
General-Versaminlung vom 14. December. 
Prasident: Hr. A. W. H o f m a n n .  

Der  Prasident begriisst die zahlreicb versammelten Mitglieder rnit 
folgender Ansprache: 

Meine Herren ! 
Mit dem heutigen Abend kornmt ein geschaftiges Vereinsjahr zum 

Abschluss , auf welches wir mit Befriedignng zurlckblicken diirfen. 
Ob wir die mehr Husseren Anzeichen des Gedeihens ins Auge fassen, 
wie Erweiterung der Mitgliederliste und Zahl der eingelaufenen Illit- 
theilungen, ob die Thatigkeit dcs Vereins, wo es sich urn corporative 
Interessen der Fachgenossen handelte, ob endlich die Betheiligung 
an den wissenschaftlichen Bestrebungen der Zeit, inimer muss das 
abgelaufene J a h r  zu den erfolgreichsten der Gesellschaft geziihlt werden. 

Angesichts der umfangreichen geschiiftlichen Aufgahe, welche fur 
den heutigen Abend vorliegt, erwarten Sie nicht, dass ich die Ver- 
sammlung mit mehr als den wichtigsten das Vereinsleben des Jahres 
betreffenden Notizen behellige. 

Es liegt in der Natur der Saehe, dass die Zahl der Mitglieder 
eines wissenschaftlichen Vereins allmlhlich eine Hiihe erreichen muss, 
auf welcher sie sich, so lange die Bliithe desselben unheeintrfichtigt 
bleibt, von gelinden Schwankungen abgesehen, erhalten wird. Die 
Deutsche Chemische Gesellschaft ist, obwohl sie bereits s e c h  s Jahre  
lang besteht, in  diesem Stadium noch nicht angelangt, denn die Zshl 
der im letzten Jahre zugetretenen Mitglieder ist grdsser gewesen als 
in den fruheren Jahren mit Ausnahme der Grendungsjahre, wie 
folgende Zueammenstellung zeigt : 

Zahl der Mitglieder der Deutschen Chernischen Gesellschaft : 
12. Dec. 11 .  Dec. 14. Dec. 14. Dec. 14. Dec. 14. Dec. 

1868  1869 1870 1871 1872 1873 

Einheiniische 122 137 148 136 138 153 
Auswartige 135 271 469 584 684 566 

257 408 617 720 822 1013 

Das Verhaltniss zwischen Einheimischen und Auswlrtigen hat 
Die Gesellschaft zahlte sich im Laufe des Jahres  nur wenig verandert. 
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im vorigen Jahre  17 pCt. einheiniische und 83 pCt. auswartige Mit- 
glieder; heute sind es 15 pCt. Einheimische und 85 pCt. Auswartige. 
Beaclitung rerdient es, wie viele unserer auswartigen Mitglieder den1 
deutschen Reichc uicht angehijren; von je 100 Auswartigen sind 65 
des deutschen Reichrs, 35 vertheilen sich uber das Ausland. 

Ja ahnlicher Weise wie die Liste der hlitglieder haben sich auch 
die ,,Berichteu voii J a h r  zu J a h r  erweitert, und grade im Laufe von 
1873 zeigt sich die Vermehrung sowohl der eingrlaufenen Mitthei- 
lungen, als auch der Seitenzahlen, welche sie einnehmen, in besonders 
aufiallender Weise. Birie statistiache Zu>ammensteilung durfte aucb 
hier erwunscht sein. 

Zahl der eingelaufenen 
Mi ttheilungen 96 251 276 288 304 420 

Seitenzahlder ,,Berichte" 282 788 1137 1039 1180 1566 

1868 1869 1870 1871 1872 1873 

Die ,,Berichte' sind in der That  bercits iiber die legitimen Pro- 
portionen eines einzigrn stattlichen Handes hinaus angeschwollen und 
der Vorstand hat die Frage ernstlich in Erwagung ziehen miissen, 
wie sich fiir die Floth der zustrijmeriden Mittheilungen ein geeignet 
eingefriedigtes Bett fiiiden lassen nioge, ohne dem lrberidigen Verkehr 
der Gesrllschaft mit ihien Corresporidenteii zu nahe zu treten. Unter 
cliesen Umstaiiden sieht der Vorstand mit lebhaftem Interesse der Ent- 
wickelurig von Verhandlungen entgegen, welche im Augenblick mit 
den Herausgebern einer altberiihmten Zeitschrift schweben. Ueber 
clas Ergebniss dieser Verhandl~ingen , deren Ziel eine Vereinbarung 
ist, welche gleicherwiinscht fur die ,,Berichte" wie fiir die fragliche 
Zeitschr ift , zumal die Intei eshen aller Fachgenossen fordern miisste, 
wird Ihrien mein Nachfolger an dieaer S t e l h  im nlehsten Jahre  des 
Nitheren berichten. 

Noch muss, ehe wir an die geschhttliche Aufgabe des Abends 
her antreten, des Veikehrs gedacht werden, welchen der Vorstand 
nach verschiedenen Ricbtungen hin gepflogeri hat. 

I n  der Generalversammlung des verflossenen Jahres  ist bereits 
rrwkhut worden, dass der Voratand, den] Wunsche des Comites der 
\ erciriigung cbemischer Fabrikanten Deutschlands fiir die Wiener 
Welt-Ausstellung entsprechend, einige seiner Mitglieder delegirt habe, 
an den Arbeiten des Comit&s the~lzunehmen. Diese Arbeiten, ~ O L L  

dei en Unifarig nur dirjeriigen eine richtige Vorstellung haben konnen, 
welche den mannichfaltigen an das Cornit4 gestellten Anforderungen 
nhbur zu treten hatten, sind im Anfitnge dieses Monats zum Schlusse 
grlangt. Vor seiner Auf1i)sung hat das Cornit4 a n  den Vorstand der 
Gesellschaft ein Schreiben gerichtet , welches ich der Versamnilung 
vorlege. 
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B e r l i n ,  im December 1873. 
An 

den Vorstand der Deiitschen Chemiscben Gesellschaft 
zu Berlin. 

Das unterzeichnete Comitk hatte sivh die nicht Ieichte Aufgabe 
gestellt, einerseits die chemisehen Industriellen Deutschlands zu m6g- 
lichst allgemeiner Betheiligung an der Wiener Weltausstellung zu be- 
stimmen, aridererseits dcm auszustellenden Materiale eine einheitliche 
und geschmackvolle Anordnorig zu geben. 

Es ist nicht Sache des ComitBs zu eriirtern, in wie wpit ihm diese 
Aufgabe gelungen ist; wohl aber giebt sicb dasselbe der Hoffnung hin. 
dass die Mitglitlder der Deiitschen Chemischen Gesellschaft, welche die 
Wiener Ausatellung hesucht haberi, zu der Ueberzeugung grlangt sind, 
dass kein Opfer an Zeit und Miihe grschrut worden iut, um das ror- 
gesteckte Ziel nach Krxfteri z u  erreichen; jedenfdls glaubt sich das 
ComitB zu dem Ausspruehe berechtigt, dass die deutsche chemische 
Industrie auf der diesjabrigen Vl’eltausstellung zum ersten Male in 
einer ihrer Bedeotung wiirdigen Weise vertreteri war ,  und dass sich 
ihre Ausstellur~g unter denen aller iibrigen Lander auf  das rijhmlichste 
ausgezeichnet hat. 

Zu diesen Erfolgen haben aber die Mitglieder des Vorstandes der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft, welche zu den Arbeiten des ComitBs 
delegirt waren, nicbt wenig beigetragen. Im Brgriffe, die ihm iiber- 
tragene Tharigkeit zum Abschluss zu bringen, glaobt dahw das Comitk 
im Sinne sammtlicher Mitglieder derr’ereinigung cbeniischer Fabrikanten 
Deutschlands zu handeln, wenn es dem Vorstande der Deutschen 
Chemiachen Gesellschaft seinen Dank ausspricht fiir die Bereitwilligkeit, 
rnit der er durch die von ihm Delegirten die Interessen der Vereini- 
gung gefordert hat. 

I n  der Ueberzeugung, dass sich das Band, welches deutsche Wissen- 
schaft und deutsche Industrie umschlingt, durch solch gemeinsam voll- 
brachte Arbeit und gemeinsam errungene Erfolge noch enger gekniipft 
hat, unterzeichnen 

Hochachtungsrollst 

i m  N a m e n  d e s  C o m i t B ’ s  d e r  V e r e i n i g u n g  c h e m i s c h e r  F a h r i -  
k a n t e n  D e u t s c h l a n d s  f u r  d i e  W i e n e r  W e l t a u s s t e l l u n g :  

A. B e r i n g e r .  A . B r i i n i n g .  F. W. H a s e n c l e v e r .  H a n s  H e r m a n n .  
B. H i i b e n e r .  C. A . M a r t i u s .  E. S c h e r i n g .  S a t t l e r .  0. Schi i r .  

T h .  W a r t z .  

Ich glaube im Sinne der von dem Vorstande Delegirten zu spre- 
chen, wenn ich die Versamnilung versichere, dass diesrlben mit grosser 
Refriedigung suf ihre Beziehungen zu dem ComitQ zuriickblicken und 
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sich gliicklich schatzen, auch ihrerseits zum Gelingen der grohartigen 
Wiener Ausstellung ein Scherflein beigetragen zu haben. 

Der  Vorstand der Gesellschafh hat indessen sein Interesse fiir die 
diesjahrige internationale Ausstellung auch noch in anderer Weise 
bekundet. Auf seine Bitte haben sich zwei unserer geschatzten aus- 
wartigen Mitglieder, die Herren A. B a u e r  und J. S t i n g 1  in  Wien, 
der miihevollen Aufgabe unterzogen, einen chemischen Fdhrer durch 
die Wiener Welt-Ausstellung auszuarbeiten, welcher - ich kann hier 
aus eigener Erfahrung sprechen - von Vielen der Gesellschaft An- 
gehijrigen beim Besuche des Praterpalastes mit grossem Vortheil be- 
nutzt worden ist. Das Maass der Dankbarkeit, welche der Verein den 
genannten Herren schuldet, wird erhoht durch die Uneigenniitzigkeit, 
mit welcher dieselben auf  die ihnen fiir ibre Mahe gebotene Entscha- 
digung zu Ounsten des Fond fiir das L i e b i g - D e n k m a l  verzichtet 
haben. 

Und hier ist der Or t ,  in  wenigen Worten a n  den Impuls zu er- 
innern, welchen die Deutsche Chemische Gesellschaft fiir die Errich- 
tung dieses Denkmals gegeben hat. 

Wie der Versammlung bekannt ist, hat der Vorstand am 28. April, 
am ersten Tage nach dem Tode L i e b i g ' s ,  an welchem die Gesell- 
schaft zusammentrat , mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen , dass das  
Andenken des grossen Forschers durch Errichtung eines Standbildes 
zu ehren sei, und alsbald eine Commission ernannt, welche mit den 
einleitenden Schritten zur Ausfiihrung dieses Beschlusses betraut ward. 
Wie in Folge dieser Anregung Miinner aller Lander und aller Berufs- 
kreise fiir die Verwirklichung dieses Gedankens zusammengelreten sind, 
wie gleichzeitig in  Miinchen ein dasselbe Ziel anstrebender Verein 
ins Leben getreten war, wie eine Verschmelzung beider Vereine her- 
beigefuhrt wurde, endlich wie sich von dem nunmehr gebildeten grossen 
internationalen Comitd zahlreiche Localcomitds abgrzweigt haben, 
welche es iibernahmen das Unternehmen in engeren Kreisen ZLI far- 
dern, ist den Mitgliedern seiner Zeit durch die ,,Berichte' bekannt 
geworden. 

Die Erwartungen, zu welchen eine so lebhafte und allseitige Theil- 
nahme fiir die Angelrgenheit berechtigte, sind bis jetzt wenigstens nur 
theilweise in Erfiillung gegangen. Die Totalsumme der fiir das 
Lieb ig-Denkmal  bis jetzt eingesendeten Beitrage betragt noch nicht 
ganz 40.000 Reichsmark. 

Nun ist allerdings nicht zu verkennen, dass die finanziellen Kri- 
sen der letztverflossenen Monate den Sammlungen nicht giinstig ge- 
wesen sind, auch darf nicht unerwahnt bleiben, dass zahlreiche weitere 
Beitrage bereits angemeldet, auch noch mehrere grossere Summen von 
Corporationen in Aussicbt gestellt sind, immerhin aber scheint es dem 
Vorstande, dass die gezeichnete Sunime in gar beinem Verhaltnisse 
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steht zu der Bedeutung des Mannes, um dessen Andenken es sich 
handelt. Der  Vorstand richtet deshalb a n  sammtliche Glieder der 
Gesellschaft die dringende Bitte, den Eifer fiir die edle Sache nicht 
erkalten zu lassen, sondern auch in dem neuen Vereinsjahre - ein 
Jeder  in seinem Kreise - fur das Denkmal unseres grossen Forschers 
nach Kriiften thatig zu sein. 

Was den Verkehr des Vorstandes rnit einzelnen Mitgliedern der 
Gesellschaft angeht, so ist hier nur wenig ZCI verzeichnen. 

