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Memo zu ,Parafermionen`

Sowohl in neueren Quantenfeldtheorien als auh in der Quanteninformations-

theorie (H.S. Green; 1998) werden Parafermi-Strukturen untersuht. Als Para-

fermion bezeihnet wird hierbei die Verallgemeinerung eines Spin-1/2-Teilhens
(Fermions) auf Spin p/2. In die Sprahe der Operatoren übersetzt, gilt:

bp+1 =
(
b+
)p+1

= 0.

In seiner Originalarbeit von 1953 fand Green die (p+1)×(p+1)-Matrixdarstellung

bα,β = Cβδα,β+1, (b+)α,β = Cαδα+1,β

mit Cβ =
√

β(p− β + 1) , die die Spin-p/2-Darstellung

1

2
[b+, b] = diag(

p

2
,
p

2
− 1, · · · ,−p

2
+ 1,−p

2
)

und die für die Parafermi-Algebra harakteristishen trilinearen Relationen

[[b+, b], b] = −2b, [[b+, b], b+] = 2b+

realisiert. Für die niedrigste Ordnung geht der Parafermi- in den Fermioperator

über: b(1) = f(1).

Falls überhaupt, dürfte bisher wenig Beahtung gefunden haben, dass ten-

soriell um 1 erweiterte Parafermionen der Ordnung p = 2n−1 über die Operator-
identität

1

2
{b(p′), diag(1, . . . , 1

︸ ︷︷ ︸

2n-mal

)⊗ b(1)} = b(p) ⊗ 1

mit solhen der Ordnung p′ = 2n+1− 1 in Beziehung stehen.

Obgleih die physikalishe bzw. informationstheoretishe Bedeutung dieser

Beobahtung unklar bleibt, lässt sih die Argumentation übertragen auf nil-

potente Operatoren f(p′), die man durh wiederholte Tensorierung mit 1 und

�Wurzelziehen� aus f(1) gewinnt (man beahte: f(p) selbst ist niht Potenz eines
Operators). Um wie oben die Paraordnungen p = 2n − 1 und p′ = 2n+1 − 1
in Beziehung zu setzen, wird der Antikommutator zum Quadrat der Wurzel

umgedeutet: (f(p′))
2 = f(p) ⊗ 1. Die Operatoren sollen in Matrixform blok-

weise aus Linearkombinationen von Basiselementen der Cli�ordalgebra Cl(2, 1)
mit der Basis

{c1=(
1 0
0 −1 ), c2=(

0 1
1 0 ), c3=(

0 1
−1 0 )}

zusammengesetzt sein. Für den Ausgangsoperator f(1) ergibt sih dabei als ein-

fahste Darstellung, je Signatur ein Basiselement zu nehmen. Für gewöhnlih:

f(1) =
1

2
(c2 − c3).

1
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Äquivalent dazu und näher an der Physik kann man auh von der Cli�ordalgebra

Cl(3) mit Paulimatrizen als Basis ausgehen; f(1) erhält man, indem man ein

reelles Basiselement vom Grad 1 - Vektor σ1 oder σ3 - mit dem einzigen reellen

Basiselement vom Grad 2 - Bivektor σ31 - linear kombiniert:

f(1) =
1

2
(σ1 − σ31) =

1

2
(σ

+

1 + σ
+

31).

Eine erste Vereinfahung ist damit erreiht: Die Konjugationen

+

und

T
fallen

zusammen.

Man kann die Gleihung (f(p′ ))
2 = f(p) ⊗ 1 auf einfahe Weise lösen, in-

dem man fordert, dass f(p′ ) entlang der Hauptdiagonale nur aus f(1)-Blöken

und in der darunter liegenden Dreieksmatrix (µ > ν) aus Blöken Gµ,νc3 oder

Eµ,νf
+

(1) oder Jµ,νc2 zusammengesetzt ist. Wie das Geshehen direkt unterhalb

der Hauptdiagonale zeigt,
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1 0
0 x1 0 0

x1y 0 1 0
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0 0 · · ·
0 0
1 0
0 1

.

.
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.

.

.











 x1 = 1 (y ∈ {−1, 0, 1})

hat man damit das Ganze auf ein lineares Problem reduziert und kann so shritt-

weise eine Wurzelfolge aufbauen, gefüllt mit Blöken Aµ,ν (µ > ν). Die mit

Gµ,νc3-Füllung wollen wir zur Untersheidung Wurzel-f -Folge nennen, die mit

Eµ,νf
+

(1)-Füllung Wurzel-d- und die mit Jµ,νc2-Füllung Wurzel-h-Folge:

f(1) =

(
0 0
1 0

)

,

√

f(1) ⊗ 1 = f(3) =

(
f(1) 0

c3 f(1)

)

,

√
√

f(1) ⊗ 1⊗ 1 = f(7) =







f(1) 0 0 0

c3 f(1) 0 0

c3 c3 f(1) 0

c3 c3 c3 f(1)







,

√
√
√
f(1) ⊗ 1⊗ 1⊗ 1

= f(15) =
















f(1) 0 · · · 0

c3 f(1)
c3 c3 f(1)
c3 c3 c3 f(1)

5c3 3c3 c3 c3 f(1)
.

