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Mathias Lerch als Fortsetzer der Elassiker 
in der Theorie der Gammaíunktion*) 

O . B O R Ů V K A , Brůnn 

Mathias L E R C H wurde im Jahre 1860 in Milínov bei Sušice (Schůttenhofen) 
in Sůdbóhmen geboren. E r studierte die Mathematik an den Hochschulen in 
Prag und setzte seine Studien im Jahre 1884—85 an der Universi tá t i n Berl in 
bei den groBen Meistern WEIERSTRASS, K R O N E C K E R und F U C H S fořt. Im Jahre 
1886 wurde L E R C H Privatdozent an der tschechischen technischen Hochschule 
in Prag und nach zehn Jahren seiner Dozentur, im Jahre 1896, ordentlicher 
Professor an der Universi tá t i n Freiburg in der Schweiz. Abermals nach zehn 
Jahren, im Jahre 1906, kehrte er in die Heimat zurůck, nachdem er zum ordent-
lichen Professor an der tschechischen technischen Hochschule in Brůnn ernannt 
worden war. Nach der Grůndung der Masaryk-Universi tát in Brůnn ging L E R C H 
i m Jahre 1920 als erster Professor der Mathematik auf diese Univers i tá t uber. 
Leider war hier seine Tátigkeit nur kurz bemessen, denn er starb schon nach 
zwei Jahren, im Jahre 1922, im Alter von 62 Jahren. Zu diesen kurzgefaBten 
Lebensdaten móchte ich nur noch hinzufůgen, daB L E R C H im Jahre 1900 den 
groBen Preis der Pariser Akademie erhielt auf Grund seiner Abhandlung: 
„Essais sur le calcul du nombre des classes de formes quadratiques binaires aux 
coefficients entiers". 

Mathias L E R C H S wissenschaftlicher NachlaB setzt sich aus 238 zum Teil recht 
umfangreichen Arbeiten zusammen, von denen 118 i n tschechischer, 80 i n 
franzósischer, 34 in deutscher, drei i n kroatischer, zwei in polnischer und eine 
in portugiesischer Sprache verfaBt sind. Dem Inhalt nach gehóren etwa 150 
dieser Arbeiten der Analysis, etwa 40 der Zahlentheorie an, wáhrend die 
ůbrigen der Geometrie, numerischen Methoden und anderen Fragestellungen 
gewidmet sind 1). In der Analysis, der die meisten der erwáhnten Arbeiten an-
gehóren, beziehen sich die Leistungen L E R C H S auf folgende Gebiete: allgemeine 
Funktionentheorie, allgemeine und spezielle unendliche Reihen, spezielle Funk-
tionen, insbesondere die Gammafunktion, elliptische Funktionen, Integral -
rechnung. A u f alien diesen Gebieten hat L E R C H bedeutende und dauerhafte 
Erfolge davongetragen. 

*) Vortrag, gehalten auf der Nachmittagssitzung am 21. 3. 1957. 
x) Ein vollstándiges chronologisch geordnetes Verzeichnis dieser Arbeiten ist von 

Jos. Š K R Á Š E K in dem Czechoslovak mathematical Journal, 3 (78), 1953, 111—122, publi-
ziert worden. Im folgenden werden die Arbeiten von L E R C H in der Regel nur mit den in diesem 
Verzeichnis versehenen Nummern angefůhrt. 
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Ich werde nun auf die Leistungen L E R C H S auf dem Gebiete der Gamma-
funktion zu sprechen kommen. 

