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I)as Zeitaltcr, in dein wir leben, so reich nach allen Seiten hin 
ausgestattet. riihint sich mit Recht auch der umfassenden Pflege, welche 
es den Wissenschafteii und zurnal den Naturwissenschaften angedeihen 
lasst. Zu keiner friiheren Zeit ist die Zahl der Forscher. welche 
heute den Acker dcr Wissenschaft bestellen, auch nur annahernd er- 
reicht worden. A ber gleichzeitig init dem Wachsthuin des wissen- 
schaftlichen Erwerbs im grossen Ganzen beginnt die Arbeit des Ein- 
zelneii sich in engereii utid engeren Grenzen zu bewegen. Sehr viele 
Forscher der Gegenwart bebaoen nur ein kleines (iebiet der Wissen- 
schaft. iiiaiiche n u r  ein kleines Feld dieses Gebietes, dein sie sicli 
aber dann mit volleii Kraften widmen, ohne von den Erfolgen auf 
benachbartem Felde vie1 Keiintniss zu nehmen, ja oft genug solche 
Kenntnissnahine geradezu verschmahend, damit Nichts sie hindere, 
sich in dem Studium ihrer Wahl ganz und gar zu versenken. 

Wir  sind weit davon entfernt, verdiente Theilnahme und Aner- 
kennung dem Forscher zu versagen, welcher, in wie eiiger Begrenzung 
immer, fur den Fortschritt der Wissenschaft thatig ist; I&sst es sich 
ja doch nicht bezweifeln , dass die uniibersehbar reiche Ernte der 
Forschung unserer Zeit , theilweise wenigstens , gerade dieser Be- 
schrankung zii danken ist. Unser Auge haftet aber doch mit ungleich 
grijssereiii Interesbe an dem Bilde des Mannes, welcher, verschiedene 
ausgebreitete Zweige der Wissenschaft beherrschend , ron deni so ge- 
woiinenen hiiheren Standpunkte aus grnsse Gebicte der iiiensch- 
lirheri Forschung zu iiberblicken vermag. Und wenn e i w m  solchen 
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Mamie, der die Hiihen der Wissenschaft erklommen hat, iiberdies fur 
die iiffentlichen Angelrgenheiten seines Vwterlandes ein warmes Herz 
schliigt, wenn er es nicht verschmaht, in  die Arena des Alltagslebens 
hinabzusteigen, um seine Zeit nnd Kraft uiid sein durch langjahrige 
Erfahrung gereiftes Urtheil fiir das Wohl der Mitlriirger einzusetzen, 
so ist er unserer vollen Rewundernng gewiss, und wir folgen der Ent- 
wivkelung seines Lebens und seiner Lebensarbeit mit zweifacher Theil- 
nahmp, weil wir uiis dessen, was e r  im Dienste der Menschlieit voll- 
Lracht hat ,  erfreuen, und weil uiis ein ljlick auf die von ihm iiber- 
wundenen Schwierigkeiten erniuthigt , mit Awdauer  unseren eigenen 
Pfad zii verfolgen, wie langsam uiisere Schritte seien, und wie weit 
iinmer sie hinter unSerem Vorbilde zuruckblieben. 

Ein solcher Mann w m  D u m a s ,  der, reich an Jahren uiid reich 
an Ehren, vor wenigen Monaten aus dem Kreistl der Leberrden ge- 
schieden ist. Als Jiinger der Pharmacie begirinend, hatte er das 
Gliick , sich schon wahrend seiner Lrhrzeit an physiologischen For- 
schungrn zu betheiligen, welche noch heute als Muster scharfer und 
scharfvinniger Beobachtung gelten. Aber schon bald zur Chemie iiber- 
gehend , welche er durch Veststellung fundamentaler Wahi heiten er- 
weitert, welche er mit bewundernswerthen, anch jetzt noch in allen Labo- 
ratorien geiibteu Methoden der Forschung ausgestattet, welehe er i i i  

neur nicht wiecler verlassene Rahnen des Fortschvitts gelenkt hat, ist 
er wahrend mehr als dreissig <Jahreri der hervorragende Vertreter dieser 
Wissenschaft in der franzasischen Schule geblieben. Diese vielseitige 
wissenschaftliche Thatigkeit ha t  ihn jedoch nicht gehindert, gleichzeitig 
eine umfassende politische und administrative Wirksamkeit zu fiben. 
Nacheinander Deputirter im gesetzgebenden Kiirper, Minister des 
Ackerbaues und des Handels, Senator, Prgsident des Pariser Municipal- 
mths. Miinzmeister von Frankreich, hat er sich nach den verschie- 
densten Richtnngen hin dem Dienste seines Vaterlandes gewidmet. 
Schon friihzeitig Mitglied des Instituts, bald awh standiger Secretlr 
dieser Kijrperschaft , spl ter  Mitglied aiich der franziisischen Akademie 
und in diesen verschiedenen Stellungen larger als ein halbes Jahr- 
hnndert mit der Entwickelung der Wissenschaft gleichen Schritt haltend, 
hat  D u m  a s  eine Fulle der verschiedenartigsten und schwierigsten 
Arbeiten vollbracht , wie sich deren niir wenjge seiner Zritgenossen 
riihmen diirften. 

J e a n  R a p t i s t e  A n d r 6  D u m a s  

wurde am 14. Jul i  1800 zu Alais in dern Departement du Gard 
geboren. 

Sein Vater stammte aus einer alten Familie, welche sicli I)ei dem 
Widerruf des Edictes von Nantes in einen protestantischen mid einen 
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katholischen Zweig gespalten hatte. Von diesen w a r  der erstere aus- 
gewandert, wahrend der letztere, zu dem e r  gehorte, in  Frankreicli 
geblieben war. D u m a s '  Vater war ein feingebildeter Mann, der sich 
gern mit Kunst und Literatur beschaftigte; er besass eine ausgespro- 
chene Anlage fur's Zeichnen und hatte sich selbst in der Malerei nicht 
ohne Erfolg versucht. Wahrend eines Iangeren Aufenthaltes in Paris 
war er der Gesellschaft seiner Zeit nach den verschiedensten Rich- 
tungen hin naher getreten. In  spateren Jahren hatte er sich in seinem 
Geburtsorte niedergelassen, wo er  die Stelle eines Secretiirs der Mu- 
nicipalitat bekleidete. 

Im Anfange dieses Jahrhunderts war das kleine Stadtchen Alais 
fast unbekannt; die Einwohnerzahl belief sich auf nur wenige Tausend 
Seelen. Gleichwohl fand der junge D u m a s  dort Allcs vereinigt, was 
zur Entfaltung gut veradagter geistiger Fahigkeiten uiid zur Ent- 
wivkelung eines gesunden, kraftigen Korpers dienen konnte. 

Ein Colle'ge, dem es damals nicht an Schiilern fehlte, entsprach den 
Anforderungen, welche man an die erste Erziehung des Knaben stellen 
niusste. I m  Sinne der klassischen Ueberlieferungen der Nachbarschaft 
war zunachst fur guten Unterricht im Lateinischen gesorgt. Es l l ss t  
sich in  der That  nicht leicht eine Gegend dcnken, welche mehr als 
die Umgebung von Alais geeignet ware, Interesse fur die Sprache und 
Geschichte des riimischen Alterthums zu wecken und zu nahren. Man 
weiss, dass das sudliche Frankreich, die Provincia Nurbonensis, cine 
der friihesten Eroberungen der Romer war, und dass sich zahlreiche 
Denkmaler ihrer langen Herrschaft in dem Lande bis auf den lieutigen 
T a g  erhalten haben; nber selbst im siidlichen Frankreich diirften sich 
wenige Districte finden, welche sich einer herrlicheren Reihe von ro- 
mischen Ueberresten ruhmen konnten als die Umgebung von D u m a s '  
Geburtsort. Der  junge Lateiner brauchte in der That  nur den Gardon, 
welcher das Stadtchen durchfliesst, eine kurze Streclre stromaufwitrts 
zu verfolgen, um einer der grossartigsten Schijpfungen der riimischen Bau- 
h n s t  gegeiiiiber zu stehen; dort erhebt sich der stolze Pont du Gard, mit 
den drei kiihn iibereinander emporsteigenden, luftigen Bogwstellungen, 
welcher einstens das Wasser der Quelle Airan uber das Thal  weg- 
t'iihrte. Wer jemals den beriihmten Aquaeduct geschaut hat, der wird 
stets der prachtvollen Umrisse des Riesenbaues gedenken, wie er in 
einsamer Majestat das ode Thal  beherrscht. Nicht weit von Alais 
liegen die Stiidte Nimes und Arles, das Nemausus und Arelate der 
Alten, erstere niit dem lierrlichen Amphitheater und mit dem korin- 
tliischen Tempel, der weltberiihmten Maison Curre'e, in wunderbarer 
Erhaltung, letztere im Besitz einer glorreichen Arena und der Ruinen 
eines romischen Schauspielhauses. Wohl waren diese Stadte irn An- 
f'ange des Jahrhunderts D u m a s '  Geburtsort nicht ganz SO iiahe, als 
sie demselben hentzutage durch die Eisenbahn geriickt sind, aber sie 
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lagen doch auch nicht allzuweit entfernt, um unsereni jungen Freunde 
auf seinen Ferien - Ausfliigen nnerreichbar zii win. 

Wenn sich in solcher Umgebung der empfBngliche Geist des 
Jiinglings zu dern Studium der Vergangenheit hingezogen fiihlen musste, 
so fehlte es andererseits riicht an kaum minder wirksamen Einflussen, 
welche ihn n~iablassig wieder in die Gegenwart zuriickf'iihrten. Infolge 
seiner unvergleiclilichen Lage hot das StBdtchen Alais Gelegenheit, 
die Erzeugnisse der Natur sowohl wie die Verwerthung derselbeli iin 
I)ienste der ~Ienschen  zu beobachten, welche den1 kcnftigeri Akade- 
niiker nicht minder ariziehend erschieii. In seinen Reden und Schriften, 
im Gesprach niit seinen Freiinden hat er oft dankbar der verschiede~ien 
Eindriicke gedacht, welche ihm wahrend der Jugendjahre in seiner 
Vaterstadt geworden waren. 

Das  Vorkammen yon I h h l e  in der NBhe von Alais war zii 
Anfang des Jahrhunderts bereits bekannt ; einige Groben waren in 
der That  schon im Hetriebe, obwohl sich die Kohle zu Wagen auf 
den schlecht gehaltenen Strassen nur nach geringen Entfernungen trans- 
portiren liess. Der  Kohlrnhandel jener Zeit konnte sich daher anch in 
keinerlei tVeise mit dem hentigen vergleichen, welcher, wie nian weiss, 
in dieser Gegend des siidlichen Frankreichs hijchst schwunghaft be- 
trieben wird; gleicliwohl hatte diese wichtige Quelle der Kraft auclt 
danials schon eine g a m e  Reihe lacaler Industrien in's Leben gerufeu. 
Unmittelbar vor dern Thorr befariden sich Glasrverke, i n  welchen der 
Voriibergehende die verschiedeiieri Processe der Glaserzeugnng beob- 
itchten konnte. Nicht weit von der Stadt entfernt befanden sich 
Ziegeleirn urid Backsteiribreunereieii so wie Fabriken irdenrr Geschirrr, 
5 0  dass Gelegenheit gegeben war, anch riiit der Bearbeitimg des Thons 
und auderen Operationeti der keramischen Nunst 5 ertraut zu werden. 
l u  nachster NChe dei. Stadt waren grouse Kalkiifen irr i  Betrieb, fur 
v elche der Kalkstein durch Sprengen beschaKt ward, wiiihrend hijher 
liinanf am C;ardon gelegene Hergwerke Pyrite lieferten , aus denen 
man E;isenvitriol gewaiin. Ebenso wurde nicht weit yon Alais eiiie 
Antimongrnbc ausgebeutet , deren I<izengniss, geschrnolze~~ iind in 
I3liicke gegossen, 211 Markte ksin. Silberhaltige., Blei wurde a n  ver- 
scliiedenen Stellen bergm~innisch gefiirdert. Eisencrze wareii im Ueber- 
fliisse vorh:tnden wid wartetrn nur auf die sichere Hand cines untv-  
nelinienden Hiittenmalines. Eiidlich fiihrt der G:irclon sowoh! wie die 
C i m  (;old in diinnen HlBttc2ien, welclie sich darch den Regen atis drr  
Gebirgswand losliisen, (.in natiir lichrr Xuswasc1iiingsi)iocess. den m;in 
schon r o n  Alters her aiisgebratrt za  hnbrn schrint. .~rcleiifrtlls wnrrii 
dmials nach jedem Regenstnrm zalilreiclie Goldsucher nil gewisbeii, 
7 , i  dem Ende \ erpachteten Stromst4le~i  enisig berniiht, dirse Sctiitze 
Z I I  bergen. 
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An der Umgiirtung der Sevenneii gelegen, liefert Alais’ Umgebung 
die \ erschiedenen Erzeugnisse sudlicher Lander. Die Ebene unterhalb 
der Stadt wird ini Fruhjahr iuid Herbst beim Niederschmelzeii des 
Schnees in] Gebirge oder durch heftige Regengusse regelmlssig iiber- 
Dcliwemmt , daher dieses reiche Weideland, daher diese schon r o n  
F 1 o r i a n  gefeierten grunenden Wiesen, deren iippiger Graswuchs mit 
dem Ertrignisse niirdlicherer Gegenden wetteifert, wahrend die Abhdnge 
der Hiigel mit Maulbeerbaumen und Pinien oder mit Reben und Oliven 
bedeckt sind. Hiiher nach dem Gebirge hinauf werden Wallnuss- und 
Kastanirnwalder sichtbar. 

In  diesem reizeriden Lande wechseln mannichfaltige und inalerische 
Ernten in bunter Reihenfolge. Die Zucht der Seidenraupe und das 
Aufspinnen des Cocoris, das Heuniacheri , das Schiieiden des Korns, 
die Weinlese, die Olivenernte und das Auspressen des Oels, das Ab- 
schlageii der Walliiiisse, das Einsammeln und Trocknen der Kas tan ie~~,  
- eine jede dieser Verriehtnngen des Laiidwii ths weckt die Neiigier 
uud lsdet zur Beobachtung ein. Die verschiedenartige Vegetation 
eines Landes, welches an die Provence grenzt, bis an das Mittel- 
meer hinab reicht und gewisserrnaassen die Vorterrasse d r r  schnee- 
bedeckten Gipfel der LozCre bildet, gestattet in wenigen kurzen 
Excnrsionen die Pflarizenwelt einer siidlichen Gegend mit der- 
jenigen t~ines Kiistenlandes oder der Alpen zu vergleichen. Kein 
Wunder, dass der Abbt! d e  S a u v a g e s ,  ein Freund von L i n i i k ,  
iiii Stande war ,  eine hervorragende Strllurig Linter deli Botanikern 
seiner Zeit zu gewinnen, ohne jeinals dieses eng uingrenzte Landchen 
\ erlassen zn Iiaben. 

Es wiirde schwer geweseri win, fur eine klassische Erziehuiig eine 
gliicklicliere E r g h z u n g  zu findeii als die Belehrung, welche ein jeder 
Schritt iii diesern schiirien Lande brachte. huch liatte sie auf den 
jungen Dumas ihre Wirkuiig nicht veifehlt, denn wir fiiiden ihn in1 
Alter von vierzehii Jahreri niclit iiur mit schoiieii Kenntnissen in der 
klassischen Literatur ausgestattet, sondern auch in den Anfangsgrunden 
der verschiedeneri Naturwisseiischafteii bereits wohl bewandert. &it- 
s ~ l i l o ~ s e ~ i ,  in die Flotte eirizutreten, wiiide er sich ohne Weiteres zur 
l’rufiing habeii melderi kiinnen , ware nicht seine unzureichende Be- 
kanntschaft niit den hiiheren Zweigen der Matheniatik, in denen der 
I’iitrrricht im ColZe!p sehr mangelhaft war ,  eiii Hinderiiiss gewesen. 
Gliicklichrrweisr aber natim dainals ein Schuler der &cok pol!/tPchnzque, 
cler eben die Schule verlassen hatte, seinen Aufenthalt in Alais; der 
Jiiiigliiig lrorinte auf diesr Wrise in kurzer Prist die Liickrn ausfiillen, 
n elche seine Erziehurig in diesem Felde grlassen hatte. 

D u i ~ i a s  war noch mit der Vorbereitmig zu seiiierii Mariiieexaineii 
beschiiftigt, als die poiitisehen Ereigiiisse i on  1814 uiid 1315 uiid die 
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Unruhen, welche in  jenen traurigen Tagen das Departement du Gard 
mit dem Blute seiner Burger befleckten, die Familie niithigten, auf das 
Flottenproject fiir den Sohn zu verzichten und eine Laufbahn fiir ilin 
zu wahlen, welche geringere Opfer zu erheischen schien. 

D u m a s  trat daher bei einem Apotheker seiner Vaterstadt in die 
Lehre. Die Stellung, in  der e r  seinen ersten praktischen Studien 
oblag, bot wenig Gelegenheit fiir wissenschaftliche Weiterbildung ; der 
strebsame junge Maim fand daher in  derselben nur geringe Befriedigung. 
Ueberdiess hatten die politischen Spaltungen, welche das Land beun- 
ruhigten uiid nicht selten zu blutigen Auftritten fiihrten, schon langst 
dcn Wunsch in ihm rege gemacht, seine Vaterstadt zu verlassen. Dae 
Gefiihl des Unbehagens hatte nachgerade bei ihm einen solchen Grad 
erreicht, dass die Eltern es fur gerathen hielten, seinem Wunsche 
nicht liinger entgegen zu treten. Es wurde beschlossen, ihn nach der 
Schweiz zu schicken. 

I m  Herbste des Jahres  1816 machte sich D u m a s  zu Fuss auf 
den Weg nach Genf; und oft ist er im Gesprache mit seinen Freunden 
auf die traurigen Eindriicke zuriickgekommen, welche diese erste grossere 
Reise seines Lebens in seiner Erinnerung zuriickgelassen hatte. Ueberall 
auf seiner Strasse traten ihm die Verwustungen entgegen, welche die 
langen Kriege des ersten Kaiserreichs zuriickgelnssen hatten. Das 
Land war  iiberdies von anhaltenden Regengussen heimgesncht worden, 
welche die Ernte  vernichtet und eine Hungersnoth mit allen ihren 
Schrecken hervorgerufen hatten. Eiri gliicklicher Umschwung ist lsngst 
eingetreten, und der Reisende im Siiden von Frankreich, welcher, wie 
jiingst der Schreiber dieser Zeilen, den Weg des jungen Fussgangers 
langs des Rhonestroms verfolgt und das frohliche Landvolk in seinen 
schmucken, wohleingerichteten Wohnungen erblickt, vermag sich kaurn 
die abgeniagerte, hohlaugige Bevdkerung in ihren strohgedeckten, 
halb in  Triimmern liegenden Hiitten und den traurigen Eindruck allge- 
meinen Elends vorzustellen, welche sich D u m a s  darboten, als er vor 
mebr als einern halben Jahrhunderte diese Gegenden durchwanderte. 

In  Genf trat D u m a s  in die Pharmacie L e  R o y e r  ein. In  Genf 
fand er Alles, was niithig war  seinen Gesichtskreis zu erweitern, 
seinen Ehrgeiz zu wecken, seine kiinftige Laufbahn vorzubereiten. Dort 
konnte e r  die Vorlesungen von d e  C a n d o l l e  uber Botanik, von 
P i c t e t  iiher Physik,  \-on G a s p a r d  d e  l a  R i v e  uber Chemie be- 
suchen, Er hatte iiberdies ein ziemlich grosses Laboratorium zu beauf- 
sichtigen, welches zu der L e  Royer’scheu Apotheke gehiirte und 
fruher von T i n g r y  zu Vorlesungen iiber angewandte Chemie benutzt 
worden war. 

Die pharmaceutischen Studenten, welche im Sommer haufig zu 
gemeinschaftlichen botanischen Excursionen vereinigt gewesen waren, 
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kamen auf den Gedanken, Winterzusammenkiinfte fiir ihre wissen- 
schaftliche Fortbildung zu veranstalten , und da  D u m a s  ein Labora- 
torium zur Verfiigung hatte, so schien nichts naturgemasser als ihn 
zu ersuchen, dass er eine Reihe von Vorlesungen iiber Experimental- 
chemie halten miige. Dies war  sein ddbut in der Docentenlaufbahn. 
Die Aufgabe war keine leichte, denn obwohl sein Laboratorium fiir 
alle pharmaceutischen Operationen und selbst f i r  einige chemische 
Experimente der alten Schule wohl eingerichtet war, so entsprach e s  
doch nicht den bescheidensten Anforderungen, welche selbst damals 
ein chemischer Docent wohl stellen durfte. Besonders empfindlich 
machte sich die vollstandige Abwesenheit aller Apparate geltend, welche 
fur die Darstellung und Aufsammlung von Gasen erforderlich sind. 
Diesem Bediirfnissse war aber bald abgeholfen. Um letztere zu er- 
halten, wurden Uhrglaser mittelst Wachs auf Lampencylinder aufge- 
kittet. Eine alte broncene Spritze wurde in eine Luftpumpe ver- 
wandelt , und Barometerriihren, welche man iiber der Flamme bog, 
vervollstandigten das  Inventar. Nicht lange - und der Ehrgeiz des 
jungen Professors begann von einer chemischen Wage Z U  traumen. 
Auch dieser Wunsch sollte Befriedigung finden. Mit Hiilfe einiger 
Arbeiter in einer Uhrmacherwerkstiitte gelang es D u m a s  ein Instrument 
zu construiren, welches ihm gestattete seine analytischen Versuche zu 
beginnen. 

