomae f�ur die Funktionentheorie�

��������� Studium in G�ottingen� Wegen der Krankheit Riemanns war Thomae auf Sche�
ring angewiesen� Er arbeitete zusammen mit Paul Gordan 
���������� die Vorlesungen
Riemanns durch�

���� promovierte Thomae bei Schering�
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���� Studium in Berlin� Vorlesungen bei Weierstrass �uber Elliptische Functionen 
zwei
Semester��

��������	 In dieser Zeit befand sich Thomae in Laucha und schrieb einige mathematische
Aufs�atze	 die in G�ottingen innerhalb des Habilitationsgespr�aches eingereicht wurden� Sie
wurden als

�
t�uchtig� eingesch�atzt�

���� Habilitation an der Universit�at G�ottingen� Thema� �Uber die Einf�uhrung idealer Zah�
len� Es folgten an der Universit�at die ersten Vorlesungen� Theorie der Determinanten und
Di�erential� und Integralrechnung� Teilnehmer am b�ohmischen Feldzug 
M�unchengr�atz	
K�oniggr�atz	 Pre�burg�� Nach Beendigung des Krieges kehrte er nach G�ottingen zur�uck�

���	 Privatdozent an der Universit�at Halle� Habilitation� Titel der eingereichten Habilita�
tionsschriften� 
i� De propositione quadam Riemanniana in analysi	 
ii� �Uber die Di�eren�
tialgleichungen f�ur die Module der Abelschen Integrale�

��	� a� o� Prof� an der Universit�at Halle� In der Halleschen Zeit hielt Thomae �� Vorle�
sungen� Diese Vorlesungen setzen sich wie folgt zusammen�

� ��	�� Di�erential� und Integralrechnung

� ��	�� Geometrie

� ��	�� Funktionentheorie

Alle anderen Vorlesungen spielten nur eine untergeordnete Rolle�

��	� Ordentlicher Prof� an der Universit�at Freiburg i� B� Thomae war dort Nachfolger von
Paul du Bois�Reymond�

��	� Heirat in Balgst�adt 
nahe Laucha� mit Anna Uhde�

��	� Geburt des Sohnes Walter am � November� Die Mutter stirbt f�unf Tage sp�ater an
den Folgen der Geburt�

��	
 Ordentlicher Professor an der Universit�at Jena� Thomae war hier Nachfolger von
Karl Snell 
����������	 Schwiegervater von Ernst Abbe 
���������� Aufbau des mathe�
matischen Seminars	 welches er im Wechsel mit Gottlob Frege 
��������� leitete�

���� Thomae wird Dekan der philosophischen Fakult�at� ���� Thomae wird zum Rektor
gew�ahlt�

��
� Thomae wird Dekan der philosophischen Fakult�at�

��
� Thomae heiratet Sophie Pr�opper in Jena�

��
� Tochter Susanne Thomae wird geboren� Sie arbeitet sp�ater in Jena als Gesangsleh�
rerin� Sohn Walter studierte Kunstwissenschaft�

��
� Thomae wird Dekan der philosophischen Fakult�at�
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�
�� Thomae wird zum Rektor gew�ahlt�

�
�� Thomae wird Dekan der philosophischen Fakult�at�

�
�� Thomae tritt in den Ruhestand�

�
�� Thomae stirbt am �� April nach kurzer Krankheit�

� Lehrt�atigkeit in Halle

Thomae begann seine Lehrt�atigkeit an der Universit�at Halle als Privatdozent im Som�
mersemester ����� Er wurde in Halle am ��� April zum a� o� Prof� berufen� Nach dem
Sommersemester ���� verlie� Thomae Halle	 weil er einem Ruf nach Freiburg i� B� folgte�

