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Am 25. Mai 1956 starb Professor Dr. Johann Radon als Prorektor 

der Wiener Universit~t. Mit ihm schied aus unserer Mitre nieht nur 

ein in der ganzen Welt hochangesehener Mathematiker, sondern wir 
mu•ten auch Abschied nehmen von einer PersSnlichkeit, die in aller 
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Stille, obne dies selbst anzustreben, in akademisehen Kreisen eine fiihren- 
de Stellung einnahm. Er geh6rte seit 1939 als korrespondierendes, seit 
1947 als wirkliehes Mitglied und seit 1953 als Sekret~r der naturwissen- 
sehaftliehen Klasse der 0sterreiehisehen Akademie der Wissensehaften 
an. Seine mathematisehe Ausbildung geno8 er an der Wiener Universits 
Naeh seinem Doktorat wurde ihm ein Stipendium zuteiI, das es ihm 
ermSgliehte, sein Studium ein Semester lung in GSttingen fortzusetzen. 
Bald darnaeh wurde er Assistent an der Teehnisehen Hoehsehule in 
Briinn. W~hrend des ersten Weltkrieges war Radon wegen starker 
Kurzsiehtigkeit yore Milit~trdienst enthoben und w~thrend dieser Zeit 
Assistent an der Teehnisehen Hoehsehule in Wien. Seine Habilitation 
erfolgte bereits im Jahre 1913 auf Grund der bekannten Arbeit: Theorie 
und Anwendungen der absolut additiven Mengenfunktion [4]. 1919 er- 
folgte seine Ernennung als a.o. Professor an die Universit~t Hamburg. 
Nun folgten in kurzem zeitliehe n Abstand B erufungen als Ordinarius an die 
Universit~ten Greifswald, Erlangen und Breslau. In Greifswald wirkte er 
yon 1922 bis 1925, in Erlangen yon 1925 bis 1928 und sehliel~lieh yon 
1928 bis 1945 in Breslau. Dutch die Kriegsereignisse war er 1945 ge- 
zwungen, ohne Hub und Gut zu fliiehten und fund zun~ehst Anfnahme 
an der Universit~t Innsbruek und wurde zwei Jahre sparer an die Wiener 
Universit~t berufen. Inzwisehen erhielt er Berufungen naeh Greifswald, 
Erlangen, Jena und Leipzig, die er aber ablehnte. 