Der junge D u m a s  war  bei seiner Ankunft in Genf von einem 
Verwandten , Hrn. B 6 r a r  d , der friiher in Beziehungen zu C h a p  t a1 
gestanden hatte, auf's Freundlichste aufgenommen worden. Die Theil- 
nahme, welche ihrn dieser wohlwollende Mann geschenkt hatte , w a r  
nicht ohne Wirkung geblieben. B Q r a r d  hatte ihn bei T h B o d o r e  
d e  S a u s s u r e  und bei d e  C a n d o l l e  eingefuhrt, uud diese beiden 
Gelehrten begannen alsbald ein warmes und dauerndes Interesse an 
ihm zu nehmen; sie ermuthigten seine Studien und unterstiitzten nach 
Krgften seine Bestrebungen. Wahrscheinlich war  es der Umgang mit 
seinen neuen Giinnern, welcher den Gedanken in ihm weckte, sich 
fur eine Forschungsreise nach einem fremden Welttheile vorzubereiten. 
Schien doch ein solches Unternehmen auch der Vorliebe, welche e r  
von friihester Jugend auf fur eine navale Laufbahn empfunden hatte, 
Rechnung zu tragen. Wie ernst e r  sich mit dem Gedaoken trug, 
zeigt eine damals entstandene Monographie fiber die Gentianeen, bei 
deren Abfassung er  wesentlich den Zweck verfolgte, sich in die Sprache 
und den Gedaukengang der Botaniker einzuleben. Allein seine Mission 
lag in einer anderen Richtung. U i o t ' s  grosses Werk ,  welches ein 
halbes Jahrhundert lang das klassische Lehrbuch der Physik bleiben 
sollte, war gerade um diese Zeit erschienen, und D u m a s  fand, zumal 
in dem ersten Theile, eine Fiille von Gegenstanden, welche natur- 
gemiiss das Verlangen in ihm weckten, Beobachtungen zu machen 
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und Versuche anzustrllen, urn init ihrer Hiilfe die Ratur 7u befragen 
und in die Grsetze ihrer Erscheiiiungen einzudringrn. reberdies  boten 
ihm die Annales de chimie in den Abhandlungen vori B e r z e l i u s ,  
D a v y ,  G a y - L u s s a c  und T h e n a r d  glanzrnde Vorbilder fur die Ar- 
beiten, welche ihm vorschwebtrn. Gleichzeitig stndirte er mit uner- 
niudlichem Eifer die Werke L a r o i s i e r ’ s  uiid die Statiqm r h m i y u e  
von B e r t  h o l l e t .  

Er ging i i im wirklich an die Arbeit und braclite es auch bald zu 
zwei kleiueii Eiitdeckangrii. Wenn dieselbeii keine besonderen Erfolgr 
warm. so dieliten sie doch dazu, den jaiigen 1i;xpcrinicntator mit eiiieiii 
der her\ orragendsteii Gelehrten in Genf bekaiiiit zii maclieii. Der 
Verfasyer dieser Skizze Irennt das scltsariir Schicksal diesel beideii 
Erstliiigsentdecknii~eii aus  D u ni H s’ eignr,iii Xlunde Bei der ,\n:ilysr 
einiger Sulfate t i n d  aiidrrer im Haudel \ orkoiiinieiider S a k e  n ar ilini 
aafgefallcn, dass das er, welclirs sie enthiclten, in :tequiraleiiten 
Ye1 htltnissen zagrgt.i .. Er hatte dirse Thatsache nirgeiid.: ver- 
zeichiiet gefiindeir uiitl war ddier  eiusig briniilrt gewesen, die Richtig- 
keit seiner Ecohchtiinq ii1)t.r allen %x rife1 frstziisttxllru Navh Ee-  
eirdigurig seiner T-eiaiiclie begab er sicli einea Nlorgrns zi i  HI 11. 

d e  l a  R i v  e ,  nm i hm di is hIatinscript , welches t+ie %risamnieiistrl- 
lunq seiiiei Resultate rnthielt. zii cinterbreiten. 1)e  I:t R i  r e  dmch- 
b1nttc.i te die Ah1i:iiidlnnq niit \vavliseiidein Erstaiinen. ) Und dicase 
Vcriachr ,  juugei Malin(<, sagte er. ))haLen Sie selbcr :ingestellt? ( 

dicneir c >Und sir h a h n  Ilineii rirl Zcit und Miihv gekoitet:’c 
.So ict  e- (x ))Danii n i t i i s  icli lhnrii saqt.11, class Sir so gliicklicli 
gexescii iiiid, iiiit I3 e r z  (1 ( i  u s a id  deirisellmi Gebicxte d n  Forschuiig 
zi~s.irnii ir i izntre~~t~ii .  Ei ist Ihnen zut orgekoiiimen, aber er ist Clter 
:ils Sie, uird Sir diirteii i l i i i i  dcshdl) uiclit grollri~cc D n m a s  war so 

J erwiri t .  d:iis rr beiii TYoi t her1 orbriiigcii konnte. ICY wal seiiie 
erste Uiitrrrc,cliing niit d c  1:i l t i x  P ,  desqeii Vorlesniigcw er  lwsuchtc.. 
mit tlriii (31 aber 1);+1ivr iiieiiialq ge~procl i (~i i  1i:cttc. Allcin seine \?ex-- 
wirrung ~ o l l t e  iiivllt 1:inge d:iritli I I  !tit de.1 \T olilv,cillrndsteii li‘i Pi i i i (1-  
lichkeit iiritei brarli d e  1 c iriric triil)srligcn Wrtraclitnrigc.ii, 
indem pr ilin niittlr d e l i  tr  ) Friihqtiiclcen wir init clinandert . 
sagtr er. Es d.inci te iricht i i i id eiiir 1t~l)li:if‘tc~ iind liritere Ciit(1r- 
haltuiiq war in oll(~11i 1:lu Die 13ekalliit+cll:it’t WXI. geniacht. untl 
die Ziineigmig. wrlchr Lich L) u i i i  as wiilireud cliescs l’ruhstiiclis cjr- 
ivorberi liattr, baliiite schnrll  ein iiinigrreq Veihiiltriisr 715 irchen Heiden 
an. Rei mehr  alr eincxi C:rlrgrnlieit hat ihiii d e  l a  I t i t  e thatsiichliclit~ 
Heweisc sriiiei Frriindscliaft gegebeii, zainal :tls er ihin rtwas sp:iter 
gestattete, :ui den \-ersuclieii tlieilzi~iirl~iiien, n elclie er anstellte. UIII 

,I tnpi*re’s  ldeen 7u bestdtiqcii niid IU erweiterii niicl dip GesctLe LI I  

crmittrln, auf tlrnen sir begriindet rind. 
.\her wii clur fell aiicli die zweitc. T<r~tcleckti~ig u i i i r ~ i  (3s juiigc’u 



Naturfnrscbers nicht aus den1 Auge verlieren. Er dachte, class sich, 
Atomgewicht urrd Dichtigkeit eines starren oder fliissigen Kiirpers als 
bekannt wraasgesetzt, ohne Schwierigkeit auch das Volum des starren 
oder flussigen Atoms miisse aaffinden lassen. Im Sinne dieser Auf- 
fasrung bestimnite er iiun mit grosser Genauigkeit die Dichtigkeit 
einer griissereri Anzahl einfaclier und zusammengesetzter Kiirper von 
verbiirgter Reinheit. Nach einiger Zeit wurden die Resultate zusammen- 
gestellt und die kleine Abhandlung sofnrt d e  l a  R i v e  rorgelegt. 
Sein Giinner inusste diesmal die Xeuheit der Gesichtspuokte, unter 
denen die Yeraoclie ausgefiibrt worden waren, anerkennen. Er er- 
muthigte iliii aber gleichwobl nicht, iu clieser Richtung weiterzoarbeiten. 
Durn a s  kam viillig niedergeschlagen nach Hause. zDas erste Mal((, 
sagte car ,  >waren nieine Versuche gut, aber sie waren nicht neu; diesmal 
sind sir ncn, aber sie scheinen nicht gut zu win. Ich habe also yo11 
Neuem anznf'aiigen.c: 

Die Untwsuchuiig wurde indessen doch spitrr mit L e  R n  y e r ' s  
Solin weitrr fortgewtzt und nach einigen Jahren in Paris in den1 
Journal de P/qs ipue.  obwohl dnrch zahlreiche Druckfeliler unliebsnm 
ent.;tellt, I cAriiffentlicht. Die Arbeit hat eine Reihe wrrthvoller Dich- 
tipkeitshrstirnmungeil starrer und Aiissiger Kiirper geliefert; auch ist 
hier das Princip angedeutet, welches allen spiiteren 1-ntersuchungen 
iibrr Atom- und -~e~lui'i.alentr~oliirn der Kiirper zu Grundr liegt. Jedw-  
mann kennt die schiinen Untersuchungen, welche zwanzig Jahre  spgter 
vnn H e r m a n  n K n p p  i n  dieser Richtnng ansgefuhrt worden sind, 
und den inhchtigcm Eintlu5s, welcben diese Untersuchungen aiif die 
Entwickeliing dcr Philosophie der Chemie geiibt hnben. 

D u m a s  war clainals achtzehn Jahrc. alt. Urn diese Zeit wollte 
riu gliickliclier Ziifall, class v r  eiiirm der angesehensten Aerzte der 
Stadt rinen Dienst leisten koinite, der iiicht rrrfehlte, ihn writ fiber 
seine l)isherigc> Umgebung bekannt zn iiiachen. E i n r s  Tapes t i  at 
Dr. C o i n  d e  t haqtig in Lr R o y ~ r ' s  Apotheke. >Sic. beschafrigen 
hioh rnit Cl ieni ie?~~ sagte er z u  D ui i ias  ) ) in  bcscheidenem Maassecc 
war die Ailtmort. nDann kiinnen Sie mir sagen, ob in S c h w h m e r i  
n1id zunial iii I erliolllteli Sclin~3mnien Jod rorkommt.cc BIch will dit- 
selbeu fui Sic. uiitersnclien.cc Als Dun1 as ihni nach einigen Tageri 
seine Vermathung lie tigte, ziigerte Dr. C o i n d c t  yicht Iiiuger, clay 
J o d  a15 ein Specificuln gegen deli IZropF zu betrachten. D u m a s  
wurdr. nnn ersuclit cler Sache naher zu trek11 und nameiitlich die 
Form anzugebcxii , in  welcher das Jod an1 zwcLckniiissigsten Z I I  verilb- 
reicheii sei. Er s c h l i i ~  Jodtinctur, Jodlralium und jodirtrs Jodkalium 
vor. Kurz darauf wurdrn dicse neuen Heilmittel son einer in Ziirich 
verijffentlichten deutsclien Zeitschrift eingeherid besprochen. bei welclier 
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Gelegenheit der Name D u m a s  zum ersten Male in der Literatur er- 
scheint. Dasselbe Journal gab auch die Vorschriften fur ihre Bereitung. 
Es braucht kaum daran erinnert zu werden, dass damals, nur wenige 
Jahre  nachdem C o u r t o i s  das  J o d  entdeckt hatte, Jodide noch nicht 
ini Handel vorkamen. J o d  war  in dpr T h a t  der einzige Handels- 
artikel. Dr. C o i n d e t ’ s  Entdeckung machte grosses Aufsehen in der 
Welt , und die fabrikmassige Darstellung von Jodpraparaten fiir medi- 
cinische Zweckc verschaffte der Apotheke Le R o y e r ’ s  schnell einen 
wohlverdienten Ruf und ist Jahre  lang eine ganz erhebliche Einnahnie- 
yuelle fiir dieselbe geblieben. 

Bald nach dieser Zeit wurde D u m a s  mit Dr. J. L. P r d v o s t  
bekannt, welcher kurz zuvor, nach einer Abwesenheit von mehreren 
Jahren, in seine Vaterstadt zuriickgekehrt war. Er hatte sich lingere 
Zeit in Edinburg und Dublin aufgehalten und sich dort umfassendeii 
Studien in  verschiedenen Zweigen der Medicin gewidniet. Zu den Fragen, 
welchen er  ein ganz besonderes Interesse geschenkt hatte, gehiirte 
die Erforschung der physiologischen Wirkung der Digitalis, und eh 
lag ihm begreiflich viel daran, das active Princip dieser Pflanze von 
alleii Beimischungen gesondert kennen zu lernen. Er lud D u m a s  ein, 
sich mit ihm zu dieser Untersuchung zu vereinigen. Die zu liisende 
Aufgabe war diese : Um den wirksamen Bestandtheil zu concentriren, 
massten nach einander alle nicht wesentlichen Stoffe entfernt werden. 
Auf diese Weise musste schliesslich dieser wirksame Restandtheil 
im Zustande der Reinheit zurtickbleiben. Da jedoch die cheniischen 
Eigenschaften des activen Princips unbekannt waren,  so blieb nichts 
anderes iibrig , als die Concentration desselben nach jeder Sondernng 
von Bestandtheilen durch Versuche an Thieren zu priifen. Dieses 
liingsame und muhselige Verfahren fiihrte zu keinem Ergebnisse; man 
weiss, dass die Isolirung des Digitalins erst viel spater gelungen ist, 
aber die erfolglosen Bemiihungen der Arbeitsgenossen waren Veran- 
lassung zu gemeinschaftlichen Untersuchungen, welche die Wissenschaft 
mit wichtigen Thatsacben bereichert haben. 

Beim Studium von R i c h e r a n d ’ s  Physiologie, einem Werke, welches 
damals in grossem Ansehen stand, und von M a g e n  die’s Abhandlungen, 
welche bereits Anfmerksamkeit erregten, mnssten sich die beiden Freunde 
fragen , ob nicht die physiologische Wissenschaft auf einer breiteren 
Grundlage umzu’pauen sei. Was korinte die Anelyse des Blutes 
fur einen Werth haben, wenn man unterliess, die Rlutkiirperchen in 
Betracht zu ziehen, oder die der Milch, wenn man von den Butter- 
kiigelchen absah? Ferner, konnte man mehr a19 die iinvollkommensten, 
um nicht zu sagen die rohesten Ergebnisse erhoffen, wenn man bei 
der Analyse der Samenfliissigkeit auf die Spermatozoyden keine Riick- 
sicht nahm? Indem man die geformten Elemente der starren und 



639 

fliissigen Bestandtheile vernachlassigte, aus denen sich der Organismus 
des Thieres zusanimensetzt, und welche die wahren Exponenten seiner 
Charaktere und Functionen darstellen, - handelte man der Natur gegen- 
iiber nicht gerade so wie Derjenige, welcher, um ein Kunstwerk zu 
studiren, dieses Knnstwerk in Staub verwandelte und die Mengen Kohle, 
Eisen. Blei, Kripfer etc bestimmte, welche in der Leinwand oder in den 
von dem Maler aufgetragenen Farben enthalten sind ? Das Studiuni der 
einzeloen Hestandtheile des Organismus - die. Forscher konnten nicht 
daran zweifeln - musste von Neuem aufgenommen werden ; um brauch- 
bare Ergebnisse zu erzielen, mussten das Mikroskop desAnatomen und 
die Wage des Chemikers einander unterstiitzen und controliren. Die 
verschiedenen Functionen des Organismus - waren sic nicht noch in un- 
dorchdringliches Dnrikel gehiillt? Worin bestand der Mechanismus des 
A thmungsprocesses ? An welcher Stelle erfolgte die Erzeugung der 
thierischen Warme? In  welcher Weise arbeiteten die Secretionsorgarie 1 
Wie kam die Befruchtung zu Stande? Liess sich die Entwicklung 
dieses Processes Schritt f%r Schritt im Versuche verfolgen? Man be- 
greift, dass solche Fragen, welche die beiden jungen Feuerkopfe Tag 
fiir T a g  beschaftigten , zu einem Arbeitsplaiie fuhren mussten, wel- 
cher iiichts weniger als das ganze GeLiet der Physiologie uinfasste. 

E3 schien naturgemass, mit dem Studiurn des Rlutes zu beginnen. 
Die Blutkarperchen zu isoliren, sie zu messen und die in dem Blute 
verschiedener Thiere vorkommenden mit einander zu vergleichen war  
Gegenstand einer ersten Untersuchung. Es galt vor Allem, ein 
sicheres Verfahren fur leichte und genaue Messung der Blutk6rperchen 
zu errnitteln , eine nene Methode der physiologischen Blutanalyse aus- 
marbeiten. Die erste Abhandlung, welche die Resultate dieser Unter- 
suchungen euthalt, ist in der Bibliothique universelle de GenBue ver- 
6ffentlicht; in dem Titel ist D u m a s  noch als XlBve en Pharmacie ver- 
zeichnet. Die Ergebnisse, zu welchen die beiden Forscher gdangten, 
haben lange Zeit dem Bediirfnisse der Wissenschaft genugt, und wenii 
unsere Kenntniss des Blutes von einer Legion spaterer Keobachter 
erweitert worden ist, - unter denen A n d r a l  und G a v a r r e t ,  J o -  
h a n n e s  M u l l e r ,  G. M a g n u s ,  L. M e y e r ,  B r i i c k e ,  L u d w i g ,  
A. S c h m i d t ,  C l a u d e  B e r n a r d ,  S t o k e s  genannt zu werden ver- 
dienen, - so haben doch die Versuche von PrBvost  und D u m a s  
allen diesen Untersuchungen als Ausgangspunkt gedient. 

Zur Zeit als die beiden Experimentatoren mit diesen Studien be- 
schaftigt waren, hatte der Tod der Prinzessin C h a r l o t t e  die lebhafteste 
Theilnahme nicht nur in England sondern auch auf dem Continente 
waehgerufen. Das pathologische Problem, welches dieser traurige 
Fal l  zu bieten schien, war ihnen Veranlassung, das Studium der 
Transfusion des Blutes wieder aufzunehmen. Sir  dachten, dass An- 
gesichts des schweren Verlustes, welcher dem kiiniglichen Hause von 



England drohte , die iirztliche Kunst der Initiative ermangelt habe, 
dass in diesern Falle die Transfusion hatte vPrsucht werden sollen, 
hatte sie ja doch ein junges hoffnungsvolles Lebeii vielleicht gerettet. 
Zahlreiche, unter den verschiedenstrn Bedinglingen ausgefuhrte Versuche 
bewiesen \ o n  Neuem die Miiglichkeit, ein diirch andaaernden Blut- 
verlitst dem Tode nahe gebrachtes Thier durch Transfusion des Blutes 
eines Thieres derselben Gattung wieder in's Leben zuriiclrzurufen. 
Wnrde das Blut r o n  einem Thiere aiiderer Gattung geiiommeii, so 
war alsbald der Tod unansbleibliche Folge. Aher aucli die bemer- 
kenswertheii Wirkunqen, welche in dem erstgeiiannten Falle beobachtrt 
wurden, fuhrteii doch nur ganz ausnahnisweise ZUI' Wiederherstelluiig 
cfes Thieres, und P r i v o s t  und D u m a s  Iranieii zii tier Geberzeugung, 
dass nxtn, so larige die Natur des Blutes noch erst unrollstandig erkannt 
sei, die Transfusion als eiiie hiichst gefihrliche Operation zu  betrachten 
habe, welche bcim Mensclien iiiir in deli hoffriungslosrsten Fslleii ziir 
ilnwenduug kommen diirfe. Man weiss, dass auch heute noch die 
aosgezeichnetsteii AerLte derselben Biisicht &id. 

Einr autlere wichtige Thatsache, wrlche durcli die Versiiche 1-011 

Pr(:vost und Diim:ts frstgrstellt wurde, ist die Gegeiiwart \ o n  
Harnstoff in drni Klntr ron 'l'hieren, dereii Nicren entfernt sind. Da 
die unvollkommenen :iiialytischen Mrthodeii jeuer Periode nicht erlaii1)t 
hatten, die Anwestwheit des €larnstofls i iu normalen 131ute nachzii- 
weiseu, so zogen die beiden Porscher a m  ihren Versuchen den Iegitimcu 
Schluhs, dass die NitJr en Ireinen I-larnstoff bildeu, soiidern dass sie ilin 
n u r  nusscheiden, urn ilin ails dcm Blute zi i  eiitfcrnen. Es int niclit 
ioehr als billig, diescw Punkt lieri orzuheben. Wollte iiian sich mit 
der Aiigabe bepiigen , (lass PI' d v o t und D 11 ma s Hnrnsf off in dem 
Blnte entnierter Thiere fanden, so wiirde i x t i i  eine I'bathache niit- 
theilcn , ohiie aber deli Gellanken auszudriickeu, welcher Yie zu dieser 
Entdcckung fuhrte. Die Frage,  die sie sich stellten, war diese: 13t 
es Fuiiction der Srcretionsorgane, die 8ubstanzen, welche sir arts 
dem Klut alischeiden, zu erzeugcn, oder h i h e n  sic iiur die Producte 
7 u  eliniiniren , welche in deni lebeiiden Organisnius bereits itn an- 
derer Stelle gebildet woilleu siiid? Zur Beaiitmmtung dieser Prage 
niusste d;is Thier iiach Entfernnng der Secretionsorga~ie einige 'rage 
a m  Leben erhaltcn werden und die Gegeiiwart der cl~ar~tktrrjatischc~ri 
Ikstandtheile der sccrriiirteu Viussigkeit durch unzweideutige Reactionen 
irt dern Elute rrlrannt werden. Maii koiintc z. B. die Manimae e i w s  
i n  roller Lactation bcfirldliche~~ Thieres exstirpireiv, allein wie liatte 
in:~ii die IZestandthcile der Milch nnzweifelhaft in drin Bliitc nachweisen 
solleri? Die Entf'eriiung drr  Leber schien unausfuhrbar. Die I3xstir- 
patioil der Nit>reii anderwsc4ts bot alle Aussicht auf Erfolg. M7eiiii 

inan init grosser Sorgf'alt operirte, darfte inaii schon hotfen, das Thier 
f>iii I'aar Tage lebend ZII erhitlteii. Wenn der nicht elimioirte I-Iani- 
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stoff fortfuhr in dem Organismns erzeugt zu werden, so mussten die 
charakteristischen Eigenschaften desselben seine Gegenwart in den1 
Blate enthiillen. In diesem Sinne war  die Frage vori den beiden For- 
schern gestellt, in diesrm Sinne war sie geliist worden. 

Die Versnche von P r G v o s t  und D u m a s  sind von den aus- 
gezeichnetsten Beobachtern wiederholt worden, unter Anderen von 
G m e l i n  und  T i e d e m a n n  und von M i t s c h e r l i c h ,  und die Schluss- 
folgerangen, zu denen jene gelangt sind, werden daher von den Phy- 
siologen allgernc4n anerkannt. Wir  diirfen indessen nicht unerwahnt 
lassen, dsss spater auch einige abweichende Stimrnen laut geworderi 
Gntl. \Yir haben dabei die Versuche von Zalesky im Auge, welchrr 
Oewiesen Z R  haben glaubte, dass es gerade die Nieren sind, welch? 
wewntlich den Harnstoff erzeugen. Diese Versnche sind indesqen in 
den  Handen anderer Beobachter nicht wieder gelungen. vielmehr scheiiit 
durch neuer'e Untcrsuchungen - klinische Beobachtungen sowie Durch- 
Llutungswrsuche einzelner Organe - die Ansicht M e i s s n e r ' s  an 
Boden z u  gewinnen, dass die hauptsachlichste Bildungsstiitte des 
Harnstoffs die Leber sei. Allein die Acten iiber diesen Punkt sind 
noch nicht geschlossen , iind selbst wenn nachgrwiesen werden solltr, 
dass die Nieren sowie andere Organe aosser der Leber bei der Ril- 
dung des Rarnstotfs bis zu einem gewissen Grade betheiligt Zreii, 
so blirbr tfoch die A u s s c h e i d n  n g  des im Gesammtorganisnius der 
Siuqethiere gebildeten Harnstoffs durch die Kieren eine der Haiipt- 
functionen dieses Organs, obwohl nicht die einzige, wie Pr 4 \. o s t und 
D LI m :is aus ihren Versuchen uber das Blut entnierter 'rhiere ge- 
folgert hatten. 