Dem schon in der vorigen Generalversammlung erwahuten, von 
Hrn. H. B a u m h a u e r  in Frankenberg ausgesprochenen Wunsche, 
dass den ,,Eerichten" das Inhaltsverzeichniss der gleichzeitig erschei- 
nenden d e u t s c h e n  chemischen Zeilschriften beigefiigt werden mijge, 
ist in erweiterter Fassung entsprochen worden, und es werden solche 
,Titelubersichten der in den neusten Journalen verotrentlichten Auf- 
sltze", deren Abfassung sich der Bibliothekar der Gesellschaft Herr 
A. P i n n e r  mit dankenswerthern Eifer unterzogen ha t ,  seit dem An- 
fange des Iaufenden Jahres den .Berichten' beigegebcn. 

Eine ahnliche die Vervollkommnung der ,Berichte' anstrebende 
Neuerung ist im Laufe des Jahres von Hrn. F. B e i l s t e i n  in Peters- 
burg angeregt worden. Derselbe macht niimlich den Vorschlag, einen 
provisorischen Index uber die erste Halfte der ,Berichte" zu veroffent- 
lichen, darnit das  Nachschlagen der neuesten Literatur erleichtert werde. 
Der  Vorstand erkennt die hohe Zweckmassigkeit dieses Vorschlages an, 
und es sind bisher nur finanzielle Bedenken gewesen, welcbe sich der 
Ausfuhrung desselben hindernd in  den Weg gestellt baben. 

Dagegen gereicht es dem Vorstande zu besonderer Freude, dem 
von Hrn. R. B e n d e r  in Kissingen ausgesprocherien Wunsche, dass 
die ,,Berichte" eine gute Photographie L i e b  ig's bringen rnBchten, als- 
bald zu entsprechen. Sie wird ebenso wie die G u s t a v  R o s e ' s  
dem laufenden Jahrgange beigegebem werden. 

Noch muss, was die ,,Berichte' anlangt, erwahnt werden, dass 
die urspriinglich von Hrn. V. v. R i c h t e r ,  spiiter kurze Zeit lang 
von Hrn. F. W r e d  e n besorgte Correspondenz aus Russland nunmehr in 
die Nand des Hrn. A. K u h l b e r g  iibergegangen ist, welcher sie unter 
den Auspicien der russischen chemischen Gesellschaft erstatten wird. 

Von beklagenswerthem Umfang ist die Todtenliste der Gesell- 
schaft. Nicht weniger als n e u  n Mitglieder sind dem Verein in diesem 
Jahre durch den Tod entrissen worden, namlich J u s t u s  v. L i e b i g ,  
G u s t a v  R o s e ,  E. S c h u l z e ,  H. L u d w i g ,  C. A. K n o p ,  G e o r g  
M e r c k ,  L. G l u t z ,  H. S i e g m u n d  und P a u l  E y m a n n .  

Der  schmerzliche Verlust, den wir durch L i e  big's Tod erlitten, 
ist noch frisch in Aller Erinnerung. Im Vorstande ist begreiflich der 
Wunsch rege geworden, den1 grossen Forscher auch in den ,,Berich- 
ten" ein wurdiges Denkrnal zu errichten, Es  hat sich aber bisher 



noch keine Feder gefunden, welche sich dieser ebenso dankenswerthen 
wie schwierigen und umfangreichen Arbeit hat unterziehen wollen. 
Auch war fur eine solche Arbeit bisher kaum eiti hinreichendes Maas 
von Zeit gegeben. Wer es  unternahme, das Lebensbild des herrlichen 
Meisters zu zeichnen, der miisste schon einige Jahre  der wurdigen 
Losung dieser Aufgabe widnien. 

Eine Skizze des Lebens unseres unvergesslichen Viceprasidenten 
G. Rose  hat Hr. R a m m e l s b e r g  die Gute gehabt, fur die Berichte zu 
entwerfen. Der von Hrn. B a n  n o w verfasste Nekrolog v0n.E. S c h u I z e  
ist bereits in den ,,Berichten erschienen. Hr.  G e u t h e r  hat dem 
Vorstande Mittheilungen iiber H. L u d w i g ' s ,  Hr. P aa  l z  o w uber C. A. 
K n o p ' s  Leben geniacht, denen ich einige Erinnerungen a n  G e o r g  
M e  r c k beifiige.' 

Ueber L. G l u t z  (Bickenbach bei Olten, Schweiz) liegen uns keine 
biographische Notizen vor , allein die zablreichen Arbeiten, welche 
dieser junge Chemiker im Laufe von nur wenigen Jahren veroffent- 
licht hat, sind ein ebrenvolles Zeugniss seiner umfassenden Kenntnisse 
und seines ausdauernden Fleisses. Wir  erinnern an die Mittbeilungen 
iiber die Darstellung vou Chlorsalylsaure, Chlorphenyl, phosphorsaures 
Phenyl und Diphenylphosphorsaure, uber Chlorphenylschwefelsaure 
und Oxysulfobenzid und die Derivate desselhen, fiber Rhodanaethyl- 
sulfinverbindungen, Pseudoschwefelcyan, Verwandlungen der Persulfo- 
cyansaure und Monocbloraceton ; ferner a n  verschiedene mit R. c h  m i t t  
gemeinschaftlich ausgefuhrte Untersuchungen, Verwandlung von Cyan 
in Oxamid, Carboxyldisulfodiaethyl nnd Diazoverbindungen. Einige 
dieser Arbeiten sind auch in  den ,,Berichten' veroffentlicht. 

Auch iiber H. S i e g m  1111 d (Mediascb, Siebenbiirgen) bat der Vor- 
stand nahere Nachrichten nicht erhalten ; die Literatur verzeichnet 
eine mit P. J u h 6 s  z gemeinschaftlich ausgefuhrte Analyse der Quelle 
von V6slau. 

P a u l  E y m a n n  aus Vevay hatte sich seit einigen Semestern in  
Berlin dem Studium der Chemie gewidmet. Das Schicksal hat  ihm 
nicht vergonnt, auf dem Felde, welches er mit ungetheilter Hingebung 
zu bebauen begonnen hatte, eine Frucht zu zeitigen. Von dem Wunsche 
beseelt, seine wissenschaftliche Ausbildung zu beschleunigen, urn mog- 
licbet bald zur Stutze seiner vereinsamten Mutter nach der Heimath 
zuruckzukehren, hatte er sich Anstrengungen auferlegt , denen seine 
zart angelegte Gesundheit nicht zu widerstehen vermochte. Er starb im 
Anfange dieses Jahres  am Typhus. Die ganze hiesige Schweizergerneinde 
mit dem Gesandten a n  der Spitze, sowie Lehrer und Commilitonen um- 
standen schmerzlich bewegt das Grab, in  das  wir an einem sonnigen 
Wintermorgen die Hiille des einfachen strebsamen Jiinglings versenkten. 

Auch mehreren engliscben Chemlkern, obwohl sie unserem Vereine 
nicht angehorten , seien hier noch einige Worte der Erinnerung ge- 
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widmet. Die Lebensskizze von B e n c e  J o n e s  ist aus der Feder des 
Hrn. d u  B o i s -  R e y m o n d .  Die Nekrologe C r a c e  C a l v e r t ’ s  und 
F. D u p p a ’ s  hat Hr. E n g e n  S e l l  ubernehmen wollen. 

Gustav Rose. 
Die deutsche chemische Gesellschaft hat am 15. Juli d. J. ihren 

zweiten Viceprasidenten, G u s t a v  R o s e ,  durch den Tod verloren, den 
jungeren der beiden urn die Chemie und Mineralogie hochverdienten 
Briider; denn H e i n r i c h  R o s e  ist ihm bereits am 27. Januar  1864 
vorangegangen. Beide sind eine lange Reihe von Jahren hindurch 
die Zierden der Berliner Hochschule gewesen, und jeder von ihnen 
zahlt in seinem Fache zu den Koryphaen der Wissenschaft. 

Unserer Gesellschaft trat G. R o s e  bereits im ersten Jahre ihres 
Bestebens bei, und er hat  die Stelle eines der Viceprasidenten seit 
1869 ununterb,ochen bekleidet. Diese Wahl war ein Zeugniss da- 
fur, dass die Gesellschaft i n  dem ersten der Mineralogen einen Mit- 
arbeiter a n  ihrem Werk erblickte, dessen Erfahrung fur sie unschatz- 
bar sein musste, dass sie durchdrungen war von der Ansicht, Chemie 
und Mineralogie stehen in naher Beziehung zu einander, und die 
Forscher auf dem einen Gebiet miissen das  andere verstehen und 
wiirdigen. 

Geboren zu Berlin am 18. Marz 1798 als der jiingste der vier 
Sohne des Apothekers V a l e n  t i n  R o s e ,  Assessors am Ober-Colle- 
gium medicum, machte G. R o s e  i m  jugendlichen Alter den Feldzug 
von 1815 mit, der ihn nach Paris fiihrte. Er hatte sich dem Berg- 
fach gewidmet und seine praktischen Studien in Schlesien begonnen, 
als eine Krankheit ihn ergriff, und zur Folge hatte, dass er nach 
seiner Genesung sich fur rein wissenschaftliche mineralogische und 
chemische Studien entsehied. Sein Lehrer in  der Mineralogie war  
C h r i s t i a n  S a m u e l  W e i s s ,  welcher der Berliner Unirersitat fast 
seit ihrer Griindung angehiirte, und durch seine Arbeiten in der 
Krystallographie, durch die Begriindung der Zonenlehre, der Symme- 
trielinien oder Axen und Krystallsysteme die von H a u y  gegehene 
Grundlage scharfsinnig erweiterte, und durch seine Vortt age eifrige 
Zuhorer und Schiiler u m  sich versammelte. Auch G. R o s e  gehorte 
zu diesen und eignete sich den Geist und die Sprache seines Lehrers 
an ; besonders lebhaft beschaftigten ihn genaue Krystallmessungen rnit 
Hiilfe des von W o l l a s t  o n  1809 erfundenen Refiexionsgoniometers, 
und dass er sich sehr bald selbststandig an schwierigeren Gegen- 
standen mit Gliick versuchte, das beweist seine Inaugural-Dissertation: 
D e  Sphenis atque Titanitae systemate crystallino, Kiel 1820, welche 
die Grundlage der spateren Arbeiten iiber die hochst wechseivollen und 
zahlreichen Formen dieses Minerals bildet. 
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Gleich W B h l e r ,  M i t s c h e r l i c h  und seinem Bruder H e i n r i c h  
brgab sich G. Rose  nach Stockholm zu R e r z e l i u s ,  um unter der 
Leitung des Meisters seine chemischen Renntnisse zu erweitern, und 
durch Reisen in dem mirieralreicben Schweden sich von dem Vor- 
kornrnen an Ort und Stelle zu unterrichtrn. 

Von j rner  Zeit datirt das Band der Freundschaft, welches ihn mit 
M i t s c h e r l i c h  bis zu dessen Tode verknupfte. Es waren wissen- 
schaftliche Interessen, welche beide Manner hier in Berlin zusammen- 
gefuhrt hatten, und wodurch G. R o s e ,  indem er an den chemischen 
hrbr i ten M i t s c h e r l i c h s  iiber die phosphor- und arsensauren Salze 
lebhaften Antheil nahm, und den Letzteren in der Messung und Be- 
rechnung der Krystalle unterrichtete, offenbar die Veranlassung ge- 
geberr hat, dass die folgenrriche Entdeckung der Isomorphie in  den 
HBndeu M i t s c h e r l i c h s  ein wichtiges Hiilfsmittel im Gebiet der 
theoretischen Chemie wurde. G. R o s e  hat noch in den letzten Jahren 
sich veranlasst gesehen, den Antheil, welchen er selbst a n  Mi  t s c h e r -  
l i c h s  tlamaligen Arbeiten gehabt hat, ebenso treu wie bescheiden dar- 
z ulegen . ' ) 

I m  J. 1823 als Privatdocent habilitirt, wurde e r  1826 ausser- 
or dentlicher, und 1849 ordentlicher Professor der Mirieralogie an der 
Berliner Universitiit und Direktor der mineralogischen Sammlnng. 
Schon 1834 hatte ihn die K. Akademie der Wissenschaften zum Mit- 
glied gewahlt. 

G. R o s e  hat seine Kenntniss der Mineralien und Gesteine durch 
1 ielfache Reisen erweitert ; zu verschiedenen Zeiten hat  er England, 
Schottland , Scandinavien, Italien, Frankreich besucht, die Gebirge, 
die Sammlungen studirt; vor allem aber ist a n  jene denkwurdige 
Reise zu erinnern, welche A. v. H u m b o l d t  auf Veranlassung des 
Kaisers von Russland 1829 uuternahm, und fur welche er G. R o s e  
und E ti r e  n b e r  g als Begleiter wahlte. Auf dieser Reise hat G. R o s e  
den Mineralreichthum des Ural und Altai krnnen gelernt, Inanch 
neues Mineral aufgefunden, und in eirreni besonderrn Werke a) das 
ganze Unternehrnen einem grBsseren Kreise vorgef~hr t ,  j a  man kann 
wohl sagen, dass diese Reise f i r  Russland srlbst eine grosse Be- 
deutung hat, weil sie die Aufmerksamkeit und das Interesse fur die 
Mirieralschltze des Ural im Lande srlbst ungenirin steigerte. 