Auf diesem Gebiete trat L E R C H zum erstenmal an die Offentlichkeit im Jahre 
1887 mit seiner Arbeit: ^Demonstration nouvelle de la proprietě fondamentale de 
Vintégrale Eulérienne de premiere espece" ([24]), die chronologisch seine vierund-
zwanzigste Publikation darstellt. Zu dieser Zeit waren bereits die Grundlagen 
der Theorie der Gammafunktion in den Arbeiten der Klassiker: E U L E R , L E G E N -
D R E , GAUSS, B I N E T , C A U C H Y , K U M M E R und W E I E R S T R A S S festgelegt und 
man stand am Anfang einer Periodě des systematischen Auf baues der Theorie 
und der Weiterentwicklung und Vertiefung der bekannten Ergebnisse. Von un-
mittelbaren Vorgángern und Zeitgenossen L E R C H S , deren Arbeiten mit den 
Leistungen L E R C H S auf dem Gebiete der Gammafunktion im Zusammenhang 
stehen, sind die folgenden zu nennen: A. H U R W I T Z , H . K i N K E L l N , M. K R A U S E , 
R. LIPSCHITZ, N . N I E L S E N , F. E . P R Y M , J . R A A B E , W. S C H A E F F E R , L. S C H E E F -
F E R , L . S C H E N D E L , O . S C H L Ó M I L C H , E . S C H R O D E R , T. J . S T I E L T J E S , J . T A N 
N E R Y , C H . J . D E L A V A L L É E POUSSIN und insbesondere C H . H E R M I T E , mit dem 
L E R C H uber lange Jahre hindurch in wissenschaftlicher und uberaus freund-
schaftlicher Korrespondenz stand. Bei dieser Gelegenheit móchte ich bemerken, 
daB in Brunn die vollstándige beiderseitige Korrespondenz zwischen H E R M I T E 
und L E R C H aufbewahrt worden war, jedoch in der letzten Phase des vorigen 
Krieges vollstándig vernichtet wurde. 

L E R C H S Arbeiten uber die Gammafunktion nehmen etwa ein Drittel seiner 
Gesamtleistung auf dem Gebiete der Analysis ein. Zwei Arbeiten ([48], [98]) 
sind einem systematischen Aufbau der Theorie der Eulerschen Integrále bzw. 
der Gammafunktion unter Anwendung neuer Methoden gewidmet. Die ubrigen 
enthalten breit angelegte Betrachtungen uber verschiedene Fragen oder Fragen-
komplexe aus der Theorie der Gammafunktion oder sie stellen kleinere Artikel 
oder Bemerkungen dar. Man findet darunter reizvolle Miniaturen mathe-
matischer Arbeit etwa von der Art der LERCHschen Berechnung des Raabe-
schen Integrals ([34]), die bereits von H E R M I T E in seine Vortráge auf der 
Sorbonně aufgenommen wurde. 

Inhaltlich besteht L E R C H S Beitrag zu der Theorie der Gammafunktion in 
der Auffindung von zahlreichen neuen Eigenschaften der Gammafunktion und 
der anderen Elemente dieser Theorie, d. h. des Logarithmus und der logarith-
mischen Ableitung der Gammafunktion, der Prymschen Funktionen P, Q (d. h. 
der unvollstándigen Gammafunktionen), der Eulerschen Konstantě und der un-
vollstándigen Betafunktion. Diese neuen Eigenschaften beziehen sich auf die 
erwáhnten Elemente der Theorie oder auf verschiedene mit ihnen zusammen-
hángende Gebilde und werden auf die verschiedenste Art unter Anwendung von 
Integralen, Potenzreihen, trigonometrischen und anderen Reihen, Ketten-
bruchen und sonstigen Mitteln beschrieben. Es handelt sich in der Regel um die 
Ermittlung der funktionentheoretischen Struktur der betrachteten Funktionen 
oder um die Herleitung vorteilhafter Methoden zu numerischen Berechnungen 
oder es geht um Zusammenhánge zwischen den betrachteten Gebilden unter-
einander oder mit anderen Theorien, insbesondere mit den Malmsténschen Reihen 
und den elliptischen und Besselschen Funktionen. Von diesen Leistungen ist 
insbesondere dieEntdeckung desZusammenhanges zwischen der Gammafunktion 
und der von L E R C H aufgebauten Theorie der Malmsténschen Reihen hervor-
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zuJieben. Von fundamentaler Bedeutung sind ferner LERCHS Ergebnisse uber 
die Prymsche Funktion Q, die eine Hóchstleistung ůberhaupt auf diesem Ge-
biete darstellen důrften. 