Es verdient damn erinnert zu  werden, dass in jeneri schon weit 
entf'crnt liegenden Tagrn die Vivisection keineswegs als eine Nothweii- 
cliglreit fiir den Fortscliritt der Wissenschaft anerkannt war, wie dies 
heute der I'd1 ist, und dass kaurn cine andere Stndt so wenige 
Hulfsmittrl fiir derartige Experinientr bot als Genf, wn die Experi- 
nieiitatoren iiberdies jeden Aagenbliclr Gefahr liefen, cin Verdamniungs- 
UI tlieil der iifentlichen Meiniing heraufzobescl-iwiiren. Welche Vorsichts- 
niatlssregelri hatten die beiden Freunde z u  nehmen, uin die guten Biirger 
roil Genf hinter's Licht zti fuhren ! Der Hauptmann der Sicherheits- 
wache hette h e n  Erlanbniss gegeben, eine Casematte der Befestigiingen 
zu benutzen, welche  on der Promenade von Bel-Air einen Zugang 
hatte. In  friiher Morgenstiinde, zwischen 2 und 3 Uhr. pflegten sie, 
niit den nothwendigen Instruinenten versehen, in dieses iide Stadt- 
quartier hi~~abznsteigen. Eine Lnterne, die sie tr ugcn, gab ihnen das 
Aussehen einrr Patrouillr, so dnss sie auch, wenn sic beiiierlit wurden. 
nicht weiter auffielen. Das Gewinsel des Opfers ging i n  rler Dicke 
des Valls n d o r e n .  Nach AasfClxu~g der Operation iind nach hn- 
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Iegung des niithigen Verbandes konnten die Freunde das arme Ge- 
schSpf ohne weitere Schwierigkeit nach Hause nehmen. 

Aber noch anderen Problemen war  ihr Interesse zugewendet. 
War es moglich das  Rathsel der Befruchtong zu liisen? Liess sich 
ermitteln, welcher Antheil dem mannlichen , welcher dem weiblichen 
Thiere zukomme? Lange, mit unermiidlicher Ausdauer durchgefuhrte 
Studien iiber die Fortpflanzung, zumal der Batrachier, welche als eine 
Fortsetzung der friihereii Untersuchungen von S p a l l a n z  a n i  angesehen 
werden kiinnen, setzten sie in den Stand, den Beweis zu liefern, dass 
in den Fortpflanzungsorganen aller mannlichen Thiere Spermatozofden 
vorhanden sind, welche in  Form und Grosse von einander abweichen, 
aber alle die wohlbekannten schnellen Bewegungen bieten. Nichts 
Aehnliches bei den weiblichen Thieren. Die der Spermatozoiden be- 
raubte Sarnenflussigkeit hat  jede befruchtende Eigenschaft verlnren. Es 
war  somit zum ersten Male der Nachweie geliefert, dass die geformten 
Elemente in einigen der dunkelsten physiologischen Erscheinungen 
einen vorwaltenden Einfluss iiben, insofern sie als excitatorische Agen- 
tien functioniren, welche mit der Uebertragung der vitalen Energie be- 
traut sind. Das der Einwirkung der Spermatozofden unterworfene 
Ovum war nunmehr befruchtet und zeigte alsbald die Erscheinung 
der Furchung, welche heute als das sichere Anzeichen der ersten 
Entwickelungsstufe des Embryos betrachtet wird, aber, seltsam genug, 
bis zu jener Zeit kaum studirt worden war. Die Erscheinnng war  
allerdings den Beobachtungen S warn m e r d a m  ’ s und S p  a1 1 a n  z an i ’ s 
nicht ganz und gar entgangen, ersterer hatte sie in  dem Ovum des 
Frosches, letzterer in  demjenigen der Krote wahrgenommen, allein sie 
hatten die wahre Natur derselben iticht erfasst, so dass von den modernen 
Physiologen Pr P v o s t und D u m a s  einstimmig als die Entdecker der 
Furchung im Ovum der Batrachier anerkannt werdrn. Gleichzeitig be- 
obachteten diese Vorscher, dass sich in einem gewissen Stadium der 
Refrnchtung von dem Eierstock der SBugethiere ein durchsichtiges, 
fast mikroskopisches RlLschen loslost, welches, in die Fallopische 
Riihre eiritretend, in drn Uterus gelangt, wo es, von den Spermatozofden 
des mannlichen Thieres getroffen, fixirt wird, um, an Umfang und 
Entwickelung zunehmend , sich zum Foetus auszubilden. P r t! v o s t 
und D u m a s  miissen daher als die Vorllufer von C. E. B a e r  ange- 
sehen werden, dessen classische Untersuchungen uber die Genesis des 
Ovums der Saugethiere und des Menschen im Jahre  1827 erschienen. 

Wahrend ihrer Forschungen iiber die Befruchtung hatten P r k v o s t  
and D u m a s  auch die Arbeiten S p a l l a n z a n i ’ s  stiidirt. Die von 
dem italienischen Naturforscher gewonnenen Ergebnisse, zumal aber 
der Scharfsinn, welcher sich in der Anordnung und Ausfiihrung seiner 
schwierigen Versuche zii erkennen giebt, hatten sie mit wahrer Be- 
wundernng erfiillt. D u m a s  hat in der That  S p a l l a n z a n i  stets als 



den Begriinder der experimentalen Physiologie betrachtet. Was  der- 
selbe iiber kiinstliche Verdauung gesagt hat, fanden die jungen Genfer 
Forscher ebenso vollstandig bestatigt als seine Beobachtungen iiber 
die Befruchtung. Sie hatten sich der Miihe unterzogen, sammtliche 
Versuche zu wiederholen, welche S p a l l a n z a n i  iiber Aufsammlung 
des Magensaftes, insbesondere aber zur Demonstration seiner Fahigkeit, 
feste Nahrung, namentlich aber Fleisch aufiulosen, angestellt hatte. 

Man darf nicht vergessen, dass zur Zeit, als die Genfer Forscher 
arbeiteten, sich nur Wenige iiberzeugen konnten, dass physiolo- 
gische Thatsachen, welche an Thieren beobachtet worden waren, fur 
die Physiologie auch der Menschen verwerthbar seien. Nur schwer 
vergegenwartigen wir uns heute die Ansichten der grossen Mehrzahl 
der damaligen Aerzte. Sie straubten sich hartnackig gegen jeden 
Versuch, sie zu iiberreden, dass eine fur den Frosch und das Meer- 
schweinchen festgestellte Watirheit auch fiir den Menschen ihre Giiltig- 
keit haben konne. P r k v o s t  und D u m a s  dagegen stimmten der 
Ansicht Spa11 a n z a n i ’ s  bei, dass die vergleichende Anatomie uiid 
Physiologie unerwartete Hulfsmittel fur die Losung des Problems des 
Lebens biete, wenn man ihm da  nachgeht, wo es sich in seiner ein- 
fachsten Form darstellt. Sie waren der Ueberzeugung, dass, wenn 
sich der Mensch durch seinen Geist von dem Thier unterscheidet, 
sein Kijrper , demjenigen der Thiere ahnlich , denselben Gesetzen 
gehorcht. Sie trugen daher keiii Bedenken, sich mit Eifer dem 
Studium der vergleichenden Anatomie zu widmen, in der Hoffnung, 
an dem unteren Ende der Scala des Thierlcbens Resultate zu ge- 
winnen, welche die Forschung bei Geschopfen hiilierer Organisation 
und zumal beim Merischen vergeblich angestrebt hatte. 

Gleichzeitig mit den Untersuchungen iiber das Blut und die 
Befruchtung veroffentlichten Pr Gvost und D u m a s  einige andere phy- 
siologische Arbeiten , welche mit dem Hauptgegenstande ihrer Studien 
n u r  mittelbar in Verbindung standen. Dem Arbeitsrnuthe und der 
Forscherlust der beideii Freunde scheint keine Aufgabe zu gross, 
keine Frage zu schwer. Der Harn des Frosches und die Secretions- 
organe desselben sind nach einander Gegenstand ihrer Untersuchung. 
Bei dieser Gelegenheit wird zumal das Vorhandensein der Harnblase 
bei dem Frosche , welches friiher bezweifelt worden war ,  endgiiltig 
festgestellt. Ebenso studiren sie die Erscbeinungen, welche die Zuckung 
der Muskelfaser begleiten. Bei der Untersuchung der motorischen 
Nerven in den gestreiften Muskeln waren sie so glucklich gewesen, die 
fast durchsichtigen Bauchmuskeln des Frosches zum Gegenstande der 
Beobachtung zu wahlen und hatten auf diesen die Nerven bis zu ihren 
letzten Verzweigungen verfolgen konnen, ohne den Muskel zu seciren. 
Nachdem sie, ihrer Meinung nach, erkannt hatten, dass die Nerven 
nicht einzeln endigen, sondern sich zu einer Schlinge umbiegen, deren 
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beide Faden, wie sie annahmen, mit clem Gehirn in Verbindung 
stehen, nachdem sie iiberdies beobachtet hatten, dass die Muskelfasern, 
welche in der Ruhe grradlinig verlaufen , beim Eintritte der Zuckung 
eine ziekzackfiirmige Biegung erfahren, glaabten P r 6 v o s t uiid D u m  as  
die Erscheinung in sehr eirifacher Weise erklaren zu kiinnen. Ihre 
Erklarung stiitzte sich auf die erst kurz zuvor van A m p k r e  griiiachte 
Entdeckung der Einwirkung zweier elektrischer Strome aufeinander, 
welche, wenn sie, parallel rnit einander, sieh in derselbeii Richtung 
bewegen, eine gegenseitige Anziehung auf einander ausuben. Sie nahnien 
an, dass solche elektrische Strijme in der Muskelfaser circuliren. Die 
in diesem Falle zwischeii den Schlingen ziir Geltung kommende An- 
ziehung wurde albdann ausreichen, die Zuckung der Muskelfaser zu 
erkliiren. Verfiihrerisch wie diese Hypothese im Lichte der damaligen 
Kenntnisse erscheinen niusste, ist sie doch durch die Fortschritte 
der moderneri Physiologie nicht bestatigt worden. Die in jenen Tagen 
meit rerbreitrte Annahme der Identitat des Nervenprincips uiid der  
Elektricitiit hat mail langst aufgegeben. Immerhin hat P r 6 v o s t  und 
D u m as’ Vorstellung voii einer schlitigenfijrmigen Endigung der moto- 
rischen Nerven und von der zickzackfijrmigen Biegung der primlreii 
Muskelfaser wbhrend der Zuckung nahezu eiri Vierteljahrhundert laiig 
:tllgemeine Geltung gehabt. Die verbesserten Beobachtungsmittel, 
wclche der modernen Physiologie zu Gebote steheti, haben allmbhlich 
ein neues Licht iiber diese Erscheiiiungeii ausgegossen , welche heute, 
znuial seit den bahnbrechenden Forschungen R u d o l f  W a g n e r ’ s  einer- 
seits sowie R i c h a r d  O w e n ’ s  und E d u a r d  W e b e r ’ s  andererseits, 
ron  einem ganz anderen Gesichtspurikte aus betrachtet werden. 

Schliesslich diirfen wir P r 6 r o s t und D u nr as ’ Vorschlag, die 
Elektricitlt bei der Behandlung des Steins zu verwerthcn, nicht un-  
erwahnt lassen. Ihre  Versuche zeigten, dass der Strom einer starken 
Batterie ini Stande ist,  phosphorhaltige Concretionen zii zerhrbckeln 
uiid zu lijsen, ohne die Sehleimhaut der Blase wesentlich aiizugreifen. 
Diese Versuche sirid spl ter  iii grijsserem Uiiifange 1011 B e J I  c e J o n  r s  
\\ ieder aufgenommen worden; der Verfasser dieser Skizze hat  aber  
uicht erfahreir , dass die praktische Chirurgie irgcwl weloheri Nutzen 
atis diesen Versuchen gezogen habe. 

Untersuchungrn in der animalen Physik, welche eirie so niannich- 
faltige Reihe von Erscheiuuiigen in ihren Kreis zogeri, wiirden die 
beideu Forscher nicht liaben unterriehmen , geschweige denn zu Eiide 
fiihren kiinnen, wenn ihnen nicht umfassende Kenntnisse sowohl in der 
1 ergleichenden Bnatoiiiic als auch in der Physik uud Clieiriie zur  Spite 
gcst;mden hltten. Es brauclit kaum el wlliiit z u  w r r d e n ,  dass iii dirser 
$iicltlicheri Vet einigtiiig die anatornisclieii 0per:ttioiicii ‘t’rt: v o s t  za- 
iirlen , wiihiend D U I I I  as  in deli Vuisuchen, welche Handliabuiig voii 
c Iieniischeii und ph) sikalischeii Apparateri erforderien , seinen Heiti ag 



zu der Arbeit lieferte. Die verwickelte Natur dieser Versuche nothigte 
ihn nicht seltrii , vorhandene Apparate umzugestalten oder neue zu- 
siimmeiizusetzen, so dass ihm diese physiologischen Untersuchungen 
wahrend der Genfer Periode vielfach Gelegenheit boten , die erfin- 
derische Begabung auszubilden, welche ihm bei seinen spateren For- 
achungen in so hohem Grade zu Statten kommen sollte. 

Die gemeinschaftlichen Arbeiten mit P r i v o s t  perhinderten in- 
dessen D u m a s  nicht, gleichzeitig auch noch unabhangige Unter- 
suchungen auszufuhren. In  dem ersten Theile seines beruhinten Lehr- 
buchs der Physik hatte B i o t  mehrfach darauf hingewiesen, wie man 
continuirliche Erscheinungen , z. B. die Aasdehnurig der Fliissigkeiten, 
durch Intt:rpolationsforrneln ausdriicken kann, welche sich zweckmassig 
durch Curven ersetzen lassen. Als Beispieie hatte B i o t  D e l u c ' s  
Versuche uber die Ausdehnung fixer und fluchtiger Oele durch die 
Warine angefuhrt. Allein diese Versuche bezogen sich auf Oele, 
~ e l c h e  ohne Weiteres dem Handel entnonimen waren, d. h. auf Mi- 
schungen verschiedener Verbindungen, BUS deren Untersuchung man 
kauni hoffen durfte , Gesetzmassigkeiten abzuleiten. Diese Versuche 
zeigten, dass die Ausdehnung durch die Warrne eine Continuitiits- 
erscheinung sei, nichts weiter. 

D u m  as hatte den glucklichen Gedanken, diese Untersuchung mit 
einer Reihe von d e f i n i r t e n  chemischen Indiriduen wieder aufzu- 
nehtnen. Er erwartete, dass das Studium verschiedener Substanzen 
von analoger, d. h. rergleichbarer Zusanimensetzung zu interessanten 
Ergebnissen fuhren niiisse. Die Klasse von Verbindungen, welche er 
fiir diesen Zweck auswiihlte, war die der zusammengesetzten Aether. 
Diese Untersuchung erheisclite indessen vielfache, recht muhsame Vor- 
arbeiteo. Zunachst mussten die zii verwendenden Dilstometer rnit 
cler griissten Sorgfalt graduirt werden; dann mussten die fur dic 
Versnche bestimmten Verbindungen chemisch reine sein, was iiur 
durch die Analyse erkannt werden konnte. Indem man diese Vor- 
bedingungen zu erfullen suchtc, begegnrte man schon auf der Schwelle 
der Untersuchung recht erheblichen Schwierigkeiten. Es war nicht 
ganz leicht, das fur die Untersuchmig nothige Material zu beschaffen. 
1)er danials zuginglichcn zusammengesetzten Aether waren eigentlich 
niir vier, niimlich der Salpetersaore -, der Essigsiiure-, der  Benzoi:- 
slure- und der Oxalsaure-Aether ; denn der rauchende Salzsaure-Aether, 
welcher damils auch bereits bekannt war, gehiii-te offenbar einer g m z  
anderen Gruppe ron Verbindungen an. Aber auch rriit den Iier oben 
gcnatinten Aethern hatte es seine besondere Bewandtniss. Was man 
danials 8nlI)"ersaare-Aether nannte, hat sich spiitrr als der Aether d(lr 
salpetrigeu S h r e  zii erkennen gegeben. Die Dar stellung absolut reinen 
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dru hether der HenzoDs:iui.e anlangt , so war die Formel dieser 

ightherb ist aucli heute noch keine gnnz leichte Aufgabe. 



Saure damals noch keineswegs endgiltig festgestellt, die des Aethers 
inithin CG fortiori zweifelhaft. Bezuglich des Oxalsaure- Aethers end- 
lich hatten schon die ersten Versuche zu der Erkenntniss gefuhrt, 
dass seine Constitution eine von der der vorhergenannten Aether viillig 
verschiedene sei; iiberdies wollten die analytischen Ergebnisse mit 
der damals angenommenen Zusammensetzung der Aether ganz und 
gar nicht stimmen. Die Chemiker jener Periode betrachteten die 
Aether der Sauerstoffsaureii als Verbindungen der Anhydride dieser 
Sauren mit Alkohol, wahrend Durn as '  Versuche auf Verbindungen 
dieser Saureatihydride mit Aether hinzuweisen schieiien. Die Schwierig- 
keit, reine Aether zu gewinnen, und die noch grossere, die Reinheit 
durch die Analyse, welche iioch nach der volumetrischen Methode 
ausgefiihrt wurde, festzustellen, waren die Ursache. dass man den 
urspriinglichen Zweck der Untersuchung mehr und mehr ails dem 
Auge verlor. D u m a s  fiihlte, dass die Ausdehnungsversuche bis zur unan- 
fechtbaren Feststellung der Zusammensetzung der Aether aufgeschoben 
werden mussten. Er beschloss, auf giinstigere Verhaltnisse zu warten, 
unter denen er die Untersiichung auf breiterer Grundlage wiirde 
wieder aufiiehmen konnen, und theilte daher der Socidtte' de Physique 
vor der Hand nur die rrsten Ergebnisse der Arbeit mit, welche ihn 
wahrend eines grossen Theiles der Jahre 1819 und 1820 beschaftigt 
hatte. In  dieser Mittheilung betont e r  zumal, dass die in Frage 
stellenden Kiirper Aether- und nicht, wie man damals glaubte, Alkohol- 
Verbindungeii seien. Seine Bemerkring scheint indessen nur wenig 
beachtet worden zu sein; die damals ausgesprochene Ansicht hat in 
der That  bei den Chemikern erst spater Eingang gefunden, nachdem 
D u m a s  seine Absicht, diese interessante KGrpergruppe einem ein- 
gehenderen Studiurn zu unterwerfen, verwirklicht hatte. Auf diese 
grosse Untersuchung, welche im Jahre  1827 erschien, werden wir 
weiter unten zuruckzukommen haben. 

Mit' Iebhafter Theilnahme haftet uiiser Blick an diesen alteren 
Arbeiten auf dem Gebirte der  organischen Chemie; wir sind unschliissig, 
ob wir rnrhr den unverzagten Mutli bewundern sollen, mit welchem 
die Pioniere jener Periode in die ihnen ganzlich unbekannten Regionen 
eindrangen, oder die unerschutterliche Ausdauer, mit der sie den Boden 
bearbeiteten, um mit vollen Hiinden uber die jungfrguliche Scholle die 
Saat  anszustreuen, aus welcher dern heutigen Geschlechte so herrliche 
Ernten entgegengereift sind. 