.

.

.

.

.

11c3 5c3 c3 c3 c3 f(1)
41c3 17c3 5c3 3c3 c3 c3 f(1) 0

113c3 41c3 11c3 5c3 c3 c3 c3 f(1)
















, · · ·
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d(1) = f(1),

√

d(1) ⊗ 1 = d(3) =

(

f(1) 0

f
+

(1) f(1)

)

,

√
√

d(1) ⊗ 1⊗ 1 = d(7) =








f(1) 0 0 0

f
+

(1) f(1) 0 0

0 f
+

(1) f(1) 0

0 0 f
+

(1) f(1)








,

√
√
√
d(1) ⊗ 1⊗ 1⊗ 1

= d(15) =



















f(1) 0 · · · 0

f
+

(1) f(1)

0 f
+

(1) f(1)

f
+

(1) f(1)
.

.

.

.

.

. f
+

(1) f(1)
.

.

.

.

.

.

f
+

(1) f(1)

f
+

(1) f(1) 0

0 · · · 0 f
+

(1) f(1)



















, · · ·

h(1) = f(1),

√

h(1) ⊗ 1 = h(3) =

(
f(1) 0

c2 f(1)

)

,

√
√

h(1) ⊗ 1⊗ 1 = h(7) =







f(1) 0 0 0

c2 f(1) 0 0

−c2 c2 f(1) 0

3c2 −c2 c2 f(1)







,

√
√
√
h(1) ⊗ 1⊗ 1⊗ 1

= h(15) =
















f(1) 0 · · · 0

c2 f(1)
−c2 c2 f(1)
3c2 −c2 c2 f(1)

−5c2 c2 −c2 c2 f(1)
.

.

.

.

.

.

15c2 −5c2 3c2 −c2 c2 f(1)
−43c2 15c2 −5c2 c2 −c2 c2 f(1) 0

149c2−43c2 15c2 −5c2 3c2 −c2 c2 f(1)
















, · · · .
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Was in der Wurzel-f -Folge bis f(7) als langweilige Wiederholung mit stets

Gµ,ν = 1 (µ > ν) ersheint, ändert sih unerwartet ab f(15). In der Wurzel-h-
Folge tritt die Abkehr von |Jµ,ν | = 1 (µ > ν) bereits bei h(7) ein. Einzig in der

Wurzel-d-Folge gilt konstant Eµ,ν = δµ,ν+1. Zu prüfen ist, ob die Bezugnahme

auf die Parafermi-Algebra neue Einsihten vermittelt. Im Kommenden wird nur

wo nötig der Paraordnungsindex (p) als Subskript mitgeführt.

Bei der Wurzel-d-Folge ist die Vergleihbarkeit mit dem Greenshen Ansatz

unmittelbar gegeben. Niht nur die Nilpotenzeigenshaft dp+1= (d+)
p+1

= 0
ist erfüllt; auh die Bauart ist eine analoge: dα,β = Cβδα,β+1 mit Cβ = 1.

Dass die Spin-(p/2)-Darstellung nur herstellbar ist mit Cβ =
√

β(p− β + 1),
steht also im Widerspruh zur Voraussetzung, dass entlang der Hauptdiagonale

von d(p′ ) (p
′

= 2n+1 − 1) nur f(1)-Blöke auftreten. Bleiben Wurzel-f - und
Wurzel-h-Folge als Kandidaten für einen möglihen Zusammenhang der Gröÿen

Gµ,ν bzw. |Jµ,ν | mit parafermionishen Strukturen. Hier wird die Prüfung

exemplarish an der Wurzel-f-Folge vorgenommen, und zwar mit Blik auf die

Folge der Repräsentanten von Gµ,ν , 〈Gr〉 = (1, 3, 5, 11, 17, 41, 113, . . .) (Diese
tauhten bereits in einer Arbeit [Merkel; 1989℄ auf, blieben aber bloÿe Ku-

riosität.) Auf die verwandte Wurzel-h- und die Folge der Repräsentanten von

|Jµ,ν |, 〈Js〉 = (1, 3, 5, 15, 43, 149, . . .) wird gegen Ende der Untersuhung kurz

eingegangen.

Zunähst stellt man für p = 2n − 1, n > 1, fest, dass auÿer der Nilpotenz-
eigenshaft

fp+1 =
(
f+
)p+1

= 0

keine weitere Beziehung des Greenshen Ansatzes erfüllt ist. Dies erfordert eine

Anpassung in Form einer orthogonalen Zerlegung

f =
∑

v

fv

mit

f+
v fv =

{

diag({0, 1}), v = 0,

diag({0} ∪ {G 
µ,sv(µ)

}), v = 1, . . . , (p− 1)/2, µ > sv(µ).

Ab p ≥ 15 muss man explizit übergehen zu einer normierten Basis

{ev | ∀ ev : e+v ev = diag({0, 1})}.