Auch methodisch sind die in Frage stehenden Arbeiten LERCHS im hohen 
MaBe beachtenswert. Dieselben weisen insbesondere auf reiche Erfahrungen des 
Verfassers auf dem Gebiete der analytischen Funktionen hin. L E R C H důrfte der 
erste gewesen sein, der die Haupteigenschaften der Eulerschen Integrále syste-
matisch mittels funktionentheoretischer Methoden von Anfang an entwickelte 
([48]). Ihm gebůhrt auch das Verdienst um zahlreiche originelle Anwendungen 
funktionentheoretischer Methoden in einzelnen konkréten Fallen. Ferner hat 
L E R C H neue methodische Prinzipien von erheblicher Tragweite, und zwar das 
Prinzip der schnellsten Konvergenz ([210]) und das Prinzip der Einfůhrung eines 
Hilfsparameters fůr meromorphe Funktionen ([203]) beschrieben und auf kon-
krete Fragen angewendet. Von den wirksamen methodischen Mitteln, deren sich 
L E R C H ófters bedient, sind die folgenden zu erwáhnen: Untersuchung des aus 
der betrachteten und einer geeigneten Funktion gebildeten Quotienten, Auf-
findung und Ausnutzung charakteristischer Eigenschaften der betrachteten 
Funktionen, Anwendung der aus einer Zahlen- oder Funktionenfolge gebildeten 
hóheren Diíferenzen. Sonst findet man bei L E R C H die verschiedensten in seiner 
Zeit bereits laufend gebrauchten Methoden der Funktionentheorie und der 
Integralrechnung. Zahlreiche Fragen werden bei L E R C H mit verschiedenen 
Methoden und an verschiedenen Stellen studiert; L E R C H áuBert sich an einer 
Stelle so, daB das Vergleichen verschiedener Methoden zuř Ausbildung mathe-
matischer Fáhigkeiten am meisten beitrágt ([98], S. 393). 

In seinen Arbeiten uber die Gammafunktion macht L E R C H von den Ergeb-
nissen der Klassiker einen weitgehenden Gebrauch. An zahlreichen Stellen 
werden bei LERCH klassische Ergebnisse uber die Gammafunktion neu begrůndet 
oder dienen als Ausgangspunkt oder Hilfsmittel fůr neue Betrachtungen. 
Bedeutende Leistungen LERCHS stehen mit den von den Klassikern behandelten 
Fragen im engsten Zusammenhang. Dies bezieht sich z. B. auf den zum ersten-
mal von L E R C H gefundenen Úbergang von der Eulerschen Produktdarstellung 
der Gammafunktion zu der Integraldarstellung der Funktion Q ([203]), auf die 
berůhmte LERCHsche Ableitung der Kummerschen Reihe ([101], [118]), die von 
L E R C H stammenden Erweiterungen der Funktion von Binet ([101]), die L E R C H -
schen charakteristischen Eigenschaften der Gammafunktion ([98]), u. v. a. Bei 
dieser Gelegenheit móchte ich mir erlauben zu bemerken, daB die Leistungen 
LERCHS auf dem Gebiete der Gammafunktion zuweilen auch kompetenten 
Spezialisten fast gánzlich entgangen sein důrften, wie dies etwa aus dem im 
Jahre 1916 von G. BRUNEL in der Enzyklopádie der math. Wiss. (II, II A 3, 
135—188) publizierten Artikel uber die Integralrechnung zu ersehen ist. 

Ich werde nun auf einige bedeutsame Ergebnisse von L E R C H náher eingehen. 
An erster Stelle móchte ich kurz uber den bereits erwáhnten von L E R C H ent-

deckten Zusammenhang zwischen den Malmsténschen Reihen und der Gamma
funktion berichten. 

Als eine Malmsténsche Reihe wird von L E R C H eine Reihe von der Form 
t 

v . ? 
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bezeichnet. A n f á n g e der Theorie dieser Reihen gehen auf E U L E R zuruck. Die 
in dieser Hinsicht ersten entscheidenden Schritte sind von dem schwedischen 
Mathematiker C . J . M A L M S T É N im Jahre 1849 gemacht worden. Nach ihm 
folgten die Arbeiten von S C H L Ó M I L C H , L I P S C H I T Z , R I E M A N N , K I N K E L I N , 
E . S C H R O D E R , H U R W I T Z und A P P E L L , in denen spezielle mit dieser Theorie ver-
wandte Untersuchungen auftreten. In drei in den Jahren 1892—94 in der 
Tschechischen Akad. der Wiss. publizierten Abhandlungen ([82], [91], [101]) hat 
L E R C H die Theorie der M a l m s t é n s c h e n Reihen b e g r ů n d e t und weitgehend ent-
wickelt. In seiner Theorie treten die durch die folgenden Reihen definierten 
Funktionen 

®(w,x,s) = 2 , . R(W,8) = 2 f , u 

n=..0 (w + n)s

 n = 0 (w + n)s 

als wichtige Elemente auf. Die Funktion ®(w, x, s) wird heute als die Zeta-
funktion von L E R C H bezeichnet; dieselbe ist zum erstenmal von LlPSCHITZ 
untersucht worden. R(w, s) ist die sogenannte Zetafunktion von HURWITZ. 