I n  jener Zeit, d. h. im Jahre  1822, hatten sich D u m a s '  Verhaltnisse 
in Genf so gestaltet, dass er die Aussichten, welche eiiie Uebersiede- 
lung nach der Schweiz ihm boten, ernstlich in  Erwagung zu ziehen 
begann. Ein Zwischenfall aber, welcher auf den ersten Blick kaum 
darnach angethan erschien, eiireii wohlbegriindeten Lebensplan zu be- 
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einflussen, bestimmte ihn  binnen weniger Tage, den Gedanken an eine 
Niederlassong in Grnf g6nzlich fallen zu lassen. D u m a s  machte die 
Hekaiintscliaft eincs lllarines, unter dessen mannichfachen Gaben die 
des hinreissenden Zaubers . den er auf jugeiidliche Geister iibte, nicht 
die geringste war. Ich will versuchen, die Geschichte in den Worten 
zn erzshlen, in denen ich sie aus D u m a s '  Munde vernahm. BEiiies 
Tagescc, sagte e r ,  ))war ich mit Fertigstellung einer Zeichnung nach 
mikroskopischen Beobachtungen anf meiner Stube beschgftigt; urn be- 
clueem zeichnen zu kiinneii, hatte ich rneine Toilette auf ein Miniinum 
beschriinkt. WLbrerd ich arbeitete, h6rtc ich Jemand die Treppe her- 
aufkonimen nnd an meine Thiire klopf(m; s))hereincc'c, rief ich, ohne 
T O K ~  meiner Arbeit aufzusehrn. Als ich mich umdrehte, war ich erstaunt, 
einen seltsaiii costurnirten fremden Herrn vor mir zu sehen. Derselbe 
trug einen hellblaneri Frack init Metallkniipfen , eine weisse Weste, 
Nankinghosen nnd Stulpenstirfel. Dieser Anzng mochte unter dem 
Directoriuni Mode gewesen win, damals war er in hohem Grade aiif- 
fallend. Der  Hellblaue stand in mittlereri *Jtthren, der Kopf war schon 
etwas vorgebeugt, aber das Auge noch mit jugendlichem Feuer blickend. 
Mit freundlichem Lacheln trat er auf mich mi: )) ,Hr. D u m a s ? <  (c )) BZU 
dieneii , Herr ,  aber entschuldigen Sie micli! (( < )) ))Maellen Sie keinc 
Umstdnde, ich bin Ilr. v. H u m b o l d t  und miicbte nicht durch Genf 
reisen, ohne das Vergriiigen zn haben, Sie zii sehen.cccc Eiligst fuhr ich 
in meinen Rock und wiederholte meirte Entschuldigungen. Ich besass 
n u r  cinen Stuhl. Mein Resuch hatte die Giite, ihn anzunehmen, 
1% iihreiid icli mich wieder auf meinen hohen Zeichenschemel postirte. 
HI.. v. H n m b o I d t kannte bereits die Abhandlung iiber das Blut, 
wclche wir, Prbv o s t  und ich, kurz znror in dcr IlibliothPque u~,zuersclle 
reiiifl'eiitlicht hatten, und wunschte einige Praparate zu schen, welche 
noch i i i  meinem Hesitze waren. Seinem Vrrlangeri war bald ent- 
sproctien. ))zIch gelie ZLI dem Congress nach Veronacccc, sagte er, ))))und 
bcabsichtige mich rinige Tage in Genf aufzuhalten , um alte Freuiide 
zu selieii iind neue zu gewinnen, besonders aber um die Bekanntschaft 
jiniger Lente zu machen, welche ihre Laufbahn beginnen; wollen Sie 
rncin Cicerone sein? lch muss Sie aber darauf aufmerksam macheii, 
dass ich friih aufstehe und spat zu Bette gehe, konnten Sic Sich also, 
sagen wir, ron G Uhr  Morgens his hlitternacht zn nieiner Verfiignng 
stellen? ((( Der  Vorschlag wurde begreiflich mit Dank angenommc~n. 
Ein unerwnrteter Genuss stand mir beror. Hr. v. H n m b o l  d t  spr;tcli 
gern und ging voii einem Gegenstande zum andern iiler. ohne einrn 
Augenblick einzuhalten; es machte ihm offenbar Vergriiigen , wenn 
man ihm mit Aufmerksamkeit zuhorte, und er brauchte niclit zii fiiiclt- 
ten, r o n  einem jungen Marine unterbrocheri zii werden, der Zuni ersten 
Male das Gliiek hatte, die Namen L a p l a c e .  B e r t h o l l e t ,  Gay-  
L n s s a c ,  T h e n a r d ,  A r a g o ,  C u v i e r  und anderr Pariser Beriihint- 
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heiten aus den1 Munde eines Mannes zii vernehnieri, der rnit alleii 
diesen Gelehrten im engsteri persbnlichen Verkehre stand. Ich lausclite 
mit einein seltsamen Wonnrgefuhl, ein neuer Horizorlt dlmmerte vor 
meineii Blicken auf. M i t  Ausnahme der Zrit, welctie er fur Kesuche 
brauclite, blieb ich den ganzen Tag iiber mit H u m b o l d t  ziisammen, 
welchrr , blitzartig 1 on eineni Yimkte zuni anderii iiherspringend, das 
writgestreckte Gebiet seiner Erinnerungen vor mir eritrolltc. Nur  niit 
Miihe vermochte ich dem unaufhaltsaiiien Strorne seitier Reredsamkeit 
zu folgen. Hin rind wieder rief ihm der Blick in die herrliche Ge- 
birgslandschaft die Cordilleren in’s Gediichtniss zuriick, obwohl er, bei- 
laufig bemerkt, selbst auf den Mont Hlanc nicht eben grosse Stiicke 
hielt. Wiederholt kam er  :iuf die Wissrnschaft zii sprechen, und d a m  
waren es nach einander Astronomie und Physik sowie die beschrei- 
brnderi Natiirwissenschaften , welche seiri Dialog, ich sollte eigentlich 
sagen, sein Monolog im Fluge beruhrte. H ii m b o l d  t sprach mit wrnig 
lauter, etwas monotonrr Stimnie, und sein Reddlass ware kaum ein- 
drucksvoll erschienrn, wenn cr nicht dann und wann von einrm Zuge 
schalkhafter Mhdisance durchsetzt gewesen w6re, welchr oft unwilL- 
kiirlich ziim Vorschein kam; aber wenii der Klang der Stimnie von 
geringer Wirkiing w a r ,  so wurde die Aufmerksamkeit des Zuhiirers 
um so mehr durch das Feuer des Augrs gefesselt.(( 

) )Humbold t ’s  Aufcnthalt in Genf war n u r  con kurzer Dauer. 
Nach seiner Abreise schien mir die Stadt wie ausgestorben. Ich war 
wie in einem Zauber befangen. I n  den denkwiirdigen Stunden, welche 
ich in der Gesellschaft des beriihmten Naturforschers verlebt hatte, 
war ich ein anderer Mensch geworden. Meinem Geist hatte sich eine 
rieue Welt erschlossen. W a s  er mir von dem Leben in Par is  erzalilt 
hatte, von dem glucklichen Zusammenwirken dr r  dortigen Gelehrtert, 
von den Hulfsmitteln, welche die Metropole an der Seine den tJungerri 
der Wissenschaft zur Verfiigurtg stellt , hatte eineri unausliischlichen 
Eindruck in mir hiriterlassen. Es begann rnir klar zu werden, dass 
Paris der ririzige Ort  sei, wo ich linter den Auspieien der Fuhrer  
in den physikalisclien uiid chemischen Wissenschaftrn , mit denen ich 
- mie hatte ich damn zweifelri kiinneti? - alsbald in lebhaften Ver- 
kehr treten wurde, hoffen durfte, Rath und Beistand zu finden, um 
die Arbeiten, uhrr denen ich bereits seit langerer Zeit briitete, ziir 
Ausfiihrung zu hringen. Mein Entschluss war bald gefasst : Ruf nxch 
Paris! (( 

1)as Interessc ? rnit welchem U u m a s  den Zwischenfall erzahlte, 
der seinen Ai~fenthalt in Genf zia einem etwas pliitzlichen Abschlusse 
bt actite, ISsst keinen %weifel Gber den machtigen Einfluss, welchen 
die kurze Begegnung mit A l e x a n d e r  vori H u m b o l d t  auf seinen 
Lebelisgarig geiibt hat. Die Anekdote bietet ein neues Reispiel cler 
Vorliebc fiir junge Forscher . welche dem deutschen Gelehrteii eigen 
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war, dcs Scharfblicks, niit dem er aufstrelende Taleiite entdeckte, and 
dez Zaubers seiner Persiinlichkeit , dem sich Keiiier zu entziehen ver- 
niochte. 13s ist bekannt, ein wit. einflussreicher G6niier er L i e b i g  
geweseri ist, der uns eine reizende Schilderung seines ersten Zusam- 
nientreflens mit dem beriihmten Reisendrn hinterlassen hat, und es ist 
gewiss brmerkenswerth , dass zwei jungen Gelehrten , welche bahn- 
brrchende Arbeiten, den einen in Frankreich, den anderen in  Deutsch- 
land, spLter an die Spitze der Wissenschaft gefiihrt haberi, der Gross- 
nieister der Forschung anregend und fijrdernd ganz eigentlich auf der 
Schwelle ihrw Laufbahn entgegentreten sollte. Sind doch Beide 
spiiter nicht miide geworden, der Dankbarkeit, welche sie A l e x a n d e r  
v o 11 H u rnbol d t schuldeten, in tief empfundenen Worten Ausdruck 
zii leiheii. 

D u m a s ’  Uebersiedelung nach Paris, welche im Jahre 1823 er- 
folgte , brachte die gemeinschaftlichen physiologischeri Untersuchungen 
mi t  Pribvost zu ihrem Abschlusse. Zwar folgte der Genfer Physio- 
loge bald darauf seinem Freunde nach der franzkischen Haoptstadt, in 
welcher er sich eine Zeit lang aufhielt. Allein es handelte sich vorzugs- 
weise darum, unvollendet gebliebene Arbeiten zu beendigen und Er 
den Druck fertig zu stellen. Uebrrdies war  Prcivost’s Aufenthalt 
n u r  voriibergehend. Auch hatten die Freunde vie1 mit ihren eigenen 
Angelegenheiten zu thun, Prb vos t  mit der Ausbreitung seiner Re- 
kanntschaft unter den hervorragenderi Physiologen des Tages, D u m as 
mit den mannichfaltigen Vorbereitungen zur Lasting der rein che- 
mischrn Aufgaben, uber welche e r  schon wahrend der letzten Jahre 
in Genf vielfach nachgedacht hatte. Jedenfalls kam es nicht mehr zu 
Planen fiir neue physiologische Arbeiten, deren Ausfuhrung auch durch 
den Umstand erschwert worden war, dass P r k v o s t  bald nach seiner 
Vaterstadt zurtickkehrte, wo er sich schliessliclr niederliess. 

Obwohl der jurrge Gelehrte die Trennung von eiuem Freunde, 
nrit dem er Jahre lang tiiglichen Verkehr gepflogen hatte, schwer 
rmpfinden musste, da er nunmehr seiner] Weg allein zu gehrn batte, 
so fand er doch schon sehr bald eiiiigerr Ersatz in der Kekanntschaft 
mit drei jungen Miinnern seines eignen Alters, mit deuen er schncll 
in nahpre Reziehungeri trat. Diese waren V i c t o r  A u d o u i i i ,  der 
schon danials wohlbekanrite Zoologe, A d o  l p h e  H r o n g i i i a r t ,  welcher 
bereits einigr wichtige botanische Abhandlurigen veriiflentlicht hatte, 
und H e n r i  M i l n e  E d w a r d s ,  welcher gerade seine medicinischen 
Studieii btwidiqt hatte imd mit der Arbeit Wr seine11 Doctorgrad be- 
sclraftigt war. Die Freundschaft mit diesen drei jungen M h r e r n  
reifte im taglichcri Verkehre uiid wuide spiiter durch Familienbande, 
wrnn mijglich, iioch inniger geschlungen. Atich hat  D u m a s  nit. anf- 
gehiirt , diese Freundschaft als cine der schiinsteir Erruiigenschaftel~ 
spines Leberis zu prcisen, i d e m  sie ihm iiirht nur zii unerhch6pf- 
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licher Quelle der reinsten Freuden ward, sondein ihm auch wescntlich 
die Wege elmete, welche ihri zu eiuem so glorreichem Zicle ge- 
fiilirt haben. I'rid diese Preundschaft wurde niit gleicher Warme und 
Aufrichtigkeit erwiedert. Ein reizeiides Zeugniss derselben gebeil nns 
die beredteii Worte, in denen, mehr als ein Vierteljalirhui~dert spiiter, 
Mi l l i e  E d w a r d s ,  inderri er seine beriilimteri Vorlesuiigen uber die 
Physiologie nnd vergleichende Ariatornie der Merisehen und der ' M e r e  
dem Freunde D ulna5 widmet, seiner Werthschatzung des Maniies, 
seiner Bewunderung des Forschers Ansdruck leiht. 

Wenn das berechtigte Verlangen, mit den damaligen Fiihrern in der 
Wissenschaft bekannt zu  werden, ganz eigentlich der Heweggrond war, 
welcher D u r n  a s  bestimmte, Genf zu  verlassen, so gingeii seiue Wiinsclw 
bald, weit iibrr die kiilinsten Erwartungeri hinaris , in ErfGlluug. In 
dankbarer Rulirurig hat er oft dcr unbegrenzteu Gi i te  gedacht, mit 
welcher er w i i  den Miinnern anfgenomrnen wurde, zti denen er bisher 
niit geniischten Gefuhlen der Hochachtung nnd Ehrfurcht empor- 
g&lickt hatte. Die warine Theilnahme , wclche die berkhmtesten 
Gelehrten jener Periode deli Restrebungen ihrer jiiiigen Mitarbeiter 
auf dern Felde der Wissenschaft scherikten, wird anschaulich durch 
eirie Arieltdote bekundet, welche D u m a s  von seinem DBbut in der 
Akadeniie der Wissenachafteo zti erzdhlen pflegte. Er hatte die be- 
reits erwahnte, genieinschaftlich mit PrC: v o s t  ausgefuhrte Enter- 
suchung iibrr die Maskelcontraction roigetrageii und sich dann be- 
scheiden in eine Venstervertiefung znr iickgezogen, als ein Mitglied d r r  
hkademie, ein alter Maun mit weisseni Haar und wiirdei ollem hntlitz, 
auf dcsr anderu Seite des Tisches sich erhob urid ;tuf ihn zuschritt. 
zMr. I) u m a s  (o sagte e r  in formeller Weise zii dem erstaunten jungeii 
Chemiker, ))wollm Sie niir die Ehre  crweisen, ubchsten Mittwoch iiiit 
rnir zn Mittag zu speisen?c( Niclits natdrlicher, als dess eirie so freund- 
liche Eiiiladuiig init Dank angeiiommeri wnrde. Nachdem man noch 
einige hiifliclie Worte ausgetauscht hatte, triit D u in a s  ' nerier Frennd 
deli Riickweg nach seinem Platze an, voi i  allen Seiten mit dein Aus-  
druck ehrerbietiger Hochacht uiig begrisst. sMit wein sol1 ich zu Nit- 
tag speisen? (\ fragte I3 11 111 a s  einru seiner Nachbarn: oilber kenilen 
Sir  denn nicht L a p l a c e ?  (( war die hntwort. A m  nachsten Mittwoch 
speiste Dun ias  rnit L a p l a c e  uiid erfuhr bei dicser Gelrgenheit, daas 
der I)eriihrnte Astrcmom seit seiner gemeinschaftlichen Arbeit init 
L a v o i s i e r  fiber die thierischc Wariiie urid die Respiration eine Art  
Leidenscliaft fur physiologische Untersuchungen belialten hatte. Ein 
regelm5issiger freuiid~cI~:iftliel~er Verkehr war die Folge dieser e twts  
kur7 angebuudeneu Einladung, und dieser wurde anch von der Marqiiise 
d e  Lap1:tce aiifreclit erhalten, die ihreii Gatten viele dahre iiberle1,te. 
Iri diesem Umgange niit L a p l a c e ,  d r r  nie autsj+ehiirt hat te ,  den 
friihen, gransanien 'rod seines Mitarbeiters ZII betraitern, hat sich bei 
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D u m  a s  offenbar jene schwiirmerische, fast bis zurn Cultus gesteigerte 
Verehrnng fur den Namrn L a v o i s i e r  entfaltet, welche an so vielen 
Stellen seiner. Schriften Ansdruck findet. 

Wie sehr L a p l a c e  drm jungen D u m a s  zugethan war ,  davon 
erhalten wir noch Tiele Jahre spiiter bemerkenswerthe Knnde. Als die 
Familie. welche damals durch den Sohn, den General der Artillerie, 
und die Erikelin, die Marquise d e C o 1 b e  r t ,  vertrrten war, beschlossen 
hatte, auf eigene Kosten eine Gesammtausgabe der Werke des be- 
riihniten Astronomen zu veranstaltm, war  es ihr W U I I S C ~ ,  dass der 
alte Frennd des Hauses mit der Ausfiihrung dieses Vorhabens betraut 
werden solle. In der That ist diese prachtvolle Ausgabe von 
L a p l a c e ’ s  Werken i n  12 Quartbanden, soweit sie erschienen ist 
- G BBndr -, unter den Auspicien von D u m a s  und B e r t r a n d  
verijffentlicht worden. 

Wir  erfahren Lei dieser Gelegenheit von D u m a s ,  dass die wohl- 
wollende Theilnalime fur junge Arbeitsgenossen auf  dem Felde der 
Wissenschaft, welche L a p l a c e  in so hohem Grade erftillte, der grossen 
Mehrzahl seiner beruhmten Zeitgenossen eigen war. B e r t h o l l e t ,  
V a 11 (1 u e 1 i n , G a y  - L u s s ac , T h e n a r  d , A1 e x a n  d r  e B r o n gn  i a r t , 
c u v i e r , G e o f f r  o y S a i n t  - H i 1 a i r  e ,  A r  ag o , A m p i. r e, P o i  s s on,  
alle haben vielfache Reweise gegeben, wie sehr es ihnen am HerLen 
lag,  jungen Forschern die Wege zu ebnen und auf diese Weise den 
Fortschritt der Wissenschaft zu fiirdern. 

Die Stelle eines Rkp,Ptiteur de Chimie fiir T h e n a r d ’ s  Vorlesungen 
an der &ole Po1,ytechnique war gerade frei geworden; Arago schlug 
D u m a s  fur dieselbe vor, und die Ernennung erfolgte, noch ehe 
D u m a s  erfahren hatte, dass er als Candidat aufgrstellt worden war. 
111 Paris existirte damals ein Verein fur Abendvorlesungen uber 
Literatur urid Wissenschaft, der einige Aehnlichkeit mit der be- 
kannten Londoner R o y a l  I n s t i t u t i o n  hatte, obwohl das literarische 
Element vorherrschte. Dieser Verein, welcher urspriinglich L y c e  u m 
hiess, aber besser unter dem spateren Namen A t  h e n  a e u m bekannt 
ist, war  auf Subscription gegrundet worden und wurde durch jahrliche 
Beitriige erhalten: e r  hatte in der Rue Valois, nicht weit von dem 
Palais Royal, seinen sitz. Dort hatte l a  H a r p e  seine beruhniten 
Vortrage uber Literatur gehalten; zu der Zeit, von der wir sprechen, 
las M a g e n d i e  uber Physiologie, M i g n e t  uber Geschichte. Der  
Unterricht in der Chemie war  bisher in den Handen R o b i y u e t ’ s  
gewesen , aber dieser hatte seine Verbindung mit dem Athenrium 
aufgegeben, und A m p e r e  war es gelungen, D u m a s  diese Anstellung 
zu verschafien, ohne vorher mit ihm uber die Angelegenheit gesprochen 
zu haben. Unter dem Einflusse so beriihmter Giinner traten die 
physiologischen Studien mehr und niehr in den Hintergrund, wahrend 
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sich die gaiize Energie des juugen Gelrhrten de r  Losung cheriiisclier 
Aufgaben zu widmen beganii. 

Die cheriiischen Laboratoririi der 1 orhergehmden l'eriode warwi 
im grossen Style eingerichtet gewesen, so dass sie selbst die \er- 
wickeltsten Operationrn i n  fast fabrikatorischern Mii:issstabe auszufiihrtJn 
gestatteteii. Die gliicklichen Inhaber derselben wiirden sich ob dcs 
elenden. Winkels riitsetzt haberi , welcher D u m  a s  unter der wohl- 
klingvnden Hezeichriung xLaboratorinmcC ziir Zeit , als er seiu tienes 
Anit als chernisrher Rbpe'tLtPw an der polytechnischeri Schnle anti at, 
als Arbeitsraarri angewiesen war. Die ber uhniten Laboratorien, welrhe 
Zeiigeri der grossen Versuche iiber das Ralium iind Natrium und der 
iu  dcii beiden Harideti veriiffrritlichteri Uritrrsiichungeii Gay-I,u s s ac's 
und T h e n a r d ' s  gewesm wiiren. existirtrn nicht mehr. Die grosse 
Hatterie war i n  die Riirnprlkamrner gewaridert. Was dem Ripbtiteur zur 
Vrrfiigung st:ind, waren eiiie Ar t  Kiiche fur die Vorhei eitutih der Vor- 
lesungen und eiii kleiries Zirnrrier ohne Kamin, welches rnit Schriitilteii 
fur die l'raparnte ausgestattet war. Diimas war bitter e~ittdirscht, als 
er 1 on spinein splendidrn Apartemcnt Besitz ergriff, Irchr Wage, kein 
Baromrter, keiii Therrnonirtei~. ltcine grtiduir te &lire, Ubei liaupt keiii 
Plfcisiorisiiiqtr~inlrIlt irgend wrlcher Art  fiir die Foi schiiiig Die gaiizr 
Aiisrustiing des Lalmratoriurns bestand in dsii Apparirten und Pr:iparateii. 
welche fur die Demonstrations\ crsuche in deli Vorlesungen iilxr :ill- 

geineirie Chemie gebraucht wurdeii. 

Zu  jerier Zeit war CH ICeirierwcJgz leicht, ein Laboratoriuni rnit dtvi 
nijthigeii Arbeitsinitteln anszust,ittrii, zumal aber I-'racisioiis;ip~Lr.ate 
fiir fvinere Versuche z u  beschaft'en. Mechaniker. welche sich mit der 
Herstellung pliysikalischer Instrunicnte befassteri, existirtcri kaurri. Dirse 
wichtige Industrie, welche sich seitdrm mit dem Wachsthum dcr 
Wisseiischaf't in so bewundernswurdiger Weise entfdtet hat, musstr 
erst iiocli geschafferi werden. Mit Ausiiahme voii F o r t i n , drr nocli 
lebte nnd fur die jiingeren Forscher niit demselben Eifer arbeitetr, 
den er  in seiner Jugend L a v o i s i e r  gewidmet hatte, gab es ltaurn 
eiiien Iu~truriirntciiniactier , welcher nicht der Uebrrzeugang geweseii 
w:ire. tiass Apparate zum ,,Zeigeiicc, iiicht aber zum ,Arbeitencc gemacht 
wiirderi. Kein Zwrifel! die uiibegrenzten Hiilfsmittel der frarizijsischeri 
Metropole, welche sich R U S  der Frriie in so verfiihreriscbern Lichte 
gezeigt hatten, wareii in der Nahe zii beklagenswerther Hedeutungs- 
losigkeit zusammengeschrumpft. Unserem jungeri Freunde blieb nichts 
fibrig als roil Nruem die erfinderisclie Tliktigkeit zii uben, welche ihm 
bereits in Genf Liber ahnlichr Schwierigkeiten hinweggeholferi hattr. 
Irnmerhin rerstrichen Jehre ,  eh r  es ihm geluiigen war ,  sein Labora- 
torium auf einein ansthidigen Frisse einzurichten, uni fur jede Arbrit 
geriistet zu sein. 



Aber es war keineswegs iiur der Mangel eiiies wohlausgestatteten 
Laboratoriums, welcher ihn in den ersten Jahren nach seiner Ueber- 
siedelung an der Ausfiihruog griisserer wissenschaftlicher Arbeiten 
hinderte. Seine Vortrage a n  dem Athenitum erheischten vielfache Vor- 
bereitungen; iiberdies hatte e r  als Assistent in T h e  liar d’s Vorlesung 
das  Wentliche Experimentiren zu iiben, eine Kunst, in welcher e r  es 
zu  so grosser Meisterschaft bringen sollte. Ausserdem hatte er mit 
seinen Freunden A u d o u i n  und B r o n g n i o r t  die Annales des Sczences 
Natuielles beg1 undet und bereits angefangen, die Materialien fur seiner] 
grossen Trait; de Chimie appIiyuPe aux Arts zu sammeln, desseii erster 
Band irn <Jahre 1828 erschien. 

Aber wenn dies fiir D u m a s  eine Periode uuablassigen Schaffens 
urid oft der hiichsten Anstrengung war ,  so fiihrte sie ihn gleich- 
zeitig auf die sonnige Hiihe des Daseins, indem sie dem feurigsten 
seiner Wiitische Erfiillung brachte. Es gelang ihni die Zuneigung 
der  Dame zu gewinnen, welche so tiele Jahre tiindurch seine treue 
Lebensgef:ihrtin gewesen ist. Schon seit einiger Zeit itatte Dun] as  mit 
der Familie A l e x a n d r e  B r o n g n i a r t ’ s ,  dcs Vaters seines Freundes 
A d  o l p h e ,  in f~eundschaftlicliem Verkehr gestandrn , welcher bald zu 
seiner Verlobung mit Mademoiselle H e r  mi  n i e  , der kltesten Tochter 
des beriihmten Geologeri, fuhrte. Am 1s. Febroar I826 wurde der 
Ehebund geschlossen, welcher langer als ein halbes ?Jahrhundert fiir 
beide Gatten eine Quell? des reinsten Gliicks gewesen ist. Waren 
1) ulnas noch zwei writere Leberisjjahre geschenkt gewesen, so wiirde 
e r  seine diamantne Hochzeit gefeiert haben. Was  Madame D u m a s  
ihrem Gatten gewesen ist als liebevolte Genossin seiner Geschicke, 
als treue Mutter des Sohnes und der Tochter, welche dieser Ehe  ent- 
sprossen, als Kathgeberin, als Helferin, als Engel des Trostes in 
den Priifungen, welche ihnen nicht erspart blieben, - eine entfernte 
Ahnung davon kiinnte nur haben, wer sich der edlen Gastlichkeit 
erfreut hat, durch welche das Dumas’sche Haus unter den Auspicien 
der edlen Frau zu einem Mittelpunkte der Anziehung fur die Pariser 
Gesellschaft geworden war. 