Wie man eine 2n× 2n-Matrix (hier in der Granularität: 22n−2
Blöke Aµ,ν

an Stelle von 22n Matrixelementen mα,β) orthogonal in (hier 2n−1 = (p + 1)/2)

Basiselemente zerlegt, wird, obgleih in der Literatur beshrieben, stets neu ent-

dekt. Die Indexpermutationen sv(µ) bilden dabei eine Gruppe

∼= Z n−1
2 (in der

Zerlegung in der Tabelle unten Z 3
2 , die bis auf Isomorphie aus anderen Bereihen
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der Mathematik (Fano-Ebene, Oktonionen) bekannt ist; für die Basiselement-

beshreibungen f0 : (a1,1)κ,λ+(a2,2)κ,λ+ . . . = Aκ,λ(δ1,κδλ,1+δ2,κδλ,2+ . . . ) ⇒

f0 = a1,1 + a2,2 + . . . =





A1,1 0 · · ·

.

.

.

0 A2,2
.

.

.




usw. shreiben wir stark verknappt

0 : 11+22+ . . . usw.):

v
∑

aµ,sv(µ) ({sv} ≃ Z2× Z2× Z2)
µ

0 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88
1 12 + 21 + 34 + 43 + 56 + 65 + 78 + 87
2 13 + 24 + 31 + 42 + 57 + 68 + 75 + 86
3 14 + 23 + 32 + 41 + 58 + 67 + 76 + 85
4 15 + 26 + 37 + 48 + 51 + 62 + 73 + 84
5 16 + 25 + 38 + 47 + 52 + 61 + 74 + 83
6 17 + 28 + 35 + 46 + 53 + 64 + 71 + 82
7 18 + 27 + 36 + 45 + 54 + 63 + 72 + 81

Damit erhält man eine f -Parafermi-Algebra der Gestalt

1

2
[f+

0 , f0] +

(p−1)/2
∑

v=1

[f+
v , fv] = diag(

p

2
,
p

2
− 1, · · · ,−p

2
+ 1,−p

2
),

(p−1)/2
∑

v=0

[[f+
v , fv], fv] = −2f,

(p−1)/2
∑

v=0

[[f+
v , fv], f

+
v ] = 2f+,

wobei aus Konsistenzgründen ab p ≥ 15 f+
v , fv durh ihre Normierten e+v , ev zu

ersetzen sind. Die orthogonale Zerlegung etwa für p = 3 lautet f = f0 + f1,
gemäÿ der Vorshrift 0: 11+22, 1: 12+21 mit

(f0)1,1 = (f0)2,2 = (c2 − c3)/2 , (f1)1,2 = 0, (f1)2,1 = G2,1c3

(e0 (= f0) und e1 mit (e1)2,1 = (f1)2,1/G2,1 werden nicht gebraucht).

Die Arithmetik ist eine andere als beim Greenshen Ansatz. Dort ergeben sih

die Spinwerte als Di�erenzen von Quadraten,

1
2 (
√
7
2 − 02) 1

2 (
√
12

2 −
√
7
2
) 1

2 (
√
15

2 −
√
12

2
) 1

2 (
√
16

2 −
√
15

2
) · · · ,

7
2

5
2

3
2

1
2 · · · ,

hier hingegen durh Addition linearer Terme,

1
2

−1
2

1
2

−1
2 · · ·

3 3 1 1 · · ·

7
2

5
2

3
2

1
2 · · · .
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Obwohl sie kein neues Liht auf die Struktur der Gµ,ν werfen dürfte, sei auf

eine zweite Form der f -Parafermi-Algebra kurz eingegangen. Man �ndet stets

ein (allgemein eine Shar) g, für das (die) gilt:

[[f+f ], g] = −2f, [[f+, f ], g+] = 2f+.

Die so beshriebenen linearen Gleihungssysteme sind unterbestimmt. Shränkt

man jedoh die Blokstruktur der g(p), ähnlih der der f(p), ein auf Linearkom-

binationen Hµ,νc2 + Kµ,νc3 (µ, ν = 1, . . . , (p + 1)/2), so bekommt man die

Lösungen eindeutig, bzw. nah Zusatzforderungen parameterfrei und hat g(p)
damit konstruiert. Die Spin-p/2-Darstellung ergibt sih mit den zusätzlihen

Vereinbarungen g =
∑

v gv, (gv)µ,sv(µ) = Hµ,sv(µ)c2+Kµ,sv(µ)c3 ({sv} ≃ Zn−1
2 )

zu

(p−1)/2
∑

v=0

(χ[f+
v , fv] + σ

(
[f+

v , gv] + [g+v , fv]
)
+ τ

(
[fv, gv] + [g+v , f

+
v ]
)
+ γ[gv, g

+
v ])

= diag(
p

2
,
p

2
− 1, · · · ,−p

2
+ 1,−p

2
),

sodass man hier von einer Art heterotishen f -Parafermi-Algebra sprehen kann
(wobei auh hier ab p ≥ 15 f+

v , fv durh e+v , ev zu ersetzen sind). Welher

Erklärungszusammenhang zwishen parafermionishen Strukturgröÿen und den

Gµ,ν (µ > ν) auh bestehen mag � durh die hinzutretenden Gröÿen Hµ,ν ,Kµ,ν

(µ, ν = 1, . . . , (p+ 1)/2) und χ, σ, τ, γ wird er eher verstellt als erhellt.