Jahre lang war Q. R o s e  mit der geognostischen Untersuchung 
desjenigen Theiles von Schlrsien beschaftigt, in welchem krystallinische 
Gesteine , Granit , Gneis, Glimmerschiefer , Gabbro auftreten. Hier 
fubrte e r  in den Sornmerferien anf seinen Excursionen den Hammer, 

') Zeitschr. d. d. geolog. Ges. 20, 621. 
%) Reise nach d e n  Urd ,  zwei Bilnde, 1837 U. 1842. 
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gleichwie zu anderen Zeiten im Harz, WO ich mehrfach die Freude 
hatte, ihn zu begleiten. 

Am 9. Dezember 1870 feierte er sein fiinfzigjlhriges Doctorjubi- 
liium , bei welchem Anlass der Vorstand unserer Gesellschaft durch 
eine Deputation vertretm und mir die Ehre zu Theil geworden war, 
den Jubilar seitens unseres Vereins zu begliick wiinschen. 

G. Rose’s  Gesundheit wurde mitunter durch Krankheitsanfalle 
gestijrt; eine auf seinen schlesischen Wanderungen erlittenene Ver- 
Ietzung am Knie machte sich in der letzten Zeit recht fiihlbar, doch 
hielt er seine Vorlesungen noch his zum 11. Juli, nm dann in wenigen 
Tagen einer Lungenentzundung zu erliegen. 

Die wissenschaftlichen Verdienste G. R o  s o ’ s  um die Mineralogie 
und Geognosie zu schildern, muss ich mir hier versagen; aber hervor- 
heben muss ich, dass er unbestritten der erste Mineralog seiner Zeit 
war, denn mit einem seltenen krystallographischen Wissen verband 
er eirte genaue Kenntniss der chemischen Natur der Mineralien; 
er hat selbst Mineralanalyseu ausgefiihrt, und immer gezeigt, dass er 
die Bedeutung der Chemie fiir die Mineralogie vollkommen wurdige, 
auch die Fortschritte der Chemie in ihrer Riickwirknng auf die 
Mineralogie ganz und gar anerkenne. Ich will also nicht auf Einzelnes 
eingehen, auf seine klassischen Arbeiten iiber den Feldspath (vou 1823), 
die Entdeckung des Anorthits, des Epistilbits, Rhodizits, Tschewkinits, 
Samarskits, Perowskits, Hydrargillits, Barsowits, Chlorospinells, Xati- 
thophyllits U. a.; ich miichte nur daran erinnern, welche Bedeutung 
seine Arbeiten uber den Quarz, iiber die rhomboedrischen Metalle, iiber 
den Granit und die friih er allgemein als Griinstein bezeichneten Ge- 
birgsarten haben, sowie, dass er die Hedingangen, unter denen der kohlen- 
saure Kalk als Kalkspath und als Aragonit auftritt, durch Versuche 
zuerst feststellte, und dadurch alle Zweifel a n  der Dimorphie der 
Substanz beseitigte. 

G. R o s e  hat den Zusammenhang zwischen der Form und der 
elektiischen Polaritat der Krystalle, namentlich am Turmalin unter- 
sucht und gezeigt, dass die krystallographische Hauptaxe zugleich die 
elektrische Axe ist, dass dasjetiige Ende, an welcheni das Hauptrhom- 
boeder auf die Flachen des dreiseitigen, d. h. des hemimorphen ersten 
sechsseitigen Prismas aufgesetzt ist,  beim Erwarnien positiv wird 
oder den analogen Pol bildet, so dass das andere den antilogen Pol  
darstellt, wahrend bei sinkender Temperatur die Natur beider Pole 
sich rertauscht. Aehnliches fand er bei dem gleichfalls hemimorphen 
Kieselzinkerz. 

Noch in den letzten Jahren machte e r  eine ahnliche wichtige 
Untersuchung bekannt. Wahrend man bei Kijrpern , deren Krystalle 
die tetraedrische Herniedrie des regularen Systems zeigen , haufig 
beide Gegenkarper, und zwar mit physikalischer Verschiedenheit, 
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findet, kennt man die pyritoedrischen Halftflachner am Eisenkiea und 
Kobaltglanz nur in e i n e r  Stcxllung. Auf Grund von Beobachtungen 
M a r b a c h  s ,  dass dirse Krystalle i n  der thermoelektrischen Spannungs- 
reihe theilweise jenseits des Antimons, theilweise jenseits des Wis- 
muths stehen, also ein thermoelektrischer Gegensatz hervortritt, der sich 
mitunter sogar an einzelnen Stellen des namlichen Krystalls offenbart, 
priifte G.  R o s e  das  elektrische Verbalten beider Substanzen an einer 
grossen Zabl von Krystallen mit Rucksicht auf die Lage ihrer Flachen, 
und gelangte zu drrn Resultat, dass sie sich ganz bestimmt als rechte 
oder linke unterscheiden, von denen jeoe positiv, diese negativ sind, 
jene hrrrschend den Wiirfrl , diese herrschend das Oktaeder zeigen, 
dass ihr therrnoelektrisches Verhalten also in genauer Heziehung zu 
der Hemiedrie steht. 

Als ich vor einer Reihe von Jahren am chlorsauren Natron beide 
Arten der Hemiedrie nachgewiesen hat te ,  erklarte dies N a u m a n n  
durch die Annahme von Tetartoedrie, weil eine Substanz nur e i n e m  
Gesetz der Hemiedrie nnterlirgen kiinne, welches dann aber fur ihre 
shmmtlichen Formen gelte, auch wenn das Gwetz ihr ausseres An- 
sehrn nicht andern kijnne. G. R o s e ’ s  Entdeckung am Eisenkies 
und Kobaltglanz ist eine schiine Restatigung dieser auch von mir 
langst vertheidigten Ansiclit. 

Ein besonderes Interesse widmete G. R o s e  den Meteoriten, und 
durch seirle Bemlhungen wurde die Sammlung derselben im mine- 
ralogischen Museum eine der griissten, an Zahl d r r  Exemplare nur 
dem British Museum und der Wiener Sammlung nachstehend. Er 
hat sich urn die Renntniss der Strukturverhaltnisse des Meteoreisens 
und die Natur der Steinmeteorite grasse Verdienste erworben und 
eine Klassification dieser KGrper versucht, welche ihre physikalischen 
und chemischen Verhaltnisse gleichmassig berlcksichtigt. 

I n  der letzten Zeit beschaftigte er sicb noch eifrig mit  der 
Untersuchung der inneren Struktur der Diamantkrystalle. 

Alle Arbeiten G. R o s e ’ s  sind ausgezeichnet durch eine ausser- 
ordentliche Treue und Sorgfalt in der Feststellong der Thatsachen; 
Niemand vermochte gleich ihm die Gemengtheile der Gebirgsarten zu 
erkennen, Niemand zeichnete Krystalle mit jener Scharfe und Fein- 
heit wie Er. 

Im Kreise unserer Gesellschaft hat er nur selten das  Wort  er- 
griffen. 

Am 16. Juli 1869 sprach er iiber die Darstellung krystallisirter 
Kieselsaure auf trocknem Wege. Er hatte gefunden, dass durch 
Schmelzen von amorpher Kieselsaure oder von Silikaten mit Pbos- 
phorsalz oder anderen Fliissmitteln sich Krystalle von Kieselsaure 
bilden, welche alle Eigenschaften des Tridymits haben. Auch durch 
blosses Gliihen der  amorphen SLure erhalt man diese Modifikation; 
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allein nicht anders ist das Resultat, wenn Quarz hohen Temperaturen 
ausgesetzt wird. Das V. G. erhoht sich in jenem, es vermindert sich 
i n  diesem Fall. Ueber das Krystallisiren der Titansaure aus Fluss- 
mitteln hatte G. R o s e  schon fruher Versuche angestellt. 

Am 24. Januar  1870 theilte e r  die ihm bekauut gewordene Auf- 
findung eiues Diamanten in Bohmen mit ,  von der allerdings spater, 
wie es  scheint, angenommen wurde, dass sie eine zufallige gewesen 
sei. (3. Rose  selbst urwahnte dies in eineui spiiteren Vortrage, am 
27. November 1871, in welchern e r  daruber berichtete, dass J e r e m e -  
j e w in dem Xanthophyllit vow Ural Diamanten ringewachsen ge- 
funden babe, eine Angabe, welche spater von anderer Seite ange- 
zweifelt worden und auch bis heute noch nicht sicher begrundet ist. 

I n  der Sitzung vom 23. Januar  desselben Jahres  erinnerte e r  
daran, dass das von L M e y e r  beobachtete regelniassige Krystalli- 
siren von Natronsalpeter iiber Kalkspath nicht neu,  sondern zuerst 
von S B n a r m o n t  gefunden, dann von M i t s c h e r l i c h  bestltigt sei, 
und dass nach seinen eigenen Versuchen Kalisalpeter sich zum Ara- 
gonit ebenso verhalte. 

G .  R o s e  hat seine zahlreichen Arbeiten zumeist in  P o g g e n -  
d o r f f ' s  Annalen, in den Schriftcn der K. Akademie der Wissenschaften 
und in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft reroffent- 
licbt, deren Vorsitzender er seit einer Reihe von Jahren war. Ausser der 
,Reise nach dem Ural' besitzeii wir von ihm ein kleines Werk: ,,Ele- 
mente der Krystallographie,' mit ganz vorzuglicben Figuren nach seinen 
Zeichnungen gestochen 1) so wie das ,,krystallo-chemische Mineral- 
system,' ein Versuch, die Form und Mischung bei der Anordnung 
der Mineralien gleichmassig z u  beriicksichtigen, worip die grosseren 
Abtheilungen durch die chemische Natur, die kleineren, durch die 
Krystallform gebildet sind. 

I n  G. R o s e  waren die wissenschaftlichen Verdienste mit einer 
seltenen hlilde und Sanftmuth des Charakters gepaart. Von M e n ,  
die ihn naher kannten, geliebt und verehrt, beurtbeilte er Andere 
immer wohlwollend, und erfreute sich an den Leistungen jiingerer 
Fachgenossen, jede strenge Kritik vermeidend, jede Polemik hassend, 
weil alle schroffeii Gegensiitze seinem versohnlichen Wesen zuwider 
waren. 

Ehre seinem Andenken auch in unserem Kreise! 
C .  R a m m e l s b e r g .  

') Eine neue Auflage ist vor kurzetn unter Mitwirkung von Herrn Professor 
S e d e b e c k  erschienen. 
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Johann Friedrich Hermann Ludwig 
wurde am 12. August 1819 zu Greussen in Thiiringen (Schwarzburg- 
Sondershausen) geboren , erlernte daselbst die Apothekerkunst und 
vervollkommnete sich in  derselben durch mehrjshrigen Gehiilfendicnst 
in Apotheken Deutschlands und der Schweiz. Im Herbst 1844 hezog 
er  die Universitat Jena  und trat als Mitglied in  das damals vie1 be- 
suchte chemisch-pharmaceutische Privatinstitut W a c k e n r o d e r ' s  ein. 
Nach schon einjahrigem Aufenthalte daselbst wurde ihm die Assistenten- 
stelle ubertragen, und dies sowohl, als die in dieser Stellung in Ge- 
meinschaft mit W a c k en r o d  e r ausgefiihrten Arbeiten, wohin vorziiglich 
die Untersuchung der Pentathionsaure gehort, bestimmten L U d w i g ,  sich 
mehr der Chemie zuzuwenden und sie als Berufswissenschaft zu 
wahlen, obwohl von Haus  aus bei ihm die Neigung fiir die PAanzen- 
lrunde iiberwogen hatte. Dass die Liehe zu dieser auch spater noch 
in ihm lebendig geblieben war ,  zeigt das hinterlassene sehr voll- 
standige, von ihm selhst vortrefflich angelegte und durch eignes, bis 
in die letzte Zeit seines Lebens fortgesetztes fleissiges Sammeln ent- 
standene Herbarium. 

I n  dieser Stellung als Assistent W a c k e n r o d e r ' s  verblieb L. 
bis zum Herbst 1847 - in  der Zwischenzeit, im Friihjahr 1846, hatte 
e r  die Staatsprlfang fur Apotheker in Sondershaasen bestanden - und 
trat nun als Lehrer der Chemie bei dem bekannten S c  hulze ' schen  Pri- 
vatinstitute fiir Landwirthe ein. A19 solcher wirkte er bis Ostern 1855. 
In  diese Zeit fallt eine reiche literarische Thatiglreit L u d w i g  ' s. Zuerst 
185 1 erschienm seine ,,Grundziige der analytischen Chemie unorgan. 
Substatizen zum Gebrauch in  landwirthschaftlich chemischen Laborato- 
rien," sodarin als er sich gegen Ende des Jahres  1552 die venia docendi a n  
der Universitat erwarb : ,, De Siliciae aequivalento et formula chamica' 
und 1855 die Uebersetzung der Htstoire des apothicaires von A. P h i -  
l i p p e ,  vermehrt durch einen von ihm zugegehenen, die Biographien 
der beriihmten Apotheker enthaltenden Band (11) unter dem Titel: 
,,Geschichte der Apotheker bei den wiclitigsten Volkern der Erde, 
seit den altesten Zeiten bis auf unsere Tage, von A. P h i l i p p e ;  aus 
dem Franzosischen iihersetzt und mit einer Zusarnmenstellung der 
Forderer der Pharmacie alter und neuer Zeit vermehrt." 

