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andere Gruppe psyehischer Erscheinungen, die wieder ganz unter der Herrsehaft 
unseres Willens steht: die Welt unserer Vorstellungen und Gedanken. Die. 
Wissenschaft besteht nun darin, in dieser Gedankenwelt ein System aufzubauen, 
mit Hilfe dessert wir in mSglichst einfaeher und sieherer Weise die Welt der 
Empfindungen beherrschen, d. h. aus vergangenen Empfindungen zukiinftige 
vorhersagen kSnnen. Beim Aufbau eines solchen Systems ist viel Willki~r 
mSglich, jedes Gedankensystem, mit Hilfe dessen wit richtig prophezeien kSnnen, 
ist ~wahr". Es gibt also keine absolute Wahrheit, sondern nut  relative mehr 
oder wenigcr brauchbare Wahrheiten. Dieser ,Phanomenalismus" hat noch wenig 
systematisehe Darstellungen gefunden und es ist sicher interessant and dan- 
kenswert, dal~ K l e i n p e t e r  in dem vorliegenden Bach einen solchen Versueh 
gemacht hat. 

Man daft nieht vergessen, dab es heute sehr vide philosophisehe StrS- 
mungen gibt, die yon ganz anderen Devisen ausgegangen sind, in den Tenden- 
zen aber mit dem Machschen Phanomenalismus vielfach iibereinstimmen. Alle 
diese zieht K l r  zum Vergleich heran und zeigt so, dab diese Lehren 
nicht nine spezielle Sehrulle einzelner sind, sondern das Ergebnls vieler yon 
verschiedenen Ausgan~spunkten herkommenden ~berzeugungen. Seit dem Aus- 
spruche des P r o t a g o r a s  (der Menseh ist das Mar aller Dinge) ist die Lehre 
yon der Relativitat der Wahrheit ~icht mehr verstummt. Sehr einleuehtend wird 
Goethe yon K 1 e i n p e t e r als Ph~nomenalist reklamiert and besonders interessant 
ist der !~aehweis, dug Nietzsche, besonders in seiner sp~teren Zeit, sich sehr 
deutlich und in der ihm eigenen eindrucksvollen Art in diesem Sinne ausge- 
sprochen hat und sogar direkt yon M u c h  beeinflul~t ist. 

Am meisten wohl hat der in Amerika so verbreitete Pragmatism~s ge- 
meinsames mit dem Ph~nomenalismus und auch die in den letzten Jahren so 
beri]hmt gewordene ,,hls-Ob-Philosophie" yon Y a i h i n g e r  wird mit Reeht 
herangezogen. 

Im einzelnen lieSe sich wohl einiges an dem Buehe bemangeln. So meint 
der Yerfasser, dug die Hertzsche Forderung, physikalisehe ttypothesen mfifiien 
logisch wid erspruehslos sein, seit den Forschungen V a i h i n g e r s nicht mehr auf- 
recht erhalten werden kSnne. Mir seheinen hingegen die betreffendenBeispide 
bet Vai  h i n g e r vollst~ndig unzutreffend. 

Dann scheint mir der Verfasser die Leistungen und die 0rigin~litat 
H. P o i n e a r d s  nieht geniigend gewi~rdigt zu haben. 

Alles in allem aber m6chte ieh das Buch allen Physikern, die sich ftir 
allgemeine Probleme interessieren, bestens empfehlen. Wenn es auch in vielem 
die sch~rfste Prhzision vermlssen ]~fit, ~o ist es doch in einer Zeit, wo nine 
wiedererwaehte Seholastik nine Pseudo-Pr~zision vort~usehen will, ein heilsames 
Gegengewieht. l~hili2p Frank. 

L e h r b u c h  d e r  d a r s t e l l e n d e n  G e o m e t r i e .  V o n  D r .  K a r i R o h n  
und  D r .  E r w i n  P a p p e r i t z .  I V .  A u f l a g e .  I .  Band.  502 S. m i t  
351 F i g .  im  T e x t e .  Ve i t  & C o m p ,  Le ipz ig  1913.  