Die Rehenshritte der heterotishen Spielart sollen dennoh für die Para-

ordnungen 3 und 7 kurz erläutert werden. Das LG für g(3) hat eine eindeutige
Lösung, welhe lautet:

g(3) =







0 1 0 1
2

0 0 − 3
2 0

0 3
2 0 1

− 1
2 0 0 0







.

Wie bei f(3) folgt die orthogonale Zerlegung in Blokindexshreibweise der Vor-

shrift 0: 11+22, 1: 12+21 und ergibt sih zu g = g0 + g1 mit der Blokstruktur

(g0)1,1 = (g0)2,2 = 1
2c2 +

1
2c3, (g1)1,2 = c3 − 1

2c2, (g1)2,1 = c3 +
1
2c2.

Diese führt über das zweite LG bezüglih der Spin-3/2-Darstellung zu der Lö-

sungsshar der Koe�zienten:

χ(3) = (4r2 + 2r1 + 2)/3,
σ(3) = (−10r2 − 2r1 + 1)/2,
τ(3) = r2,
γ(3) = r1.

(ri freieParameter)
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Die Au�ösung des LG von g(7) führt bereits auf eine Shar mit 4 freien Para-

metern! Von denen man sih jedoh befreien kann � ja muss, wie sih zeigen

wird, indem man für g(7) Symmetrien fordert, die man im Fall g(3) vor�ndet. Es
lassen sih 3 Symmetriearten (AT

transponierte Matrix, Ā an Nebendiagonale

gespiegelte Matrix) aus der obigen g(3)-Darstellung ablesen: 1) (
A B

−BT A );

2) (
A B

−BT A ); 3) (
A0 B
C A0

), womit �Loh-Spiegelsymmetrie� angedeutet

sein soll: A0 = ( U V
0 W ). In der Tat zieht jede dieser Symmetrien die voll-

ständige Elimination der freien Parameter der g(7)-Lösung nah sih, sodass

man zu folgenden Darstellungen gelangt:

1) g(7) =















0 5
8 0 2

5 0 9
40 0 1

10
3
8 0 −1

4 0 −1
8 0 1

4 0
0 1

4 0 5
8 0 9

20 0 9
40

−2
5 0 3

8 0 −1
5 0 −1

8 0
0 1

8 0 1
5 0 5

8 0 2
5

−9
40 0 −9

20 0 3
8 0 −1

4 0
0 −1

4 0 1
8 0 1

4 0 5
8

−1
10 0 −9

40 0 −2
5 0 3

8 0















,













χ(7) = 1,

σ(7) =
−(r1+2)

8 ,

τ(7) =
r1+2
8 ,

γ(7) = r1,













2) g(7) =















0 1
24 0 −1

60 0 −1
40 0 1

60
23
24 0 0 0 −5

24 0 −1
6 0

0 0 0 3
8 0 1

5 0 −1
40

1
60 0 5

8 0 −7
60 0 −5

24 0
0 5

24 0 7
60 0 3

8 0 −1
60

1
40 0 −1

5 0 5
8 0 0 0

0 1
6 0 5

24 0 0 0 1
24

−1
60 0 1

40 0 1
60 0 23

24 0















,













χ(7) = 1,

σ(7) = −1/4,

τ(7) = 1/4,

γ(7) = 0,













3) g(7) =















0 1
24 0 −1

60 0 −1
40 0 1

60
187
200 0 −1

100 0 −41
200 0 −3

20 0
0 0 0 3

8 0 1
5 0 −1

40
0 0 123

200 0 −3
25 0 −41

200 0
0 5

24 0 7
60 0 3

8 0 −1
60

3
200 0 −21

200 0 123
200 0 −1

100 0
0 1

6 0 5
24 0 0 0 1

24
−1
50 0 3

200 0 0 0 187
200 0















,













χ(7) =
14183539
14137018 ,

σ(7) =
−1737725
7068509 ,

τ(7) =
1738225
7068509 ,

γ(7) =
147500
7068509 .













Au�ällig, dass Variante 2) für die Koe�zienten zu einer Art �Standardlösung�

{χ(7) = 1, σ(7) = −1
4 , τ(7) = 1

4 , γ(7) = 0} zu führen sheint, auf die sih die zu

1) gehörige durh die Wahl r1 = 0 bringen lässt und von der die zu 3) gehörige

nur um ≈ 2% Genauigkeit abweiht. (Im Lihte dieser Betrahtungsweise wäre

{χ(3) = 1, σ(3) = −3
4 , τ(3) = 1

4 , γ(3) = 0} als Standardlösung für p = 3 anzuse-

hen). Es ist niht auszushlieÿen, dass andere Symmetrien den Bereih gültiger
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Lösungen erweitern; Mangel an Symmetrie jedoh � etwa wenn man in der all-

gemeinen Lösung von g(7) einfah alle 4 Parameter gleih Null setzt � resultiert

nur in {} als Lösungsmenge der Koe�zienten.