Bevor wit darauf eingehen, Radons wissensehaftliehen Werdegang 
n~her zu betraehten und sein mathematisehes Sehaffen zu wiirdigen, 
wollen wit zun~iehst den ~ul3eren Rahmen sehildern, in dem sein Leben 
ablief. Da naeh Beendigung seiner Studienzeit ~ul~ere Lebensumst~nde 
bei Radon im Verh~ltnis zu den in ibm selbst wurzelnden Kr~ften yon 
geringer Bedeutung fiir seine wissensehaftliehen Leistungen waren, 
tun wit dies in aller Kiirze. Geboren wurde Radon am 16. Dezember 1'887 
in Tetsehen an der Elbe. Sein Vater war Sudetendeutseher, seine Mutter 
stammte aus Thiiringen. Seine Gymnasialzeit verbraehte er in Leitmeritz, 
das im alten Osterreieh als Sehulstadt ein gewisses Ansehen genol3. In 
einer kleinen, autobiographisehen Skizze, die Radon anl~tSlieh seiner 
Aufnahme der Wiener Akademie iibergab, gedenkt Radon selbst der 
vielen Anregungen, die ibm tiiehtige Lehrer auf den Lebensweg mitgaben. 
Seine Interessen galten nieht nut der Mathematik und den Naturwissen- 
sehaften, sondern aueh dem Studium der alten Spraehen. Seine doppelte 
Art yon mathematiseher Begabung, die sehon zu Beginn seiner Studien- 
zeit deutlieh in Erseheinung getreten sein dLirfte, kommt durehaus nieht 
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hgufig vereint vor, selbst bei den bedeutendstan Mathematikern nieht. 
Einerseits abstrakges Denken, wie es die Schaffung einer umfassenden 
Theorie verlangt, andererseits eine groIte, dutch geometrisehe An- 
sehauung unterstiitzte Anpassungsgabe, die zur Behandlung spezieller 
Probleme nStig ist. Wir miissen hier aueh den grogen Ernst, der seiner 
ganzen Lebensanffassung offenbar yon friiher Jugend an zngrunde lag, 
hervorheben. ,,Begabung verpfliehtet" war fiir ihn bestimmand. Aber 
wir freuen uns sagen zu kbnnan, dal~ ihm dieser Zug seines Wesens nieht 
nur sahr bald volla Anerkennung, sondern aneh viel aufriehtig freund- 
schaftliehe @asinnung zu siehern vermoehte. Wghrend Radons Studien- 
zeit wirkten an der Wiener Universitgt Mertens, yon Escherich, Wi,rtinger 
und Kohn als Professoren und als Dozenten Plemdj und Hahn. Es mug 
aueh hervorgehoben werden, dab ihn in dieser Zeit eina herzliehe Freund- 
schaft mit dem so iiberaus genialen abet friih verstorbenen Mathamatiker 
Wilhelm Gross verband. Radon selbst hob oft hervor, insbesondere in 
seiner Antrittsrede bei der 13bernahme seiner Wiener Lehrkanzel, dab 
yon Esche,r,:ch anf seinen Werdegang den allargrS•ten Einflul~ ausgeiibt 
hat. Der groge Fortsetlritt, tier sich in der Grundlagung der Analysis 
in der zweiten Hg.lfte des 19. Jahrhundergs dureh Weierstra/3 und Georg 
Cantor angebahnt hatte, war fiir Escherieh eine Quelle der Begeisterung 
u n d e r  sah es als seine Pflieht an, den jungen Stndenten glaieh yon 
Anfang an die Grundlagen der Analysis in Weierstral3scher Pr~igung zu 
vermitteln. Dies stand im gegensatz zu einem grogen Tell der damals 
gebrgnehliehen Lehrbuehliteratnr. Far Escherich, der, wie er salbst tief 
bedauerte, Weierstrafi nieht persbnlieh kennen gelernt hatte, war die 
Form der neuen Ideen, wie sie in den Lehrbiiehern yon Stolz zum Ausdrnek 
kamen, riehtunggebend. Der Verzieht auf Ansehauliehkeit und auf an- 
ziehende Beispiele in seinen Vorlesungen, sowie hgufige und bis ins einzelne 
durehgefiihrte Beweisgange gleieher Art, wirkten allerdings dahin, dal3 
Esehe~'ieh nur auf wirklieh tiefer veranlagte Studenten einen badeutenden 
Einflul3 ausiiben konnte. Escherichs Forsehertgtigkeit gait vor allem 
anderan der genauen Durehfiihrung der in ihren @rundziigen bereits 
yon Clebsch entworfenen Theorie der zweiten Variation beim al]gemeinen 
Lagrangesehen Problem. Obwohl Eseherichs Arbeiten auI diesem Gebiet 
yon grundtegender Bedeutung waren und aueh in tier Literatur volle 
Anerkennung fanden, gelang as ihm doch nicht, eine gewisse Schwierig- 
keit, die sieh bier bot, zu beseitigen. Erst ungefghr 25 Jahre spgter wurde 
sie yon seinem Schtiler Radon iiberwnnden. 

Bei dem grogen Umfang yon Radons Arbeiten erseheint es geboten, 
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nicht jede wertvolle Einzelarbeit zu bespreehen, sondern das Haupt- 
augenmerk auf jene Arbeiten zu riehten, bei denen seine Eigenart am 
klarsten hervortritt. Als Erggnzung sei auf das beigeffigte Verzeiehnis 
seiner Arbeiten hingewiesen. Radons eigenes Sehaffen galt hauptsgchlieh 
der Variationsrechnung, Problemen der Differentialgeometrie und ins- 
bessndere den absolut additiven Mengenfunktionen und ihrer An- 
wendung auf Funktionalanalysis. Dazu kommen noeh einige kleinere 
Arbeiten. 