Vom Standpunkt der Theorie der Gammafunktion durften die Ergebnisse, die 
die N á t u r der Funktion R(w, s) in der Umgebung der beiden Punkte s = 1 und 
s = 0 beschreiben, am wichtigsten sein. Man findet bei L E R C H bewiesen, daB 
die Differenz R(wy s) — l/(s — 1) eine ganze transzendente Funktion von 5 
darstellt und ferner, daB die Potenzentwicklungen der Funktion R (w, s) in 
der Umgebung der genannten Punkte die folgende Gestalt haben: 

R{w, s) = a — - + ai(s - 1) + a2(s - 1)« + . . . , (1) 

S 1 1 (W) 

«) = (j - « ) + log * + hs2 + b3s*+.... (2) 

Diese Formeln enthalten eine Menge aus der Theorie der Eulerschen Integrále 
bekannter Resultate und lassen erkennen, daB die M a l m s t é n s c h e n Reihen den 
geradesten und zugleich einfachsten Weg zu der Theorie der Gammafunktion 
eroffnet haben ([101], S. 58). Die Reihenentwicklung (2) e n t h á l t insbesondere die 
Formel: 

log r(w) = l o g ] / 2 ^ + Ds=0R(w, s), (3) 

aus der sich fur die Funktion log r(w) ebenso viele Formen ergeben, als fur die 
Funktion R (w, s) in der Umgebung des Punktes s = 0 gů l t ige Ausdrucke be-
kannt sind ([101], S. 13). Die mit der Gleichung (3) á q u i v a l e n t e Formel 

r(w) = exVDs=0[R(w, s) - £(«)] 

wird in der neueren Literatur als die LERCHsche Definition der Gammafunktion 
bezeichnet. In den LERCHschen Arbeiten begegnet man den Reihenentwick-
lungen (1), (2) an mehreren Stellen, gelegentlich ihrer Herleitungund Anwendun-
gen zum Teil auch auf dem Gebiete der Klassenanzahl quadratischer Formen 
([179]), [185], [217]). L E R C H hat diese Reihenentwicklungengefunden ohne Kennt-
nis davon zu haben, daB dieselben vereinzelt bereits in den Jahren 1861 — 62 und 

6 Leonhard Euler 
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1867 in Programmen schweizerischer Mittelschulen von H . K l N K E L I N und 
E . S C H R O D E R publiziert worden waren ([155], S. 7). 

Bei dieser Gelegenheit móchte ich bemerken, daB L E R C H die obigen Ergeb-
nisse auf die durch die folgende Reihe definierte Funktion 

1 

R(a, u, s) = 2 nť0[(a + n)* + u*y 

erweiterte. L E R C H hat bewiesen ([101]), daB die Differenz 

R(a, u, s) - r(s -^yňter^u2*-1 

eine ganze transzendente Funktion von s darstellt und ferner, daB die Potenz-
entwicklungen der Funktion R(a, u, s) in der Umgebung der Punkte s = 1 
und s = 0 die folgende Gestalt haben: 

lui [1 (a + ui) 1 (a — ui) J 

R (a, u, s) = — oj + log r {a + ui) r (a — ui) 
2n 

Aus der zweiten dieser Entwicklungen kommt die folgende Formel heraus: 

logr(a + ui)T(a — ui) = \og2n + Ds=0R(a, u, s). 

Ich werde mich nun einem anderen von L E R C H ebenfalls mit gróBtem Erfolg 
behandelten Fragenkomplex zuwenden. Es handelt sich um die Derivation der 
klassischen Kummerschen Reihe: 

„ , x 1 , sin xn l 1 \ r l n Tyt * u \ -i !°7 log n . ^ 
l o g / » + - log + lx - - [log 2n - r'(l)] = 2 — sin 2nxn. 