Doh zurük zur Frage eines möglihen Zusammenhangs zwishen parafer-

mionishen Strukturen und den Gµ,ν (µ > ν). Zu klären wäre zuerst, ob die

Folge von deren Repräsentanten, 〈Gr〉(p), verstanden als Konkatenation von

Teilfolgen 〈1〉(3), 〈 〉(7), 〈 3,5,11,17,41,113 〉(15), . . . , 〈Gρ〉(p), bis auf 1 stets Prim-
zahlen enthält � womit ein Zusammenhang mit parafermionishen Bildungs-

gesetzen, f -arithmetish wie Greensh, ausgeshlossen wäre.

Um es vorwegzunehmen: die Gµ,ν bleiben niht prim, wenn man das nähste

Glied der Wurzel-f -Folge,

√
√
√
√
f(1) ⊗ 1⊗ 1⊗ 1⊗ 1 = f(31) berehnet, von

dem hier nur der linke untere Quadrant LU(31) gezeigt werden soll:

429c3 155c3 43c3 19c3 ⌈ 5c3 3c3 c3 c3⌉
1275c3 429c3 115c3 43c3 11c3 5c3 c3 c3
4819c3 1595c3 429c3 155c3 41c3 17c3 5c3 3c3

15067c3 4819c3 1275c3 429c3 ⌊113c3 41c3 11c3 5c3⌋
58781c3 18627c3 4905c3 1633c3 429c3 155c3 43c3 19c3
189371c3 58781c3 15297c3 4905c3 1275c3 429c3 115c3 43c3
737953c3 227089c3 58781c3 18627c3 4819c3 1595c3 429c3 155c3

2430289c3 737953c3 189371c3 58781c3 15067c3 4819c3 1275c3 429c3

(Vom Auftreten bzw. Nihtauftreten von Primzahlen wird unten im Zusammen-

hang mit anderen Beobahtungen noh die Rede sein.)

Es lohnt sih, das bis auf den LU-Quadranten shon berehnete LP genauer

in Augenshein zu nehmen, wozu eine Stufe zurükgegangen und ein Shnapp-

shuss von f(15) herangezogen werden soll:

f 0 0 0
c3 f 0 0
c3 c3 f 0
c3 c3 c3 f

x13c3 x9c3 x5c3 x1c3 f 0 0 0
x14c3 x10c3 x6c3 x2c3 c3 f 0 0
x15c3 x11c3 x7c3 x3c3 c3 c3 f 0
x16c3 x12c3 x8c3 x4c3 c3 c3 c3 f

Dann lauten die restlihen Zeilen des LP (f(15))
2 = f(7) ⊗ 1 samt Lösung:
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5.Zeile/4.Spalte : x1 = 1
x2 − x1 = 0  x2 = 1
x3 − x1 − x2 = 1  x3 = 3
x4 − x1 − x2 − x3 = 0  x4 = 5

5.Zeile/3.Spalte : x5 − x1 = 0  x5 = 1
x6 − x5 − x2 = −1  x6 = 1
x7 − x5 − x6 − x3 = 0  x7 = 5
x8 − x5 − x6 − x7 − x4 = −1  x8 = 11

5.Zeile/2.Spalte : x9 − x5 − x1 = 1  x9 = 3
x10 − x9 − x6 − x2 = 0  x10 = 5
x11 − x9 − x10 − x7 − x3 = 1  x11 = 17
x12 − x9 − x10 − x11 − x8 − x4 = 0  x12 = 41

5.Zeile/1.Spalte : x13 − x9 − x5 − x1 = 0  x13 = 5
x14 − x13 − x10 − x6 − x2 = −1  x14 = 11
x15 − x13 − x14 − x11 − x7 − x3 = 0  x15 = 41
x16 − x13 − x14 − x15 − x12 − x8 − x4 = −1  x16 = 113

Die erste erwähnenswerte Beobahtung ist, dass alle Oktanten invariant

gegenüber Spiegelung an der Nebendiagonale sind: (⇌↿⇂ ⇌↿⇂) = (⇌↿⇂⇌↿⇂).
Ein Oktant kommt doppelt vor, nämlih LULO und LURU. Ein weiterer Ok-

tant kommt dreifah vor, nämlih je einmal � im Quadrant links oben und im

Quadrant rehts unten � der Oktant links unten, d.h. LOLU und RULU, und,

�ankiert von diesen, einmal LURO; wenn der Oktant zu LU(2n+1−1) (n > 1)
gehört, entspriht er dem LU-Quadranten LU(2n−1) (oben durh Klammerung

von LURO(31)[ = LU(15)] sihtbar gemaht). Weist bereits diese Tatsahe darauf

hin, dass neben Intraordinalität gleihberehtigt Interordinalität die Struktur

bestimmt, so gilt dies ab p = 7, p′ = 15 insbesondere von den Beziehungen

LULORO(p′) = LULU(p) + 2 · LURO(p) (interordinal),

LULURO(p′) = LULOLU(p′) + 2 · LULORO(p′) (intraordinal).