8preehen wir zunfiehst yon Radons Arbeiten fiber Variations- 
reehnung. Seine Dissertation [1]: ,,Uber das Minimum des Integrals 

8l 

.[ F(x, y, 9, ~)(Is" lgBt bereits Vollreife und klares Erfassen dessen, 

was prinzipiell yon Interesse ist, erkennen. Ein Hauptergebnis ist: 
Treten hShere Ableitungen im Integranden auf, so tritt bei der Frage 
naeh den hinreiehenden Bedingungen fiir ein halbstarkes Minimum 
dieselbe Erseheinung ein wie beim inhomogenen Variationsproblem fiir 
ein starkes Minimum, wenn nur die erste Ableitung Jm Integranden 
vorhanden ist. Aueh wenn die E-Funktion lgngs der Extremate be- 
stgndig posi t ivis t ,  so geniigt dies noeh nieht, um ihren positiven 
Charakter ffir das Feld in der Umgebung der Extremalen zu behaupten. 
Als bedeutsamste Arbeit Radons auf dem Gebiet der Variationsreehnung 
seheint uns wohl die unter [26] genannte Arbeit. Hier wurden die oben 
erw~thnten Sehwierigkeiten, auf die Es~ae~r gestol3en war, iiberwunden. 
Das entseheidende war dabei ein Beweis fiir das isolierte gorkommen einer 
Nullstelle einer gewissen Determinante. In dieser Arbeit tritt besonders 
markant hervor, dal3 es Radon stets in ausgezeiehneter Weise verstand, 
den forrnalen Apparat tier Zielsetzung anzupassen. In diesem Falle war es 
eine meisterhafte Anwendung des Matrizenkalkiils, die es erm5g]iehte, das 
gewtinsehte Ziel dureh Formeln in iibersiehtlieher Art zu erreiehen. F fir 
die damalige Zeit konnte diese Arbeit als ein bedeutender Fortsehritt 
gewertet werden. Dies wurde insbesondere aueh sofort yon W. Blaschlce 
anerkannt. Um die geleistete Arbeit vet einem gr61~eren Kreis yon 
Mathematikern deutlieh in Erseheinung treten zu lassen, lud Blaschke 
Radon ein, Vortr~ge an der Hamburger Universitgt zu halten. Diese 
Vortr~tge sind aueh in Buehform in den Hamburger Mathematisehen 
Einzelsehriften ersehienen [29]. Diese Vortr~ge zeielmen sieh dutch 
grebe ~bersiehtliehkeit und Klarheit aus. Im Zusammenhang mit dieser 
Publikation sei hervorgehoben: Vet Escherichs und Radons Arbeiten 
nahm man stillsehweigend an, dal~ es im Lagrangesehen Problem bei 
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allen mit der Transformation der zweiten Variation in Zusammenhang 
stehenden Aufgaben nur notwendig sei, gewisse Differenzierbarkeits- 
forderungen an den Integranden des Variationsioroblems zu stellen. 
Man daehte dabei f~lsehlich an Folgerungen, wie sie nur dureh die Voraus- 
setzung der Analytizit~t gefolgert werden k6nnen. Dureh Escherich und 
Rado)z wurde es klar, dab es dutch die Differenzierbarkeitsforderungen 
nieht verbfirgt ist, dab sieh die Dimensionszahl des Kontinuums, das dutch 
die zugelassenen Extremalen iiberdeekt wird, nieht sprunghaft ~ndern 
kann. Diese Erkenntnis war ffir die Weiterentwieklung der Variations- 
reehnung yon grundlegender Bedeutung. Zun~ehst ffihrte sie zur Ein- 
ffihrung des Begriffes der Klasse eines Extremalenbogens dutch Ca~'athdo- 
dory und im weiteren Verlauf zu Arbeiten yon Bliss, Morse nnd einer 
grof~en Anzahl yon Arbeiten yon diesen beiden Forschern nahestehenden 
amerikanischen Mathematikern. Auch die nnter [7] genannte Arbeit 
braehte eine ffir die Variationsrechnung bzw. ffir die Finslersehe Geo- 
metrie grundlegende Tatsache zum Vorsehein. Blaschke hatte kurz zuvor 
bewiesen, daft im Fall n = 3 die Voraussetzung, die Transversalitgts- 
bedingung sei involutoriseh, ffir den Riemannsehen Raum kennzeiehnend 
sei. Fiir den Fall n = 2 verh~lt sieh, wie Radon zeigt, alles v611ig anders. 
Hier treten als Indikatrix die naeh ibm bezeiehneten Kurven auf. Viele 
Arbeiten Radons auf dem Gebiet der Variationsreehnung hgngen aufs 
engste mit differentialgeometrisehen Problemen zusammen. Wir m6ehten 
hier insbesondere auf zwei Probleme hinweisen, die Radon behandelt 
und Blaschke publiziert hat, und zwar in F. Kleins Vorlesungen fiber 
Geometrie [21], [22] und Blaschke, Differentialgeometrie, Bd. 1, ferner 
auf die Arbeit [34], die mit einem yon Oseen behandelten Problem der 
physikalischen Chemie zusammenMngt und vielleieht deshalb grSl3ere 
Beaehtung verdienen wfirde, well sie zur Behandlung yon speziellen 
Variationsproblemen interessante Beispiele bieten dfirfte. 