Cantor und Thomae f�uhrte zu unterschiedlichen Zeiten der Weg nach Halle� Cantor blieb
nach seiner Dissertation noch in Berlin� ���� legte er die Staatspr�ufung f�ur das h�ohere
Lehramt ab und wechselte schlie�lich ���� nach Halle� Im Sommersemester ���� begann er
seine Lehrt�atigkeit an der Universit�at� Vermutlich kannten sich Cantor und Thomae bereits
aus der Zeit in Berlin� Die Anzahl der Mathematik� und Physikstudenten war zu diesem
Zeitpunkt 
����� mit � Immatrikulierten sehr gering	 wenn man sie mit der Gesamtstu�
dentenzahl 
����� vergleicht�

Im Februar ���� richtete Thomae ein Gesuch an das Ministerium	 ihm das Extraordinariat
zu �ubertragen� In der Stellungnahme der Fakult�at wurde beantragt	 Thomae und Cantor
gleichzeitig zu berufen� Thomae wurde am ��� April und Cantor am ��� Mai ���� berufen�
Thomae erhielt ein Gehalt von �� Talern	 w�ahrend Cantor zun�achst ohne Gehalt leben
mu�te� Erst im Sommersemester ���� wurde Cantor ein Gehalt von ��� Talern bewilligt	
nachdem er mit der Niederlegung des Ordinariats gedroht hatte�

Der Mathematiker H� A� Schwarz 
���������� erscheint beim Studium der gro�en Stationen
von Cantor und Thomae oft� Diese Kontakte betre�en nicht nur die Berliner und Hallesche
Zeit	 sondern sind bis ���� nach Jena zu verfolgen� Enge Beziehungen existierten nach�
weislich zwischen Cantor und Schwarz in Berlin� Der Wechsel von Thomae und Schwarz
nach Halle erfolgte so	 da� beide gemeinsam mit den Vorlesungen im Sommersemester ����
begannen� Mit dem Weggang von Schwarz im Wintersemester ������� blieb das Extraor�
dinariat zun�achst unbesetzt� Erst ���� wurde es	 wie beschrieben	 besetzt�

In der Zeit von ���� bis ���� wurde an der Universit�at Halle der Vorlesungsbetrieb von
folgenden Lehrern getragen�

�� o� Prof� Eduard Heine

�� o� Prof� Otto August Rosenberger 
����������

�� a� o� Prof� Hermann Amandus Schwarz Sommersemester ���� bis Wintersemester
�������

�� Privatdozent Dr� Carl Johannes Thomae 
ab ���� a�o�Prof��

� Privatdozent Dr� Georg Cantor 
ab Sommersemester ���� bis weit �uber den unter�
suchten Zeitraum an der Universit�at	 ab ���� a�o� Prof�� ab ���� o�Prof��
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Vorlesungsstunden H�orer

Thomae Heine Schwarz Cantor Thomae Heine Schwarz Cantor
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Vorlesungstunden je Woche und Anzahl der Horer bei Thomae� Heine� Schwarz und Cantor
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Professor Rosenberger wollen wir bei unseren weiteren Untersuchungen unber�ucksichtigt
lassen	 da er zum gr�o�ten Teil astronomische Vorlesungen hielt� Die wenigen mathemati�
schen Vorlesungen Rosenbergers waren wenig oder gar nicht von Studenten besucht�

Auf Heines Schultern ruhten die Gebiete Analytische Mechanik	 Theorie und Anwendung
des Potentials	 Algebraische Analysis	 Zahlentheorie	 Algebra und Reihenlehre	 Bestimmte
Integrale	 Trigonometrische Reihen und Theorie der W�arme�

Die Schwerpunkte im Vorlesungsbetrieb bei Schwarz beinhalteten Di�erential� und Inte�
gralrechnung	 Analytische Geometrie	 Elliptische Funktionen und Variationsrechnung�

Thomae las Di�erential� und Integralrechnung	 Synthetische Geometrie	 �Uber hypergeome�
trische Reihe	 Determinanten	 Analytische Mechanik	 Optik	 Elliptische Funktionen	 Ana�
lytische Geometrie und Komplexe Funktionen�

Cantor las Abelsche Gleichungen	 Analytische Geometrie	 Di�erential� und Integralrech�
nung	 Theorie der elliptischen Funktionen	 Analytische Mechanik	 Theorie der Determi�
nanten und �Uber die Wahrscheinlichkeitsrechnung�

W�ahrend die Vorlesung Di�erential� und Integralrechnung	 die aus zwei Teilen bestand	
���� und ���� durch Thomae und Schwarz aufgeteilt war	 las Rosenberger nach dem Weg�
gang von Schwarz diese Vorlesung allein 
������ Diese bedeutende Vorlesung besuchten
allerdings nur � Studenten	 w�ahrend bei Schwarz und Thomae immerhin �� Studenten
h�orten� Im Sommersemester ���� teilten sich Thomae 
�� Teil� und Cantor 
�� Teil� diese
Vorlesung� In den Jahren ����	 ���� und ���� wechselte Rosenberger jeweils mit Thomae
und Cantor in diesen Vorlesungsteilen�





Thomae hielt in Halle genau �� Lehrveranstaltung 
vom Sommersemester ���� bis Som�
mersemester������ Das Vorlesungsvolumen betrug ��h� Die Vorlesung Di�erential� und
Integralrechnung hatte mit fast ��� den gr�o�ten Anteil� Es folgten Zahlentheorie 
�	���
und Funktionstheorie 
��	����

Schwarz hielt in Halle genau �� Lehrveranstaltung 
vom Sommersemester ���� bis Winter�
semester ��������� Er hatte in dieser Zeit ��� H�orer� Das Vorlesungsvolumen betrug ��h�
Die Geometrievorlesungen bildeten mit ��	� den gr�o�ten Anteil� Es folgten Di�erential�
und Integralrechnung 
��	��� und Funktionentheorie 
�	����
Cantor hielt in Halle genau �� Lehrveranstaltung 
vom Sommersemester ���� bis Sommer�
semester ������ Er hatte in dieser Zeit �� H�orer� Das Vorlesungsvolumen betrug ��h� Die
Geometrievorlesungen bildeten mit �	�� den gr�o�ten Anteil� Es folgten Di�erential� und
Integralrechnung 
��	���	 Analytische Mechanik 
��	��� und Funktionentheorie 
�	����

Es ist sehr schwierig	 diese vier Mathematiker	 die im untersuchten Zeitraum die Hal�
lesche Mathematik entscheidend pr�agten	 zu vergleichen� Die gr�o�te Anzahl von H�orern
hatte Heine im Wintersemester ������� mit �� in seiner Vorlesung Algebra und Reihenleh�
re� Ebenso waren auch seine Vorlesungen f�ur Zahlentheorie �au�erst gut besucht 
�uber ��
Zuh�orer�� Thomae hatte zu Beginn seiner Privatdozentenzeit wenig H�orer� Erst mit dem
Sommersemester ���� trat ein merklicher H�orerzulauf ein� Bei Cantor verhielt es sich ins�
gesamt �ahnlich� Die Vorlesungen bei Schwarz waren in der kurzen Halleschen Zeit immer
gut besucht�

Da die einzelnen Vorlesungen wesentliche Unterschiede im Umfang aufweisen und au�er�
dem in ihrer Bedeutung f�ur die Mathematik sehr verschieden sind	 kommt eine objektive
Einsch�atzung der Studenten je Vorlesung nicht in Frage� Verl�a�t man jedoch den Boden der
Objektivit�at und berechnet die Anzahl der Studenten je Lehrveranstaltung arithmetisch	
so kommt man bei Schwarz auf ��	 bei Heine auf �	 bei Cantor auf �� und bei Thomae
schlie�lich auf �� Studenten je Vorlesung�

Die genaue Verteilung der Lehrveranstaltungen habe ich unter Ber�ucksichtigung der Ge�
samtstundenzahl und der Anzahl der Lehrveranstaltungen f�ur die vier Mathematiker un�
tersucht� Die Analyse der �Ubersicht

