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In this memo it is observed that parafermi operators are interordinally related when
p = 2n − 1 and p′ = 2n+1 − 1 are chosen as their orders respectively. It is then shown
that certain structural properties of representations of f -parafermi algebra are ramifi-
cations of the concept of interordinality.

Sowohl in neueren Quantenfeldtheorien als auch in der Quanteninformationstheorie (H.S.
Green; 1998) werden Parafermi-Strukturen untersucht. Als Parafermion bezeichnet wird
hierbei die Verallgemeinerung eines Spin-1/2-Teilchens (Fermions) auf Spin p/2 für p
ungerade. In die Sprache 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 charakteristischen 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 Beachtung gefunden haben, dass tensoriell um 1 er-
weiterte Parafermionen der Ordnung p = 2n − 1 über die Operatoridentität

1
2

{b(p′), diag(1, . . . , 1
︸ ︷︷ ︸

2n-mal

)⊗ b(1)} = b(p) ⊗ 1
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mit solchen der Ordnung p′ = 2n+1− 1 in Beziehung stehen.
Obgleich die physikalische bzw. informationstheoretische Bedeutung dieser Beobach-
tung unklar bleibt, lässt sich die Argumentation übertragen auf nilpotente Operatoren
f(p′), die man durch wiederholte Tensorierung mit 1 und „Wurzelziehen“ aus f(1) gewinnt
(man beachte: f(p) selbst ist nicht Potenz eines Operators). Um wie oben die Paraordnun-
gen 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 Ma-

trixform blockweise aus Linearkombinationen von Basiselementen der Cliffordalgebra
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 sich dabei als einfachste
Darstellung, je Signatur ein Basiselement zu nehmen. Für gewöhnlich:

f(1) =
1
2
(c2 − c3).

Äquivalent dazu und näher an der Physik kann man auch von der Cliffordalgebra 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 Vereinfachung ist damit erreicht: Die Konjugationen
+

und T fallen zusammen.
Man kann die Gleichung ( f(p

′
))

2 = f(p) ⊗ 1 auf einfache Weise lösen, indem man fordert,
dass f(p

′
) entlang der Hauptdiagonale nur aus f(1)-Blöcken und in der darunter liegenden

Dreiecksmatrix (µ > ν) aus Blöcken Gµ,νc3 oder Eµ,ν f
+

(1)
oder Jµ,νc2 zusammengesetzt ist.

Wie das Geschehen direkt unterhalb der Hauptdiagonale zeigt,










0 0 · · ·
1 0
0 x1 0 0

x1y 0 1 0
...

. . .










2

=











0 0 · · ·
0 0
1 0
0 1 ...
...











 x1 = 1 (y ∈ {−1, 0, 1})

hat man damit das Ganze auf ein lineares Problem reduziert und kann so schrittweise eine
Wurzelfolge aufbauen, gefüllt mit Blöcken Aµ,ν (µ > ν). Die mit Gµ,νc3-Füllung wollen
wir zur Unterscheidung Wurzel- f -Folge nennen, die mit Eµ,ν f

+

(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)

















, · · ·

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)

















, · · · .

Was in der Wurzel- f -Folge bis f(7) als langweilige Wiederholung mit stets Gµ,ν = 1
(µ > ν) erscheint, ändert sich 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 Ein-
sichten vermittelt. Im Kommenden wird nur wo nötig der Paraordnungsindex (p) als
Subskript mitgeführt.
Bei der Wurzel-d-Folge ist die Vergleichbarkeit mit dem Greenschen Ansatz unmittelbar
gegeben. Nicht nur die Nilpotenzeigenschaft dp+1 = (d+)

p+1
= 0 ist erfüllt; auch die

Bauart ist eine analoge: dα,β = Cβ δα,β+1 mit Cβ = 1. Dass die Spin-(p/2)-Darstellung
jedoch Cβ =

√

β(p − β + 1) voraussetzt, widerspricht der hier gemachten Annahme,

dass entlang der Hauptdiagonale von d(p
′
) (p

′
= 2n+1 − 1) ausschließlich f(1)-Blöcke

stehen. Bleiben Wurzel- f - und Wurzel-h-Folge als Kandidaten für eine Bezugnahme
auf die Parafermi-Algebra. Hier wird die Prüfung exemplarisch an der Wurzel-f-Folge
vorgenommen, und zwar mit Blick auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Cβ =
√

β(p − β + 1) und der Repräsentantenfolge der Gµ,ν, 〈Gr〉 = (1, 3, 5, 11, 17, 41, 113, . . . ).
(Letztere tauchte bereits in einer Arbeit [Merkel; 1989] auf, blieb aber bloße Kuriosität.)
Auf die verwandte Wurzel-h- und die Folge der Repräsentanten der Größen

∣
∣Jµ,ν

∣
∣, 〈Js〉 =

(1, 3, 5, 15, 43, 149, . . . ), wird gegen Ende der Untersuchung kurz eingegangen.