£ TI \ L J nz=i nn 

Uber denUrsprung dieser Betrachtungenberichtet L E R C H ([116], [124]) so, daB 
ihm von H E R M I T E die Frage gestellt wurde, die Ableitung der Kummerschen 
Reihe und anderer trigonometrischer Reihen, bei denen die ublichen Regeln 
fůr die Differentiation versagen, zu finden. L E R C H hat diese Frage im Falle 
der Kummerschen Reihe ursprunglich auf Grund seiner aus der Theorie der 
Malmsténschen Reihen entspringenden Formel ([101], [118]) 

Z , • . = - log 2n + r (1) - - i ~ l ° g * - 2 ' log 

(0 <x, v < 1) gelóst und auf diese Weise seine wohlbekannte Formel: 

oo n rr
 (v) 

^sin(2& + l)v^-log - = [log 2TI — Tř(l)]sinvTI + — cosvn + ^ sin vn 
k = i k + 1 2 1 (v) 
(0 < v < 1) erhalten. Durch dieses Ergebnis wurde er dann zu einer Lósung 
des Problems unter sehr allgemeinen Voraussetzungen gefůhrt. 
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leh werde mich mit der Formulierung bloB eines der LERCHschen Sátze be-
gnugen. E r lautet so: 

Die Ableitung der Summe f(x) einer konvergenten trigonometrischen Reihe 

oo c 

f(x) = 2! — sin 2vx7t 
v=l v 

ist durch die Formel 

sin XTZ 0 0 

f'(x) = 2! (c» — c„+i)sin(2i> + 1)XTC, c 0 = 0, 
71 v=o 

gegeben, sobald die auf der rechten Seite auftretende Reihe gle ichmáBig kon-
vergiert. 

Aus diesem Satz kommt fur c„ = log v unmittelbar die obige LERCHsche 
Formel heraus. Die ůbrigen LERCHschen S á t z e beziehen sich auf Reihen mit 

c 2c 
den Gliedern — cos 2vxn, v— sin(2i> — l)xn usw. und sind von áhnlicher 

v 2v — 1 
Struktur. L E R C H hat von diesen S á t z e n eine Reihe interessanter, die Gamma-
funktion betreffender Anwendungen gemacht. Ich bin der Meinung, daB diese 
LERCHschen S á t z e wegen ihrer einfachen auf die Abelsche I d e n t i t á t gegrun-
deten Beweise und der reichen A n w e n d u n g s m ó g l i c h k e i t e n fur die Aufnahme in 
entsprechende Lehrbucher sehr gut geeignet sind. 

E i n weiteres Ergebnis von L E R C H , uber das ich kurz berichten m ó c h t e , ist die 
LERCHsche Charakterisierung der Gammafunktion. L E R C H hat die diesbezug-
lichen Betrachtungen im Jahre 1899 in der Tschechischen Akademie der 
Wissenschaften ([98]) publiziert. Diese einem systematischen Aufbau derTheorie 
der Gammafunktion gewidmete Arbeit ist auch sonst durch andere originelle 
Ergebnisse sehr bemerkenswert. Insbesondere e n t h á l t sie zwei asymptotische 
Formeln fůr den absoluten Wert der Gammafunktion. Die einfachere dieser 
Formeln, die bei der B e g r ů n d u n g der charakteristischen Eigenschaften der 
Gammafunktion verwendet wird, ist die folgende: 

\r(§ + ir})\ = — = - I / Q T - Í ; (p{rj), 

wobei 0 < £ < 1 , 0 4 = ? 7 (reell), 1 < <p(rj) < ]/l + rj2 ist. 
Die erste Charakterisierung der Gammafunktion durch die Eigenschaften 

F (z -\- n) 
F(z+l)=zF(z), l im V \ n-* = l 

(n — 1)! 

geht auf W E I E R S T R A S S zurůck. L E R C H hat charakteristische Eigenschaften 
der Gammafunktion folgendermaBen beschrieben: 

Es sei.F(z) eine eindeutige analytische Funktion, die keine anderen Singulari-
t á t e n als die Pole erster Ordnung 2 = 0 , — 1, — 2, — 3 . . . besitzt, der DifFe-
renzengleichung F(z + 1) = zF(z) g e n ů g t und fůr 0 < f < 1 und genugend 
groBe \rj\ die folgende Ungleichung befriedigt: 

6 * 
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wobei 0 < A, 0 < p, 0 < c x < - | wi l lkůrl iche Konstanten bedeuten. In dieser 
Situation ist der Quotient F(z)/r(z) konstant. 