�
Gesamtvorlesungsstunden� f�uhrt zu folgenden Ergeb�

nissen�

�� Heine hatte bis auf das Sommersemester ���� und Wintersemester ������� ein kon�
stantes Vorlesungspensum von �h je Woche�

�� Schwarz hatte im Sommersemester ���� noch �h je Woche und steigerte dies bis zum
Maximum von ��h je Woche�

�� Cantors Vorlesungspensum war Schwankungen ausgesetzt� Das Maximum erreichte
er ���� Sommersemester� Allerdings war sein Minimum in der Regel nicht kleiner als
der Durchschnitt von Heine�

�� Thomae hatte zwei Maxima� a� Wintersemester������� und b� Wintersemester ��������
Dabei ist zu bemerken	 da� Thomae im Wintersemester ������� keine Lehrveranstal�
tung hatte� Die Maxima bei Thomae sind kein Zufall� Kurz vor dem Sommersemester
���� richtete er sein Gesuch f�ur die Besetzung des Extraordinariats an das Ministe�
rium und kurze Zeit darauf erh�ohte er die Vorlesungst�atigkeit auf einen Umfang	 der
in diesen Jahren in Halle ohne Beispiel blieb�
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Die beidseitige Bef�orderung von Thomae und Cantor geht auf einen Vorschlag von Heine
zur�uck 
������

Das gro�e Arbeitspensum	 die Zunahme der H�orer	 das Erscheinen der ersten gro�en
Ver�o�entlichungen und die Vielseitigkeit der Vorlesungsgebiete von Thomae bauten einen
Ruf auf	 der auch �uber die Grenzen von Halle hinaus aufgenommen wurde� So wurde es f�ur
Thomae in der Tat eine gro�e Auszeichnung	 da� er am ��� Juni ���� auf der Berufungsliste
der Universit�at Erlangen an zweiter Stelle 
hinter Felix Klein	 der die Berufung annahm�
stand� Das zweite Maximum ������� war die Ank�undigung der Tatsache	 da� Thomae auf
der Berufungsliste der Universit�at Greifswald erschien	 wo allerdings sein Namensvetter W�
Thom�e 
���������� den Sieg errang� Thomae erreichte aber noch im gleichen Jahr der Ruf
nach Freiburg i�B� als Ordinarius und Nachfolger von Paul du Bois�Reymond 
�����������

� Thomae und die Funktionentheorie

Thomae wurde vor allem durch Heine w�ahrend seines Studiums in Halle 
�������� zur
Funktionentheorie gef�uhrt� Heine	 der in Berlin bei P� G� Lejeune�Dirichlet 
��������
studierte	 hatte auch in seiner Zeit als Ordinarius in Halle noch enge Beziehungen zur Ber�
liner Schule� Thomaes physikalische Neigungen wurden durch Carl G� Neumann in Halle
gef�ordert� Er h�orte bei ihm die Vorlesung Theorie des Potentials� Die Studienzeit in Halle
bildete damit die Grundlage f�ur die Vielseitigkeit Thomaes in seiner Lehrt�atigkeit an den
Universit�aten G�ottingen	 Halle	 Freiburg i� B� und Jena� Carl G� Neumann mu� in diesem
Sinne zur K�onigsberger Schule gez�ahlt werden	 da seine Wurzeln in Forschung und Lehre
bei C� G� J� Jacobi 
��������� und F� Neumann 
��������� zu �nden sind�

Mit dem Studium in Halle war zwar die Richtung f�ur Thomaes mathematische Entwicklung
festgelegt	 das tiefe Verst�andnis der Funktionentheorie holte er sich aber beim Studium in
G�ottingen ���� bis ����� Riemann las zwar in dieser Zeit keine Vorlesungen mehr	 aber
gemeinsam mit Gordan arbeitete er die Vorlesungsmitschriften der Riemannvorlesungen
durch� Bei auftretenden Fragen waren beide auf Schering angewiesen	 der Riemann ver�
trat� Die Grundlage der mathematischen Arbeit bildete hier