Von diesem Werke, welches wegen seines Umfanges und seiner wissen- 
sehaftlichen HShe nicht f '~ einen grS~eren Absatz bestimmt sein kann, ist 
nunmehr der I. Band bereits in v i e  r t e r Auflage ersehienen. Dies zeigt am 
deutliehsten, daft es allgemeln als vol'ziiglieh anerkannt ist and zur h6heren 
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Ausbildung auf dem Gebiete der darstellenden Geometrie in ausgedehntem 
Ma~e  benfitzt wird. Die vorgenommenen ~_nderungen bedeuten nur eine Er- 
weiterung an ei~igen Stellen. Auf S. 24 ist auf die Entstehung der Ellipse 
dureh Rollen eines Kreises hingewiesen. Wesentlich ausfiihrlicher i s t  die stereo- 
graphisehe Projektion (S. 293) behandelt, was sehr zu begrfil]en ist, abet nur 
aus theoretischen Grfinden ; denn, da~ sie , die z u m e i s t ti b 1 i c h e Abbildungs- 
methode ffir die Herstellung yon Landkarten" sei, werden die Kartographen 
kaum zugeben. Im Anschlusse hieran werden auch die flachentreue Zyllnder- 
projektion, die M e r k a f o r - P r o j e k t i o n  und die Zentralprojektion yon De L a 
H i r e  kurz besprochen. Der Absehnitt fiber Sehraubenfl~ehen scbliel~t nun mit 
der Beschreibung und Abbildung einer eisernen Wendeltreppe (ohne Konstruk- 
tion). In einem ,Anhange" ist fiber ,Einfachheit und Genauigkeit graphiseher 
Konstruktionen" ungef~hr dasjonige vorgebraebt, w a s  Herr E. P a p  p e r i t  z in 
der Enzyklop~die d. math. Wissensch. II[, AB 6 (and 9 und 10) aufgestellt hat. 
Diese seh6ne Dar]egung kann wegen ihrer Knappheit natfirlich nur als Anre- 
gung zu eingehenderer Beseh~ftigung mit der Geometrographie dienen (vgl. 
aueh meinen Bericht fiber ,Grfittner, Die Grundlagen der Geometrographie"). 

Tit. Schmid. 

Cours  de  G 6 o m 6 t r i e  i n f i n i t 6 s ima le .  P a r  G. D e m a r t r  es .  
Par i s ,  Gau th ie r -Vi l l a r s ,  1913.  

Ziel und Zweck des vorliegenden, 455 Selden starken Bandes ist es, den 
mit der Infinitesimalrechnung vertrauten Leser ohne Hinzuziehung ihm unge- 
wohnter Hilfsmittel mit den hanpts~chlichsten Lehren der Differentialgeometrie 
bekanntzumaehen. Es verzichtet demnaeh auf des Rtistzeug der Differential- 
invarlanten und arbeitet stets mit mSgliehst elementaren, an die geometrische 
Anschauung anknfipfenden Methoden. 

In einem die ersten sieben Kapitel umfassenden, einleitenden Teile wird 
der u gemaeht, unter Verzicht auf eine analytische Darstellung der be: 
trachteten geometrischen Gebilde die Differentialgeometrie synthetiseh aus den 
in einer Einleitung entwiekelten S~tzen fiber unendlich kleine GrSl]en zu ent- 
wieke]n. Man kann nieht sagen, dal3 dieser Versueh geglfickt ist; abgesehen 
v o n d e r  unscharfen Formulierung der erw~hnten Shtze (so wird beim Lesen 
des Satzes 2 auf Seite 2 und seines Beweises niemand darauf kommen, da~ 
bel dem auszuffihrenden Grenzfibergang die Z a h l  der auftretenden GrSl~en a t 
fiber jede Grenze waehsen kann~ was ftir die Anwendung des Satzes (S. 7) 
wesenflich ist) seheint mir doch jeder Versuch, dieBeweise dieses ersten Teiles 
wirklieh streng zu gestalten, auf die analytiseh-arithmetische Methodo zurfick- 
ffihren zu mtissen. Immerhin ist dieser Tell yon Interesse als eine Zusammen- 
stelhmg dieser geometrisehen Methoden, die den Kern manches analytisehen 
Beweises sehr seh6n hervortreten lessen, obgleich manche Entgleisungen zu 
berichtigen w~ren (vgl. w 27, der die Sehmiegungskugel einer Raumkurve 
behandelt). 

Der zweite Tell (Kap. VIII--XIV) behandelt die ebenen und rhumliehen 
Kurven, der dritte (Kap. Xu die etementaren Teile der Fl~chentheorie. 
Die verwendete Methode besteht meist darin, bei der Untorsuchung eines geo- 
metrischen Gebildes in der Umgebung eines Punktes M ein Koordinatensystem 
zu Grunde zu legen, des in geometrisch ausgezoiehneter Beziehung zu dem 