Zunächst stellt man für p = 2n − 1, n > 1, fest, dass außer der Nilpotenzeigenschaft

f p+1 = ( f +)p+1 = 0



keine weitere Beziehung des Greenschen Ansatzes erfüllt ist. Dies erfordert eine Anpas-
sung in Form einer orthogonalen Zerlegung

f = ∑
v

fv

mit

f +
v fv =

{

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

diag({0} ∪ {G 2
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 Blöcke Aµ,ν an Stelle von 22n

Matrixelementen mα,β) orthogonal in (hier 2n−1 = (p + 1)/2) Basiselemente zerlegt, wird,
obgleich in der Literatur beschrieben, stets neu entdeckt. 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 Bereichen der Mathematik (Fano-Ebene, Oktonionen) bekannt
ist; für die Basiselementbeschreibungen 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. schreiben wir stark ver-

knappt 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] = −2 f ,

(p−1)/2

∑
v=0

[[ f +
v , fv], f +

v ] = 2 f +,



wobei aus Konsistenzgründen ab p ≥ 15 f +
v , fv durch ihre Normierten e+

v , ev zu ersetzen
sind. Die orthogonale Zerlegung etwa für p = 3 lautet f = f0 + f1, gemäß der Vorschrift
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 Greenschen Ansatz. Dort ergeben sich die Spin-
werte als Differenzen 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 durch Addition linearer Terme,

1
2

−1
2

1
2

−1
2 · · ·

3 3 1 1 · · ·

7
2

5
2

3
2

1
2 · · · .

Obwohl sie kein neues Licht auf die Struktur der Gµ,ν werfen dürfte, sei auf eine zweite
Form der f -Parafermi-Algebra kurz eingegangen. Man findet stets ein (allgemein eine
Schar) g, für das (die) gilt:

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

Die so beschriebenen linearen Gleichungssysteme sind unterbestimmt. Schränkt man je-
doch die Blockstruktur der g(p), ähnlich der der f(p), ein auf Linearkombinationen Hµ,νc2 +

Kµ,νc3 (µ, ν = 1, . . . , (p + 1)/2), so bekommt man die Lösungen eindeutig, bzw. nach
Zusatzforderungen parameterfrei und hat g(p) damit konstruiert. Die Spin-p/2-Darstel-
lung ergibt sich mit den zusätzlichen Vereinbarungen g = ∑v gv, (gv)µ,sv(µ) = Hµ,sv(µ)c2+

Kµ,sv(µ)c3 ({sv} ≃ Z n−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 heterotischen f -Parafermi-Algebra sprechen kann (wobei
auch hier ab p ≥ 15 f +

v , fv durch e+
v , ev zu ersetzen sind). Welcher Erklärungszusammen-

hang zwischen Cβ und den Gµ,ν (µ > ν) auch bestehen mag – durch die hinzutretenden
Größen Hµ,ν,Kµ,ν (µ, ν = 1, . . . , (p + 1)/2) und χ, σ, τ, γ wird er eher verstellt als erhellt.



Die Rechenschritte der heterotischen Spielart sollen dennoch für die Paraordnungen 3
und 7 kurz erläutert werden. Das LG für g(3) hat eine eindeutige Lösung, welche 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 Blockindexschreibweise der Vorschrift
0 : 11+22, 1 : 12+21 und ergibt sich zu g = g0 + g1 mit der Blockstruktur

(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 bezüglich der Spin-3/2-Darstellung zu der Lösungsschar
der Koeffizienten:

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

(ri freie Parameter)

Die Auflösung des LG von g(7) führt bereits auf eine Schar mit 4 freien Parametern! Von
denen man sich jedoch befreien kann – ja muss, wie sich zeigen wird, indem man für
g(7) Symmetrien fordert, die man im Fall g(3) vorfindet. Es lassen sich 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 „Loch-

Spiegelsymmetrie“ angedeutet sein soll: A0 = ( U V
0 W ). In der Tat zieht jede dieser

Symmetrien die vollständige Elimination der freien Parameter der g(7)-Lösung nach sich,
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 .