Nach dem am 4. Septhr. 1854 erfolgten Tod W a c k e n r o d e r ' s  
erwarb L U d w i g das chem.-pharmac. Institut kauflich, iibernahm die 
Direction dcsselben und begann schon mit dem folgenden Winter- 
semester damn seine Thatigkeit, nachdem er am 6. Oktober zum 
ausserordentlichen Professor an der Universitat ernannt worden war. 
Am 1. Decbr. des gleichen Jahres wurde er Apothekenrevisor im 
Grossh. S.-Weimar und ausserordentliches Mitglied der Medicinal- 



commission fiir chemische und pharmaceutische Angelegenheiten , ius- 
besondere fur pharmaceutische Priifungen. 

Durch diesen Erwerb und mit dieser Stellung L u d  w i g ’ s  begann 
fiir ihn eine an Arbeit und Miihen stetig, zuweilen nicht minder a n  
Sorgen reiche Zeit. Eine solche Anstalt namlich , welche einestheils 
nicht mehr auf dem vollen Bediirfniss der Pharmacie studirenden JU- 
gend fusste, wie es zur Zeit des Griinders der ersten derartigen, 
J. B. T r o m m s d o r f f ’ s ,  oder auch noch zur Zeit W a c k r n r o d e r ’ s  
der Fall w a r ,  indem von Seiten der Universitaten immer niehr dem 
Bediirfniss des naturwissenschaftlichen , insbesondere des chemiscben 
Unterrichts, Rechnung getragen worden war, und welche anderntheils 
nach und nach die Entstehung so mancher neuen Schwesteranstalt, 
als dem gleichen Zwecke dienend und mit gleich frischer Thatigkeit 
arbeitend, batte begriissen konnen - eine solche Anstalt verlangte in 
der so verlnderten Zeit die ganze Kraft eines fleissigen Arbeiters, 
sollte sie ihre nach verschiedenen Seiten hin liegende Bestimmung er- 
fiillen. Ueber die Gr6sse der gestellten Aufgabe, sowie iiber die 
zu iiberwindenden Schwierigkeiten tauschte sich L. nicht. Nachdem 
er sie aber einmal zu Ksen iibernommen, gab e r  sich ibr auch rnit 
der angstlichsten Gewissenhaftigkeit und Treue hin, weihte er ihr all’ 
seine Kraft, j a  mehr noch, opferte er fiir sie spin Leben. 

Die Zeit seines Wirkens von der Uebernahme des Institutes bis 
zu seinem Tode zerfallt naturgemass in drei Abschnitte. Der erste 
Abschnitt umfasst die Jahre  von 1854-1863. wahrend welcher er 
mit der Pflege der Anstalt zumeist beschaftigt war. In  dieser Zeit 
veriiffentlichte er ausser vielen kleineren , in] Archiv der Pharniacie 
niedergelegten Aufsatzen des verschiedensten chemisch-pharmaceuti- 
schen Inhaltes, eine grossere Arbeit: ,Die natiirlichen Wasser in ihreu 
chemischen Beziehungen zu Luft und Gesteinen.‘ - Der zweite Ab- 
schnitt umfasst die Jahre  von 1863-1867, bei weitem fiir ihn die be- 
deutungs-, weil sorgenvollste Zeit, in welcher e r  offenbar durch Ueber- 
arbeitung den Keim des Leidens in sich aufnahm, welchem er erliegen 
sollte. Mit Beginn des Jahres  1863 wurde L u d w i g  Mitredacteur des 
Archivs der Pharmacie (neben Dr. R l e y  in Bernburg, der seit W a c k e n -  
r o d e r ’ s  Tod die Redaction allein besorgt hatte), und so fugte er zu 
der Sorge urn das Iustitut noch die Sorge um die Zeitschrift, welche, 
da der andere Mitherausgeber ein bejahrter Mann war ,  ihm haiipt- 
sachlich zufiel. Dazu kam das J a h r  1866, welches die Universitaten 
und noch mehr die Fachinstitute so tief heriihrte. Auch das chemisch- 
pharmaceutische Institnt in J e n a  war zu dieser Zeit nur von wenigen 
Zoglingen besucht, und der auf den Erwerb durch dasselbe vorziiglich 
angewiesene Director musate durch noch vermehrten Privatfleivs, der 
meist dem Archive zu Gute kam, den Ausfall seiner Einnahmen zu 
decken suchen. Tag urid Nacht hat damals L u d w i g ,  die BefIiedi- 
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gung der nothigsten korperlichen Bediirfnisse oft vergessend, durch 
angestrengteste Arbeit dies zu erreichen gestrebt. Ausser mehreren 
kleineren wissenschaftlichen Publicationeri irn Archiv fallt in diese Zeit 
die Herausgabr seiner Bearbeitung von ,,Dr. C 1. M a r  q u a r  t’s Lehr- 
buch der practischen unll theoretischrn Pharmacie’ , von welcher der 
erste Band gemeinschaftlicli mit H a 11 i e r ,  die iibrigen beiden Bande 
aber von L u d w i g  allein bearbeitet worden sind. - Der dritte Ab- 
schnitt umfasst die Zeit von 1867-1873. Seit dem im  Jahre  1867 
erfolgten Ableben Kley’s war  L. der alleinige Redacteur des Archivs 
fur k‘harniacie grworden und hatte darnit die alleinige Sorge fiir die 
Fortfuhrung dieser Zeitschrift und fiir die Bcschaffung des von aus- 
warts nicht eben reiclilich Riessenden Materials uberkornrnen. Da 
auch der Kesuch der Anstalt, wenightens anfgnglich, sich nicht be- 
sonders vermehrt hatte, so musste also auch der gleiche Kampf urn’s 
Dasein noch fortgesetzt werden. Erst mit der Grundung des nord- 
deutschen Bundes und durch die von demselben erlassenen neuen 
Staatsprufungsorduungen trat eine erfreuiiche Aenderung ein. J e n a  
bekarn 1869 eine Examinationscommission auch fur Apotheker, und 
d a  die bestandenen Examina in jedem Staate des Bundes Geltung 
hatten, so fie1 fiir eine Reihe von Angehorigen, vorziiglich der grosseren 
Staaten, die mehr oder weniger naturliche Nothwendigkeit weg,  i m  
heimischen Staate ihre wissenschaftliche Ausbildung zu suchen - die 
nun rniigliehe, viillig freie Coricurrenz a u f  geistigem Gebiete fiihrte 
den Univcrsit$ten der kleiiieren Staaten und so auch dern chemisch- 
pharmaeeutiechen Institute L ud W I  g’s eiiie grossere Anzabl Studiren- 
der wieder zu. 

Diesen Umschwung der Dinge freudig begrissen zu konnen, war 
L. vergorrnt, nicht so durch ihn den Ersatz fur die schweren Jahre  
harter Arbcit und aufzehrender Sorgen zu finden. Mit dem Somrner 
1872 schliesst seine Thatigkeit als Lehrer. Die Ueberanstrengung 
war  zur Erschopfung geworden. Etwas frfiher, als e r  es sonst zu 
thun pllegte, schloss er, dem dringenden Rathe des Arztes nachgebend, 
seine Vorlesungen und suchte die Heilmittel der erfrischenden Natur 
auf. E r  begab sich in die walderreiche, herrlich malerisctie Gegend 
der oberen Saale, nach Burgk bei Schleiz, um dort wahrend der 
Ferien die nothige Kraftigung zu finden. Es war zu spat. Nach J e n a  
zuruckgekehrt, war es ihm nur noch kurze Zeit moglich, a n  hiibschen 
Tagen das Freie aufsuchen zu konnen; die Abnahme seiner korper- 
lichen Krafte rrlaubte auch dies bald nicht mehr. Geistig war e r  
frischer geblieben; er besorgte, unterstutzt durch die Glieder seiner 
E’arnilie, die Redaction des Archivs weiter und schrieb sogar rioch 
am 6. Januar  Abends, also nur wenige Stunden vor seinem Tode, rnit 
eigner, freilich todesmiide zitternder Hand a n  eioen Mithelfenden: . . . , 
,,Entschuldigen Sie meine noch etwas zitternde Handschrift , es wird 
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j a  bald wieder besser gehen." Diese seine Hoffnung auf baldige Ge- 
nesung, die stete und iiinigste der letzten Tage ,  sollte nicht in E r -  
fiillung gelen , kurz darauf, nachdem er die Feder weggelegt, kam 
ein Hirnschlag, dem nach wenigen Stundin des Kampfes am 7. Ja- 
nuar, Morgens 23 Uhr, der Tod folgte. 

So endigte das thatige Leben eines Mannes, der in hoher Be- 
geisterung und Treue seiner Wissenschart zugethan war, dessen Herz 
fiir das Wohl der ihm anvertrauten studirenden Jugend innig ge- 
schlagen hatte, und dessen Hand mit dem unermiidlichsten Eifer und 
der gewissenhafttasten Sorgfalt fiir die Veredlung derselben zu arbeiten 
stetig bemuht gewesen ist. 

A. G e u t h e r .  

Conrad Alexander Traugott Knop 
war Mitglied der chemischen Gesellschaft seit ihrer Begriindung. 

Begeisterung fiir das Ideal und das Gefiihl der eigenen Beschdnkt- 
heit treibt thatkraftige Naturen zur Stiftung einer Gesellschaft, WO 

Jeder gebend und empfangend sich und das Ganze dem Ideale zufiihrt. 
Dass K n o p  sich gebend nur in Bezug auf die praktische und ge- 

sellige Seite des Vereins, empfangend nach der wissenschaftlichen 
Richtung hin verhielt, dariiber wird nachfolgende Skizze seines Lebens 
Aufschluss geben. 

I n  Stargardt 1828 geboren, musste er hei den bescheidenen Ver- 
haltnissen seiner Elterii, nur mit den geringen Kenntnissen der Elernen- 
tarschule ausgeriistet, einen ihn nalwenden Beruf ergreifen. 

Ebenso wie seine Lieblingswissenschaft, die Chemie, sich erst 
miihsam und Iangsam aus der Noth der Praxis in  die behagliche 
Ruhe der Forschung durcharbeiten musste, so auch er in seinem 
Leben. 

AI3 Apothekerlehrling lernte e r  die rauhe Aussenseite dcr prak- 
tischen Chemie kennen. Vielleicht war sic etwas zu rauh, fast hiitte 
ihn die heitere Kunst der Musik, fur die er eine bedeutende Begabung 
hatte, der Chemie abtriinnig gemacht. Doch er blieb ilir treu und 
durchwanderte weiter die Pfade eincs Apothekers. 

Nach absolvirtem Examen gestaltete sich sein bis dahin sorgen- 
volles Leben angenehmer. Es wurde ihm miiglich, 1857 M 0 h r '  s wohl 
eingerichtete Apotheke zu kaufen und durch unrsichtiges und ener- 
gisches Schaffen so zu verwalten, dass e r  nach sechsjahrigem Besitz 
dieselhe mit gutem Nutzen verkaufen konntc. 

Frei von ausseren Sorgen trieb ihn nun der Drang nach Rereiche- 
rung seines Wissens und nach selbstandiger Forschung nach Berlin, 
um in das damals ron  A. B a e y e r  geleitele organische Laboratorium 
der Gewerbe-Akadamie einzutreten. Hier entwickelte sirh bald ein 
freundschaftliches Verhiiltniss zwischen Lehrer und Schiler. 

Reriohte d. D Chem.  Cresellscbsft. Jnbrg. VI. 104 



1582 

K n  op fand hier 1864 die eigenthiimliche Verbindung’) auf, 
welche Cyananiitl und Aldehyd mit einander eingehen. Zugleich nahm 
er  praparativ a n  B a r y e r ’ s  damals schon begonnerien Untersuchungen 
iiber die Gruppe drs Indigblaus Theil, und bald vereinigten sich beide 
Miinner zu gemeinsamrr Arbeit, deren achiine Result ate in einer aus- 
fuhrlichen Abhandlung 2, niedergelegt sind. Eineri Tlieil derselben be- 
nutzte K n  o p zur Erlangung der philosophischen Doktorwiirde in 
Leipzig. 

Ein Augenleideu, welches ohne die griisste Schoniing leicht ge- 
fahrlich werden konnte, zwang ihn , der  reinwissenschaftlichen For- 
schung zu entsagen, und wiederurn, wenn auch mit echwerem Herzen 
wandte er sich der Praxis zu, nod der pecuoiaro Gewinn konnte ihm 
nie den wissenscliaftlichen Verlust ersetzen. D e r  Besuch der chemi- 
schen Gesellschaft rrnd der Urnpig nrit seinen wisse~ischaftliehcr~ 
Freunden gewahrte ihni den hijchsten Genuss; auf jede Weise suclite 
e r  sich densalben niitzlich zu machen. 