Vergegenwärtigt man sih zweitens, dass die Spinwert-Berehnung f -arith-
metish erfolgt, − 1

2 + 1, 1
2 + 1,− 1

2 + 3, 1
2 + 3,− 1

2 + 5, 12 + 5, · · · , und somit

genau die Anfangswerte aus Zeile 5/Spalte 4 impliziert, so liegt es nahe, den

LU-Quadranten von f(15) mit derjenigen ganzen Zahl, die den gröÿten Spinwert

1
2 + 7 ermögliht, zu assoziieren und neue, lies : erstmalig in Paraordnung 15

auftretende Gµ,ν bzw. deren Repräsentanten Gρ /∈ 〈Gr〉(7) einer modulo-8-

Betrahtung zu unterziehen:

3 ≡ 11 ≡ 3(mod 8), 5 ≡ 5(mod 8), 17 ≡ 41 ≡ 113 ≡ 1(mod 8).
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Diese Sihtweise führt bei f(31) zu den Verhältnissen

19 ≡ 3(mod 8) 43 ≡ 3(mod 8) 115 ≡ 3(mod 8)
155 ≡ 3(mod 8) 1275 ≡ 3(mod 8) 1595 ≡ 3(mod 8)
4819 ≡ 3(mod 8) 15067 ≡ 3(mod 8) 18627 ≡ 3(mod 8)

189371 ≡ 3(mod 8) 429 ≡ 5(mod 8) 58781 ≡ 5(mod 8)
1633 ≡ 1(mod 8) 4905 ≡ 1(mod 8) 15297 ≡ 1(mod 8)

227089 ≡ 1(mod 8) 737953 ≡ 1(mod 8) 2430289 ≡ 1(mod 8)

und lässt einen LU-Quadranten emergent werden, der geprägt ist von Blöken

a) ( 1 1
1 1 )⊗ c3 in den Nebendiagonalen der Oktanten LULU und LURO;

b) ( 5 3
3 5 )⊗ c3 in den Hauptdiagonalen aller seiner Oktanten sowie

) einem mit ( 3 3
3 3 )⊗ c3 aufgefüllten Rest:

5c3 3c3 3c3 3c3 5c3 3c3 1c3 1c3
3c3 5c3 3c3 3c3 3c3 5c3 1c3 1c3
3c3 3c3 5c3 3c3 1c3 1c3 5c3 3c3
3c3 3c3 3c3 5c3 1c3 1c3 3c3 5c3
5c3 3c3 1c3 1c3 5c3 3c3 3c3 3c3
3c3 5c3 1c3 1c3 3c3 5c3 3c3 3c3
1c3 1c3 5c3 3c3 3c3 3c3 5c3 3c3
1c3 1c3 3c3 5c3 3c3 3c3 3c3 5c3

.

7(mod 8) selbst kommt niht vor, nur die Reste (7− 2k)(mod 8), k = 1, 2, 3 :

# Reste aus Gρ in LU(15) in LU(31)

1(mod 8) 3 6

3(mod 8) 2 10

5(mod 8) 1 2

∑
6 18

Drittens steht die modulo-8-Betrahtung im Einklang mit der Abshluss-

wirkung, die von der Gruppe Z 3
2 bzw. deren isomorphen Abbildern ausgehen

kann. Bei Oktonionen markiert sie den Verlust der Assoziativität des hyper-

komplexen Zahlensystems; bei der f -Parafermi-Algebra ohne Rükgri� auf {ev}
den Verlust der Konsistenz.

Zwar soll hier die 64 × 64-Matrix f(63) niht mehr berehnet werden; doh
lassen sih Aufwand und zu erwartende Ergebnisse abshätzen. Für neue Gρ

genügt einer der (gleih besetzten) Oktanten LULO/LURU, plus LULU. Auf

Grund ihrer Symmetrieeigenshaften gehen für beide Oktanten anstatt 82 nur

8·9
2 potentiell neue Gρ in die Rehnung ein; von diesen entfallen in LULO 4+2

auf welhe mit Rest 5(mod 8); in LULU entfallen 4+2+2 auf solhe mit Rest

5(mod 8) und 8+4 auf solhe mit Rest 1(mod 8), sodass man, falls die 5(mod 8)-
bildenden Diagonalen homogen besetzt bleiben und 7(mod 8) nirgends auf-

tauht, LULO und LULU zusammen genommen 12 neue Gρ mit Rest 1(mod 8),
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(36 − 6)+(36 − 8 − 12) mit Rest 3(mod 8) und 4(!) mit Rest 5(mod 8) hat.

Das ergibt insgesamt 62 neue Gρ, und entsprehende Zahlen lassen sih, mit

Fragezeihen versehen, für die Paraordnungen 127 und 255 erwarten:

#Reste aus Gρ LU(15) LU(31) LU(63) LU(127) LU(255)

1(mod 8) 3 6 12 24 48

3(mod 8) 2 10 46? 224± 2? 960± 2?
5(mod 8) 1 2 4 8 16

∑
6 18 62? 256± 2? 1024± 2?