Gleieh mit dein Eiiitreten in das Arbeitsgebiet der organischen 
Chemie war D u m a s  einem gewaltigen Rivalen in Deutschland be- 
gegnet, dem - seltsames Zusammentreffen! - dasselbe Studium, das 
der Pharmacie, als ~4usgaiigspunkt gedient hatte, der aber, ohne zuvor 
in die physiologische und naturgeschichtliche Phase eingetreten zu sein, 
in der Arena erschienen war. L i e b i g  und D u m a s  haben in der 
That  auf dem Felde der Wissenschaft mehr als einen Strauss ausge- 
fochten. Allein diese Pehden, welche zumal durch den Unistand be- 
dingt wurden , dass Beide vielfach denselben Gegenstand bearbeiteten, 
konnten sie nicht Wuiider nehmen. Sie wussten, dass es in einem 



Angenblicke, i n  welcheni es galt , die organische Chemie gewisser- 
maassen auf neuer Basis aufzubauen , weit weniger darauf ankam 
nene Kijrper zu entdecken, als vielmehr den bereits belrariiiten ilire 
richtige Stelle anzuweiseii. Es fehlte iiicht ari Beobxchtungeri , allein 
sir waren virlfach unrrkliirt , nncl es war daher gam iiaturgenihss, 
dass manche der ZLI liisrriden Anfgaben gleichxeitig \ 011 vei 3chiedenen 
Forschem in Angriff genommen murden. 

Diese Zusammenstiisse, auf welche wir in der  Folge riiehrfiich 
znriickkonimen werden, sind des Oefteren ziemlich heftig gewesen, 
wie dies nicht anders seiii konnte, waren es doch zwei junge und 
feiirige KBmpfer, die, Heicle von der Richtigkeit ihrer Ansiclitrii iiber- 
zeugt, auf einarider prallten. blitunter i n  der Hitze des Gefechtes ist anch 
wohl ein iibereiltes Wort  gefallen, das wie eine persijnliche KrSinkung 
klingen mochte; aber wie heftig anch iniiiier die Fehtle entbrannt war. 
die KBmpfer vergassen niemals, dabs hie Beidr unter d r m  Banner der 
Wahrheit fochten; anch trennteii sie sich, wvenn sic die Schranken 
verliesseri , stets rriit erhiihter Hochachtnng fiir einander. Wenn rriaii 

sich heute dieser Streitigkeiten erinnert, welche bereits einer meit hinter 
uns liegenden Zeit angehijren, so hiirt man mit Vergniigen, was die 
Gegnrr selber in spiiteren Jahren iiber dieses Theina zn sagen hatten. 

In seiner GedSich tnissrede aiif P e 1 o u z e konirnt L) u m a s auf diese 
friihe Arbeitsperiode zuriick : 

>In das noch uiiangebaute Ge'srirt stiirzten wir u n s ,  L i e b i g  und 
ich, mit jugendlicher Begeisternng. Die %ah1 der orgnnischen Ver- 
bindungen, heute eirie unbegrenzle, war auch damals schon eine sehr 
grosse. Allein das Studium derselben, werin wir die Gruppe v o i i  

Kiirpern ausnehmeri, welche von C h e v r e  u l  bearbeitet wordeii war, 
hatte noch keirie Ergebnisse c o i l  erheblicher Wichtigkeit geliefert. 
Die Natur der meisteri Verbindungen war  unbekannt. Das Wesen 
ihrer Verschiedenheit , ihre Analogie , ihr Zusammerihang unterein- 
ander war wie mit einern Schleier verhiillt. Um uiiseren Weg durch 
cliese nnerforschten Provinzen zu finden, hatten wir .vcrrder Compass 
noch Piilirer, weder Gesetz noch Methode. Jeder r o n  uiis huldigte 
besonderen Auffassungen, Jeder hatte sich gewisse Aiisichten ansgebildet, 
die ihm eigenthumlich wareii, and welche e r  mit Warme, ja selbst 
mit Leiderischaft , aber ohne Neid und Eifersucht rertheidigte. Die 
Znhl der Entdeckiingen , welche zn macheii waren, schien uiieodlich, 
iind Jeder konnte mit seiner Ernte zufrieden sein. Was uns Beiden 
am Herzen lag, war ,  das Land zu iiffnen und Strassen abzustecken. 
Auch zweifle ich nicht daran, dass L i e b i g  ebenso grosses Vergniigen 
empfand, meine Abhandlungen zii lesen, als mir die Lectiire der 
seinigen gewlihrte. War ein neuer Einblick gewonnen, mas lag daran, 
ob von dem Einen, ob von dem Anderen, erschien doch Beiden der 
Weg zur Wahrheit geebnet.c( 
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Utid diese Gefiihle f~=eundschaftlicher Hochachtnng wiirden von 
L i e b i g  in vollem Maasse erwiedert. Der  deutsche Forscher hat seiner 
Hewunderung fur D n m a s zu den verschiedensten Zeiten Ausdruck 
gegeben, niemals jedoch mit griisserer Warme als in den Worten, 
mit denen er ihm eine deutsche Ausgabe seiner chemischen Briefe 
widmet. Es ist eine Freude den Brief zu lesen, welchen er bei dieser 
Gelegenheit an seiner] friihereu Gegner richtet : 

Mein l i e b e r  D n m a s !  

Eiri eigenthumliches Geschick lenkte in der Wissenschaft, 
der wir unser Lebeii gewidmet haben, unsere Krafte seit langer 
als einem Vierteljahrhundert einerlei Richtung zu. Wenn aiich 
die Wege nach dem gemeinschaftlichen Ziele nicht inimer die 
nanilichen waren,  in der Nahe des Ziels trafen wir uns stets 
wieder und reichteri uris die HBnde. 

Niclit das Vaterland allein , die gitnze wissenschaftliche 
M’elt anerkennt den Umfang, die Tiefe und Wichtigkeit Ihrer 
Arbeiten und Entdeckuiigen; aber Niemand kennt bes3er als 
ich die Schwierigkeiten, die Ihr  Genius zu uberwinden hatte, 
urn zu den unschiitzbaren Resnltatrn zu gelangen, welche zum 
grossrn Theil die Orundlage unserer neueren Wissenschaft 
ausnrachen; im Kampfe mit den Hindernissen sind Sie nie in 
die Arena hinabgestiegen, ohne sir als Sieger zii verlassen. 

Gestatten Sie mir als einen Ausdruck der hohen Achtnng 
und Aiierkennung der nienste, welche Sie dr r  Wissenschaft nnd 
der Welt geleistet haben, Ihnen dieses kleine Werk zu widmen, 
i n  dem ich den Versuch gewagt habe, die Lehren, an velchen 
Sie so grosser1 Antheil haben, in den Fortschritten und wich- 
tigsten Anw~ndungen der Cheniie , einem grosseren Kreise be- 
kannt und zugauglich zu machen. Ich werde Ihren Beifall als 
den griissten Lohn ansehen, der mir werden kiinnte. 

G i e s s e n ,  irn Juni 1851. 
Lie b i g .  

Auch beschrlrikte sich L i e  big’s  Bewunderung keincswegs auf 
den Forscher. Er liebte und schatzte in D u m a s  nicht weniger den 
Menschen. Davon geben seine schiinen Briefe an W i i h l e r ,  von derien 
in letzter Zeit einige veroffentlicht worden sind, unzweifelhafte Kunde. 
I n  einem derselben gedenkt L i e b i g  eingehend einer reizenden Be- 
gegnung rnit D u m a s  linter dem gastlichen Dache ihres gemeinsamen 
Freundes F r e d .  K u h l m a n n  in Lille. Er schliesst, yon D u m a s  
sprechend, mit den Worten: ,Er ist bei Allem eine grossartige 
Natur.cc 



Aber wir miissen zu D u m a s ’  fruheren Arbeiten auf dem Felde 
der experimentalen Forschung zuruckkehreu. Sie waren keineswegs 
ausschliesslich der organischen Chemie gewidmet; in der T h a t ,  eine 
der ersten dieser Arbeiten, welche alsbald die Augrn der wissenschaft- 
lichen Welt auf den jungeii franztisischen Forschrr leiikte, behandelt 
Fragen von weit umfassenderer Redeutung. W i r  sprechen 1-on seiner 
klassischen Abhandlnng : ,)Ueber einige Punkte der atornistischen 
Theoriecc , welche 18% in den Annales de Chimie et de Physique ver- 
iiffentlicht wurde, und in welcher der Verfasser alsbald zu  den hijchsten 
Regionen der chemischen Philosophie eniporstrigt. Wer heute nach 
nahezu sechzig ?Jahren diese bewondernsw~rdige hbhandlung, welche die 
Lijsung alter Probleme auf neuen Wrgen anstrebt, mit Aufnierksamkeit 
studirt, der wird dankbar erkennen, dass Vielea, liitrgst Genieingut 
Qewordenes, in ilireni Xrihalte wurzelt, allein er wird auch mit Erstauiien 
wahrnehmen , wie 1 iele tinserer heutigen Anschaaungen , welche wir 
gewohnt sind ganz eigeiitlich als eine Errungeiischaft erst der letzietl 
Jahrzehnde zu betracllten, schori damals unzmeicleutig zum Arisdrucke 
gckommen sind. 

Es ist die Cnsicherheit der Ergebnisse fruherer Untersuchungeii 
iiber die Atomgewichte drr Elemerite, welche D riniah veranlassten, 
wieder a n  diese Aufgabc heranzutreten. Alsbald wird aber auch 
ein ncuer Curs eingrhalteu, um zum Ziele zu gelangen; in drr That  
sehen wir hier zum ersten Male eine Methode verwrrthet, ohnr 
welche wir uns die chemische Forschung kaum niehr denken kiinnen. 
Wcnn wir auf  die Ergebnisse der citirten ALtiancllung irn 1,iclite der 
hentigen Wissenschaft zuriickblickeu, so erkennen wir nlsbald, welchen 
Vorspriing der franziisische Chemiker seineii Zeitgenossrn gegeriiiber 
gewonnen hatte. sIch beschaftige michcc, sagt er ,  ))mit eiuer Reihe 
von Versucheii, deren Zweck es ist, die Atomgewichte einer griisseren 
Anzahl von Kiirpern festzustellen, indem ich ihrc Dichtigkeit im Gas- 
oder Dampfzustande bestimme. Hierzu bedarf es einer Hypothese, 
welche alle Physiker gelten lassen. Sie besteht i n  der Annahme, dass 
in siimmtlichen. tinter denselben Bedingiiiigen beohachteten elastischen 
Fliissigkeiteii die Atome in  gleicher Entfernung von einaiider uud in 
gleicher Snzahl vorhatiden sind c( 

sEin unmittelbares Ergebniss dieser Art, die Frage aufzufasseii, 
ist bereits Gegenstand einer gelehrten Discussion Seitens A m  pi! r e ’s(( 
- imd, wie der Verfasser spater hinzufugt, A v o g a d r o ’ s  - agewesen, 
welcher die Chemiker aber, niit Ausnahme vielleicht von G a y - L u s s a c ,  
nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es ist dies die Noth- 
wendigkeit der Annahme, dass die Molecule der einfachen Gase einer 
weiteren Spaltung fiihig sind, einer Spaltung, welche in dem Augeti- 
blicke der Verbindung eintritt und mit der Natur des gebildeten Kiirpers 
wechsekcc 
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Es ist offeiibar, dass der Verfasser seine Untersnchungen mit den- 
selberi Auffassungen eroffnet, welche den in der heutigen chemischrn 
Philosophie geltenden Ansichtrn zu Grunde liegen, nnd man muss sich 
nur  wuiiderii, dass die Verwerthung der Ideen jener beriihmten Phy- 
siker im Dienste der Chemie, welche wir der scharfsinnigeii Iriitiatire 
D u m  a s '  verdanken. riahexti ein viertel Jahrhundert in Vergessenheit 
gerathen konnten. 

Nachdem er  in klaren Worten das Ziel der Untersuchung dar- 
gelegt hat. beschreibt Durn  a s  die verschiedenen Modificationen der  
wohlbekannten Mrthode der Dampfdichtebestimmung, mit welcher er 
die Wisseiischaft bescherikt hat ,  und welchr aus seinen Hariden als- 
bald i n  eiiiem Zustande der Vollendung hervorgegaiigeu ist, dass 
Verbessrrurigen kaum mehr stattgefuiiden haben. Ini Hinblicke au f  
ihr * ausserordentliche Einfachheit hat e r  keiii Bedenken getragen, die 
allgemeine Einfuhrung seiner Methode in den chemischeu Laboratorien 
zu prophezeihen, und nirmals ist eine Prophezeihung zweifelloser ein- 
getroffeen. M'o w i r e  iti der That  der Chemiker, der sie niclit im Laufe 
seiner Untersuchungen wiederholt i n  Anwendung gebracht hatte ? 
C a h o n r s  in heirier grosyen Arbeit uber die Zunahmr der  Dampf- 
dichte der EssigsCure hei Temperaturen, welche nur wenig Cber ihrem 
Sirdepunkt liegeii, hat sich ausschliesslich der D u  mas'schen Methode 
bedient. Der Vortheil, welcheri dieser Process fiber das Verfahren von 
Gay-  L u s s a c  bietet, brsteht in drm grossen Intervalle von Tempe- 
ratureii, intierhalb dessen er ausfuhrbar ist. uiid welches sich noch 
erweitert hat, seit Ste.  C l a i r e - D e v i l l e  und T r o o s t  Porcellan statt 
Glas i i i  Anwendung geebracht haben , wenn sehr hohe Temperaturen 
erreicht werdrii sollen. 

Von deri zahlreichen Rrsultateti, welche D u m a s  selber gewonnen 
hat, kiiiirien wir nur einige arifiihren, welche ihm in seinen atomisti- 
schen Speculatiouen gedient haben, und fur deren Erzielung die Me- 
thode ersonuen worden  war. lndem er die Dampfdichte der Chloride 
des Phosphors, Arsens, Bors, Zinns und Siliciums sowie eiriiger 
Fluoride dieser Elemente bestimmte, gelangte er zn Wertheu, welche 
seitdeni lreine Veraiiderung mehr erfahren hahen. Auch die Atotn- 
gewichte des Phosphors, Arsrns und Bors, welche er aus diesen 
Werthen ableitete, indeni er die in z w e i  Volurrien ihrer Chlor- u n d  
Fluorverbindungen enthaltenen Gewichtsmengeri als solche ansprach, 
sind noch hrute allgemein anerkannt, und obwohl er, verfiihrt viel- 
leicht durch die grosse Einfachheit der sich ergebenden Verhaltiiisse, 
Bedenken trug, seine eigenen Ideen bis zu ihren aussersten Coli- 
sequenzen zu verfolgen und ids Atomgewichte des Zinns und Siliciuins 
die Quantitaten dieser Eleiiiente betrachtete, welche in e i n  eni Volum 
statt in z w e i  Volumen ihrer Verbindungen vorhanden sitid, so war 
doch gleichwohl eine unmittelbare Iqolge dieser Versuche eiii roll- 
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stcndiger Umschwung in den iirisichten der Chemiker iiber die Con- 
stitution einer der wichtigsten in der Na,tur rorkommenden Verbin- 
dnngen, namlich der Kieselsiiiure und. folglich auch der Unzahl von 
Mineralien, i n  denen die Kieselsaure als Bestandtheil elithalten ist. Der  
Znfall wollte, dass B e r z e l i u s  kurz vorher i n  umfassender Abhandlring 
eine Clnssiiicat,ion der Silicate veriiffentlicht hatte, welche sich auf die 
Annahme stiitzte, dass das Atomgewicht des Siliciums drei Viertheile 
d r s  heute geltenden Werthes sei, und dass - einfache Consequenz - 
das Molecul der Kieselsaiire drei Atome Sauerstoff enthxlten rniisse. 
Liess man dagegen das Atomgewicht des Siliciums gelten, zii welchem 
Dumas durch Bestimmung der Dampfdichte seines Chlorids und 
Fluorids gelangt war, so konnte man die Kieselsanre nicht langer :ils 
ein ‘rrioxyd betrachten. Auch nahm Do m a s  keinen Anstand, dieselbe 
als pin Monoxyd anzusprechen, welches i l l  unserer heutigen Notation ein 
Dioxyd ausdriickt. War dies aber richtig, so hatte die B e r z e l i u s ’ s c h e  
Abhandlung iiber die Classification der Silicate als eine Art legislatirer 
Knndgebang, in welcher selbst die Form des Susdrucks Anspruch auf 
Unverletzlichkeit zu erhelien schien, ihre Bedeutuiig rerloreii. Dieser 
Thats;xhe war  sich der beruhmte schwedisclie Forscher peinlich be- 
wusst, und er  liess es daher auch an Anstrengungen nicht fehlen, die 
alte Formel der Kieselsaure aufrecht zu erhalten. In einem an den 
jungeri franzBsischen Cheniiker gerichteten Briefe rath er  zii griisserer 
Vorsicht in der Interpretation seiner Versnche , dereri Richtigkeit er 
indessen ohne Riickhalt anerkeiint, urid warnt ihn, sich nicht durch das 
Ergebniss eines einzigen Versuches verleiten zu lassen, die Gesammt- 
beweiskraft einer grossen Anzahl anderer Versuche zu bezweifeln. Der 
Brief ist in den gewiunendsten Ausdriicken abgefasst, man liest indessen 
unschwer zwischen den Zeilen, n i e  sehr der Schreiber fiir das Schicksal 
seiner Kieselsgureformel besorgt ist. Allein die Wissenschaft in ihrem 
unaufhaltsamen Laufe ziigert nicht , unerhittlichen Fusses iiber die 
Lieblingsansichten selbst ihrer eifrigsten Priester hinwegzuschreiten. 
Die neue Auffassung der Constitution der KieselSure gewann 1;tngsam 
aber sicher Buden und wurzelt heute so tief in unserer Ueberzeugung, 
dass die jungere Generation der Chemike;. kaurn die Ausdauer be- 
greift, mit welcher dieser Neuerung Wide:stand geleistet worden ist. 

Es muss indessen hinzugefugt werden, dass €3 e r z e l i  u s niclit der 
Mann war, welcher sich hnrtnackig der unerbittlichen Logik des Ver- 
suches hatte widersetzen oder einem bahubrechenden Forscher grollen 
kiinnen, selbst wenn er seine liehsten Ansichten zu Falle gebracht h&tte; 
andrerseits hat sich D u m a s  durch die mitunter etwas persiinliche 
Kritik, welche der schwedische Chemiker bei dieser wie mehrfach 
bei atiderer Gelegenheit geubt ha t ,  nieht verstimmen lassen, und als 
B e r z e l i u s  im Jahre  1839 nach Paris  kam, war der Verkehr zwisrhen 
den beiden grossen Chemikern ein aufrichtig freundschafthher. 
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Obwohl Dumas '  Abhandlang: sueber  einige Punkte der ato- 
mistischen Theoriecc zur Zeit einen tiefen Eindruck gemacht hat 
urid von dauerndem Einflusse auf die Entwickelung der chemisclien 
Philosophie gewesen ist,  rriinmt es den heutigen Leser gleichwohl 
Wnnder, dass die A vogadro ' sche  Hypothese beziiglich der con- 
stitution der Materie, welche ihm als Ausgangspunkt gedieiit und 
durch seine Untersuchungen eine wesentliche Stiitze erlaugt hatte , in 
deli Aiiffassungtin der Cheniiker jener Periode nicht dauernd zur 
Geltuiig kam, und dass noch drei Jahrzehnde verstreichen miissten, 
ehe sie als allgemein anerkannte Grundlage fur die Betrachtung chemi- 
scher Erscheinungen Eingang fand. Verschiedene Umstande habeii sich 
vereinigt, om diese Verzogerung zu hewirken. Wie dem auch sei, man 
kann nicht umhin zu fragen, warum zijgerte D u m a s ,  die volle Ernte 
dieser fruchtbareri Hypothese einzuheimsen? Warum, um nur einen 
Punkt anzafiihren, rerschmahte er es, sanimtliche Verbindungen durch 
gleichroluniige Formeln auszudrlcken, welche ihre Molecule dargestellt 
haben wiirden? Dann wieder sirid wir erstauiit, dass die unzweideutige 
Unterscheidung zwischen kleinsten physikalischen und kleinsten chemi- 
schen Theilchen. welche sich durch die ganze Ahhandlung rerfolgen 
lasst, riicht durch besondere Bezeichnungen scharfer hervorgehoben 
wird, urn dem Leser die beiden Auffassungen, in ihrem Gegensatze, 
besser zum Verstandnisse zu bringen. Es ist nicht zu bezweifeln, 
dars die gliickliche Einmiithigkeit, mit welcher die heutigen chemi- 
schen Fiihrer, ran  denen die Hypothese A v o g a d r o ' s  ausnahinslos 
anerkaiint wird , ubereingekommeii sind, die ersteren als Molecule, die 
letzteren als Atome zu bezeichnen, die Discussion der Frage ausser- 
ordentlich erleichtert hat. Wie vollstindig die Ueberzeiigung von der 
Nothwendiqkeit dieser Unterscheidung sich bei D u m as eingebiirgert 
hatte, erhellt uberdies auch unzweifelhaft aus der Einleitung zu dem 
Trait& de Chimie appliqude aux Arts, welche zwei Jahre spater, iximlich 
18'28, verijffeiitlicht wurde, und in welcher er zum ersten Male das oft 
citirte Keispiel giebt, welches diese Unterscheidung durch die Rildiing 
der Salzsiure erliiutert. Wenn 1 L Wasserstoff, in welchem wir 
1000 Atome annehnien wollen, und 1 L Chlor, welches einer iilinliclten 
Arinahme zufolge 1000 Atome enthalten soll, durch ihre Vereiiiigung 
2 L Chlorwasserstoff erzeugen, in denen offenbar 2000 h tome S d z -  
saure rorhanden sind, niiissen wir wohl mit D u m a s  die Nothwen- 
digkeit einer weiteren Theilung der elementaren Atome annehmeii. 
Es braucht kaum daran erinnert zu werden, dass heute jeder Professor 
dieses Reispiel gebraucht, wenii er seinen Studenten den Unterschied 
z wischen elementaren Moleculen und elementaren Atomen erklaren will. 