Wir gehen nun dazu fiber, Rado~s differentialgeometrische Arbeiten 
zu bespreehen. Rado~s Neigung zur Differentialgeometrie ist bei den 
bereits hervorgehobenen eharakteristisehen Eigenschaften seines 
Sehaffens und Denkens durehaus verst~ndlich. Anregungen ans der 
Ansehauung und Bediirfnis naeh Systematik waren bier die Triebfedern 
zu seiner Arbeit. Dazu kam noeh, dal3 sein Studienkollege und Freund 
Blaschlce, der bereits in jugendliehem Alter ungemein erfolgreieh auf 
diesem Gebiet war, pers6nlieh stark auf ihn einwirkte. Blaschke war in 
seiner Prager Zeit (1912 1915), angeregt dutch die Arbeiten und den 
regen pers6nliehen Verkehr mit G. Piclc, zum Mitbegrfinder der Affin- 
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geometrie geworden. Diesem EinfIu~ Blaschkes is~ es wohI zuzuschreiben, 
dal~ sich Radon ebenfalls intensiv mit Affingeometrie zu beschaftigen 
begann, und so entstanden die unter [9] und [10] genannten Arbeiten 
iiber affine Differentialgeometrie. Vor allem die erste der genannten 
Arbeiten ist fiir Radons Wesen kennzeichnend. Sie handelt yon den 
Grundgleichungen der affinen Flachentheorie. Ebenso kennzeichnend 
ffir Radon ist seine aus der Erlanger Zeit stammende Arbeit [15] tiber 
die Bestimmung der Riemannschen Metrik dutch Krfimmungseigen- 
schaften, ein Problem, das ja ffir die Differentialgeometrie grundlegende 
Bedeutung hat. Da~ Radon durch seine Beschaftigung mit Variations- 
rechnung vielfach mit differentialgeometrischen Problemen in Beriihrung 
kam, haben wit bereits erwahnt. 