Auffällig, dass Variante 2) für die Koeffizienten zu einer Art „Standardlösung“ {χ(7) =

1, σ(7) = −1
4 , τ(7) = 1

4 , γ(7) = 0} zu führen scheint, auf die sich die zu 1) gehörige durch die
Wahl r1 = 0 bringen lässt und von der die zu 3) gehörige nur um ≈ 2% Genauigkeit ab-
weicht. (Im Lichte dieser Betrachtungsweise wäre {χ(3) = 1, σ(3) = −3

4 , τ(3) = 1
4 , γ(3) = 0}

als Standardlösung für p = 3 anzusehen). Es ist nicht auszuschließen, dass andere Sym-
metrien den Bereich gültiger Lösungen erweitern; Mangel an Symmetrie jedoch – etwa
wenn man in der allgemeinen Lösung von g(7) einfach alle 4 Parameter gleich Null setzt
– resultiert nur in {} als Lösungsmenge der Koeffizienten.

Doch zurück zur Frage der Struktur der Gµ,ν (µ > ν) und eines möglichen Zusammen-
hangs zwischen ihnen und den Greenschen Koeffizienten Cβ. Zu klären wäre zuerst,
ob die Repräsentantenfolge 〈Gr〉(p), verstanden als Konkatenation von Teilfolgen 〈1〉(3),

〈 〉(7), 〈 3,5,11,17,41,113 〉(15), . . . ,
〈

Gρ

〉

(p)
, bis auf 1 stets Primzahlen enthält – womit ein

Zusammenhang mit den Greenschen Koeffizienten ausgeschlossen wäre.

Um es vorwegzunehmen: die Gµ,ν bleiben nicht prim, wenn man das nächste Glied der

Wurzel-f -Folge,

√
√
√
√

√
√
√

f(1) ⊗ 1 ⊗ 1 ⊗ 1 ⊗ 1 = f(31) berechnet, 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. Nichtauftreten von Primzahlen wird unten im Zusammenhang mit
anderen Beobachtungen noch die Rede sein.)

Es lohnt sich, das bis auf den LU-Quadranten schon berechnete LP genauer in Augen-
schein zu nehmen, wozu eine Stufe zurückgegangen und ein Schnappschuss 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 restlichen Zeilen des LP ( f(15))
2 = f(7) ⊗ 1 samt Lösung:

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 Beobachtung ist, dass alle Subquadranten invariant gegenüber
Spiegelung an der Nebendiagonale sind: (⇌↿⇂ ⇌↿⇂) = (⇌↿⇂⇌↿⇂). Ein Subquadrant
kommt doppelt vor, nämlich als LULO und LURU. Ein weiterer Subquadrant kommt
dreifach vor, nämlich je einmal – im Quadrant links oben und im Quadrant rechts unten –
als Subquadrant links unten, LOLU und RULU, und, flankiert von diesen, als LURO;
wenn er LU(2n+1−1) (n > 1) angehört, entspricht er dem Quadranten LU(2n−1) (oben
durch Klammerung von LURO(31)[ = LU(15)] sichtbar gemacht). Weist schon diese Tat-
sache darauf hin, dass neben Intraordinalität gleichberechtigt 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 sich zweitens, dass die Spinwert-Berechnung f -arithmetisch er-
folgt, − 1

2 + 1, 1
2 + 1,− 1

2 + 3, 1
2 + 3,− 1

2 + 5, 1
2 + 5, · · · , und somit genau die Anfangswerte

aus Zeile 5/Spalte 4 impliziert, so liegt es nahe, den LU-Quadranten von f(15) mit der-
jenigen ganzen Zahl, die den größten Spinwert 1

2 + 7 ermöglicht, zu assoziieren und
neue, lies: erstmalig in Paraordnung 15 auftretende Gµ,ν bzw. deren Repräsentanten
Gρ /∈ 〈Gr〉(7) einer modulo-8-Betrachtung zu unterziehen:

3 ≡ 11 ≡ 3(mod 8), 5 ≡ 5(mod 8), 17 ≡ 41 ≡ 113 ≡ 1(mod 8).

Diese Sichtweise 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 Blöcken

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

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

c) 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 nicht 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-Betrachtung im Einklang mit der Abschlusswirkung, die
von der Gruppe Z 3

2 bzw. deren isomorphen Abbildern ausgehen kann. Bei Oktonio-
nen markiert sie den Verlust der Assoziativität des hyperkomplexen Zahlensystems; bei
der f -Parafermi-Algebra ohne Rückgriff auf {ev} den Verlust der Konsistenz.