Die Gρ lassen sih einteilen nah der Struktur ihrer Primfaktoren. Wir

untersheiden ehte Primzahlen πr , Faktorisierungen in 2 oder 3 Primfaktoren,

πr ·πs und πr ·πs ·πt, sowie Faktorisierungen in Primfaktorpotenzen πzr
r ·πzs

s · . . .
(zr>1∨ zs>1 · · · ). Leider lassen sih hier keine Abshätzungen für die Verhält-
nisse bei LU(63) usw. angeben, sodass die Tabelle nahezu leer bleibt. Es spriht

jedoh nihts dagegen, dass die # Faktorisierungen so geradzahlig bleiben wie

bei LU(31) (auh wenn die höheren Faktorisierungen eine weitere Unterteilung

erfordern dürften):

# Faktorisierungen von Gρ LU(15) LU(31) LU(63)

πr 6 4 2?

πr · πs - 6 ?

πzr
r · πzs

s - - ?

πr · πs · πt - 6 ?

πzr
r · πzs

s · πzt
t - 2 ?

höhere Faktorisierungen - - ?

∑
6 18 62?

Was nun prime Gρ angeht, so könnte man versuht sein zu shlieÿen, dass

deren Anzahl (6 in LU(15), 4 in LU(31)) mit steigender Paraordnung gegen Null

geht. Ohne f(63) berehnet zu haben, kann man indes nur Indizien benennen.

Mit der bereits erwähnten Beziehung

LULORO(p′) = LULU(p) + 2 · LURO(p)

etwa kann man prüfen, ob aus ungeraden Gµ,ν , Gξ,ζ der Paraordnung p prime

Gµ′ ,ν′ = Gµ,ν +2Gξ,ζ der Paraordnung p′ entstehen. Diese Identi�kation führt

bei p = 15, p′ = 31 auf 19 und 43, die (p′ = 31)-Zwillinge der (p = 15)-
Primzahlen 17 und 41. Die entsprehende Identi�kation auf die Paraordnungen

31 und 63 angewandt, ergibt

LULORO(63) =







58791c3 18633c3 4907c3 1635c3
189393c3 58791c3 15299c3 4907c3
738035c3 227123c3 58791c3 18633c3

2430515c3 738035c3 189393c3 58791c3







und liefert lediglih eine zusätzlihe Primzahl, 15299 = π1787. Weitere prime Gρ′

11



können dessenungeahtet anderen (LU⇌↿⇂⇌↿⇂)(63) entspringen. (Die Beziehung
LULURO(63) = LULOLU(63) + 2 · LULORO(63) liefert dabei keinen Hinweis.)

Die faktorisierenden Gρ aus LU(31) verfehlen Primzahlen interessanterweise

mit Minimalabständen, deren Werte Elementen der Vereinigungsmenge der #

(7− 2k)(mod 8) (k = 1, 2, 3) von LU(31) bis LU(255) entsprehen (noh niht in

Anspruh genommen sind dabei die gröÿeren #, 46?, 48, 224± 2?, 960± 2?):

19 = π8 LULO(31)

43 = π14 ↓
115 = π30 + 2 (= π31 − 12)
155 = π36 + 4 (= π37 − 2)
429 = π82 + 8 (= π83 − 2)
1275 = π205 + 16 (= π206 − 2)
1595 = π250 + 12 (= π251 − 2)
4819 = π649 + 2 (= π650 − 12)

15067 = π1759 + 6 (= π1760 − 6)
1633 = π258 + 6 (= π259 − 4) LULU(31)

4905 = π655 + 2 (= π656 − 4) ↓
15297 = π1786 + 8 (= π1787 − 2)
18627 = π2129 + 10 (= π2130 − 10)
58781 = π5946 + 10 (= π5947 − 6)
189371 = π17110 + 10 (= π17111 − 6)
227089 = π20185

737953 = π59377 + 24 (= π59378 − 16)
2430289 = π178344

Nun liegen die Primzahlen im fraglihen Abshnitt relativ diht beieinander,

und statt hinter der Entsprehung gleih ein Bildungsgesetz zu vermuten, soll

der Frage nahgegangen werden, ob den #(7 − 2k) (mod 8) und den Primzahl-

interpolationen vielleiht ein gemeinsames strukturbildendes Prinzip zugrunde

liegt. Dieses wäre wiederum in der Interordinalität selbst zu suhen.

Interordinalität ist uns gleih mehrfah begegnet und zieht sih wie ein roter

Faden durh die Untersuhung. Als weiteres Beispiel erweist sih der Ver-

suh zu prüfen, ob (die für Spinwerte verantwortlihen) Di�erenzen Greensher

Quadrate β(p−β+1) mit den Gρ vereinbar sind. Es liegt nahe, zu diesem Zwek

auh von den letzteren Di�erenzen zu bilden. Dabei stöÿt man sogleih auf eine

Besonderheit. Innerhalb der Teilfolge 〈Gρ〉(p) einer Paraordnung p mögen

die Repräsentanten aufsteigend geordnet sein; bildet man von den Di�erenzen

zwishen aktuellem Glied und Nahfolger neue (d.h. ohne Wiederholungen)

Repräsentanten 〈∆κ〉(p), so erhält man als 〈∆κ〉(15) eine aufsteigend geordnete

Folge

2 6 24 72,
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als 〈∆κ′ 〉(31) dagegen:

24 72 40 274 320 846 3224 3272 3330

10248 10392 37718 40154 130590 510864 1692336.