So bedeutend die bisher besprochenen Arbeiten Radons auch im 
einzelnen waren, so toni3 doch gesagt werden, daf~ Radons Name in 
erster Linie verknfipft ist lnig seinen bedeutsamen Arbeiten fiber die 
Theorie und Anwendungen der absolut additiven Mengenfunktionen. 
Grundlegend war vor allem anderen seine unter [4] genannte Habili- 
tationssehrift. Hieran sehlossen sich die unter [11] und [12] genannten 
Arbeiten fiber lineare Funktionalgleichungen bzw. fiber Randwert- 
aufgaben beim logarithmischen Potential. Radons Studienzeit f~llt in 
eine Epoche, wo eine geradezu stfirmisehe Entwickhng vor allem durch 
Fredholms, Hilberts nnd E. Sch,midts Arbeiten auf dem Gebiet der 
Integralgleiehungen einsetzte. Parallel mit dieser Entwicklung lief aber 
die Ausarbeitung einer abstrakt geometrischen Theorie des Hilbertschen 
Raumes, die sich insbesondere dutch die mengentheoretischen Studien 
yon Hausdor//, Fr4chet und den grundlegenden Arbeiten yon F. Riesz 
anbahnte. Es ist klar, da~ diese gro~artigen Leistungen einen tier ver- 
anlagten jungen Mathematiker begeistern mu~ten. Dazu kam noch, da~ 
sich Radon offenbar verhgltnismgl~ig frfih mit den grundlegenden Ar- 
beiten von Lebesgue vollkommen vertraut gemacht hatte. Und so ent- 
stand der Plan zu seiner bereits genannten Arbeit [4]. ~Tber sein Ziel 
guf~erte er sich folgendermaBen: ,,In der vorliegenden Arbeif~ ist der Ver- 
such gemacht, die Theorie der linearen Integralgleichungen einerseits 
und der linearen und bilinearen Formen unendlich vieler Variabler 
andrerseits einer allgemeinen Theorie in dem Sinne unterzuordnen, da~ 
die von Hilbert in seiner ,,vierten Mitteilung" eingefiihrten einfachen 
Methoden im wesentlichen bestehen bleiben und dann dutch einfache 
Spezialisierung der gewonnenen Ergebnisse die wiehtigsten Resultate 
obgenannter Theorien erhalten werden". Um aber die angedeutete Theorie 
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in mSglichster Allgemeinheit aufzubauen, war, wie Radon selbst sagt, 
die Entwieklung einer Theorie der absolut additiven Mengenfunktionen 
eine unabweisliehe Vorarbeit. Radon war sieh vollkommen dessert bewugt, 
dag diese Vorarbeit an und fiir sieh yon grundlegender Bedeutung fiir 
die gesamte Analysis werden mul3te. Dies kommt sehon in der Wahl 
des Titels dieser Arbeit zum Ausdruek.Der Ausbau der absolut additiven 
Nengenfunktionen naeh der Riehtung, wie sie fiir die oben zitierte Ziel- 
setzung erforderlieh war, bildet das Kernstfiek dieser Arbeit. Und be- 
senders bezeiehnend fiir Radon ist es, dab er aueh hier wieder, we es 
sieh nm den Ausbau einer allgemeinen Theorie handelt, yon allem 
Anfang an, wie aus einer Ful~note hervorgeht, ein ganz konkretes 
Anwendungsgebiet vet Augen hat, und zwar waren es die potential- 
theoretisehen Untersuehungen Plemeljs, worauf wit spgter noeh zurfiek- 
kommen. Ffir den Anfbau der Theorie der absolut additiven Mengen- 
funktionen war eine geeignete Verallgemeinerung des Stieltjessehen 
Integralbegriffes nStig, die Radon in doppelter Weise vornimmt. Die 
eine im AnsehluB an den Riemannsehen Integralbegriff, die zweite im 
Sinn des Lebesgueschen Integralbegriffes. Die zweite Verallgemeinerung 
wird in der Literatur als Radon-Stiel@ssehes Integral bezeiehnet. Im 
Ansehlug an die Aufstellung dieses Begriffes werden die zwei wichtigsten 
S~tze der Theorie bewiesen. Zun~ehst wird die Verallgemeinerung des 
Rieszsehen Satzes fiber die Darstellbarkeit der linearen Funktional- 
operationen und dann das Theorem der Darstellbarkeit der absolut 
additiven Mengenfunktion mit Hilfe des neuen Integralbegriffes bewiesen. 
Radon selbst besehr~nkt seine Untersuehungen auf im Boretsehen Sinn 
mel3bare Mengen. Sp~ter hat Nikodym, angeregt dutch Arbeiten yon 
F~'gchet das zuletzt genannte gadonsehe Theorem ffir eine umfassendere 
Klasse yon Mengen verallgemeinert und so ist dieses fiberaus wiehtige 
Theorem in die Literatur als Radon-Nilcodymsehes Theorem eingegangen. 
Dutch Heranziehung der Theorie der absolut additiven Mengenfunktionen 
gelingt es, die erste und zweite Randwertaufgabe der Theorie des 
logarithmisehen Potentials unter viel allgemeineren Bedingungen zu 
15sen, als dies bisher gelungen war und zwar sowohl, was die Rand- 
kurve als aueh, was die Randfunktionen betrifft. 

Hiemit m5ehten wir den ldberbliek, den wir fiber Radons wissen- 
sehaftliehes Werk zu geben versueht haben, besehliegen. Dabei sind 
freilieh viele sehSne und erfolgreiehe Einzeluntersuehungen nicht aus- 
driiektieh hervorgehoben, so z. B. nieh~ die Arbeit fiber meehanisehe 
Kubatur [39], wie man aus dem beigeffigten Verzeiehnis von Radons 
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Arbeiten ersahen kann. Erggnzand mSchtan wir aber noch bemarken, 
dab sieh Radon aueh gerna mit philosophischen und erkenntnisthao- 
retischan Fragen besch~ftigta. Dies kommt insbesondere in seinam 
Inaugurationsvortrag: ,,Mathematik und Naturerkenntnis" [45] zum 
Ausdruek, wo er mit bawundarnswerter Klarheit und Pr~ignanz tiaf- 
liagande Idaen zn formulieren wugte. 