Weiin nun Dumas ,  obwohl e r  physilcalische uod chemische 
Atome ganz unzweifelhaft unterschied, im Jahre 1826 nicht geuau zu 
der Buffassung gelangte, welche uns nach ;Iblauf eines halben Jahr- 
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hunderts die logische Conseyaenz seiner Untersuchnng zu sein scheint, 
so diirfen wir nicht vergessen, dass sich dir Chemiker dani;ils nicht 
in dem Besitze der Mannichfaltigkeit von Thatsachen bcfanden, welche 
die Arbeit verschiedener Forschergeschlechter srit jener Zeit angehiiuft 
hat. Andererseits niuss d e r  besonderen naturlichen Veranlngung D umas’  
Rechnung getragen werden. In seinem Geiste war das speculative 
Element so gliicklich mit niichterner Anerkennurig der Beweiskraft 
des Versuches 1 ereinigt, dass er  eritschlossen der Versuchung widerstand, 
welche ihn dem sicheren Boden der Erfahrung hatte entriickeri kiinnen. 
Wie tief bei ihm die Ueberzeugung wurzelte, dass dem Fortschritte der  
Chemie am besten gedient sei, wenn mail ausschliesslich die durch 
den Vrrsuch erhiirtete Thatsache als Fiihreriri wahlt, daroii giebt eine 
Stelle in den spiiter veriiffentliehten Vorlesungen iiber dic Philosophie 
der Chemie unaweideutiges Zeugniss, in welcher er so weit geht, den 
Wunsch auszusprechen, das Wort  A t o m  miige aus d r r  Sprache der  
Chemie verbannt werden , insofern ein Jeder, welcher sich desselben 
bediene, schon am den Grenzen der Erfahrung heraus getreten sei. Kein 
Wunder, dass ein Forscher, mit solchen Gruiidsatzen als Richtschnur, 
der Befiirchtung Raum gebeii konnte. die Speculation auf Grundlage 
der A v o g a d r o ’ s c h e n  Hypothese miige ihn zu Schlussfolgerungen 
fiihreri, welche z u r  Zeit keine hinreichende Stiitze in  der Beobachtung 
fanden, und dass die Hand ziigerte, die greifbarr Frucht zii pfliicken, 
weil sie dem Auge iwch nicht zur  vollcn Reife gezeitjgt erschien! Bier 
ist brgreiflich nicht der O r t ,  Schritt fiir Schritt den verschiedriieri 
Forschungen zu folgen, welche dieser Hypothese alltniihlich den ih r  
gebiihrenden Rang in der chemischen Philosophie ziiriickgegeben haben ; 
aber es cerdient bemerkt zu werdrn, dass seit der Umwiilzung, welchr 
ihre Anerkennung in den Aiisichtei. der Chemiker nach sich gezogeii 
ha t ,  die Bestimmung der Dampfdichten, welche eine Zeit lang an 
Wichtigkeit eingebiisst zu  haben scliirn, von Neuem unter den hervor- 
ragenden Hiilfsmitteln der chemischen Forschung in den Vordergrnnd 
getreten ist. 

A n s  dieser Yeriode stammen aridere wichtige Experimeutalunter- 
suchungen D u m a s ’ .  Seit langer Zeit war  es seine Absicht gewesen, 
das Studium der zusammengesetzten Aether wieder aufzanehmen, 
welclieri er  bereits in Genf seine Aufmerksamlreit geschenkt hatte. 
Nachgerade ill den Hesi tz eines trefflich ausgestatteten Laboratoriums 
gelangt und unter Mitwirkung eines sehr geschickten Assistenten, des 
Hrn. P. B o u l l a y ,  d u r f t ~  e r  sich der Floffnung hingeben, was friiher 
urivolleridet geblieben war ,  nnnmehr zuiri Abschlusse zu bringen. 
I> u m a s  lud seinen Assistenten ein, dirse Arlieit gemeinschaftlich mit 
ihm auszufiihren, und diese Verbindung schien besonders rielrer- 
sprechrnd, da der junge H o u l l a y  nur in die Fussstapfrn seines Vaters 
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einzutreten brauchte, welcher sich friiher erfolgreich niit bhnlichen For- 
schungeri beschaftigt hatte. 

Die Ansichten, welche damals ubrr die Natur des Alkohols nnd 
Aethers verhreitet waren, stimmen mit unserer heutigen Auffassung 
dieser Verbindungen writ naher uberein als die Meinungen , welche 
wghrend mehr als zwanzig Jahren der dazwischen liegcnden Periode 
yon der Mrhrzahl der Chemiker gehegt wurden. Auf Grund der 
hiialyse von T h k o d o r e  d r  S a u s s u r e  und der Danipfdichtebe- 
stimmurig von G a y - L u s s a c  glaubte man ,  dass sich Alkohol und 
Aether xiis iilbildendem Gase und Wasser zusammensetzten , niimlich 

Alkohol aus 1 Vol. iilbildendem Gase und 1 Vol. Wasser 
Aether >) 2 )) % >> > 1 >> > 

I m  Sinne dieser Auffassung betrachtete man den Aether als aus 
dem Alkohol durch Wasserentzirbung entstanden, eine Ansicht, welche 
zuerst von F o u r c r o y  und V a u q u e l i n  ausgesprochen worden war, 

D u m a s  und B o u l l a y  beginnen ihre Untersuchung mit einer 
analytischen Bestatigung der bereits angenommenen Zusammensetzung 
des Alkohols und Aethers. Sie stellen diese Verbindungen durch 
Formeln dar , welche , in unsere heutige Schreibweise ubersetzt , fol- 
gende Gestalt annehmeri wurden: 

Alkohol . . . C P H ~ ,  H20 
Aether . . . 2C2H4, HzO. 

Gleichzeitig analysiren sie die von D a b i t  zuerst beobachtete 
Schwefelweinsaure , deren Bildung sie durch die Gleichung erklaren, 
welche noch heute giiltig ist. Sie gehen dann zu einer sorgfaltigen 
Untersnchung der Aether der salpetrigen Saure, der Essigsaure, Ben- 
zoesaure urid Oxalsaure iiber, deren Studium D u m a s  bereits in Genf 
begonnen hatte. Die Zusammensetzung dieser Substaiizen wird durch 
die Verbrennuug und Dampfdichtebestimmung endgiiltig ermittelt. Die 
Forscher stellen weiter durch unzweifelbafte Versuche die capitale That- 
sache fest, dass die Summe der bei der Zerlegung der Aether durch Al- 
kalien auftretenden Mengen van Saure und Alkohol griisser ist als das 
Gewicht des zusammengesetzten Aethers, welches dern Versuche unter- 
worfen ward, und indem sie die Differenz mit grosser Sorgfalt be- 
stimmen, gelingt es ihnen zum ersten Male, die Natur der zusammen- 
gesetzten Aether auf experimentalem Wege festzustellen. Es wnrde 
bereits im Vorhergehenden darauf hingewiesen, dass man in den 
ersten cJahrzehnden des cJahrhunderts die zusammengesetzten Aether 
drr Sauerstoffsiiuren als durch Vereinigung des Alkohols mit den so- 
genannten wasserfreieri Sauren entstanden betrachtete ; im Jahre  1825 
gab B e r z e l i u s  der Ansicht den Vorzug, dass sie Verbindungen der 
Saurehydrate rnit Aether seien, eine Auffassung, welche nur die Ver- 
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schiebang eii1e.j Moleculs Wasser von dem Alkohol zur Slure bedingt. 
Anderwseits wurde erwalint , dass 1) u m a s schori durch dir Genfer 
Vrrsuche reranlasst worden war, die danials geltende Ansicht zu be- 
zweifeln u n d  diese Kijrper d s  Verbindnngen von Aether mit den 
Saiireanhydriden zu betrachten. Was  er indess danials niir ziigernd 
und iriit Yorbehxlt anzudeuten wagte, konnte er jetzt auf Grund der 
mit U o u l l a y  angestellten Untersuchung a u f  das Uestinrinteste be- 
ha iip t en. 

Wer  den Aether sls aus Wasser und  iilbildendem Gase eritstarlden 
betrachtet, der wird naturgemlss in eineri wciteren Gedankengang 
hiueingedraiigt. Zusammengesetzte Aether van der oben bezeich- 
nrten Constitution miissen ihrn als VerLindiingeii der Saiirehydrate 
mi t iilbildeiidem Gase erscheirren , und I> u m a s und B o u 11 a y  siiid 
daher oRenbar zu dem Schlusse berechtigt, dass dem iilbildenden 
Gase eine erhebliche Bindekraft beiwohnen miisse , welclie sie der- 
je1iigc.n des Arrirnoniaks vergleicheri. I11 einrr lrijehst hernerkens- 
werthen Zusammenstellung, welche eine grosse Mannichfaltigkeit yon 
Karpern umfasst, weisen sie den vollstindigen Parallelismiis der Ver- 
bindongen des iilbildenden Gases mit den Ammoriiaksalzen iiach. Der  
Ctilorwasserstoffslure - Aether besteht aus S:dzs&ure und iilbildendem 
Gase, wlihrciid in den1 Snlmiak die erster'e tnit Arnmoniak verbunden ist. 
In  lhrilicher Weise ist in dern Oxalslure- Aether und dem oxalsaiiren 
Arnnioniak die Oxalsaure, in dem erstrren mit iilbildendeni Gase,  in 
dem letzteren mit Smmoniak rereinigt. 

Die genantiten hrbeiteii fiihrteii zu weiterrn Untersuchiingen, 
wclchtx die bemel.kenswrrthesteii Ergebnisse lieferten. Waren die zu- 
sammrngesetzten Aether wirklich Aetherrerbindungen, folgerte D 11 in a s  , 
so musste sich auf  die eine oder andere Weise Aether aus clenselbeii 
darstellen lasserr. Zerlegt nraii sie niit den Alkalien, so entsteht Al- 
kohol, iiidenr sich das in den Alkalien gebundene Wasser an der 
Reaction betheiligt. Diese Sehwierigkeit sehien sich utngclhen zii 

lassen, indem man statt der Alkalien trockenes Ariirnonialr iu An- 
wendung brachte. Rei Ausfiihrung des 1-ersuches mit Oxalsaure-Aether 
gelangte D u m a s ,  fast gleichzc4tig mit L i e b i g ,  zn der wichtipen Er- 
kenntniss, dass die weisse Snbstanz, welche in dieser Reaction ent- 
stelit, identiscti ist mit Oxamid. dem Kiirper, welcheii er sehoii friiher 
bei der nestillation des Ammoniumoxalats erhalten hatte: er fitnd 
iiherdies, dass, weiin der Oxalsiiure-Aether im Ueberschusse bleibt, 
eiii Zwischenkorper, das Oxamlithait . sich bildet , welches wir heute 
Oxarninsaure-Aethylather nennen. Wer wusste nicht, welches Heer 
\ o n  Amiden und Amido- Siiuren marl seit jener Zeit durcli iihnliche 
Reactionen erzeugt hat! 

Hier muss aucli noch der Entdeckung des Chlorkohlensaure-Aethers 
nnd des Uretbans gedacht werden. Der Aiialyse iiach liess sich der 
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Zucker als eine Verbindung von Alkohol und Kohlensaure auffassen, 
und diese Auffassung schien in der Spaltnng des Zuckers durch den 
Gahrungsprocess eine Bestatigung zu finden. Allerdings war es nicht 
gelungen, durch directe Vereinigung van Alkohol und Kohlensaure 
Zucker zu erzeugen. Allein man konnte hoffen, dass sich diese Ver- 
einigung wiirde bewerkstelligen lassen, wenn man dem Alkohol die 
Kohlensaure in condicione nascendi b6te. Diese Betrachtung veran- 
lasste D u m a s  die Eiuwirkung des Phosgengases auf den Alkohol zu 
studiren. Er hoffte eine Verbindung zu erhalten, welche, mit Wasser 
behandelt, Salzsaure und Kohlensaure liefern wiirde und, wenn letztere 
mit dem Alkohol in Verbindung blieb, Zucker erzeugen konnte. Diese 
Hoffnung ist allerdings unerfiillt geblieben, aber der Versuch hat  zur 
Entdeckung des Chlorkohlensaure-Aethers gefiihrt, welcher unter dem 
Einflusse des Arnmoniaks in Urethan oder Carbaminsiiure- Aether 
iibergeht. Die Zusarnmensetzung, welche D u m a s  f ir  diese beiden 
typischen Verbindongrn feststellte, ist die noch heute anerkannte ; aber 
wie viele Entdeckungen sind seitdern ron den Chernikern auf dem 
von ihrn erschlossenen Gebiete gemacht worden, uud welche Ernten 
verspricht auch heute noch die weitere Bebauung desselben, zunial 
seit die iieueste Schwenkung der Farbenindustrie das ehedern nur 
schwierig zugiingliche Phosgengas verflussigt der Forschung in heliebiger 
Menge zur Verfiigung stellt. 

Man kann die Untersuchungen iiber die zusamrnengesetzten Aetlier 
m d  die sich aus ihnen entwickelnden Forschur~gen nicht besprechen, 
nhne der sclionen Arbeiten zu gedenken, welche D u m a s  gemein- 
schaftlich mit P e l i g o t  iiber den Holzgeist und das Wallratti ver- 
tiffentlicbt hat, obwohl dieselben einer spateren Periode angeboren. 

Die bei der trockenen Destillation des Holzes entstehende brenn- 
bare Fliissigkeit war schon im Jahre 181 2 von T a y l o r  entdeckt worden. 
Zwanzig Jahre lang war die Natur dieses Kiirpers unenthiillt geblieben. 
Wohl hatte L i e b i g  die Erforschung des Holzgeistes in die Hand ge- 
nommen, aber seine Versuche waren mit einer offenbar fremde Bei- 
mengungen enthaltenden Verbindung angestellt worden und batten daher 
nicht zur Lasung der Frage gefiihrt. Im Jahre  1837 nahrnen D u m a s  
und P e 1 i g  o t diese Untersuchung wieder auf. Darch eine erneute 
iinalyse der vollig gereinigten Substanz, durch Restimniung ihres Gas- 
volurngewichtes, zurnal aber durch das Studium ihres Verhaltens zu 
den Sauren gelang eb ihnen, nicht nur die wahre Zusammensetzung 
sondern auch die chemische Natur dieser merkwurdigeri Verbindung 
festzustellen. Sie erkannten in dem Holzgeiste einen Kiirper, welcher 
in leichter Abstufung alle Eigenschaften des Alkohols zeigte, i n  der 
T h a t  einen zweiten Alkohol, von dern Alkohol par excellence durch 
&en Mindergehalt von 1 At. Kohlenstoff und 2 At. Wasserstoff ver- 
schieden, eiuen Alkohol, der seinen Aether ha t ,  der rnit den Sauren 

[48 1 Berichte d .  D. chern. Gesellschnft. Jahrg. XVII. 
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eine Reihe von zusammengesetzten Aethern bildet , in ihren Eigen- 
schaften den ans dem gewohnlichen Alkohol sich ableitenden ent- 
sprechend, einen Alkohol, der unter dem Einflusse von Oxydations- 
mitteln in eine Same,  die Ameisensaure, ubergeht, gerade so wie sich der 
gewahnliche in Essigsaure verwandelt. Und kaum hatte diese Unter- 
suchung, deren scharf und bestimmt ausgesprochene Ergebnisse keinen 
Zweifel aufkommen liessen , ihren Abschluss gefunden, als auch die 
linermiidlichen Forscher bereits eine zweite Abhandlung uber einen 
verwandten Gegenstand veroffentlichten. 

Die Verseifung des Wallraths hatte C h e v r eu 1 eine starre Ver- 
bindung geliefert. welcher er den Namen Aethal gegeben hatte, weil 
die Analyse eine gewisse Analogie mit Alkohol und Aether anzudeuten 
schien. D u m a s  und P e l i g o t  bestatigten die Analyse C h e v r e u l ’ s ,  
allein sie bewiesen gleichzeitig durch unzweideutige Versuche, dass 
dieser Kiirper ein dritter Alkohol war ,  von dem Weinalkohol durch 
ein Multiplum der  Kohlenstoff- nnd Wasserstoffmenge verschieden, 
welche letzterer mehr als der Holzalkohol enthalt. Und binnen 
Jahresfrist war  dieser Reihe noch ein viertes Glied zugewachsen. 
Eine bci der Bereitung des Kartoffelbranntweins sich hilbende olige 
Materie, welche D u m a s  analysirt hatte, wurde ron  C a h o u r s  als ein 
vierter Alkohol erkannt, welcher nach den meisterhaften Forschungen 
dieses Chemikers eine Stelle zwischen den Alkoholeri des Weines u r ~ d  
des Wallratlis fand. 

Nur derjenige , dessen Erinnerungeri einigermaassen wenigstens 
in diese bereits weitentlegene Vergangenheit der Chemie zurtickgehen, 
kann sich heute noch den ntachtigen Eindruck vergegenwartigen, 
welchen diese Schlag auf Schlag einander folgenden Entdeckungen auf 
die Geister der Chemiker iibten. Er lasst sich vielleicht mit der 
Empfindung des Wanderers vergleichen, welcher von dem Gipfel eines 
Berges in das voii dichtem Nebel erfullte Thal  hinabschaut. V ergeblich 
bemiiht e r  sich, ein Bild der Gegend zu gewinnen, bis endlich der  
Wolkenschleier zerreisst und durch den Riss ein Stuck der Landschaft 
sich enthiillt; und ron Neuem spaltet sich die Nebeldecke, und an einer 
zweiten und dritten Stelle werden Theile des Tltales sichtbar, bis die 
Phairtasie die Landschaft in ihrem vollen Glanze erblickt, obwohl ein 
guter Theil derselben noch von Wolken bedeckt ist. So iingefahr 
fiihlten sich die Chemiker angemuthet, als die vier Alkohole, einer 
nach dem anderen, wie Inseln aus dem Meere des Unbekannten, sich 
erhoben. Wahrend lariger Jahre sind diese Entdeckungen vereinzelt 
geblieben , die Forscher batten gleichwohl ebenso viele Landmarken 
gewonnen, nach denen sie ihren Curs zu steuern rermochten. 

Es ist bier der Ort nicht, diese Episode aus der Entwickelungs- 
gescbichte der organischen Cheniie weiter zu verfolgen. Jedermann 
weiss , dass die Classification der organischen Verbindongeir nach 
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homologen Reihen , welche spater , zumal von G e r  h a r d t ,  mit so 
glucklichem Erfolge durchgefiihrt wurde, im Wesentlichen aus den ersten 
Arbeiten iiber die Alkohole hervorgegangen ist. 

Auch diirfen wir kaum mehr als im Fluge den Einfluss beriihren, 
welchen diese Untersuchungen und besonders die der zusammengesetzten 
Aether auf die Entfaltuug der organischen Chemie nach anderen Rich- 
tungeri hin geiibt haben. Bald nachdem die zusammengesetzten Aether 
von D u m a s  und B o u l l a y  rnit den Ammoniaksalzen verglichen worden 
waren, hatten die Chemiker angefangen, die letzteren von einem 
neuen Gesichtspunkte aus zu betrachten. 

Schon im Jahre 1816 hatte A m p E r e  darauf hingewiesen, dass 
sich durch Annahme eines hypothetischeri Metallea, mit einem Worte 
des Ammoninms, dessen Conception den Chemikern zum ersten Male 
bei Gelegrnheit der Versuche von B e r z e l i u s  und P o n t i n  iiber die 
elektrolytische Zersetzung der Ammoniaksalze entgegen getreten war, 
ein vollstandiger Parallelismus zwischen letzteren und den Salzen 
der Alkalimetallr herausstelle. Zunachst nur wenig beachtet, hatte sich 
diese Auffassung alsbald einer allgemeineren Theilnahme zu erfreuen, 
als M i t s c h e r l i c h  den Isomorphismus der Ammoniaksalze mit den 
Kalinmsalzen dargelegt hatte. Aber erst im Jahre  1833, nachdem 
einige Zweifel , welche noch immer hinsichtlich der Zusammensetzung 
der Ammoniaksalze herrschten , beseitigt waren, begann die dem 
ahnenden Griste A m p k r e ' s  entsprossene, spater zumal von B e r z e l i u s  
mit vielem Nachdrucke geltend gemachte Ammoniumtheorie in den Ge- 
miithern der Chrmiker Worzel zu schlagen. Auch verfehlte dieser 
Umscbwung nicht, alsbald auf die Ansichten, welche iiber die Con- 
stitntion des Alkohols und Aethers Geltung hatten, einzuwirken. In  
demselben Jahre  zeigte K a n e ,  dass sich i n  dem Alkohol und Aether 
eine eigenthiimliche hypothetische Verbindung annehmen lasse, welche 
er Aetherium nannte. Dieses Aetherium bilde sich durch Vereinigung 
von iilbildendem Gase mit Wasserstoff genau so, wie wir LUIS die Ent- 
strhung des Ammoniums durch Einigung von Ammoniak und Wasser- 
stoff denken. Es lasst sich nicht verkennen, dass die consequente 
Entfaltung dieser Idee genau zu dem Gesichtspunkte gefiihrt haben 
wiirde. von welchem aus wir heute diese Verbindungen betrachten: 

Alkohol CrH4. H a 0  = C2Hj. OH, 
Aetber 2CpH4. H 2 0  = 2 C a H 5 . 0 .  

Aber der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich keineswegs 
inimer auf dem kiirzesten Wege. L i e  b i g  adoptirte K a n e ' s  Aetherium, 
welches nunmehr den Namen Aethyl annahm, als Bestandtheil des 
Alkohols und Aethers; allein - hauptsachlich wohl in Folge einer ver- 
dnderten Interpretation der Zusammensetzung des Wassers , welche 
damals in dnfnalime kam, - er  verlor die bisher geltend gewesenen 

[45 'I 
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Ansichten iiber die wechselseitige Keziehung dieser beiden Kiirper 
zu einander viillig aus den Augeii. Seiner Auffassung nach ent- 
halten die Molecule Aether und Alkohol dieselbe Anzahl r o n  Knhlen- 
stoffatomen, ersterer ist das Oxyd des Aethyls, letzterer das Hydrat 
dieses Oxyds. Wir  mussen es uns rersagen. a11 dieser Stelle auf 
die bedeutsamen Argumente einzugehen, welche L i e  b i g  zu  Guiistcn 
seiner Ansicht in’s Feld fuhrte. oder die wichtigen Dienste z u  schildern, 
welche die logische Ausbildung der Aethylthenrie der Wissenschaft 
geleistet ha t ,  allein es dart’ nicht unerwlhnt bleiben, wie durch ein 
seltsanies Zusammentreffen vnn Umsthnden in dem Augenblicke , in 
welchem die Isolirung des Aethyls durch F r a n k l a n d  den Schlussstein 
fur diese Theorie zu liefern schim,  D u m a s  und H o u l l a y ’ s  vor- 
athylische Ansichten iiber die Beziehung von Alkohol uiid Aether 
zii einander wieder in den Vordergrund gedraingt wurden, einerseits 
durch W i l l i a m s o n ’ s  klassische Untersuchurigen uber Aetherbildung, 
andererseits durch B r o  d ie ’s  geistvolle Iclarlegung dcs Unterschiedes 
zwischeri Aethyl im freien urid Aethyl im gebundenen Zustande. Die 
unangreifbare Lngik ihrer Argumente bewies, dass das Aethermolecill 
noch einmal so vie1 ICohlenstoffatnme twthalt als das Mnlecul des 
Alkohols. Die Conception der Aethylgruppe bleibt von dieser 
Schlussfolgerung vijllig uitberiihrt , und man kaiin daher sagen, dass 
in deli Auffassungen , welche heute beziiglich der Constitution dieser 
Kiirper gelten, die Aiisichten sowohl D u m a s ‘  als L i e b i g ’ s  ihren 
Ausdruck gefunden haben. 