�
Riemanns Einf�uhrung in die

Funktionentheorie�� Thomae gab diese Vorlesung sp�ater dreiunddrei�ig Mal in seinen eige�
nen wissenschaftlichen Ver�o�entlichungen als Quelle an� Er bezeichnete sich selbst als Rie�
mannsch�uler	 obwohl er selbst bei Riemann nie h�orte� Sein Lehrbuch

�
Abri� einer Theorie

der komplexen Funktionen und der Thetafunktionen einer Ver�anderlichen�	 Halle ����	 ist
sehr eng an die Riemannsche Funktionentheorie angelehnt� Der Aufbau wird geometrisch
vollzogen�

Das Studium der Funktionentheorie bei Weierstrass in Berlin 
����� gab Thomae f�ur seine
eigene wissenschaftliche Arbeit neue Impulse� Der Aufbau der Funktionentheorie wird hier
analytisch vollzogen 
analytische Fortsetzung	 Funktionselemente�� Die geometrische An�
schauung ist hier sekund�ar� Au�allend und f�ur die weitere Entwicklung von gro�em Ein�u�
war die mathematische Strenge	 mit der Weierstrass seine Theorie aufbaute� Die sogenann�
te

�
Epsilontik� als Grundmethode der Grenzwertuntersuchungen von Reihen spielte die

entscheidende Rolle�

Es ist schon h�ochst interessant	 wie bei Thomae sowohl Elemente der geometrischen Funk�
tionentheorie 
nach Riemann� als auch Elemente der Funktionentheorie 
nach Weierstrass�
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vereinigt und verarbeitet wurden� Thomae schreibt dazu in seiner Ank�undigung des Lehr�
buchs

�
Elementare Theorie der analytischen Funktionen�	 Halle �����

�
Nimmt man als Grundlage der Theorie der Funktionen einer komplexen Ver�ander�

lichen die bekannte partielle Di�erentialgleichung	 welcher solche Funktionen
Gen�uge leisten	 und durch welche sie mit Zuhilfenahme gewisser Stetigkeits�
bedingungen de�niert werden	 so ist im Grunde zur Erreichung voller Strenge
eine ersch�opfende Darstellung oder vollendete Kenntnis der Integralrechnung
unerl�a�lich� Die Schwierigkeiten aber	 welche in den Rechnungsarten der In�
�nitesimalrechnung stecken	 sind vielfach so verborgen	 da� es schon als eine
ruhmvolle Tat der neueren Zeit anzusehen ist	 sie entdeckt und noch mehr	
sie gro�en Teils �uberwunden zu haben� Die von der partiellen Di�erentialglei�
chung ausgehende Methode der Untersuchung analytischer Funktionen impo�
niert durch ihre Allgemeinheit	 und dadurch	 da� sie den Zusammenhang der
Theorie mit mehreren Zweigen der Physik und mit der Geod�asie in helles Licht
stellt� Das analytische Resultat aber	 was erreicht wird	 besteht darin	 da� die
so de�nierten Funktionen stets durch Potenzreihen darstellbar sind� Der Ge�
danke wird hierdurch nahe gelegt	 die Theorie der komplexen Funktionen so
weit als m�oglich ohne alle Anwendung der Di�erential� und Integralrechnung
auf ihre Darstellung durch Potenzreihen zu gr�unden	 die Funktionen gleich von
vornherein und nur durch derartige Reihen zu de�nieren����

Der Mathematiker Heinrich Liebmann 
���������� bemerkt dazu�
�
Von wem stammt dieser

Satz� Nicht von Weierstrass	 auch aus keiner Arbeit seiner namhaftesten Bekenner	 der die
Lebenskraft dieses Wahlspruches von immer neuen Seiten gezeigt hat	 sondern � von dem
Riemannsch�uler Thomae��

Der Mathematiker Otto Stolz 
��������� bemerkt im gleichen Zusammenhang�
�
Da indes

keine zusammenh�angende Theorie dieser 
nach Weierstrass� Theorie existiert	 so wird man
dem Verfasser nur Dank wissen	 da� er auf eigene Hand eine derartige Bearbeitung der
Elemente der Funktionentheorie unternommen hat� Was Strenge der Begr�undung betri�t	
so ist das Werk von Thomae an der Spitze geblieben��

� Doktoranden und ihre Dissertationen

An der Universit�at Freiburg i� B��

��� Schaefer	 Heinrich Thema aus dem Gebiet der analytischen Geometrie

���� Ostwald	 Johannes Die Bewegung eines Punktes auf der Ober��ache eines
homogenen Rotationsellipsoiden	 wenn dessen Masse den
Punkt nach dem Newtonschen Grundgesetz anziehe

���� Neumann	 L� Die Bewegung eines materiellen Punktes auf der Ober�
��ache einer Kugel	 wenn die Masse der Kugel den Punkt
nach dem Newtonschen Gesetze anzieht

���� Baumann	 Otto Funktionentheoretisches Thema

���� Kroeber	 Karl Thema zur Theorie der Fl�achen zweiter Ordnung
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An der Universit�at Jena�

���� Ziemer	 Ernst Zwei Schwerpunktkurven der Kreis��ache

���� Sellentin	 Richard �Uber die Rouletten des sph�arischen Antiparallelogramms

���� Schae�er	 Joh� Tangentialkegel der Fl�ache zweiter Ordnung 
abgelehnt�

���� Dietrich	 Richard �Uber die Darstellung der Wurzeln der algebraischen Glei�
chungen etc�

���� Mischer	 Rudolph �Uber die zweite Lagrange Form des d�Alembertschen Prin�
zips

���� Sarantopoulos	 Georg �Uber die Bogenl�ange der Fu�punkte�Kurven und Roll�
Kurven

���� Le�er	 Friedrich �Uber ein Integral und seine Umkehrung

���� Zimmermann	 Otto Das logarithmische Potential einer gleichseitig�dreieckigen
Platte

���� Fordemann	 Adolf Geometrische Betrachtungen �uber algebraische Gleichun�
gen

���� Meyer	 August L�angenma�systeme des Altertums in geschichtlicher Ent�
wicklung 
abgelehnt�

���� Hoch	 Julius �Uber das Apollonische Problem 
abgelehnt�

���� Hossfeld	 Carl August Konstruktion des Kegelschnitts aus f�unf zum Teil ima�
gin�aren Kurvenelementen

���� Hoyer	 Ernst Die Bewegung zweier materieller Punkte in zwei parallelen
Ebenen

���� Trognitz	 Bernhard �Uber einige Kurven auf dem Rotationsellipsoid der Kugel
und der Marcartonschen Projektionsebene bei konformem
Zusammenhang dieser Fl�achen untereinander

���� Rudolph	 Paul Einem Kegelschnitt ein� und umschriebene gleichseitige
Dreiecke

���� Heiland	 Bernhard �Uber kardioidische Zentralbewegung

��� Danitsch	 Demetrius Die konforme Abbildung des elliptischen Paraboloids auf
die Ebene

��� Berthold	 Richard �Uber den Umdrehungskegel	 welcher ein System drei�
er konjugierter Durchmesser eines dreiachsigen Ellipsoids
enth�alt 
abgelehnt�

��� R�uckoldt	 Karl �Uber das logarithmische Potential einer halbkreisf�ormigen
Platte und �uber eine damit im Zusammenhang stehende
konforme Abbildung

��� Gauger	 Franz �Uber die In�uenz eines elektrischen Massenpunktes auf ei�
nem Konjunktor der die Gestalt einer Fresnelschen Elasti�
zit�atsober��ache hat
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��� �Uber die h�oheren hypergeometrischen Reihen� Math� Ann� �	 �������� �����
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