In der Einlaitung haben wir sehon einiges iiber Radons PersSnlieh- 
keit gesag~, so weit as fiir ein besseres Varst~ndnis fiir seinen Werdegang 
und fiir sein wissansehaftliehes Werk und zur Wiirdigung seiner Stallung 
im akadamisehen Leben an der Wiener Universit~t nStig sehian. Wer 
abet das Gliiek hatta, Radon n~har zu kannan, fiihlt wohl bai diasam 
Anlat~ aueh die Pflieht, mehr dariiber zu sagen. Radons ~ul3are Er- 
sehainung bot zun~ehst den Eindruek einas arnstan, stillen und intensiv 
geistig arbaitandan Mansehan. Aueh seine Schiller wurden in diaser Waise 
beeindruekt. Seine grol~a Wirkung als Lehrer beruhte abet vor allem 
auf seinen bis ins Einzelna fain durehgaarbaitatan Vorlesungen. Bei 
seinar eiganen wissansehaftliehen Arbait war, wia wit gasehan haben, 
stets abstraktes Denken mit ansehauliehem Erfassen an Beispielan in 
engster Varbindung, wie ar aueh salbst galagantlieh hervorhob. Er 
wollte an abstraktas Dankan heranfiihran, abet um dieses Ziel zu 
erraiehen, braehte er in seinan Vorlesungen viele gut ausgew~hlta Bai- 
spiele, und so gelang es ibm, bei einem verh~ltnism~13ig grol3en Tail 
der HSrer sehSna Lehrerfolga zu arzielan. Sain grogas Pfliehtbawul3tsain 
naeh jedar Saita bin und seine mensehlieh mitfiihlende Art veranlal3ten 
ihn, aueh sehr sorgsam in Erw~gung zu ziehen, walehe Anfordarungen 
man an die HSrer stellen kSnne. Wenn wit sagten, Radons ~tugere Er- 
sehainnng bot zun~ehst dan Eindruek ainas intansiv geistig arbaitandan 
Mensehen, so miissen wir doeh hinzufiigen, dal~ sieh in geselligem 
Verkehr, namentlieh wenn ar Verst~ndnis fiir seine Eigenart vermutete, 
ein ganz andares Bild bot: Freude an Musik, insbesondere gutar Haus- 
musik, bei der ar salbst Violina spialta, Frande an der Natur, die er 
in langen Spaziarg~ngan genol3, Fraude an guter, sehSngeistiger 
Literatur. So las er gerna galagantlieh aueh griaehisehe end rSmisehe 
Autoran im Originaltext. Dies alles formte ainan Mensehan, der SehSnas 
und aueh Heiterkeit im geselligen Varkahr zu gaben wul3te. Radon 
war es basehiadan, eina iiberaus varst~indnisvolle Lebensgef~ihrtin in 
Frau Ma~'ie, gaborene Rigele zu finden, die sieh ganz seinem Leben 
anpal3te. Aus diasar Eha stammtan zwai SShna und eine Toehter. Auf 
diesas so sahSne und gliieklieha Familienlaben fielan frailieh aueh 



Naehruf aufPros Johann Radon 197 

schwere Schatten, da beide SShne in jugendlichem Alter starben. In 
den ]etzten Lebensjahren war es Radon vergSnnt, noch sonnige Freude 

zu erleben. Seine Tochter ist verheiratet mit Dr. E. Bukovics, der als 
Dozent und Assistent an der Wiener Technischen Hochschule wirkt. 
Dieser Ehe entstammen zwei Kinder, an deren Entwicklung und Ge- 
deihen Radon iiberaus herzlichen Anteil nahm. 

Radon hat diese Zeitsehrift seit 1947 herausgegeben. Mit grol)em 
Eifer und gro~er Sorgfalt widmete er sich all den Aufgaben, die daraus 
erwuchsen. Wenn wir bier, entsprechend einer Aufforderung der gegen- 
wi~rtigen Iterausgeber, versucht haben, in Worten festzuhalten, was 
Radon uns war, so geschah es mit  dem innigen Wunseh, dal~ auch die, 
die nach uns kommen, diesen grol]en 5sterreichischen Mathematiker 
rich~ig zu wiirdigen wissen. 

Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten 

81 
[1] ,,•ber des Minimum des Integrals ~ F(x, y, ~, ~) ds". Sitzungsberiehte 

80 
der Wiener Akademie 119, S. 1257--1326. (1910). 

[2] ,,Zur Theorie der Mayerschen Felder beim Lagrangeschen Variations- 
problem". Sitzungsberichte der Wiener Akademio 120, S. 1337--1360. (1911). 

[3] ,,Uber einige Fragen, betreffend die Maxima und Minima mehrfacher 
Integrale". Monatshefte fiir Mathematik und Physik 22, S. 53--63. (1911). 

[4] ,,Theorie und Anwendungen der absolut additiven Mengenfunktionen". 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie 122, S. 1295--1438. (1913). 

[5] ,,~ber eine Erweiterung des Begriffes der konvexen Funktionen mit 
einer Anwendung auf die Theorie der konvexen KSrper". Sitzungsberiehte der 
Wiener Akademie 125, S. 241--258. (1916). 

[6] ,,Die KettenJflfie bei allgemeinster Massenverteilung'. Sitzungsberichte 
der Wiener Akademie 125, S. 221--240. (1916). 

[7] ,,Uber eine besondere Art ebener konvexer KSrper". Leipziger Beriehte 68, 
S. 123--128. (1916). 

[8] ,,t~ber die Bestimmung yon Funktionen dureh ihre Integralwerte langs 
gewisser Mannigfaltigkeiten". Leipziger Beriehte 69, ~. 262--277. (1917). 

[9] ,,Uber affine Geometrie XVI: Die Grundgleichungen der affinen Fl~chen- 
theorie". Leipziger Beriehte 70, S. 91--107. (1918). 

[10] ,,Uber affi~e Geometrie XVII: Zur Affingeometrie der I%egelfl~ehen'. 
Leipziger Beriehte 70, S. 147--155. (!919). 

[11 ] ,,l~ber lineare Funktionaltransformationen und Funktionalgleiehungen". 
Anzeiger der Wiener Akademie 56, S. 189 und Sitzungsberiehte der Wiener Aka- 
demie (2) 128, S. 1083--1121. (1919). 

[12] ,,Uber die Randwertaufgaben beim logarithmischen Potential". Anzeiger 
der Wiener Akademie 56, S. 190 und Sitzungsberiehte der Wiener Akademie (2) 
128, S. 1123--1167. (1920). 



198 P. Funk 

[13] ,,Lineare Seharen orthogonaler Matrizen". Hamburger Abhandlnngen 1, 
S. 1--14. (1921). 

[14] ,,Mengen konvexer KSrper, die einen gemeinsamen Punkt enthalten'. 
Mathematisehe Annalen 83, S. 113--115. (1921). 

[15] ,,~ber die Bestimmung einer Riemannschen Metrik aus dem Krfimmungs- 
tensor". Jahresberieht der Deutschen M~thematiker-Vereinigung 30, S. 76 (1921). 

[16] ,,Zur Behandlung geschlossener Extrem~ten in tier Variationsrechnung". 
H~mburger AbharLdlungen 1, S. 195--205, (1922) und 4, S. 13--14. (1926). 

[17] ,,Uber statisehe Gr~vitationsfelder". Hamburger Abhandlungen 1, 
S. 268--280. (1922). 

[18] ,,Geometrie und Raumvorstellung". Haturwissenschaften 12, 2 S. (1924). 
[19] ,,Zur Riemannschen Geometrie". Jahresbericht der Deutschen Mathe- 

m~tiker-Vereinigung 33, S. 95--96. (1925). 
[20] ,,Hermann Rothe ~' .  Jahresbericht der Deutschen ~athematiker- 

Vereinigung 35, S. 172--175. (1926). 
[21] ,,Mechanische Herleitung des ParaIlelismus yon T. Levi-Civita". F. Kleins 

Vorlesungen fiber hiihere Geometrie (bearbeitet und herausgegeben yon W. 
Blaschke), S. 331--346, Springer-Verlag, 1926. 

[22] ,,~ber die Differenti~lgleichungen yon Monge. Ihre Beziehungen zur 
Theorie der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung und zur Variations- 
rechnung". F. Kleins Vorlesungen fiber h6here Geometrie (bearbeitet und heraus- 
gegeben yon W. Bl~sehke), S. 367--379, Springer-Verlag, 1926. 