Der  treue Mitbegriinder der Gesellschaft starb nach kuroem Lei- 
den den 18. Februar 1873. 

A. Y a a l z o w .  

Georg Merck. 
Der Dahingeschiedene, dem dieser Nachruf gewidmet ist, entstanimte 

einer Darmstiidter Familie, aus der eine Reihe bedeutender Manner 
hervorgeganqen ist. Seiu Urgrossvater war der oft gennnnte Kriegs- 
rath J o h a n n  W e i n r i o h  M e r c k  (geb. 1741, gest. 1791), welcher in 
G o e t h e ’ s  Geschichte eine Rolle spieltr. Der EinRuss, den dieser 
Man11 nuf G o e t h e ’ s  Leben iibte, sowie sein tragibches Ende sitid in 
der Liferatorgeschichte verzeichnet. Minder bekannt sind bielleicht 
die Verdienste, welche sich der auf allen Ge’oieten des Geistes an- 
regende Frenntl Goe t  he’s urn die Entfaltung der Industrie in  seiner 
Vateratadt erworben hat. I h m  war es Bediirfniss, jede Errongen- 
schntt der Forschung im Dienste des Lebens zu rerwerthen und seinen 
Mitbuigern auf diese Weisc neue Quellen der Thatigkeit und des Er- 
werbv zu erschliessen. I n  diesern Sinne war es, dass e~ nach ein- 
andc.r Kattuudruckereirn , Bleichanstalten , Hauniwollspinuereieii und 
eine Buchdruckerei i n s  Lrben rief. Wenn auch diese Schiipfungen 
ihrem Urheber keinen Gewinn brachten, wenn derselbc im Gegen- 
tbeile dieser Ttiiitigkeit noch iiberdiess sein eigenes Vermijgen opferte, 
so hat doch eiue spatere Zeit aus diesen Bcstrebungen goldene Friichte 
geerntet. 

1) Annalen der Chem. U. Pharm. Bd. 131, 268 
2, Annalen der Chem. U. Pharrn. Bd. 140, 1. 
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Auch J o h a n n  H e i n r i c h ’ s  Sohn, J o h a n n  A n t o n  M e r c k  
(gest. als Landes-Oekonomierath 1805), wirkte im Geiste des Vaters; 
aber erst in seinem Enkel H e i n r i c h  E m a n u e l  M e r c k  (geb. 1874 
nnd gest. 1855 zu Darmstadt) brgegnen wir der Vorliebe des Gross- 
vatarv fiir industrielle Unternehmungen, und der Willenskraft und den 
Kenntnissen sie auszufiihren in hervorragerider Weise wieder. E m  a- 
n u e l  M e r c k  war Apotheker in Darmstadt und hatte sich, zumal auf 
Anregung L i e  b i g ’ s ,  mit dem er durch innige Freundschaftsbande ver- 
kniipft war, schon friihzeitig mit Arbeiteri auf dem Gebiete der or- 
ganischen Chemie, besonders aber mit Untersuchurigen der Pflanzen- 
alkaloide beschaftigt. Verschiedene Abhandlungen uber diese Gegen- 
stande sind in L i e b i g ’ s  Annalen verijffentlicht, an denen er  wah- 
rend der Jahre 1835 und 36 als Mitherausgeber betheiligt war. Die 
eahlreichen theils neuen theils verbesserten Methoden der Darstellung dr r  
wichtigeren Pflanzenalkaloide, welche aus diesen Uritersuchiingen her- 
vorgingen, musctten naturgemabs i n  E. M e r c k  den Gedanken erwecken, 
seine reichen Erfahrungen fiir die Gewinnung dieser Substanzen im 
Grossen zu verwerthen. Auf diese Weise entstand die Leriihmte 
M e r e  k’sche Fabrik in Darmstadt, welche aus bescheidensten Ver- 
h&ltnissen sich schnell zu einem Weltgeschbfte entfaltete. Den eigenen 
wissenschaftlichen Arbeiten E. M e r  c k’s wurde begreiflich durch diese 
umfassende industrielle Thatigkeit sehr bald eine Grenze gesetzt, aber 
in demselben Maasse als e r  selber verhindert war, sich a n  der chemi- 
schen Forschung zu betheiligen, ist es dem trefflichen Marine eine 
freudige Genugthuung gewesen , Andere, namentlich j iingere Fach- 
genossen, durch Rath und That  bei ihren Untersuchungen zu fijrdern. 
Der  Schreiber dieser Zeilen, der M e r c k  im Liebig’achen  Kreise 
naher zu treten das Gliick hatte, ist heute noch, nachdem fast ein 
Menschenalter verflossen ist, von lebhaftem Dankgefiihl bewegt, wenn 
er des freundlichen fast vaterlicheii Wohlwollens gedenkt, mit welchem 
ihm bei seinen ersten Versuchen M e r c k  den reichen Schatz seiner 
Erfahrung urid die unerschiipflichen Hilfsquellen seiner grossartigen 
chernischen Werkstatten zur Verfiigung gestellt hat. 

Bei E m a n u e l  M e r c k ’ s  Tode im Jahre  1855 hatte die chemisclie 
Fabrik berpits einen Umfang gewonnen, dass ihre Leitung die %%fie 
eines Eirizelnen weit uberstieg und so vereinigten sich denn seine 
drei Sohne K a r l ,  G e o r g  und W i l h e l m ,  um das ron deni Vater 
begonnene Werk im Sinne desselben gemeinschaftlich weiter zu fiihren. 
In welchem Maasse ihnen dies gelungen, es ware uberflussig, chemi- 
schen Fachgenossen gegeniiber hieriiber des Naheren zu berichten. 

Aus dieser seltenen Vereinigung ist nunmehr einer der Briider 
G e o r  g , geschieden. 

C e o r g  F r a n z  M e r c k  war am 20. Januar  1825 in Darmstadt 
geboren. Nachdem er eine griindliche Schulbildung zunachst auf dem 

101* 
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Gymnasium, spater auf der hijheren Gewwbeschule seiner Vaterstadt 
erworben hatte, trat er im J s h r e  1840 als Lehrling in die Apotheke 
von Dr. W a l z  in Speyer und arbeitete alsdann mehrere Jahre  als 
Gehiilfe the& im vaterlichen Geschlft theila i n  verschiedenen griisseren 
Apnthekeri ariderer Stldte. Im Jahre  1815 trat er als Schiiler in das 
damals grade neu begriindete Royal College of Chemistry in  London, 
in dessen Laboratorium er sich ein J a h r  lang rnit cheuiischen Ar- 
beiten beschhftigte. Dort echloas er rnit verschiedenen jungen englischen 
Chemikern, wie F. A b e l ,  E. C. N i c h o l s o n ,  F r e d .  F i e l d ,  R o b .  
G a l l o w a y  einen Freundschaftsbund, den er biP a n  win Ende mit 
Vorliebe gepflegt hat. Getneinschaftlich mit G a l l o w a y  fuhrte er 
wiihrend seines Aufenthaltes i n  London eine Analyse der beruhmten 
Thermalquelle von B a t h  aus. 

Wahrend dee Londoner Studienjahres hat der Verfaeser dieses 
Nachrufes reichlich Gelegenheit gehabt , die urn fassenden Kenntnisse 
und die seltene experimentale Befahigung Georg M e r c k ’ s ,  zumal 
aber auch den graden Sinn und den liebenswiirdigen Charakter des 
jungen Manneb, der dem Wunsche dcs Vaters entsprechend, wahrend 
dieser Zeit sein Hausgenosse war, kennen und schatzen zu lernen. 

Nach Dentscbland zuruckgekehrt, bezog G e o r g  M e r c k  1847 auf 
eiu J a b r  die Universitat Giessen, WO er in L i e b i g ’ s  Laboratnrium die 
schiiiie Arbeit ubei eine von ihm in harzartigen Opiumriickstlnden 
aufgefundene neue organische Base ausfihrte, welche e r  mit dem Na- 
men P a p  a v e r i  11 bpzeiclinete und deren Eigenschaften und Zusam- 
mensetzung e r  krunen lehrte. Nach seiner im Friihjahr 1848 erfolg- 
ten Promotion kehrte Q r o r g  M e r c k  nach Darmstadt zuruck, urn sich 
alsbald in eitriger Weke an den sich taglich erweiternden industriellen 
Unternehmungen des Vaters zu betheiligen, welche er wie bereits bemerkt, 
nach dem Tode desselben (1855) rnit seinen beiden Briidern selbststindig 
ubernabm. Die gebieterischen Anforderungen, welche dieser urnfang- 
reiche Wirkungskreis a n  ihn stellte, haben G e o r g  M e r c k  nur selten 
erlaubt , zu rein wissenschaftlichen Beschaftigungen zuriickzukehren ; 
aklein er hiirte nie auf ,  der schnellen Entwickelung der Chemie mit 
lebhaftestem Interesse zu folgen und seine feine Beobachtungsgabe er- 
laubte ihm, a u f  dem ausgedehnten, ihm zugiinglichen Felde eint. Menge 
von Erfahrungen rinzusammeln , welche den Fortschritten derselbrn 
indirect zu Gute kamen. Nur  ein einziges Beispiel miige bier Platz 
findcn. Jedem, der sich rnit der Darstellung der Aepfelsanre aus Vogel- 
beerert beschaftigt hat, muss der eigt.nthiimliche durchdringende Geruch 
aufgefallen sein, welcher sich bei dem Abdampfen des theilweise rnit 
Kalk gesiittigten Saftes entwickelt. G e o  r g M e  r c k war der erste, 
welcher diesen fluchtigen Kiirper condensirte und dem Verfasser dieser 
Skiaze iin Jahre  1859 eine nahere Untersuchung der S o r b i n s a u r e  
ermoglichte. 



Die letzten Lebensjahre G e o r g  M e r c k s  waren mehrfach durch 
andauernde Leiden getriibt, wdche ibn haufig ntithigten, fern 
von dem Druck der Geschafte auf seiner Villa in d r r  Bergstrasse zu 
leben, oder selbst das mildere Klima von Mentone aufzusuchen. D e l  
Sommer 1872 schien eine giinstige Veranderung in seinem Zustande 
hervorgebracht zu haben, und im Spatherbst dieses Jahres  fiihlte er 
sich wohl grnug, um nach Berlin zu reisen und an den Verhandlungen 
des Comitks chemischer Fabrikanten Deutschlands fiir die Wiener 
Weltausstrllung Theil zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit driickte 
der Schreiber dieser Zeilen seinem Freunde zum letzten Male die 
Hand. Kaum nach Hause zurtickgekehrt erkrankte e r  von Neuem; 
sein erfolgte am Tod 18. Marz. 

W a s  G e o r g  M e r c k  dem Kreisr seiner Familie und seinen zahl- 
reichen Freunden geweven ist, wie er von den zahlreichen Beamten des 
Hauses geliebt war, wie ihm der Adel seiner Gesinnung, seine anspruchs- 
lose Herzensgiite, sein Wohlthatigkeitssinn und die freigehige Ftirde- 
rung aller dem Gemeinwohle dienenden Unternehmungen die allgempine 
Achtung in  weitestem Kreise erworben hat ,  es entzietit sich der Be- 
sprechung an dieser Stelle, allein die Erinnerung daran ist in viele 
dankbare Herzen eingegraben. A. W. H. 

Henry Bence Jones. 
Am 20. April d. J. starb in London Dr. H e n r y  B e n c e  J o n e s ,  

Arzt und Cheniiker, ein Mann, der. wahrend der letzten zwanzig 
Jahre  im wissenschaftlichen Leben der britischen Metropole eine 
hervorragrnde Stellung einnahm. Am 31. December 1813 zu Tho- 
rington Hall in Suffolk geboren, blieb e r  wegen eines Unfalls, der 
ihn in friiher Jugend betraf, anfanglich in seiner Erziehung zuriick. 
Etwa 14 Jahre  alt kam er nach der beriihmten iiffentlichen Schule 
Harrow, WO er die iibliche Englische Knabenbildung erhielt. Nachdem 
er dann noch ein J a h r  lang durch Privatunterricht sich in der Mathe- 
matik, d. h. im Grunde nur in der Kenntniss des Euklid, vervoll- 
kommnet hatte, bezog er das Trinity College in Cambridge und be- 
reitete sich dort fiir die kirchliche Laufbahn vor, fiir die e r  aber, nach 
Vollendung seiner Studien, keine Neigung empfand. 

Der  Raum erlaubt hier nicht, in eine Schilderung des Ueher- 
gangszustandes einzugehen , der jetzt fiir B e n  c e J o  n e s eintrat , und 
aus welchem er  sich durch eigene Kraft bis an den Anfang seiner 
wahren wissenschaftlichen Laufbahn emporarbeitete. Man muss in  
seinen hinterlassenen Denkwiirdigkeiten die Darstellung des da- 
maligrn medicinischen Studienganges in England leven, urn die geistige 
That  zu wiirdigen, welche B e n c e  J o n e s  vollbrachte, als e r  im 
Friihjahr 1841 sich einschiffte, um in Giessen unter L i e b i g  Chemie, als 
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unenthehrliche Grundlage aller Pathologie und Therapie, studiren zu 
gehen. 