L E R C H wendet seinen Satz zuř B e g r ů n d u n g der GauBschen Multiplikations-
for mel und zur Herleitung des Eulerschen Integrals auf Grund der Produkt -
darstellung der Gammafunktion an. Bekanntlich wurde viel spáter eine weitere 
Eigenschaft der Gammafunktion fůr positive Argumente, die logarithmische 
K o n v e x i t á t , entdeckt und auf dieser Grundlage eine zu didaktischen Zwecken 
vorzůgl ich geeignete Theorie der Gammafunktion im reellen Gebiet von E . A R T I N 
entwickelt. 

Weitere sehr bemerkenswerte Leistungen L E R C H S beziehen sich auf die durch 
die Formeln 

definiertenPrymschen Funktionen P,Q. L E R C H hatinsbesondere die FunktionQ, 
von der H E R M I T E an einer Stelle schreibt 2), sie sei von einer sehr m y s t e r i ó s e n 
N á t u r , eingehend studiert. Seine d iesbezůg l i chen , zuweilen durch recht kompli-
zierte Formeln a u s g e d r ů c k t e n Resultate důrf ten , wie oben bemerkt, eine 
H ó c h s t l e i s t u n g ů b e r h a u p t auf diesem Gebiete darstellen. Diese LERCHschen 
Studien enthalten auch viele Resultate uber die speziellen Fá l l e der Funktion Q, 
den Integrallogarithmus und die Krampsche Transzendente L. In dieser Hin-
sicht erlaube ich mir auf die LERCHschen Arbeiten, insbesondere auf seine 
zwei im Jahre 1905 im Crelles Journal publizierten Abhandlungen ([191], [195]) 
hinzuweisen. 

Ich m ó c h t e mich mit diesen kurzen und sehr u n v o l l s t á n d i g e n A u s z ů g e n aus 
L E R C H S Leistungen auf dem Gebiete der Gammafunktion b e g n ů g e n und nur 
noch einige in hohem MaBe charakteristische Merkmale seines gesamten 
literarischen Nachlasses hervorheben. Mathias L E R C H stellt sich in seinem Werke 
als ein hervorragender R e p r á s e n t a n t der klassischen Mathematik am Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als erfahrener Kenner seiner Wissenschaft 
mit auBerordentlicher Intuition und K o m b i n a t i o n s f á h i g k e i t dar. « . . . II est 
e x t r é m e m e n t i n g é n i e u x et je fais grand cas de son talent . . .» schreibt uber 
Lerch H E R M I T E in einem Briefe an S T I E L T J E S (1. c , II, 326). Die Schriften von 
L E R C H zeichnen sich durch eine sorgfált ige und gewissenhafte inhaltliche und 
stilistische Bearbeitung aus. Seine Resultate stellen in der Regel nicht etwa 
zufál l ige Tatsachen, sondern erstrebte L ó s u n g e n vorgelegter P r o b l é m e dar, sei es 
als Z u s a m m e n h á n g e zwischen einzelnen Gebilden oder als Beschreibungen 
funktionentheoretischer N á t u r der betrachteten Funktionen oder als Mittel zu 
numerischen Berechnungen oder zu anderen, z. B . zahlentheoretischen A n -
wendungen. Die LERCHschen allgemeinen S á t z e sind nicht etwa k ů h n e Ge-
dankenkonstruktionen ohne bekannte Verwirklichungen, sondern sie sind ab
strakte Beschreibungen rechnerischer Erfahrungen. U n d auch durch dieses 
Streben nach Anwendbarkeit seiner Ergebnisse, sei es zum inneren Auf bau 
einzelner Theorien oder zu praktischen áuBeren Zwecken, schlieBt sich Mathias 
L E R C H an die Klassiker an als einer ihrer bedeutendsten Fortsetzer und viel-
leicht als Klassiker selbst. 

co oo 

0 O) 

2) C H . H E R M I T E - T . J . S T I E L T J E S , Correspondance d'Hermite et. de Stieltjes. I, II. 
Paris, 1905 (s. I, 247). 
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Auszug aus dem vollstándigen Verzeichnis 
der wissenschaftlichen Arbeiten Mathias Lerchs 

(Czechoslovak mathematical Journal, 3 (78), 1953, 111—122) 