Gρ und Gρ′
interferieren und stören die Ordnung der ∆κ′

, sodass zumindest

diese von Paraordnung p = 2n − 1 zu Paraordnung p′ = 2n+1 − 1 eine Total-

ordnung verlangen: {(∆κ)(p)} ∪ {(∆κ′ )(p′ )} ⇒ 〈∆λ〉(p,p′ ). Das lässt erahnen,

dass es bei der Frage der Vereinbarkeit � mit ∆λ � niht so sehr auf intra- als auf

interordinale Di�erenzen Greensher Quadrate ankommt. De�niert man diese

als

(δβ)(p,p′ ) = β(p′ − β + 1)− β(p− β + 1) = β(p′ − p) (β = 1, . . . , p),

3
1
�

2

7 12 15
3 4 3
� � �

4 8 12

15 28 39 48 55 60 63
7 12 15 16 15 12 7
� � � � � � �

8 16 24 32 40 48 56

so stellt man eine natürlihe Verträglihkeit fest, insofern die ∆λ nun eine para-

fermiale Darstellung

∑

q∈(Qλ)(p)
(δiq )(q,q′ ) (q

′ = 2q+1) gestatten. In diesem Falle

kann man (Qλ)(p) und (δiq )(q,q′ ) versuhsweise ansetzen als

(Qλ)(p) =
{
2l − 1 | l ∈ Pλ ⊂ {1, . . . p}

}
,

(δiq )(q,q′ ) ∈ Γλ ⊂ 〈Gr〉(p) ,

um Partitionen zu erhalten wie

1692336 = 41 · 214 + 113 · 213 + 17 · 212 + 11 · 211 + 5 · 29 + 1 · 26 + 3 · 25 + 1 · 24.

Wohingegen man sih bei den erwähnten Primzahlinterpolationswerten � viel-

leiht auh bei den # Faktorisierungen von Gρ � mit einem dreistu�gen Ansatz

∑

i∈Iq

(δi)(q,q′ ) +
∑

i′∈I
q
′

(δi′ )(q′ ,q′′ ) (q =
p−15

16
, . . . ; Iq⊂{1, . . . , q}, . . . ; p = 2n+4 − 1)
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ebenso würde begnügen können wie bei den mit LU(31), LU(63),. . . anfallenden

Resteanzahlen. Was diese angeht, so wäre die Hypothese einer Überprüfung

wert, ob die bislang aufgetretenen Restetypen Partitionen der Art

# 5(mod 8) = (δ1)(q,q′ )
# 1(mod 8) = (δ1)(q,q′ ) + (δ1)(q′ ,q′′ )
# 3(mod 8) = (δ q+1

2
)(q,q′ ) + (δ

q
′
+1
2

)(q′ ,q′′ )





q = p−15
16 , q′ = p−7

8

q′′ = p−3
4 , p = 2n+4 − 1





genügen. Dass man es indes mit (7 − 2k)(mod 8) (k = 0, 1, 2, 3) -restigen

Gρ zu tun hat, geht aus LULORO(63) unmissverständlih hervor (siehe oben:

58791 = 7(mod 8)), sodass die tatsählihen Verhältnisse �zutre�ender� (lies :

mit mehr Fragezeihen versehen) durh folgende Tabelle beshrieben werden:

#Reste aus neuen Gρ LU(15) LU(31) LU(63) LU(127) LU(255)

1(mod 8) 3 6 12? 24? 48?

3(mod 8) 2 10 40? 160? 640?

5(mod 8) 1 2 4? 8? 16?

7(mod 8) - - 10? 66? 322?
∑

6 18 66? 258? 1026?

Zum Abshluss soll noh einmal kurz auf die Wurzel-h-Folge eingegangen

werden. Wie eingangs erwähnt, ist sie mit der Wurzel-f -Folge verwandt, was
sih dahingehend äuÿert, dass beginnend mit p = 7, p′ = 15 interordinale

Beziehungen

LULORO(p′) = LULU(p) − 2 · LURO(p),

LULURO(p′ ) = LULOLU(p′ ) − 2 · LULORO(p′) + 2 · LURO(p)

existieren, bzw. Übereinstimmungen wie #〈Jω〉(31) = #〈Gρ〉(31) = 18 feststell-

bar sind. Geht man davon aus, dass die Anzahlen neuer Jω und Gρ auh für

die Paraordnungen 63, 127, 255, . . . übereinstimmen, so lassen sih paarweise

Repräsentanten Jω = |Jµ,ν | und Gρ = Gµ,ν hernehmen und auf Eigenshaften

wie #(7− 2k)(mod 8) oder parafermial dargestellte Repräsentantendi�erenzen

∑

q∈(Qη)(p)
(δjq )(q,q′ ) vs.

∑

q∈(Qλ)(p)
(δiq )(q,q′ ) u.a.m. hin untersuhen.

U. Merkel, den 26.08.2006

überarbeitet am 29.11.2007
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