Zwar soll hier die 64 × 64-Matrix f(63) nicht mehr berechnet werden; doch lassen sich
Aufwand und zu erwartende Ergebnisse abschätzen. Für neue Gρ genügt die Betrach-
tung eines der (gleich besetzten) Subquadranten LULO/LURU, plus LULU. Auf Grund
ihrer Symmetrieeigenschaften gehen für beide Subquadranten anstatt 82 nur 8·9

2 poten-
tiell neue Gρ in die Rechnung ein; von diesen entfallen in LULO 4+2 auf welche mit Rest
5(mod 8); in LULU entfallen 4+2+2 auf solche mit Rest 5(mod 8) und 8+4 auf solche mit
Rest 1(mod 8), sodass man, falls die 5(mod 8)-bildenden Diagonalen homogen besetzt
bleiben und 7(mod 8) nirgends auftaucht, LULO und LULU zusammen genommen 12
neue Gρ mit Rest 1(mod 8), (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 entsprechende Zahlen lassen sich,
mit Fragezeichen 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 sich einteilen nach der Struktur ihrer Primfaktoren. Wir unterscheiden echte
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

sich hier keine Abschätzungen für die Verhältnisse bei LU(63) usw. angeben, sodass die
Tabelle nahezu leer bleibt. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass die # Faktorisierungen
so geradzahlig bleiben wie bei LU(31) (auch bei weiterer Unterteilung im Falle höherer
Faktorisierungen):



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

πr 6 4 2?
πzr

r - - -
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 versucht sein zu schließen, dass deren Anzahl (6
in LU(15), 4 in LU(31)) mit steigender Paraordnung gegen Null geht. Ohne f(63) berechnet
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 G
µ
′ ,ν′ =

Gµ,ν + 2 Gξ,ζ der Paraordnung p′ entstehen. Diese Identifikation führt bei p = 15, p′ =
31 auf 19 und 43, die (p′ = 31)-Zwillinge der (p = 15)-Primzahlen 17 und 41. Die
entsprechende Identifikation 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 lediglich eine zusätzliche Primzahl, 15299 = π1787. Weitere prime G
ρ
′ können

dessenungeachtet 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 Minimal-
abständen, deren Werte Elementen der Vereinigungsmenge der # (7 − 2k)(mod 8) (k =
1, 2, 3) von LU(31) bis LU(255) entsprechen (noch nicht in Anspruch genommen sind dabei
die größeren #, 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 fraglichen Abschnitt relativ dicht beieinander, und statt
hinter der Entsprechung gleich ein Bildungsgesetz zu vermuten, soll der Frage nachge-
gangen werden, ob den #(7− 2k) (mod 8) und den Primzahlinterpolationen vielleicht ein
gemeinsames strukturbildendes Prinzip zugrunde liegt. Dieses wäre wiederum in der In-
terordinalität selbst zu suchen.

Interordinalität ist uns gleich mehrfach begegnet und zieht sich wie ein roter Faden durch
die Untersuchung. Als weiteres Beispiel dafür erweist sich der Versuch, in Abwand-
lung des ursprünglichen Anliegens der Untersuchung zu prüfen, ob vielleicht (die für
Spinwerte verantwortlichen) Differenzen Greenscher Quadrate β(p − β + 1) mit den Gρ

vereinbar sind. Es liegt nahe, zu diesem Zweck auch von den letzteren Differenzen zu
bilden. Dabei stößt man sogleich auf eine Besonderheit. Innerhalb der Teilfolge

〈
Gρ

〉

(p)

einer Paraordnung p mögen die Repräsentanten aufsteigend geordnet sein; bildet man
von den Differenzen zwischen aktuellem Glied und Nachfolger neue (d.h. ohne Wieder-
holungen) Repräsentanten 〈∆κ〉(p), so erhält man als 〈∆κ〉(15) eine aufsteigend geordnete
Folge

2 6 24 72,

als
〈
∆

κ
′
〉

(31)
dagegen:

24 72 40 274 320 846 3224 3272 3330

10248 10392 37718 40154 130590 510864 1692336.