Aber die Wirlcung, welche die Forschungen D u m a s  und B n u l l a y ’ s  
arif den Fortschritt der Wissensdiaft ausgeiibt haben, ist unabhangig von 
den verschiedenen sich lireuzenden Ansichten beziiglich der  Natur des 
Alkohols rind Aethers, welche nach einander zur Geltung gekornmen sind. 

Ilire Aetherthenrie zeigte zunl ersten Male, dass die Processe, 
welche sich auf dem Gebiete der organischen Chemie abspielen, in 
denselben einfachen und prlciseii Gleichungen ihreri Ausdruck finden, 
welche man bisher fiir ein Vorrecht der hlineralchemie gehalterl 
hatte. Vnii diesern Gesichtspunkte aus betrachtet wird diese Unter- 
suchung steth eine Aera in der Geschichte der nrganischen Chenrie 
bezeichnen. Es war von verhaltnissmassig untergcordnetem Interesse, 
ob die zusamniengcsetzte~~ Aether als Analoga der Ammoniakverbin- 
dungen oder der Kaliumsalze ZU gelten hatten, so lange es festgestellt 
blieb, dass sieh Bildung rind Zerlegung derselben i n  lhnlichen sym- 
metrischeii Reactinnen vollziehen, wie man sie in der anorganischen 
Chernie Iangst beobachtet hatte. Zum ersten Male war die Schranke 
durchbrochen, welche die beiden grossen Gebiete der Chemie bisher 
gewhieden hatte; die Zeit war  im Anzuge, in welcher durch W B h l e r ’ s  
epochemachenden Versuch der Synthese dcs Hernstoffs diese Schranke 
giinzlich fallen sollte. 



Wahrend die im Vorstehenden skizzirten Versuche uber die Aether 
noch im Gange waren, lenkte ein seltsamer Vorfall D u m a s ’  Aiifmerk- 
samkeit einer ganz aiideren Klasse von Erscheinungen ZU, deren Stu- 
dium ihn jahrelang beschaftigt und schliesslich zu einer seiner schiinsten 
Errungenschaften gefihrt hat. Es ist nicht allgemein bekannt, dnss die 
Substitutionstheorie ihren Ursprung einer SoirGe in den Tuilerien ver- 
dankt. Eines Abeiids fand die im Palaste versammelte Gesellschaft 
die Slile von heftig reizenden Dampfen erfullt, welche offenbar von 
den mit russender Flamrne brerinenden Wachskerzeo ausgingen. A l e  - 
x a n d r e  H r o n g i i i a r t ,  in seiner Eigenschaft als Director der Porcellan- 
fabrik in SBrres, konnte in gewissem Sinne als Chemiker des kiinig- 
lichen Hauses gelten, und es lag daher nahe, seine Meinung beziiglich 
dieses unliebsamen Zwischenfalles einzuholen. B r o n g n i a r t  betraute 
seiner1 Schwiegersohn mit dem Auftrage, die verdachtigen Kerzen zu 
untersuchen, und D u m a s  war urn so mehr geneigt, dieser Aufforde- 
rung Folge zu leisten, als er bereits Versuche in dieser Richtung an- 
gestellt hatte: denri es traf sich, dass ihm kurz zuvor von einem 
Geschaftsmanne Proben von Wachs ubergebeti worden waren, welche 
sich auf die gewiihnliche Weise iiicht bleicheri liessen und daher nicht 
verkauft werden konnten. Auch fie1 es D u m a s  nicht schwer, den 
Vorfall in den Tuilerien aufzuklaren. Die erstickenden Dampfe waren 
Salzsaure, und es konnte nicht bezweifelt werden, dass der Kerzen- 
fabrikant, welcher den Palast versorgtcl, mit Chlor gebleichtes Wachs 
verarbeitet hatte, und dass in dem so gebleichten Wachs Chlor zuruck- 
geblieben war ,  welches sich beim Brennen der Kerzen als Salzsaure 
entwickelt hatte. Die Ursache der Belastigung , welche K a r  1’s X. 
Gaste empfunden hatten, war hiermit unzweifelbaft nachgewiesen und 
einer Wiederkehr derselben vorgebeugt. Aber gleichzeitig war auch 
durch diese Untersuchung die Thatsache festgestellt , dass organische 
Substanzen, welche mit Chlor behandelt werden , die Flhigkeit be- 
sitzen, dieses Element zu fixiren, und zwar i n  Quantitiiten, welche die 
Annahme einer ziifalligen Verunreinigung viillig ausschliessen. Der  
Forschung war hiermit ein neues Feld gewonnen. 

Dies? Auskunft uber den eigentlichen Ursprung der Substitutions- 
theorie, welche der Verfasser dieser Skizze aus D u m a s ’  eigenem 
Munde hat ,  ist in mehr als einer Beziehung interessant. Jedenfalls 
erkennt man, dass - gerade wie der Luxembourg-Palast - auch 
die Tuilerien neben ihreri historischen Ueberlieferungen ihre wissen- 
schaftlichen Erinnerungen haben. Wie seltsam ! Ein Sonnenstrahl, 
gliinzend von eineni der Fenster des Luxembourg zuruckgcworfen 
und zufhllig von M a l u s  durch eiue Platte von Doppelspath be- 
traehtet , enthiillt die Polarisationserscheinungen, dem Gebiete der 
Physik eine neue Provinz gewinnend, wahrend acride Dampfe, welche 
triibe- brennende Kerzen in den Ballsalen der Tuilerien entsenden, 
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D u m a s  verarilassen, die Einwirkung des Chlors a u f  organische Kiirper 
zu studiren, und ihn schliesslich zii Speculationen uber die Natur der- 
selben fiibreu, welclie wahrend langer Jahre die Wisseiischaft beherrscht 
haben und auch heute nocli eiiicir miichtigen Eiotluss a u f  ibre Eut- 
faltuiig ausiibrn. 

Der minerale Theil unserer Wissenschaft war bereits zu einein 
hohen Grade von Ausbildung gelangt, als zii Anfang des zweiten 
Viertels dieses tJahrhunderts die Forscher ihre ganze Kraft anf das 
Stiidium der organischen Verbindungen waifen. Kein Wunder, das4 
ihnen die Ergebnibse dieser Studien i n  demselbeii Lichte erschirnen, 
in dem sie die Erscheinuiigeri der unorgatiisclieii Natrir zii betractiten 
gewohnt gewesen waren .  So kaiu es, dasa tt:aii die dnsichteii, welche 
beziiglich der Constitution de r  Minci alkiirper Geltung hatten, auch 
anf die org~~nischen Substawen iitiziiwendeit Irrganri. Es w:tr zurnal 
die elektrochemische Theorie, wie sie B e r z e l i u s  aiif das \'erlialteri 
der Mineralsalzc untcr dem Eiiifl usse des elektrischeu Stronies Le- 
griindet hntte. welclie iiiaii / u r  Interpretation der organischeii Vclr- 
bindungen anrief. Alle ~usainmciigcsetzten Kiirper. glaubte man, seim 
durch %usanimenfiigung zweier nhheren Restandtheile gehildet, die 
selber Verbindongen win mochterr . aber in diesem Falle wiedrr ails 
zwci Rebtandtheilen entstanden war en, urid diese Untcttheilung daclite 
man sich fortgesetzt bis iiiaii ZII bindren Kcstandtheilen gelangt war, 
in melcheii sic11 elerrlentare A tome iiiit einander geeinigt hatten. Nach 
dieser huff:issung brsass jedes ISIemeiit einen besonderen - den so- 
genannten elektrochemischen - Charakter.  nelcher ebensowohl s e i n  
chernisches Verhalten als das seiner Verbinduiigen bestiinmte. Von 
diesem clelrtiochernischen Ch:u.akter war libeldies dey Rcstandth~il 
einer cornplexen Ver bindung ahliingig. in welchrn ciii gegebene? Ele- 
meirt eiritreten konnte 111 Folge einer Aehiiliclrkrit ihies elektro- 
chemischen CharaktcLrs hielt m:in T etschic>dene Metalle fur fiihig, Oxyde 
von ahnlicheu basischeii Eig,eriwhutten z n  bilden. Der elekti ocheniisclie 
Charakter des Wasserstofb w a r  nach dieacn An,ichtrn derii der M e -  
tslle noch w weit analog, d n s -  *vine Sauerstofi ertiindung, das Waswr, 
noch basische Eigenccliufteii , dcneu der illetxlloxydr bhnlich , zeigen 
und , wie die Ictzteren, niit d r n  %iui ('11 in Verbindung treten konnte. 
Der  elektrochemische Chanakter de, Chlors andererseits galt 
dem des Sailerstofis iiahesteherid uiid daher I on demjenigen dPr 
Metalle und des Wassersttrifs absolut wrschieden, so dass die Rildunq 
analoger Verbindungen durcli die T'ereiiiigung des Wasserstotfj mit 
geu issen Elenieiiten und des Chlol s niit denselben Elementen ~ 0 1 1 -  
stlndig aosgeschlossc~n schieri. Dieseri huffassungen dianietral entgegrn- 
gesrtzt waren die Arisirhten, zi i  wrlchen, bald nach 1830, D u in:i s 
durch seine Untersuchungen gelaugt wir, urid welche er im Zusammeii- 
harige 7un1 elsten Male gelegeirtlith dcr Ver6ffentlichung seiner Ver- 
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suche iiber das Chloral, auf welche wir zuriickzukommen haben werden, 
bekannt machte. 

Die Thatsache, dass sich bei der Einwirkung des Chlors auf or- 
ganische Korper Salzsaure entwickelt , wahrend dieses Element voii 
den Kiirpern aufgenonimen wird, war bereits in mehreren Fallen von 
verschiedenen Forschern beobachtet worden, zurnal von G a y - L u s s a c ,  
welcher die Erscheinung bei der Blausaure wid,  wie D u m a s  mittheilt, 
selbst beim Wachse wahrgenommen hatte, welches, wie wir gesehen 
haben , der Ausgangspunkt seiner eigenen Versuche gewesen ist. 
Auch war  diese Thatsache einerseits F a r a d a y ,  andererseits L i e b i g  
und W o h l e r  nicht unbekannt geblieben, von denen sie ersterer bei 
deni Studium der hollandischen Flussigkeit bemerkt hatte, wahrerid 
sie den letztereii bei ihrer beriihmten Untersuchung des Bittermandeliils 
aufgefallen war. Einige der Forsclier hatten sogar darauf hingewiesen, 
dass die Menge des aufgenomnienen Chlors derjenigen der entwickelteri 
Salzsaure ayuivalent sei. Allein diese Beobachtungen waren isolirt 
geblieben, Niemand hatte daran gedacht, sie unter einen allgemeinen 
Gesichtspunkt zusanimenzufassen, uiid man kann sich daher das maass- 
lose Erstannrn, um nicht zu sagen veriichtliche Misstrauen, denken, 
mit welchem die Chemiker D u m  a s '  Aufforderung vernahmen, ihre 
binaren iinsichten aiifzugeben uiid der iienen Lehre, dass das Chlor 
den Wasserstoff i n  organischen Verbindungen Atom fur Atom ersetzen 
kiinne , Glauben zu scbenken. Die Erscheinung der Substitution, f i r  
welche der Autor der neuen Theorie mit Gluck den Namen Metalepqia 
( p ~ z d l q ~ c ; ,  Austausch) in Vorschlag brachte , wird allerdings nicht 
immer in ihrer ganzeii Reinheit beobachtet; Abweichungen aber finden 
stets in secundareii Reactionen ihre Erklarung. Wenn eine Verbindung 
mehr Wasserstoff verliert als Chlor aufgenommen wird, so ist dieser 
Ueberschuss rielleicht in der Form von Wasser vorhanden und wird 
als solches ausgeschieden. 1st die iiufnahnie von Chlor grosser a19 

der WasserstoEverlust, so mag es sein, dass die rntstandene Snlzsaure 
mit deni neugebildeten Siibstitutionsproduct in Verbindung bleibt. 
Und die Erscheinungen, welche die Wirkung des Chlors auf organische 
Qubstaiizeri bedingt, werdeii auch durch Brom uiid Jod, j a  selbst durch 
Salpetersiiure uiid Schwefelsaure hervorgerufen, indem Fragmente dieser 
letztereii, gerade so wie die elementaren Halogene, den Wasserstoff 
ersetzen. 

Es wird sich Niemand wundern, dass Aiisichten, welche mit den 
Auffassuiigen der damaligen Zeit so wenig in Einklang standen, 
zunachst auf den entschiedensten Widerspruch stiessen. Aber bald 
erwachte in  den Chemikern die Ahnung eines aufdamiiiernden Mor- 
gens in ihrer Wissenschaft. Eine neue Erkenntniss hatte sich der  
Geister bemachtigt, die Erkenntniss, dass es weniger die Qualitst der 
elernentaren Atome nnd die progressive binare Vereinigung derselben 
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sei, welche einer chernischen Verbindung die ihr angeh6rende Physio- 
gnomie aufdriicke, als vielmehr die Zahl dieser Atome und die Ord- 
nung, in welcher sie gesellt sind, urn das einheitliche Gebaude her- 
zustellen. Wir sind heute, indem wir auf die Entwickelung der Wissen- 
schaft zuruckblicken, offenbar in einer weit gunstigeren Lage, als D u mas’ 
Zeitgenossen vor fiinfzig Jahren es waren, den fruchtbaren Keini 
seiner Ideen zu erkrnnen; jedenfalls brauchen wir nicht, wie die Che- 
rniker jener Periode, Ansichten, die uns lieb geworderi sind, abzustreifen, 
um den kiihnen G I  iff und die reifliche Uebrrlegung zu bewundern, 
rnit denen D u m a s  es wagte, auf verhaltnissmassig eng begrenzter 
Grundlage des durch die Erfahrung Festgestellteri den ragenden Bail 
seiner weit reichenden Speculationen emporwachsen zu lassen. Aber 
in diesen friihzeitig gezogenen Schlussfolgeriingen, welche von spatereii 
Entdeckungen vollstandig bestatigt werden, erketinen wir hier, wie so 
oft in der Wissenschaft, den Genius desseii, der sie zu ziehen verstand. 

Auf das Aensserste brkampft vo11 R e r z e l i u s  nnd seiner Schule, 
die nicht miide wiirden, alle EIClfsmittel der Controverse gegen sie in 
Bewegung zu setzen, sie ZLI verspotten und selbst in’s Lacherliche zu 
ziehen , begannen die D um a s’schen Ideen doch bald Wurzel zu 
schlageri, uiid schon iiacli wenigen Jahren traten in den Untersuchungen 
der jiingeren Generation von Cbeniikern substitutionale huffassungen 
iiberall in den Vordergrund. Sehr wesentlich an Wucht gewann diesr 
Hewegung, als sich ihr  L a u r e n  t aaachloss, welcher, obschon er 
I) u m a s  vielfach befehdete und schliesslich, als sich noch Prioritlts- 
streitigkeiten bezuglich einiger Seitenfragen einmischten , als sein ent- 
schiedener Gegner auftrat, gleichwohl durch Erweiterung der urspriing- 
lichen Auffassungen und, indem er ihnen in seiner1 unermiidlichen 
Arhei tm stets neue und willkoinmene Bestiitigungeri zufuhrte, mehr 
vielleicht als irgend ein anderer Chemiker zur  Verbreitung der Sub- 
stitutionstheorie beigetragen hat. 

Es wiirde eine dankbare, aber schwierige Aufgabe sein, den 
Einfluss , welchen diese Theorie ituf die Gestalturig der chernischen 
Doctrinen in ihren verschiedenen Entwickelnngsstuferi geubt hat, zu 
verfolgen. Eine solche Aufgabe liegt jedoch aiisserhalb des Rahniens 
dieser Skizze, und wir miissen u n s  begnugen, in Riichtigen Umrissen 
anzudeuten, was als Thema fiir einen umfassenden Essay gelten kiinnte. 
Es ist insbesondere die organische Cheniie, die Mutter dieser Theorie, 
welcher die reichste Erntr  in den Schooss gefallen ist, allein auch die 
Mineralcheniie hat aus ihrem Wachsthum nnbrrechenbaren Vortheil 
gezogen. War es doch der Einfluss substitutionaler Ideen, welcher 
L a u r e n  t dazn fiihrte, rnit den bingren Ueberlieferuiigen brechend, die 
Beziehung des Kaliumhydrats zum Waseer irn Lichte der neuen Theorie 
darzulegen und, indem er  das Kaliurnhydrat als Wasser ansprach, in 
welchem 1 At. Wasserstoff durch 1 At. Kalium ersetzt ist,  eiiieri 
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Gedankengang zu erschliessen , dessen Reichthum noch lange nicht 
erschopft ist. In  der organischen Chemie haben diese Ideen Jahrzehnde 
hindurch einen vorwaltenden Einfluss geiibt. Die grossen Unter- 
snchungen W i l l i a m s o n ’ s  iiber Aetherbildung, die Arbeiten W u r  t z ’  
und Anderer iiber die Abkommlinge des Ammoniaks, diejenigen G e r -  
h a t d t ’ s  iiber die Saureanhydride, welche die Mitte des Jahrhunderts 
bezeichnen , erscheinen in Anlage, Ausfiihrung und Schilderung ganz 
eigentlich als Friichte der Siibstitiitioiistheorie. Auch als G e r h a r d t  
etwas spater in der Hoffnung, das von diesen Forschungen aiisgehende 
Licht iiber das gaiize Gebiet der chemischen Erseheinungen zu ver- 
breiten, seine bekannten drei Typen ersann, erschien seine Classifi- 
cation wieder nur als eine Erweiterung derselben Theorie. Und als 
endlich der taglich mehr und mehr anschwellende Strom der Ent- 
deckung in dem engen Bette dieser Typen nicht mehr Platz fand und 
die Chemiker zur Eiiifuhrung gemischter Typen und zur Hinzufugung 
des Grubengastypus zu denen der Salzsaure, des Wassers und des Am- 
moniaks nothigte, waren doch auch diese Neuerungen nur weitere Ent- 
wicklungsphasen desselben Gedankens, und der Fortschritt der Chemie 
bewegte sich nach wie vor auf den Geleisen der Substitntionstheorie. 

Noch ist es frisch in Aller Erinnernng, dass auch diese erweiterten 
Typen fur das Wachsthum der Wissenschaft bald nicht mehr aus- 
reichten, da  sie dem reichen und unerwarteten Erwerbe derselben nur 
noch schwierig, gezwungen und mit stets zunehmender Unsicherheit Auf- 
nahme gewahrten, und dass die Chemiker unter der genialen Fiihrung 
K e  kul6’s ,  welcher die specifischen Anziehungen der Elementaratome in 
den Vordergrund stellte, gelernt haben, die Srchitectur der chemischen 
Verbindungen aiich ohne Hiilfe substitutionaler oder typischer Betrach- 
tringen zu veranschaulichen. Und doch , wenn wir die Vergangenheit 
oder Zukunft einer Verbindung studiren, wenn wir lange Reihen von 
Karpern untersuchen, wrlclie mit einander in Beziehung stehen, bleibt 
es immer die einfachste Auffassungsweise, diese Uebergange als Sob- 
stitutionsprocesse zu betrachten. Desshalb wollen wir auch, wenn uns 
heiite im Lichte unserer gegenwirtigen Aiisichten die Bildung von Ver- 
bindungen diirch den Eintritt von Chlor an die Stelle des Wasserstoffs 
fast als etwas Selbstverstandliches erscheint, nicht vergessen, dass es im 
Jahre 1830 ruhmwiirdige Biihnheit war, einen solchen Gedanken BUS- 
zusprechen. Und wenn wir uns heute der Durcbsichtigkeit unserer 
Structurformeln erfreuen, so mogen wir uns stets dankbar erinnern, 
dass wir sie zuletzt doch als eine Errungenschaft der Anffassungen an- 
sehen miissen, welchen D u ni a s vor einem halben Jahrhundert Aus- 
druck lieh, als er darauf bestand, dass die zusammengesetzten Korper 
ihre Eigenschaften weit weniger der Qualitat ihrer Elementaratome als 
vielmehr der Anordnung dersrlben in der Verbindung verdanken, 
welche wir diirch unsere Structurformeln zu veranschaulichen snchen. 
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E n d  da  von dem Einfluss der Substitutionstheorie auf den Fort- 
schritt der Chemie die Rede ist, so mag es erlaubt sein, in parenthesi 
an dieser Stelle ein Ronmot L i e b i g ' s  einzuflechten. Die inter- 
riationale Ausstellung von 1867 hatte eine grosse Aiizahl von Chemikern 
aller Nationen in der Metropole an der Seine zusammengefuhrt, welche 
yon ihren franzijsischen Collegen mit der zuvorkommendsten Gast- 
freundschaft aufgenommen wurden. Bei dieser Gelegenheit saheri sich 
zluch D u m a s  und L i e b i g  nach einer Reihe von Jahren wieder. Der  
Verfasser dieser Skizze war  damals so glucklich, in den mannichfachen 
Sitzungen, welche die Ausstellung mit sich brachte, haufig mit ihnen 
zusammenzutreffen. I h r  Verkehr hatte nicht herzlicher sein kijnnen; 
auch bot sich bald eine Gelrgenheit, bei welcher die freundschaftlichen 
Gefiihle, die sie fiir einander hegten, ijffentlichen husdruck fanden. 
Die Chemiker, welche die Ausstellung von 1867 besucht haben, erinnern 
sich zweifelsohne des glanzenden Bankets bei den Trois FrBres Pro- 
cenpzux, welches ihre franz6sischen Collegen veranstalteten. D um as 
fiihrte deli Vorsitz, ihm gegeniiber sass L i e b i g ,  und es war eiri Ver- 
gniigen, das man nicht sobald vergisst, zuzuhiiren, wie die beiden 
E m p e n ,  die in jungeren Jahren so manchen Strauss mit einander aus- 
gefochten batten, nicht miide wurden, den Gefuhlen der Hochachtung 
und guten Kamrradschaft Ausdruck zu leihen. I m  Laiife der Unterhal- 
tong fragte D u m a s  seinen einstmaligen Gegner, wesshaib e r  seit 
Jahren ausschliesslich Knit der Argriculturchemie beschiiftigt gewesrn? 
))Icti habe aufgehBrt, mich der organischeri Chemie zu widmencc, ant- 
wortete L i e b  i g ,  ))denn seit der Aufstellung der Snbstitiitionstheorie 
hedurfte es keines Meisters mehr, am den Bau zu vollenden.~ Es 
wird natiirlich Niemand einfallen , diesps conviviale Wort  au se'rieux 
zu nehmen. L i e b i g ' s  Antwort zeigt aber gleichwohl, wie sehr er 
sicti dazu bekehrt hatte, die Wichtigkeit substitutionaler Interpreta- 
tionell der chemischen Erscheinungen anziierkrnnen. 