[23] ,,~ber konforme Geometrie IV: Abbfldung zweier Fl~chen aufeinander". 
Hamburger Abhandlungen 4, S. 225--231. (1926). 

[24] ,,~ber konforme Geometrie V: Neue Kennzeichnung der zyklischen 
Kurvennetze". Hamburger Abhandlungen 4, S. 313--320. (1926). 

[25] ,,Mathematik und Wirkliehkeit", Erlanger Sitznngsberichte 58/59, 
S. 181--190. (1926/1927). 

[26] ,,~ber die Oszfllationstheoreme der konjugierten Punkte beim Problem 
yon Lagrange". Mfinchner Sitzungsberiehte 1927, S. 243--257. 

[27] ,,~ber konforme Geometrie VI: Kurvennetze auf Fl~ichen und im Raume 
yon ~iemann". Hamburger Abhandlungen 5, S. 45--53. (1927). 

[28] ,,Bestimmung einer Riemannsehen Metrik durch Krfimmungseigen- 
sch~ften". Monatshefte ffir ]~r 35, S. 9 -24. (1928). 

[29] ,,Zum Problem yon Lagrange". Vier Vortr~ge, gehalten im M~thema- 
tischen Seminar tier Hamburger Universit~t. 7.--24. Juli 1928. Hamburger 
Abhandlungen 6, S. 273--299. (1928). 

[30] LSsnng einer Aufgabe, gestellt im Jahresberieht DMV. 43 (1933). 
Jahresberieht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 44, S. 20--22. (1934). 

[31] ,,Restausdrficke bei Interpolations- und Quadratformeln dureh be- 
stimmte Integrale". Mon~tshefte fiir Mathematik und Physik 42, S. 389--396. 
(1935). 

[32] ,,Ann~herung konvexer K6rper durch analytisch begrenzte'. Monats- 
hefte ftir Mathematik und Physik 43, S. 340--344 (1936). 

[33] ,,Singul~re Variationsprobleme". Jagresberieht der Deutschen Mathe- 
matiker-Vereinigung 47, S. 220--232. (1937). 

[34] ,,Bewegungsinvariante V~riationsprobleme, betreffend Kurvenscharen". 
Hamburger Abhandlungen 12, S. 70--82. (1938). 

[35] ,,Ein Sutz der Matrizenrechnung und seine Bedeutung ffir die Analysis". 
Monatshefte fiir Mathematik und Physik 48, S. 198--204. (1939). 

[36] ,,~ber Tschebyseheff-~qetze auf Drehfl~chen und eine Aufgabe der 
Variationsrechnung". Mitteilungen der lYI~thematischen Gesellschaft Hamburg 



Naehruf auf ProL Johann I~adon 199 

8/II,  S. 147--151. (1940). 
[37] ,,Ein einfaeher Beweis fiir die Halbstetigkeit der Integrale der Variations- 

reehnung auf starken Extrema]en". Mathematisehe Annalen 119, S. 205--209. 
(1944). 

[38] ,,Wilhelm Wirtinger", Nachruf. Almanach der 0s~. Akademie d. Wiss. 
95, S. 336--346. (1945). 

[39] ,,Zur mechanischen Kubatur".  Monatshefte fiir Mathematik 52, S. 286 
--300. (1948). 

[40] , ,~ber geschlossene Extremalen und eine einfache Herlei~ung der 
isoperimetrischen Ungleichungen". Annali eli Matematiea pura ed applicata, 
Serie IV, Bd. XXIX, S. 315--320. (1949). 

[41] "Godfrey Harald Hardy", Nachruf. A]manach der 0st. Akademie d, 
Wiss. 99, S. 313--316. (1949). 

[42] "Constantin Carath@odory", NaehruL Almanaeh der ()st. Akademie d. 
Wiss. 100, S. 323--328. (1950). 

[43] ,,Zur Polynomentwieklung rationaler Funktionen". Mathematisehe 
Naehriehten 4, S. 156--!57. (1950/1951). 

[44] ,,Gleichgewich~ und Stabilit~t gespannter Netze". Archiv der Mathe- 
matik 5, S. 309--316. (1954). 

[45] ,,Mathematik and Naturerkenn~nis". Inaugurationsvortrag, gehal~en 
am 18. November 1954 anlg~lich der ~'bernahme des Rektorates der Universitgt 
Wien. Wien 1954. 