Gρ und G
ρ
′ interferieren und stören die Ordnung der ∆

κ
′ , sodass zumindest diese von



Paraordnung p = 2n − 1 zu Paraordnung p′ = 2n+1 − 1 eine Totalordnung verlangen:
{(∆κ)(p)} ∪ {(∆

κ
′ )(p

′
)} → 〈∆λ〉(p,p′ ). Das lässt erahnen, dass es bei der Frage der Verein-

barkeit – mit ∆λ – nicht so sehr auf intra- als auf interordinale Differenzen Greenscher
Quadrate ankommt. Definiert 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 natürliche Verträglichkeit insofern fest, als die ∆λ nun eine parafermiale
Darstellung ∑q∈(Qλ)(p)

(δiq)(q,q′ ) (q′ = 2q + 1) gestatten. In diesem Falle kann man (Qλ)(p)

und iq versuchsweise ansetzen als

(Qλ)(p) =
{

2l − 1 | l ∈ Pλ ⊂ {1, . . . , p}
}

,

iq ∈ 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 sich bei den erwähnten Primzahlinterpolationswerten – vielleicht auch
bei den # Faktorisierungen von Gρ – mit einem maximal log2(p + 1)-stufigen Ansatz

∑
i∈Iq

(δi)(q,q′ ) + ∑
i
′∈I

q
′

(δi
′ )(q

′,q′′) + . . . ( Iq ⊂ {1, . . . , q}, . . . ; p = 2n+4 − 1 )

würde ebenso begnügen können wie im Falle der in LU(31), LU(63),. . . ermittelbaren
Resteanzahlen. Was diese angeht, so ließe sich die Hypothese überprüfen, 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) = LULU(31) + 2·LURO(31) in modularer Schreibweise







7c3 c3 3c3 3c3
c3 7c3 3c3 3c3

3c3 3c3 7c3 c3
3c3 3c3 c3 7c3







=







5c3 3c3 c3 c3
3c3 5c3 c3 c3
c3 c3 5c3 3c3
c3 c3 3c3 5c3







+ 2 ·







5c3 3c3 c3 c3
3c3 5c3 c3 c3
c3 c3 5c3 3c3
c3 c3 3c3 5c3







unmissverständlich hervor (explizit: 58791 = 7(mod 8)), sodass die tatsächlichen Ver-
hältnisse „zutreffender“ (lies: mit mehr Fragezeichen versehen) durch folgende Tabelle
beschrieben 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 42? 170? 682?
5(mod 8) 1 2 4? 8? 16?
7(mod 8) - - 8? 56? 280?

∑ 6 18 66? 258? 1026?

Für # Reste vom Typ 3(mod 8) wären damit log2(p + 1)− 2 Stufen impliziert:

# 3(mod 8) = (δ1+1
2

)(1,3) + (δ3+1
2

)(3,7) + · · · = ∑
m≤n+1

22m−1 ( p = 2n+4 − 1 ).

Zum Abschluss soll noch einmal kurz auf die Wurzel-h-Folge eingegangen werden. Wie
eingangs erwähnt, ist sie mit der Wurzel- f -Folge verwandt, was sich darin äußert, dass
beginnend mit p = 7, p′ = 15 interordinale Beziehungen

LULORO(h(p
′ )) = LULU(h(p))− 2 · LURO(h(p)),

LULURO(h(p
′ )) = LULOLU(h(p

′ ))− 2 · LULORO(h(p
′ )) + 2 · LURO(h(p))

existieren, bzw. Übereinstimmungen wie #〈Jω〉(31) = #
〈

Gρ

〉

(31)
= 18 feststellbar sind.

Geht man davon aus, dass die Anzahlen neuer Jω und Gρ auch für die Paraordnungen 63,
127, 255, . . . übereinstimmen, so lassen sich paarweise Repräsentanten Jω =

∣
∣Jµ,ν

∣
∣ und

Gρ = Gµ,ν hernehmen und auf Eigenschaften wie #(7 − 2k)(mod 8) oder parafermial
dargestellte Repräsentantendifferenzen ∑q∈(Qη)(p)

(δjq)(q,q′ ) vs. ∑q∈(Qλ)(p)
(δiq)(q,q′) u.a.m.

hin untersuchen.
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To do: Reste modulo 8, die zugleich als Primfaktoren auftreten, könnten dazu beitragen, dass mit der
# dieser Reste auch die # der Faktorisierungstypen parafermial darstellbar wird. Um Bezügen zwischen
Resten und Primfaktoren wenigstens ansatzweise nachzugehen, sollen für f(63) die Elemente der ersten LU-
Zeile (G17,1, . . . , G17,16) ⊗ c3 ≡ (lu(63))1 ⊗ c3 vervollständigt und sowohl modular wie faktoriell betrachtet
werden:

((lu(63))1)
T mod 8 Faktorisierung

9694845
2926323
747891
230395
58791
18633
4907
1635
429
155
43
19
5
3
1
1

5
3
3
3
7
1
3
3
5
3
3
3
5
3
1
1

32 · 5 · 17 · 19 · 23 · 29
32 · 19 · 109 · 157

32 · 23 · 3613
5 · 11 · 59 · 71

3 · 19597
3 · 6211
7 · 701

3 · 5 · 109
3 · 11 · 13

5 · 31
43
19
5
3
−
−

Wie bei der Restebildung mod 8 kommt der 3 bei der Faktorisierung ab p = 31 die zu erwartende ex-
ponierte Rolle zu. So kommt der Faktor 3 in (lulolo(31))1 einmal vor, die Faktoren 32 und 3 in (lulolo(63))1

und (luloro(63))1 je dreimal. Womit sich andeuten könnte, dass in (lulolo(2n−1))1 und (luloro(2n−1))1 die
Faktoren 3n−4 und 3n−5, n > 5, je (2(n − 5) + 1)-mal vorkommen. Mit steigender Paraordnung dürften
erst die 5 und dann die 7 eine vergleichbare Rolle übernehmen. Die zweite Potenz zur Basis 5 kommt in der
Tat bereits in (lu(31))ξ |ξ>1 vor (ebenso sicher in lu(63), wenngleich sie dort, wo wir außer aus der Tabelle
noch Bescheid wissen, nämlich bei

lulu(31) + 2 · luro(31) = luloro(63) =







3 · 19597 3 · 6211 7 · 701 3 · 5 · 109
3 · 63131 3 · 19597 15299 7 · 701
5 · 147607 13 · 17471 3 · 19597 3 · 6211
5 · 486103 5 · 147607 3 · 63131 3 · 19597







noch fehlt).

Primzahlen jenseits 7 jedoch scheinen zumindest in einer Beziehung eine Sonderrolle einzunehmen. Eine
bemerkenswerte Eigenschaft, wenn man lu(2n−1) ≡ lu(f(2n−1)) mit seinem Pendant aus der Wurzel-h-Folge,
lu(h(2n−1)), vergleicht, ist

(lu( f(2n−1)))ξ,ξ + (lu(h(2n−1))ζ,ζ = 0 (ξ, ζ ∈ {1, . . . , 2n−2; n ≥ 2})

womit (lu(2n−1))1,1 die Stellung eines übergreifenden Repräsentanten innehat. Bei der Faktorisierung von
(lu(2n−1))1,1, n ≥ 5, deutet sich nun an, dass Primzahlen > 7 einer Klasse von potenzfreien Suffixen aus
aufeinander folgenden Primfaktoren (SCPF) zuordenbar erscheinen, und zwar
bei (lu(31))1,1 einem Suffix der Länge 2

429 = 3 · 11 · 13



und bei (lu(63))1,1 einem der Länge 4

9694845 = 32 · 5 · 17 · 19 · 23 · 29

(womit SCPF((lu(2n−1))1,1), n ≥ 5, allgemein die Länge 2(n − 4) haben könnte). Dass

SCPF((lu(127))1,1) = 31 · 37 · 41 · 43 · 47 · 53

gilt, usw., und damit das Eulerprodukt

∏
n≥5

SCPF((lu(2n−1))1,1) =
1

210 ∏
π prim

π

impliziert ist, ist indes wenig wahrscheinlich. Von der Konstruktion der Wurzelfolge f(2n−1) her erscheint
es, sollte sich die Existenz der potenzfreien Suffixklasse bewahrheiten, plausibler, dass SCPF((lu(2n−1))1,1),
n ≥ 5, jeweils mit der ersten Primzahl > 2n−2 beginnt, also

(lu(127))1,1 = 33 · . . . · 37 · 41 · 43 · 47 · 53 · 59 .

Damit wäre Raum für das (seltenere) Auftreten weiterer Faktorpotenzen im jeweiligen Lückenabschnitt
gegeben; 2(n − 4) als SCPF-Länge vorausgesetzt, bei: 31; 61; 103, 107, 109, 113, 127; . . . Und anders als
die SCPF- wüchse die Lückenlänge nicht linear, sondern wie ∼ 2n−1/ ln 2n−1 − 2n−2/ ln 2n−2, womit das
unbeschränkte SCPF-Produkt ungefähr dem Gegenteil eines Eulerprodukts gliche.

überarbeitet am 6.Juni 2008