[24] Demonstration nouvelle de la proprietě fondamentale de 1'intégrale Eulérienne de 
premiere espěce. 
[Bull. Soc. math, de France 15 (1887), 173-178]. 
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8 6 O. Borůvka 

Mamac Jlepx, KSLK npeeMHHK KJiaccHKOB B 

pa3pa6oTKe TeopHH r aMMa-^yHKUHH 

O. B O P Y B K A , BpHo 

Pe3H)Me 

MATMAC J l E P X (po.0,. B 1860 r. B M n j i H H O B e 6JIH3 r. C y i n n i j e B IOJKHOĚ H e x n n , 
y M . B 1922 r.) paĎOTaj i npo$eccopoM MaieMaTHKH BO < D p e i í 6 y p r c K O M yHHBepcHTeTe 
B IIlBeiii];apHH, B ^emcKoit BHcmeíí T e x m r a e c K o i í mKOJie H B Y H H B e p c n T e T e H M . 
MacapuKa B BpHo. Ero Hayraoe H a c j i e a n e HacnnTBiBaeT 2 3 8 pa6oT, o n y Ď J i n K o -
B a H H L i x n o ó o j i B m e i í q a c r a Ha l e m c K O M a 3 B m e . OKOJIO 150 H3 H H X npHHaflJ ieacaT 
n o c o f l e p a c a m i i o K M a T e M a T H i e c K O M y aHa jn ray , OKOJIO 4 0 K T e o p n n raceji, ocTa j iB-
HLie n o c B a m e H H r e o M e T p n n , i n c j i e H H H M MeTO^aM H a p y r n M O T p a c j i a M MaTe-
M a T H K i i . P e 3 y j i b T a T H J lEPXa n o MaTeMaTH^ecKOMy a H a j i H 3 y OTHOCHTCH K cjie^y-
IOIU,HM oÓJiacTHM: oĎnjaa T e o p n a ^ y H K i j H i í , of in jaa T e o p n a pa;n;oB n cne i jna j iBHBie 
SecKOHe^HHe paf lBí , c n e i p a j i B H B i e <j)yHKn,Hn, ocoóeHHO raMMa-<j)yHKi],Ha H 3J iJ innTH-
necKne $ y H K n , H H , H H T e r p a j i B H o e n c H n c j i e m i e . 

P a ó o T t i J lEPXa n o T e o p n n r a M M a - ^ y H K i ^ n n cocTaBJía iOT OKOJIO T p e r a B c e x e ro 
n y 6 j i H K a n , n n n o MaTeiviaTimecKOMy a H a j i H 3 y . Ero BKjia;n; B T e o p n i o r a M M a - $ y H K n , n n 
s a K j i m a e T c a B OTKPHTHII M H o r o r a c j i e H H B i x H O B H X CBOHCTB caMOíi ^ y H K i ^ n n n 
flpyrnx OCHOBHHX o6í>eKTOB BTOÍÍ T e o p n n : Jiorapn^ivia n j i o r a p n ^ M H ^ e c K o í i n p o n 3 -
BOAHOH r a M M a - ^ y H K i ^ n n , $ y H K i i , H H I lPHMa P n Q, n o c T o a H H o ň 9ňJ lEPa n 
H e n o J i H L i x 6 e T a - $ y H K n ; H i í . C p e ^ n 3THX p e 3 y j i B T a T 0 B cjie;nyeT o c o ó o BBi,n;ejiHTB 
OTKpLiTne c B a 3 H Merafly r a M M a - ^ y n K i ^ n e n n p a 3 p a 6 o T a H H o n J I E P X O M T e o p n e i í 
p a ^ o B MAJlbMCTEHa. (DyHflaMeHTaj iLHoe 3HaHemie HMeioT ^a j iee pe3y j iBTaTBi 
J lEPXa, O T H o c a m n e c a K $ y H K n , H H I lPHMa Q, K O T o p u e BOOĎiije a B J í a i O T c a j i y r a i H M 
flocTHJKeHiieM B 3TOM H a n p a B J í e H H H . IIOJIHBIH c n n c o K T p y A O B J l E P X a B x p o -
H O J i o r n q e c K O M nopa,n,Ke 6BIJI onyĎJ inKOBaH B ^ e x o c j i o B a n . K O M M a T e M a r a ^ e c K O M 
J K y p H a j i e 3 (78) , 1 1 1 — 1 2 2 (1953) . 
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