Dass er, in  die Wirkungssphare des grossen Lahrers gelangt, dort, 
gleich so vielen seirier Altersgenossen , eine bestimmte wissenschaft- 
liche Richtung und einen bis an sein Ende fortwirkenden geistigen 
Anstoss erhielt, braucht kaum gesagt zii werden. Gleich vielen Eng- 
lischen Aerzteu , welche sich anfangs wissenschaftlicb beschaftigen, 
hat e r  dann freilich den Anforderungen des praktischen Lebens gegen- 
iiber nicht vermocht, srinen Forschungen st,etig genug obzuliegen, um 
zu sehr bedeutenden Erfolgen zu gelangen. Inimer aber bat er den 
Gebirten der physiologischen und pathologischen Chemie, und der Pa- 
thologie und Therapie soweit sie chemischen Methoden und Ein- 
sichten zuganglich sind , die lebhafteste Theilnahme zugewendet., und 
trotz den Verlockungen einer lange Zeit hindurch gldnzenden Privat- 
praxis hat nie der Praktiker in ihm den Gelehrteri ertBdtet. 

Die Chemie des Harries verdanlrt H e n c e  J o n e s  eine Reihe von 
Aufschliisscn, welche in fiinf Abhandlungen in den Philosophical Trans- 
actions aus der zweiten Halfte der vierziger Jahre  enthalten sind. 
Daran kniipfte sich spiiter noch die Entdeckung der Oxydation des 
Ammoniaka zii Salpetersaure bei seinem Durchgang durch den Thier- 
kiirper. Er beschrieb eine dem Chinin Chnliche, fluorescirende Substanz 
in den thierischan Pliissigkeiten. Mittels der Spectralanalyse ver- 
folgte er das Eindringen von Substanzen in  die thierischen Gewebe. 
Die ursprtinglich von G r  u i t  h u i s e n herriihrende, dann von P r B v  0s t 
und D u  m as gefasste Idee, die Elcktrolyse zur Aufl8sung von Blasen- 
steinen zu verwenden, fand er  selbstandig wieder, und gab ihr eine 
uugleich bessere theoretische und experimentelle Grundlage, als seine 
Vorganger. Ueber den Gehalt verschiedener Weine, Biere und Spi- 
rituosen an Alkohol, Sdure und Zucker hat  er umfangliche Unter- 
suchungen angest,ellt. Als Arzt am St. George’s Hospital in London, 
WO e r  einst io den niedrigsten Vrrrichtungen eines Apothekerlehr- 
lings seine medicinischen Studien begonnen hatte, entfaltete er eine 
namhafte klinische Thatigkeit , und seine dort  gehaltenen Vor- 
lesungen sind unter dem bezeichnenden Titel: ,Lectures on some of 
the Applications of Chemistry and Mechanics to Pathology and The- 
rapeutics‘ 1867 zu London bei Churchill erschienen. Neben allen 
dieseu Arbeiten fand er aber noch Zeit rnit Hrn. A. W. H o f m a n n  das 
kleine Handbuch der Chemie seines verstorbenen Freundes G e o r g e  
PO w n e s ,  der ihn zuerst in die Chemie eingefiitirt, i n  mchreren AuAagen 
herauszugeben , ( A  Manual of elementary Chemistry theoretical and 
practical, London, Churchill), L i e b i g  und K o p p ’ s  Jahresbericht zu 
ubersetzem und die Englische Gelehrtenwelt mit den Entdeckungen d u 
R o i s - R e y m o n d ’ s  Gber thierische Elektricitat in einer besonderen 
kleinen Schrift beliannt zu machen (On animal Electricity: Being an 
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Abstract of the Discoveries of E. du Bois-Regmond etc. London, 
Churchill, 1852). 

Als in den letzten Jahren eine schwere Herz- und Nierener- 
krankung, welche schliesslich seinen Tod herbeifiihrte, B e n c e  J o  n e s  
zu eigenen Untersuchungen wie zur iirztlichen Thatigkeit unfahig 
rnachte, fuhr e r  gleichwohl fort, die ihrn iibrigen Krafte mit be- 
geisterter Hingebung im Dienste der Wissenschaft zu verwenden. 
E r  hatte als Arzt und Freund F a r a d a y  bis an sein Ende nahe ge- 
standen, tind ihrn ward nun die Aufgahe, der e r  sich rnit inniger 
Liebe und dern feinsten Tact unterzog, das Privatleben und die wissen- 
schaftliehe Entwickelung des ausserordentlichen Mannes aus dessen 
cigenen Tagebiichern und Briefen vou seiner friihen Jugend a n  bis 
zu seinern Tode zu schildern (The Life and Letters of Faraday .  
In two volumes. London, Longmans, Green & Co. 1870). Durch 
F a r a d a y  war e r  mit der Royal Institution eng verbunden und Jahre  
lang bis kurz vor seinem Tode deren Secretar. E r  war es, der ihr 
in Hrn. T y n d a l l  F a r a d a y ’ s  Nachfolger zuerst zufuhrte; und wie 
er so fiir die Zukunft der Institution von entscheidendern Einfluss ge- 
worden war ,  so beschloss er nun auch noch deren Vergangenheit in 
einern literatur-gcschichtlichen Bilde zu beleuchten und der Nachwelt 
zu erhalten. Sein letztes Werk:  The Royal Institution: its Founder 
and its first Professors (London, Longmans, Green & Co. 1871) enthalt 
uber den Grafen R u m f o r d ,  iiber T h o r n a s  Y o u n g  und H u m p h r y  
D a r  y eine F i l le  nnschatzbarer Mittheihngen, welche die interessanteste 
Einleitung zur Biographie des grossten dieser Heroen -Reihe bilden, 
M i c h a e l  F a r a d a y ’ s  selber. 

Dies ist, in flucbtigem Umriss, ein Bild von B e n c e  J o n e s ’  
wissenschaftlicher Thatigkeit. Die Reinheit seines Strebens, die Frei- 
heit seines Geistes, der Adel seiner Gesinnung, die Milde seines 
Herzens, die Warrne und Treue seiner Freundschaft gehen die Wissen- 
schaft nichts an, aber es ist denen, welche hier die Feder fhhren, un- 
miiglich , nicht schliesslich auch dieser Tugeuden ihres geschiedenen 
Freundes mit Wehmuth zu gedenken. E. d u  B o i s - R e y m o n d .  

Cram Calvert 
wurde irn Jahre  1819 in London geboren und als zehnjahriger Knabe 
einer Erziehungsanstalt bei Rouen anvertraut, die e r  verliess, urn in 
das technische Laboratoriurn von G i r  a r  d i n  in jener Stadt einzutreten. 
Spater ging er nach Paris, W O  er als Cherniker bei R o b i q u e t  und 
P e l l e t i e r  und Assistent von C h e v r e u l  seine chemischen Keiintnisse 
vervollkomrnnete. 

Nach seiner Verheirathung verliess e r  Frankreich und siedelte 
1846 nach Manchester iiber, WO ihrn bald darauf als Nachfolger von 
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D a l t o n  und L y o n  P l a y f a i r  die Professur der Chemie an der Royal 
Institution jener Stadt iibertragen wurde. Die von ihm dort gehal- 
tenen Vorlesungen trugen wesentlich dazu bei, das Interesse fiir Chemie 
unter den Fabrikanten jencs gewerbreichen Bezirkes zu fiirdern, eben 
so fand C a l v  e r t  selbst Gelegenheit, indnstrielle Anlagen auszufiihren. 
SpBter wurde e r  Professor an der School of Medicine und Mitglied 
des Gesundheitsrathes von Manchester und erhielt i n  letzterer Eigen? 
schaft die erste Anregung zu Versuchen, die Carbolsaure zu rnassigem 
Preise in den Handel zu hringen, Versuche, deren gliickliches Ge- 
lingen jenes unschatzbare Desinfectionsrnittel iiber die ganze Erde  ver- 
breitet hat. C a l v e r t ’ s  Arheiten erstrrtken sirh auf die mannichfach- 
sten Gebiete, sei es  der wissenschaftlichen, sei es der technischen 
Chemie. Schon wahrend seines Aufenthaltes in Frankreich veroffen t- 
lichte er eine sch6ne Untersuchung tiber den Vegetationsprocess j dieser 
schlossen sich Arbeiten iiber die chemischen und  physikalischen Eigen- 
schaften von Metalllegirungen, iiber die Vorgange beim Puddlingsprocess 
a n ;  er untersuchte ferner den Einfluss der Gallus- und Gerbsaure auf 
die textile Paser, sowie die mineralischen Bestandtheile dieser letzteren 
er versucbte die freie schweflige Saure bei der Zuckerraffinerie in 
Anwendung zu bringeu, ebenso wie e r  ein Verfahren zur Darstellung 
des Kaliumchlorats vermittelst Kalk angab. Auch sein Verfahren, 
Kohle durch Kochsalz zu entschwefeln, ist in weiteren Kreisen be- 
kannt geworden. 

Die letzten Jahre  seines Lebens verbrachte C r a c e  C a l v  e r t  mit 
Untersnchungen der mikroskopischen Wesen, die nach weitverbreiteter 
Ansicht die Ursache der Gahrung und die Trager des Contagiums 
sind; leider fehlt letzteren, ebenso wie denjenigen , die e r  uber das 
Verhalten von Gasgt,mengen bei hohem Druck anstellte, der Abschluss. 

Zum Mitglied der J u r y  bei der Wierier Ausstellung berufen, nahm 
C a1 v e r t  in dem seiner Gesundheit nicht entsprechenden Wiener Klima 
den Keim zu der Krankheit anf ,  die fiir ihn tiidlich werden sollte; 
er starb, nach England znriickgekehrt, am Typhus. 

Den Verdiensten C a l v e r t ’ s  fehlte die Bussere Anerkennung nicht. 
Er war Mitglied dkr Royal Society, sowie der Akademien von Turin 
und St. Petersburg und Ehrenmitglied der chemischen Gesellschaft 
ron Paris. Sein Andenken ibt auch fiir die Zukunft durch seine zahl- 
reichen Arbeiten gesichert. E u g .  Sell. 

Baldwin Prancis Duppa. 
(Nach den Philosophical Transactions of the Royal Society.)  

B a l d w i n  F r a n c i s  D u p p a  war der Sohn eines Reclitsanwalts 
Er wurde auf einer Reise seiner Eltern am 18. Februar 1828 in Rouen 
geboren. 
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Fiir den siebenjahrigen Knaben erwiess sich die schon friihzeitig 
entwickelte Neigung zum Experimentiren verhangnissvoll, indem er 
durch die Explosion einer pulvergefiillten Flasche, deren Inhalt er 
in das Feuer schiitten wollte, zeitweilig geblendet und lebenslang des 
Gehrauchs eines Daumens beraubt wurde. 

Seine erste Erziehung genoss er in dem bekannten Fellenbergischen 
Institut in Hofwyl bei Bern, dem er wahrend seines ganzen Lebens in 
dankbarer Erinnerung anhing. Aueser der grossen Fertigkeit im Deut- 
schen und Franzosischen, die e r  sich in jener Anstalt aneignete (wozu 
spater noch das Italienische uad Arabische kamen), war der dort 
herrschende Gebrauch, die Knaben wahrend ihrer Freistunden zur Er- 
lernung eines niitzlicheri Handwerks anzuhalten, f i r  seine wissenschaft- 
liche Laufbahn von grossem Nutzen. D u p p a  erlernte die Zimmerei 
und erwarb sich hierbei die ihn spater anszeichnende grosse Fertigkeit, 
Holz, Glas und Metal1 seinen experimentellen Zwecken dienstbar zu 
machen. 

I n  seinem zwolften Jahre  verlor er seinen im kraftigen Mannes- 
alter stehenden Vater, kehrte nach England zuriick und bezog spater 
die Universitlt Cambridge, W O  er  sich dem Prof. H a l l o w e s  M i l l e r  
enger anschloss. 

Die Absicht, sich zum Advokaten vorzubereiten, fiihrte er, nach- 
dem e r  seine Abneigung gegen das Studium der Rechtswissenschaft 
erkannt hatte, nicht aus; vielmehr zwang ihn seine immer schwach- 
liche Gesundheit zu einem dreijahrigen Aufenthalt in Italien, welche 
Zeit er zum Studium der Mineralogie und zur Anlegung einer aus 
schonen und seltenen Exernplaren bestehenden Mineraliensammlung 
benutzte. 

Nach England im Jahre 1854 zuriickgekehrt, wandte e r  sich der 
Chemie zu und begann seine Studien in dem unter A. W. H o f -  
m a n n ’ s  Leitung stehenden Royal College of Chemistry, von WO ails 
er 1857 seine erste Arbeit iiber Sulfosalicylsaiire veroffentlichte und 
das  Titanbromid naher untersuchte. 

Spater richtete er auf seinem Landsitze in Hollingbourne bei 
Maidstone ein Laboratorium ein und dort fuhrte er in  Gemeinschaft 
mit W. H. P e r k i n ,  bei Untersuchung der Suhstitutionsproducte der 
Essig-, Apfel- und Bernsteinsaure die schone Synthese der Wein- 
saure aus. 

D a  er sich in Hollingbourne zu sehr von dem Umgange mit 
Fachgenossen isolirt fiihlte, zog er  1860 nach London, WO ihn 
F r a n k l a n d  in das Laboratorium des St. Bartholomews - Hospitals 
aufnahm. 

Seiner erfolgreichen Beschaftigung mit Gasanalpse folgte die Be- 
theiligung a n  Fr a n k 1 a n d ’ s Arbeiten , welche die gemeinschaftliche 
Verijffentlichung der Untersuchungen fiber die Boriither zum Resultate 



hatten. Leidcr w urde Duppa durch seine angegriffene Gesundheit 
genathigt, abermals seine Arbtliten zu unterbrechen und in Italien 
und Algier ein milderes Klima nufiusuchen. 

Nach seiner Riickkehr nach England (im Jahre  1863) nahm er 
die Arbeiten gemeinschaftlich mit F r a n k l a n d ,  der inzwischen das 
Laboratorium der Royal Institution erhalten hatte, wieder auf und 
waren die Resultate derselben so bedeutend, dass, unter nicht giinsti- 
gen localen Verhaltnissen, im Laufe von drei Jahren vierzehn Ab- 
handlungen an die Oeffcntlichkeit gebracht wurden, die Duppa einen 
hervorragenden Platz unter den Chrmikern verschafften. Dieselben 
hatten die Synthese der Sauren der Milch-, Essig- und Acrylsaure- 
reihe, sowie die Synthese der Ketone zum Gegenstande, ihnen verdanken 
wir die Kenntniss der Methyl-, Aethyl-, und Amylverbindungcn des 
Qoecksilbers und deren Umwandlung in die eritsprechenden Zink- 
verbindungen. 

Als F r a n k l a n d  im J a h r e  1867 die Leitung des Royal College 
of Chemistry iibernahm, folgte ihni D U p p a  auch dahin, doch gestatteten 
die Verhaltnisse damals die weitere Verfolgung der erhaltenen Re- 
sultate nicht, und leider sollte auch seine Hoffnung, dieselben in dem 
neueii Laboratorium in South Kensington , dessen Vollendung sich 
Jahre lang hinzog, zum Abschluss zu bringen, nicht zur Wirklichkeit 
werden, denn D u p p a  starb am 10. November 1873 in Budleigh-Sal- 
terton an der Schwindsucht. 

Im Jahre  1867 wurde er Mitglied der Royal Society und ver- 
heirathete sich 1869; er hinterlasst seine Wittwe mit einem Kinde. 

Obwohl gewiss dazu befahigt, versuchte es D u p p a  nie, als 
Lehrer aufiutreten, da  er dem affentlichen Sprechen abgeneigt war. 

Hingebend fiir die Wissenschaft , liebenswiirdig ron Charakter, 
treu al. Freund war  D u p p a  eine Zierde fiir sein Vaterland, und 
wird sein Andenken auch in den weiteren Kreisen der Fachgenossen 
ein geehrtes bleiben. 

E u g e n  S e l l .  

Zu den eigentlichen Geschaften des Abends iibergehend, bemerkt 
der Vorsitzende, er habe bereits in der letztjghrigen Generalversamm- 
lung betont, dass die Statuten der Zusammensetzung der Gesellschaft 
nicht mehr entsprachen, und dass eine Erweiterung derselben arm- 
strelen sei , ,,welche den auswartigen Mitgliedern eine mBglichst 
umfa'nssende Theilnahmt. a n  dem Vereinsleben gc'stattet und ihnen 
zumal griissrren Einfluss auf die Gcschicke der Gesellschaft einraumt." 
In diesem Sinne sei denn auch gleich nach dern Zusammentreten des 
neuen Vorstandes eine Revisioiiscommission ernannt worden, allein 
die besonderen Anforderungen des letzten Jahres  seien den Arbeiten 
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dieser Commission nicht giinstig gewesen; regelmassige Sitzungen der- 
selben batten in der That  wegen Abwesenheit verschiedener Mitglieder 
wahrend des Sommers erqt seit Wiederaufnalrme der Geschafte nach 
den Herbstferien stattgefunden. Die Commission habe sich bald Gher- 
zeugen miissen, dass die z u r  Verfiigung stehende Zeit fur die erfolg- 
reiche Liisung der Aufgabe vollkommen unzureichend sei. Schon der 
erste Paragraph der alten Statuten babe zu weitllufigen Erorterungen 
Veranlassung gegeben. Dieser Paragraph behalte die Nachsuchung 
der Rechte einer juristischen Person fur die Gesellschaft vor. Dass 
ein solcher Schritt, wenn nicht absolut notbwendig, doch in hohem 
Grade wiinschenswerth sei, babe der Vorstand bei den taglicb an 
Umfmg gewinnenden geschaftlichm Beziehungen der Gesellschaft nur 
zu oft empfuuden; zu dem Ende habe derselbe mit dem rechtskundigen 
Freunde eines der Commissionsmitglieder Verhandlungen gepflogen, 
und die Gesellschaft sei Hrn.  Geh. Rath W o l l n y ,  dem Vorsitzen- 
den des Vereins fur Rlbenzucker -Industrie, zu lebhaftem Danke fiir 
die Rathschlage verpflichtet , wt,lche rr mit der uneigennutzigsten 
Bereitwilligkeit theils rniindlich, thcils schriftlich dem Vorstande ertheilt 
habe. D a  der Verlanf der Angelegenhrit durch diese Verhandlnngen 
wesentlieh beeinflusst worden Sri, so scheine es wiinschenswerth, der 
Grsellschaft die Auffassungen mitzutheilen, welche Hr. W o l l n  y in 
einem a n  Hrn.  S c h e i b  l e r  gerichteten Schreiben niedergelegt habe. 

An Hrn. Dr. C. S c h e i b l e r .  
B e r l i n ,  den 14. November 1873. 

EIochgeehrter Herr! 
Ihren Mittheilunget? zufolge ist es die Absicht der Deutschen 

Chemischen Gesellschaft hierselbst, dem Vorbehalt in 6. 1 ihres zur 
Zrit giiltigen Statuts wegen Nachsuchung der Rechte einer juristischen 
Person naher zu treten, nnd zu diesem Zweck das bestehende Statut 
in der Weise umzuformen, wie es den von der Staatsregieruug zu 
stellenden Anforderungen entsprechen wiirde. Sie haben rnir die 
Ehre erzeigt, mich iiber die vom juristischen und geschaftlichen Stand- 
punkt erforderlichen und rathsamen Abanderungen z u  befragen, und 
zu Dank finde ich mich verpflichtet, dass mir eine Meinungsausserung 
dariiber gestattet werden soll. Ich nehme aucb a n ,  dass die Gesell- 
schaft in den Besitz der erwahnten Rechte baldmiiglichst zu gelangen 
wiinscht: gleichwohl aber wiirde ich mich unmassgeblich nur dafiir 
aussprechen kiinnen , von einer so durchgreifenden Umarbeitung des 
Statuts, wie sie fur dirsen Zweck nicht zu umgehen sein wiirde, zur 
Zeit uocb abzusehrn. 

Bekanntlich kiinnen nach dem gegenwgrtigen Stande der Gesetz- 
gebung die Rechte einer juristischen Person in Preussen nur mittelst 
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besonderer AllerhGchster Verleihung erworben werden. Die Nach- 
suchung erfolgt durch die Ressort-Minister, denen der beziigliche An- 
trag durch Vermittlung der Provinzial- Behiirde zu unterbreiten ist. 
Im Allgemeinen besteht wenig Neigung, auf derartige Antrage ein- 
zugehen, welchen jedenfalls nicht ohne eingehende Priifung der ge- 
machten Vorlage stattgegeben wird. Bei der Priifung sind jedesmal 
zum Mindesten zwei Ministerien, die des Innern und der Just iz ,  be- 
theiligt. Selten geht es  dabei ohne Monita ab, deren Erledigung eine 
wiederholte Beschlussfassung urid erneute Priifung bedingt. D e r  Weg 
zum Ziele ist demnach mit Schwierigkeiten und Zeitrerlust verbunden; 
wie e r  sich in die Lange ziehen kann,  m6gen Sie danach ermessen, 
dass unser Verein fiir die Rtibenzucker - Indastrie bei sller Be- 
schleunigung, welche seinem Antrage zu Theil geworden is t ,  und 
ungeachtet das vorgelegte neue Statut in keinem Punkte eine Re- 
anstandung erfahren hat, die Stadien des Geschaftsganges erst in etwa 
drei Monaten hat  zuriicklegen kijnnen. 

Andererseits wird Ihnen bekannt win, dass im Reichstage wieder- 
holt der Erlass eines Gesetzes in  Anregung gekommen ist, wonach 
Gesellschaften und Vereine, deren Zweck nicht auf Vermijgenserwerb 
gerichtet ist, bei Erfiillnng gewisser Bedingungen ohne Special-Ver- 
leihung mit den Rechten der juristischen Persijnlichkeit ausgestattet 
werden sollen. Die Wiederholung des hierauf abzielenden Antrags 
ist in der nlichsteri Reichstags-Periode mit groeser Sicherheit zu er- 
warten, und das Zustandekommen eines Reichsgesetzes iiber den 
Gegenstand keineswegs a~issichtslos. In etwa drei Monaten wird ein 
bestimniteres Urtheil hieriiber gewonnen werden kijnnen, und diese 
Frist ist zu gering, als dass es sich nicht empfehlen sollte, den jeden- 
falls leichteren Weg zur Erwerbung der fiir die Gesellschaft wiinschens- 
werthen Rechte zur Zeit offen zu halten. 

Nehmen Sie indessen nicht a n ,  dass mein Votum etwa dahin 
ginge, fiir jetzt nichts zu thun, und die Zeit vielleicht unuijthig ver- 
streichen zu lassen , da mijglicberweise die Reichsgesetzgebung noch 
lange auf sich warten lassen kann. Die Gesellschaft ist zu verlangen 
berecbtigt, dass nichts versaumt werde, was die Erreichung des an- 
gestrebten Zieles zu sichern und zu fijrdern geeignet ist. Demgemass 
kijnnte es sich fragen, ob nicht fiir den Fal l ,  dass die Reichsgesetz- 
gebung nicht die erwarteten Erleichterungen bringen sollte, schon 
jetzt ein Statut zu entwerfen ware, welches der Staatsregierung mit 
dem Antrage auf Allerhijchste Verleihung der Rechte einer juristischen 
Pei  sijnlichkeit vorgelegt werden kijnnte. Dem tritt indessen nach 
meinem Erachten durchgreifend entgegen, d a s  die Aufstellung eines 
solchen Entwurfs zur Zeit nicht mijglioh ist; die Gesellschaft wird 
sich vielmehr erst durch einzelne Aenderungen ihres Statiits die Wege 
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ebnen miissen, auf denen sie zu einer der Staatsregierung zu machen- 
den Vorlage gelangen kann. 

Unstreitig wi rde  nlimlich die Staatsregierung ihre Priifung vor 
Allem darauf zu richten haben : 

ob die vorgeschlagenen Aenderungen des bisherigen Statuts 
auch mit rechtsverbiridlicher Wirkung fur sammtliche Mitglieder 
beschlossen worden sind; 

die Priifung des legalen Zustandekommens wiirde um so wesentlicher 
sein, 81s die Verleihung der in Anspruch geuommeiien Rechte gleich- 
zeitig zur Folge haben wiirde, 

dass das Gesellschaftsvermijgen , an welchem zur Zeit die 
siinirntlichen einzelnen Mitglieder als condomini participiren, 
von diesen auf die einheitliche juristische Person ubergehen 
muss. 

Behufs dieser Priifung aber wiirde die i n  rechtsverbindlicher Form 
erfolgte Zusamnienberufung der beschliessenden Generalversammlung 
iiachgewiesen werden mussen , wozu in dem gegenwiirtigen Statut 
kein Miltel gegeben ist. Das Statut spricht von Berufung der General- 
versammlung, von Mittheilungen, welche mindestens vier Wochen 
vorher erfolgen sollen, im 0 26 auch von ,ordnungsmassiger' Mit- 
theilung: aber nirgend ist die Ar t  und Weise der Berufung und Mit- 
theilung vorgezeichnet. Die specielle, durch Postbescheinigung oder 
sonst glaubhaft nachzuweisende Einladung sdmmtlicher Mitglieder ver- 
bietet sich von selbst durch die grosse Zahl derselben: es wird 
daher in dem fiir, Statutenanderungen bisber in Anwendung ge- 
kommenen Wege erst ein neuer Publicationsmodus vorgeschrieben 
werden miissen. Zu diesem Zweck wiirde ich mir erlauben, folgenden 
Zusatz zu 0 19 des Statuts vorzuschlagen: 

Die Berufung der Mitglieder zur Generalversammlung, sowie 
alle in diesem Statut vorgeschriehenen Mittheilungen erfolgen 
mit der vollen Rechtsgiiltigkeit behandigter Einladungen, wenn 
sie vier Wochen vorher durch die Berichte der Gesellschaft 
veroffentlicht worden sind. 

Ausserdem wiirde ich es  fiir erforderlich halten, das Vcrfiigungs- 
recht iiber das Vermijgen der Gesellscbaft VOQ den Einzelnen auf 
die Generalversammlung zu iibertragen, und demgemass anheimstellen, 
ciem Alin. 2 d w  0 26 die nachsteheude Bestimmung zu substituiren: 

Die Bestimmungen iiber die Verwendung des nach Ablijsung 
aller Verpflichtungen verbleibenden Vermijgens werden alsdann 
von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
getroffen. 

Eine dritte vorlaufige Aenderung wiirde sich als zweckmassig 
insofern noch empfehlen, als die Befugnisse des Vorstandes und der 
Generalversammlung nicht geniigend abgegreuzt sind, wodurch mannich- 
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fache Competenzbedenken hervorgerufen werden kBnnen. Der  General- 
versammlung werden die constitutiven Befugnisse, Statutenanderung, 
Besteuerung und W ahlen, ausschliesslich vorbehalten bleiben miissen, 
sie hat dern Vorstande die Norm der Verwaltung vorzuschreiben; 
aber Alles, was nicht ausdriicklich ihrer Beschlussfassung vorbehalten 
ist, m u s  von dern Vorstand allein mit verbindlichrr Kraft fiir sanimt- 
liche Mitglieder in das \\'elk gesetzt werden kiinnen. I-lierzu wiirde 
es gcuugeu, im 5. 10 zwiwhen den Worten: ,,VermBgens der Gesell- 
achaft" und ,,lie@ einern Vorstande ob' einzuschalten : 

mit der Befugniss, rechtsverbindliche Beuchliisse fiir die Letztere 
in allen nicht ausdrCclrlich der Generalversammlung vorbehal- 
tenen Angelegenheiten zu fassen, 

Auf diese Aenderangen wiirde ich anheimstellrn, fur j(1tzt die 
Beschlussfassung zu beschrhiken, nicht um einen endgiiltigeu Zustand 
zu schaffen, solidern urn, wie gesagt, die Gesellschaft so auszuriisten, 
dass auf dem hivrnachst als zweckmlssig befundenen Wege weiter 
vorgeschritten werden kann. 

Mit der Bitte, diese Bemerkungen als das Ergebniss einer ge- 
wissenhaften, von Interesse fiir die Sache geleiteten Priifung auf- 
nehmen zu wollen, und niit dem Wunsch, dass sie den Beifall der 
zur Beschlussnehme berufenen Herren finden mSchten , verharre ich 
hochach tungsvoll 

Ihr ergebenster 

W o l l n y ,  
Geheimer Ober-Finanz- Rath a. D. 

Die Revisionscornmission, und mit der Commission der Vorstand, 
wiirde sich wahrscheinlich dem so klar entwickrlten Vorschlag des 
Hrn. W o l l  n y einfach angeschlossen, und fiir den Bugenblick nur die 
von ihrn als wiinschcnswertti bczeichncten VerBnderungen befiirwortet 
haben, werin sich nicht die Nothwendigkeit herausgestellt hatte, einige 
andere Piirikte alsbald zu beriicksichtigen und namentlich den finan- 
ziellen Schwierigkeiten der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Schon 
im l h g a n g e  sei auf die betriicbtliche Erweiterung hingewiesen wor- 
den, welche die Berichte irn letzten Jahre  erfahren hltten, und da sich, 
wie allgemein bekannt, die Kosteii fur Druck und Papier gleichzeitig 
in ganz exceptioneller Weise gesteigert hatten, so habe sich der Vor- 
stand der Alternative gegeniiber befunden, entweder die ,,Berichte" 
zu beschriinken, oder die Beitriige der Mitglieder zu erhiihen. Der  
Vorstand glaube den wahren Iiitrressen der Gesellschaft gerecht eu 
werden, indem er eine den Verhaltnissen entsprechende Erhohung der 
Mitgliedrrbeitrage vorschlage. Noch habe man dem der General- 
vrrsanrmlnng vorzulegeiiden provisoriuchen Eritwurfe einige Aenderungen 
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beziiglich des Wahlmodus eingereiht, dieselben seien aber von wesent- 
lich untergeordneter Bedeutung. 

Nach dem Bekanntwerden der Vorsohliige, welche die Mitglieder 
als Anlage mit den Berichteri erhalten hltten, sei dem Vorstmde ein 
von den HH. A. K e k u l k ,  E. E r l e n m e y e r  und J. V o l h a r d  ge- 
zeichnetes und mit zahlreichen anderen Unterschrifteri versehenes 
Schreiben zugegangen, in welchem die Verfasser eine Reihe von Vor- 
schlagen formuliren, welche zumal die Recbte der auswartigen Mit- 
glieder betrafen. Einige dieser Vorschlage hatten den entschiedrnsten 
Beifall des Vorstandes gefunden, iiber andere habe letzterer nicht hin- 
ieichend Zeit gehabt, sich schlSssig zu machen, wieder andere glaube 
dc rselbe voxi seinem Standpunkte 3us entschieden bearistanden zu miissen. 
Die Vorschlage der HH. K e k u l e  und Genossen seien dem Vor- 
stande zu spat mitgetheilt worden, um sie der mit dcr Aufforderung 
zur Generalversammlung zur Kenntniss gebrachten Tagesordnung 
einzuverleiben, sie wiirden daher nach den Statuten dcr Gesellschaft in 
der heutigen Generalversammlung nur dann discutirbar sein, wenn 
sie von einem der Anwesenden in Form von Ameiidements zu den 
Tite eingebrachten Vorschlagen aufgenommen wiirden. Unter diesen 
Umstanden glaube der Vorstand sowobl den Wuiischen der auswartigen 
Herren Antragsteller als auch den allgemeinen Interessen der Gesell- 
schaft am besten gerecht zu werden, wenn er  aus dem von ibm ein- 
gebrachten provisorischen Entwurfe alle diejenigen Punkte entferne, 
hinsichtlicb deren die Meinungen auseinander gingen, und nur die- 
jenigen Vorschlage aufrecht erhalte, welche von beiden Seiten aIs an- 
riehmenswerth erachtet wiirden. Die streitigen Fragen kBnnten dann 
im Sinne eines von Hrn.  F. R i i d o r f f  dem Vorstande eingereichten 
Vorschlages einer aus auswartigen und einheimischen Mitgliedern 
zusammengesetzten Commission unterbreitrt und nach reiflicher Durch- 
herathung einer neuen Generalversammlung vorgelegt wcrden. 

Nach ciner kurzen Discussion, im Laufe deren Hr. E. S c h e r i n g  
die finanzielle Lage der Gesellschaft darlegte und a n  der sich ausser- 
dem die HH. W. C o h n ,  R. M e y e r ,  A .  M i i l l e r ,  A. O r t h  iind 
H. S c h w  a l  b e betbeiligten, wurden rnit Stimmeneinhelligkeit die 
folgrnden Veranderungen beschlossen: 

An die Stelle des 9 6 der Statuten tritt die folgende Bestimmung: 

Der Beitrag ist jahrlich: 
20 Mark f i r  die einheimischen Mitglieder, 
15 Mark f i r  die auswiirtigen Mitglieder und die Theilnehmer. 

Die Zahlung des Beitrages fiir das laufende Kalenderjahr 
erfolgt an den Schatzmeister praenumerando in  jiihrlichen 
Raten. Neu aufgenommene Mitglieder zahlen den vollen Beitrag 
fiir das begonnene Oesellschaftsjahr. 



Einheimische Mitglieder, welche einen einmaligen Beitrag 
von 300 Mark leisten, sind von allen weiteren Zablungen frei; 
auswartige erlangen dieselbe Freiheit von weiteren Znhlungen 
dureh einmalige Zahlung von 200 Mark; jedoch haben die- 
selben, wenn sie durch Umzug zu einheimischen werden, einc 
weitere Zahlung von 100 Mark zu leisten. 

An die Stelle von alinea 1 im 8 10 der Statuten soll die folgende 
12estirnmung ( im Wortlaute des vom Vorstande mitgetheiltea &a- 
tatenentwurfs fj 9 alinea 1) treten: 

Die Leitung der Vereinsangelegeuheiten und die Verwaltung 
des Vermogens der Gesellschaft mit der Befugniss rechts- 
verbindliche Beschliisse fur die Letztere in allen nicht aus- 
driicklich der Generalversarnmlung vorbehaltenen Angelegen- 
heiten zu fassen, liegt eineni V o r s t a n d e  ob, welcher besteht 
aus. 

A n  die Stelle von 6 19 soll die folgende Bestimmung treten 

Jahrlich im December wird durch besondere Aufforderung 
des Prasidenten die ordentliche Generalversarnmlung berufen, 
zu welcher nur Mitglieder Zutritt haben. 

In  dieser Generalversammlung iindet die Ernennung vor- 
geschlagener Ehrenmitglieder , die Wahl des Vorstandes und 
die Rechenschaftsablage seitens des Schatzmeisters , sowie der 
ubrigen rnit der Verwaltung des Eigenthums der Gesellschaft 
betrauten Vorstandsmitglieder statt. Es wird eine Commission 
von 3 Mitglirdern behufs Revision der Biicher und Entlastung 
ernannt. 

Die Berufung der Mitglieder zur Generalversammlung, sowie 
alle in diesem Statute vorgeschriebenen Mittheilungen, erfolgen 
mit der vollen Rechtsgiltigkeit behandigten Einladungen, wenn 
sie vier Wochen vorher durch die Berichte der Gesellschaft 
verijffentlicht worden sind. 

An Stelle des Q 36 der Statuten so11 folgende Bestimmung treten 

Die Auflijsung der Gesellschaft kann nur erfolgen, wenn 
sip von mindestens 50 Mitgliedern beantragt, der Antrag ord- 
nungsmassig mitgetheilt, und in einer Generalversammlung 
durch z wei Drittel Majoritiit angenommen worden ist. 

Die Bestimrnungen iiber die Verwendung des nach Ablijsung 
aller Verpflichtungen verbleibenden Vermogens werden als- 
dann von derselben Generalversammlung mit einfacher Stim- 
menmehrheit getroffen. 

Es wurde ferner einstirnmig beschlossen : 

(im Wortlaute des Vorstandsentwurfs 9 18): 

(im Wortlaute des 8 24 des Vorstandsentwurfs): 
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Alle ubrigen vom Vorstande oder von den Herren K e k u l Q  und 
Genossen ausgegangenen Vorschlage auf Statutenabanderung zu erneiiter 
Berathung einer Commission zu unterbreiten, welche aus 5 auswar- 
tigen und 4 einheimischen Mitgliedern , sowie dem Prasidenten fiir 
das neue Geschaftsjahr bestehen sol1 , dessen Stimme hei etwaiger 
Stimmengleichheit den Ausschlag giebt. 

In  diese Commission wurden auf Vorschlag des Vorstandes durch 
Acclamation ausser dem Prasidenten die folgenden Mitglieder ernannt: 
ron Einheimischen die HHrn. A.  W .  H o f m a n n ,  0. L i e b r e i c h ,  
C. A. M a r t i u s  und C. S c h e i b l e r ,  von Auswartigen die HHrn.  
E. E r l e n m e y e r ,  H. H l a s i w e t z ,  A. K e k u l B ,  E m i l  K o p p  und 
L o t h a r  M e y e r .  

Die Berathungen dieser Commission sollen zu einer von den 
Gewahlten zu vereinbarenden Zeit in Berlin stattfinden. Fir den 
Fall, dass van den auswlrtigen Commissionsmitgliedern eines die auf 
ihn gefallene Wahl  anzunehmen verhindert wtire, ward auf Antrag 
von Hrn.  C .  S c h e i b l e r  beschlossen, dass Hr. A d o l f  L i e b e n  auf- 
gefordert werden solle, der Commission an dessen Stelle beizutreten. 

Durch die darauf in  5 Gangen erfolgende Wahl des Vorstandes, 
bei welcher durch Acclamation erwahlt die HHrn. 0. B u r g ,  H. O r t h ,  
F. R i i d o r f f  und B. S c h w a l b e  als Scrutatoren fungirten, wurden 
ernannt als: 

Prasident : 
C. R a m m e l s b e r g .  

Vice- Prasidenten: 
A. W. H o f m a n n  0. L i e b r e i c h  
H. W i c h  e 1 h a  u s C. S c h e i b l e r .  

Secratare : 
C. L i e b e r m a n n  A. O p p e n h e i m .  

Vice - Secretare : 
E u g .  S e l l  H. V o g e l .  

Schatzmeister : 
E. S c h e r i n g .  

Bei dr r  Wahl zum B i b l i o t h e k a r  fielen auf Hrn. P i n n e r  28, 
auf Hrn. B i e d e r m a n n  27 Stimmen. Da Hr. P i n n e r  die auf ihn 
gefallene Wahl ablehnte, erklarte der Prasident Hrn. B i e d e r m a n  n 
als zum Bibliothekar gewahlt. Ferner gingen aus der Wahl her- 
vor als 
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