Wir sind begreiflich nicht im Stande, irn Einzelnen den mannich- 
faltigen experimentalen Arbeiten nachzi~gehen, welche D u m as aiif den 
verschiedrnsten Gebieten zur Entwickelung seiner A nsichtrn ausgefiihrt 
hat, auch konnen wir dem Strome dieser Ansichten, wrlcher sich nach 
den Hindernissen, auf die er trifft, erweitert und verengt, in seiiien 
Verschlingungen und Vei-zweigiingen nicht folgen; wir kiiniien nur  
d i e  Versuche andeuteu, welche ihm seine wichtigsteii Anhaltspurrkte 
lieferteri. 

I n  chronologischer Ordnung rnussten hier zunachst die Versuche 
uber Zimmtiil und Zimmtsaure genatint werden. Die Einwirkung des 
Chlors auf das Zinimtiil erzeugt ein wohldefinirtes Substitutionsproduct, 

Zimmtijl. . . . . Cg Hs 0, 
Chlorociniiose . . . Cg €14 Cla 0, 
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und, was uns  vielleicht noch mehr interessirt, Zimmtijl iind Zimmt- 
saure treten in diesen Untersuchungen mutatis mutandis mit den noch 
heute anerkannten Formeln auf, welche die Beziehung der beiden 
Verbindungen zu eiiiander darlegen: 

Zimmtol, Cy Hs 0 ,  Aldehyd, 
Zimmtsaure, Cg H8 0 2 ,  Saure. 

Vortreffliche Beispiele von Substitutionen liefern das iilbildende 
G a s  und der gewohnliche Aether: 

Oelbildendes Gas . . . C2 Ha, 
Zweifach chlorirtes . . C2 Hz Cln. 

Aether . . . . . 0, 
Vierfach chlorirter . Cp Hs CIJ 0. 

Unter den Substanzen, welche ganz besonders geeignet schienen, 
der Erkenntniss der Siibstitutionsgesctze Vorschub zu leisten, musste 
d e r  Aethylalkohol die Beachtung der Forscher alsbald auf sich ziehen. 
Auch ziigerte D u m as nicht , in das Studium desselben einzutreten. 
In dieser Beziehung war ihm indessen L i e b i g  zuvorgekommen, 
welcher, danials weit entferiit die Dumas’schen Ansichten zu theilen, 
vielleicht gerade, um ihre Unhaltbarkeit darzuthnn , die Untersuchung 
desselben Korpers in Angriff genommen hatte. Indem er die Ein- 
wirkung des Chlors auf den Alkohol studirte, entdeckte L i e b i g ,  wie 
Jedermann weiss, das Chloroform und das Chloral; und diese beiden 
Substanzen, welche, seit S i r  J a m e s  S i m p s o n  und O s c a r  L i e b -  
r e i c h  ihre physiologischen Eigenschaften kennen gelehrt haben, so 
wesentlich ziir Linderung menschlicher Leiden beitragen, mussen 
daher in gewissem Sinne als Kinder der Substitutioristheorie ange- 
srhen werden. Aber wenn dem franziisischen Forschrr die Entdeckung 
des Chloroforms und Chlorals entging, so hatte er wenigstens die 
Genugthuong, die wah1.e Zasammensetzang dieser beiden Verbindungen 
festzustellen und auf dicse Weise den Schlussel zur richtigen Inter- 
pretation nicht nur der Bildung des Chlorals aus dem Alkohol sondern 
auch seiner Zerlegung durch die Alkalien zu lirfern, ill welcher, wie 
L i e b i g  gezeigt hatte, Ameisensaure und Chloroform entstehen. Die 
Gleichungen 

und 

riihren ron D u m a s  her. Es war zumal die Dampfdichtebestimrnung, 
welche ihm die wahre Natur dieser Verbindungen erschloss. Die 
neuen Formeln, durch welche e r  die ursprunglich von L i e b i g  1-orge- 
schlagenen ersetzte, klarten die game Untei suchung auf, so dass jeder 
Zweifrl ausgeschloszen war. L i e b i g  pflrgte zu sagen, dass es der 

C2HsO + 4ClCl  = C2I-IClsO + 5HCl  

C ~ W C I ~ O  + H.20 = CH202 + CHC1:+ 
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Muhe werth sei, so corrigirt zu werden, wie er bezuglich der Inter- 
pretation der Einwirkung des Chlors auf den Alkohol von D u m a s  
corrigirt worden war. In  spateren Jahren hat e r  in der That  diesen 
Fall citirt, um zu zeigen, wie Experimentalcontroversen gefuhrt werden 
sollten: ,Ich erinnerecc, sagte er, )urn ein Beispiel zu geben, wie eine 
solche Berichtigung beschaffen sein muss, an die Untersuchung des 
Chlorals von D u m a s ;  sie kann als ein Muster aufgestellt werden. 
Sie ist entscheidend fiir mich und, wie ich glaube, fur jeden Andern 
gewesen, nicht weil sie Massen von Zahlenresultaten enthalt, die den 
meinigen, nicht minder zahlreichen, entgegenstanden, sondern weil diese 
Zahlen Belege waren fur eine einfachere Bildungs- und Zersetzungsweise 
dieses Kiirpers; auf die Zahlen allein wiirde Niemand, auch Herr  
D u m a s  nicht, den geringsten Werth gelegt haben. e 

Die angezogenen Untersuchungen hatten das Chloral als ein Sub- 
stitutionsproduct des Aldehyds, als einen dreifach chlorirten Aldehyd 
der Essigsaure gekennzeichnet. Diese Beziehung fuhrt uns natur- 
gemass auf eine Arbeit, welche mehr vielleicht als irgend eine andere 
dazu beigetragen hat, den Ideen D u m a s ’  bei den Chemikern Eingang 
zu verschaffen. Wir sprechen von seinen grundlegenden Forschungen 
uber das Verhalten der Essigsaure zum Chlor. Die prachtvollen, 
durchsichtigen Krystalle, welche bei der Einwirkung des Chlors inL 
directen Sonnenlicht auf Eisessig gebildet werden , sind Trichlnressig- 
saure, welche zu der Essigsaiure in derselben Beziehung steht wie das  
Chloral zum Aldehyd: 

Aldehyd . . . CaH4 0 Essigsaure . . CzH4 0 2  

Chloral . . . . CgHC13O Trichloressigsaure Cz H C13 O n .  
Die neue Saure besitzt noch alle charakteristischen Eigenschaften 

der Mntterverbindung, ihre Salze und Aether gleichen denen der Essig- 
siiiure; und als B e r z e l i u s  und die Verfechter dualistischer Re- 
trachtungen durch gezwungene Annahmen den Beweis anstrengteri , dass 
Essigsaure und Chloressigsaure schliesslich doch eine verschiedene Con- 
stitution besassen, zeigte D u m a s ,  dass sich die Analogie selbst in  
den Metamorphosen nicht verleugne. D e r  Einwirkung der Alkalien 
unterworfen , verwandeln sich beide Sauren in Kohlensaure, indem 
gleichzeitig aus ersterer Grubengas, aus letzterer Chlornfnrm entsteht : 

C2H4 
CzHCl302 = CO2 + CHC13. 

Oa = COz + CHs 

Die Bildung von Grubengas und Chloroform in den beiden Reac- 
tionen musste, da letzteres als Substitutionsproduct des ersteren er- 
scbeint, jeden Zweifel beziiglich der ahnlichen Constitution der beiden 
Sauren ausschliessen. 

Auch fand es D u m a s  nicht schwer, die zuletzt angefuhrte Be- 
ziehung iiberdies durch den Versuch zu erharten, insofern ihm die 
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Einwirkung des Chlors auf das Grubengas nicht nur Chloroform, sondern 
selbst vierfach Chlorkohlenstoff lieferte: 

Grubengas . . . . . .  CHI 
Chloroform . . . . . .  CHCI3 
Vierfach Chlorkohlenstoff . C Cld .  

Fast  gleichzeitig von D u m a s  in Gemeinschaft mit K a n e  ange- 
stellte Versuche iiber das Verhalten des Acetons zum Chlor erzielten 
ahnliche Ergebnisse; die Forscher erhielten allerdings nicht das von 
der Theorie angezeigte Endproduct der Reaction aber doch ein 
Zwischenglied : 

Aceton . . . . . . . .  C:jHs 0 
Vierfach chlorirtes Aceton . CJ Hz Cla 0. 

In  seiner Abhandlung iiber die Chloressigsaure citirt Durn as 
iiberdies die Umwandlung des Bittermandeliils in Benzoylchlorid : 

Bittermandeliil . . .  C7Hs 0 
Benzoylchlorid . . .  C7H:,C10 

als schlagendes Beispiel einer Substitutionserscheinung ; ebenso lenkt 
e r  die Aufmerksamkeit der Chemiker auf die unverkennbare Analogie 
der Acetyl- und Benzoylverbindungen, indem er  in der zu dem Ende 
gegebenen Zusammenstellung eine Anzahl damals noch hypothetischer 
Korper auffiihrt , welche der Fortschritt der Wissenschaft nicht ver- 
fehlt hat, in's Leben zu rufen. 

Unter den serschiedenen Untersuchungen, welche fur den Ausbau 
der  Substitutionstheorie uriternommen wurden , darf auch die gemein- 
schaftlich von D u m a s  und S t a s  ausgefiihrte iiber die Einwirkung der 
Alkalien auf Alkohol und Aether nicht vergessen werden. Ein Blick auf 
die Formelii des Alkohols und der Essigsaure zeigt, dass sich der 
erstere als ein Substitutionsproduct der letzteren betrachten liisst , in  
welchem 1 At. Saoerstoff durch 2 At. Wasserstoff ersetzt ist: 

Essigsaure . . C2H40a = C2H40 0 
Alkohol . . .  C z H 6 0  = C2HhH20. 

Angenommen, beide Verbindungen erlitten unter dem Einflusse 
der  Alkalien genau dieselbe Veranderung, so sollte aus beiden Gruben- 
gas entstehen, begleitet in  dem einen Falle von Kohlensiiure, in  dem 
anderen von Methylaldehyd: 

Essigsaure . C ~ H 4 0 0  = CHI + C O O  
Alkohol . , CzHaH20 = CHa + CH20. 

Der Versuch liefert ein anderes Ergebniss, statt des Grubengases 
wird aus dem Alkahol Wasserstoff entwickelt; 1 Mol. Wasser be- 
theiligt sich ail der Reaction und verwandelt den Aldehyd in Kohlen- 
skire, welche mit dem Grubengas vereinigt bleibt: 

C2EIGO + H20 = C2H402 + 2HH.  
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Die so gebildete Essigsaure wird natiirlich beim stgrkeren Er- 
hitzen schliesslich in Gruhengas und Kohlensaure verwandelt. Ein 
ganz Whnliches Verhalten zeigen andere Alkohole. D e r  Amylalkohol, 
welcher damals gerade unter D u m a s  und C a h o u r s ’  Handen an’s 
Licht getreten war ,  ging in Valeriansaure uber, die man bislang nur 
aus  der Valeriana officinalis gewonnen hatte: 

wahreiid der Cetylalkohol, welchen, wie bereits fruher benierkt, D u n l a  s 
und P e l i g o  t in dem Wallrath nachgewiesen hatten, i n  die zugehorige 
Saure, die Palmitinsaure, ubergeht: 

CsHlzO + € 1 2 0  = CgHlo02 + 2HH, 

C16H34O + H20 = C16H3208 + 2 H H .  
Eine Ausnahme zeigte indessen der Methylalkohol, welcher neben 

Wasserstoff Oxalsaure lieferte; allein man wusste schon aus P e l i g o t ’ s  
Versuchen , dass Ameisensaure mit Kalihydrat geschmolzen unter 
Wasserstoffentwickelung in Oxalsaure ubergeht: 

CF&O + 1320 = CHzOp + 2HH 
2 c €12 0 2  = CzHa04 + €1 H. 

In derselben Arbeit untersuchen D u m a s  und S t a s  das Ver- 
halten vieler anderer Verbindungen, welche den Alkoholen nahe stehen, 
linter dem Einflusse der Alkalien, so des Glycerins, des Aldehyds, 
des Acetons, der zusammengesetzten Bether, deren Umbildungen g m a u  
beschrieben werden. Mit besonderem Interesse gewahren wir, wie 
bestimmt den Verfasserri dieser ausgezeichneten Abhandlung zu einer 
Zeit, in welcher man nur ganz wenige Alkohole kannte, die Wich- 
tigkeit dieser Klasse von Verbindungen bewusst war. ))Die Er- 
kenntniss eines Alkohols,cc sagen sie, hbereichert die organische Chemie 
niit einer Reihe von Verbindungen, denen vergleichbar , welche der  
Mineralchemie aus der Entdeckung eines neuen Metalles zuwachsen. 
Bis jetzt wissen wir nur, wie man einen Alkohol in die entsprechende 
SIure verwandelt. Von gleicher, wenn nicht griisserer Wichtigkeit 
wiirde die Auffindung des umgekehrteu Processes sein, welcher die 
Sauren in Alkohole umzuwandeln erlaubte. Es lasst sich nicht bezwei- 
feln, dass diese Aufgabe in nicht allzuferner Zeit geliist werden wird.c 
D e r  Leser braucbt nicht dsran erinnert zu werden, wie diese Prophe- 
zeiuiig langst buchstablich in Erfiillung gegangen ist. 

Und hier sollten wir riicht unterlassen, parenthetisch hinzuzufiigen, 
dass D u m a s  einige Jahre  spater nochmals zu den durch Oxydation 
der Alkohole entstehenderi Sauren zuruckgekehrt ist. Diesmal ist es  
aber nicht der Modus ihrer Ableitung von den Alkoholen, welcher seine 
Aufmerksamkeit fesselt. Die einfache Beziehung, in welcher diese Sauren 
zu einander steheii, ist seiner Beobachtung nicht entgangen. Zum 
ersten Male hiken wir von der Reihe der Fettsauren oder, wie wir 
heute auch wohl sagen, der aliphatischen Sluren. In  einem fruheren 
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Theile dieser Skizze ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die 
Untersuchungen uber den Methyl-, Aethyl-, Amyl- und Cetyl-Alkohol als 
die Grundlage der Classification organischer Verbindungen in homologen 
Reihen betrachtet werden miissen. Mit einer hochst wichtigen Reihe 
dieser Art  wurden die Chemiker bekannt, als D u m a s  im Jahre 1843 
darlegte, dass sich zwischen Ameisen- und Margarinsaure die Existenz 
von nicht weniger als finfzehn Sauren, verschieden von einander durch 
die constante Elementardifferenz C Hz, annehmen lasse, von denen da- 
mals zurn wenigsten neun bekannt waren : 

Ameisensaure . . . ClHz 0 2  - . . . . C~OH~OO:,  
Essigsaure . . . . . CzHk 0 2  I I . . . . C11Hsa02 

. . . . . C3Hs 0 2  Laurinsaure . . . . ClzH2402 
Buttersaure. , . . . C ~ H S  0 2  

Valeriansaure . . . CgHlo02 Myristinsaure . . . ClaHz8O2 
. . . Ci5H3002 Capronsaure . . . . C6HlzO2 1 - 

Oenanthylsaure , . . C7H1402 Palmitinsaure . . . Cl6H32O2 
Caprylsaure . . . . CgH1602 Margarinsaure . . . C17H3402 

- . . . . CsHl802 

- 
* * 1 C13H2tj02 - 

Die Schmelzpunkte dieser Sauren steigen mit der Zahl der Koblen- 
stoffatome in ihren Moleculen. Es braucht kaum erwahnt zu werden, 
dass alle damals noch fehlenden Zwischenglieder - und wie viele 
andere! - langst entdeckt worden sind. 

Noch diirfen wir bei diesem Riickblicke auf die zur Ausbildung 
der Substitutionstheorie unternommenen Arbeiten schliesslich nicht 
unterlassen, in wenigen Worten auch der Arbeiten D u m a s ’  iiber den 
Indigo zu gedenken , obwohl deren Hauptergebnisse der schwebenden 
Frage nicht unmittelbar zu Gute kamen. Zunachst wird die Zu- 
sammensetziing des Indigos, welcher von W a l t  e I- C r u m bereits richtig 
analysirt worden war ,  und narnentlich auch die Beziehung zwischen 
blauem und weissern Indigo endgultig festgestellt. In  der Absicht, 
die Moleculargewichte der beiden Indigos zu ermitteln, studirte D u m a s  
die SulfosHuren, welche bei der Behandlung von Indigoblau mit Schwe- 
felsaure entstehen. Die Formeln des Indigoblaues und des Indigoweiss’ 
sowie der  Sulfosauren 

lndigoblau . . . . . C16H10Na02 
Indigoweiss , . . . Ci6HizNzOa 
Sulfopurpursaure . . C16H10N2 02s 0 3  

Sulfindigosaure . . . c16 Hi0 Nz 0 2  (S 0 3 ) 2  

sind zuerst von ihrn aufgestellt worden und ebenso die Formel der 
Anilsaure und Kohlenstickstoffsaure, welche heute die Narnen Nitro- 
salicylsaure und PikrinsHure fuhren: 

Anilsaure . . . . C, H5 N 0 5  = C.iHg(N02)03, 
Kohlenstickstoffsaure c6 Hs N3 07 = c, H3 ( N  02)s 0. 
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Und es verdieitt besunders hervorgehoben zu werden, dass, als L a u -  
r e n t  die Zusantmensetzung von R u u g e ' s  Carbolsaure (welcher er den 
Namen Phenol gab) mit Bestimmtheit ermittelt hatte, D u m a s  zuerat 
auf die Beziehung der Kohlenstickstoff- oder Pikrinslure zu dieser 
Verbindung hinwies, iasofern er sie als eirien Trinit~oabkoni~nlirig des 
Phenols ansprach: 

Phenol . . . . CsHs 0 
Pikrinsaure . . CS Hs (N 0 2 ) s  0. 

Da die Zahl der Elemente, mit derien die organische Chemie 
arbeitet, so ausserordentlich beschrankt ist, so lag es in der Natur 
der Sache, dass man sich gleich von Anfang a n  mit Vorliebe der 
Auffiridung guter Processe fiir die quantitative Analyse organischer 
Substanzen gewidmet hat. In der That  sehen wir denn auch die 
Chemiker, welche grundlegend in der organischen Chemie gewirkt 
haben, mit der Vervollkommnurig und Vereinfachung der Methoden 
fur die Bestimmung der organischen Elemente bereits emsig beschaftigt. 
Vor Allem sind L i e b i g  und D u m a s  von der Ueberzeugung durch- 
drungen gewesen, dass die organische Chemie nur  irn Besitze zuver- 
lassiger analytischer Methoden zu gedeihlicher Eiitfaltung gelangen 
konne. Desshalb sind wir auch diesen beiden Forschern mehr als jedem 
Anderen fur Ausbildung der Elementaranalyse zii Danke verpflichtet, 
und wir freuen uns, dass in der Sprache des Laboratoriums ihre 
Nainen mit den von ihnen eingefulirten Verfahrungsweisen in Ver- 
bindung gebliebeii sind. Wir sprechen von der L i e b  ig'schen Methode 
der Verbrennung zur Erniittelung des Kohlenstoff's und Wasserstoffs, 
von dem Dumas 'schen Verfahren der Stickstoff bestirnmung. Letzteres, 
das sogenannte volurnetrische Verfahren, welches i n  dem Behandeln 
des bei der Verbrenuung gebildeten Kohlensaure- und Stickstoffgases 
in einem graduirten Cylinder niit Kalilauge und im Messen des 
zuriiclrgebliebeiien Stickstoffvolums besteht, ist so allgemein in Anwert- 
dung, dass wir seine Wichtigkeit nicht besonders zu betonen brauchen. 
Hei der Einfachheit im Principe und der Leichtigkeit in der Ausfuhrung 
konnte, wer es tlglicli in Ausfiihrung bringt, rergessen, dass es uber- 
haupt erfunden werden musste. Uiid doch, wie complicirt waren die 
Methoden, deren sich L i e b i g  sowohl wie D u m a s  in  ihreii alteren 
Untersuchungen bedienten , urid wie oft wurden sie verandert! Wie 
lange war man geniithigt, sich auf das sogenanute qualitative Verfahren 
zu verlassen , welches volumetrisch das Verhlltniss ermittelte, i i t  

welcherri sich Kohlenslore und Stickstoff bei der Verbrennung ent- 
wickeln. Es ist von nicht geringem Interesse, die Anstrengungen zu ver- 
folgen, welche D u m a s  macht, urn sein Verfahren zu vervollkommnen. 
Da die Genauigkeit mit der \Terriiinderung des Procentgehalts an Stick- 
stoff abnimmt, so ziigert D u m a s  nicht, die zu aiialysirende Substanz je  
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nach den Umstanden in ein Nitrat oder ein Ammoniurnsalz zu verwandeln, 
urn sie, auf diese Weise an Stickstoff reicher geworden, der Analyse 
zu unterwerfen. D u m a s ’  Methode ist allerdings nicht mehr, was sie 
lange Zeit war, die einzige im Gebrauche. In  dem Verfahren von 
Will  und V a r r e n t r a p p  hat sie eine machtige Rivalin gefunden, 
allein es ist nicht mehr als billig, daran zu erinnern, dass das dem 
zuletzt genannten Processe zu Grunde liegende Princip schon viele Jahre 
fruher von D u m a s  selber fur analytische Bestimmungen verwerthet 
worden war, insofern e r  den Stickstoff von Substanzen, welche sich 
nicht in Nitrate oder Ammoniumsalze verwandeln lassen, durch 
Schmelzen mit Kalihydrat und Aufsarnrneln des gebildeten Amrnoniaks 
iiber Quecksilber bestimmt hatte; auch weiss Jedermann, dass manche 
Falle den Amrnoniakprocess ausschliessen, wahrend das volunietrische 
Verfahren der allgemeinsten Anwendung fahig ist. 

Wenn von der Methode, die Zusarnmensetz~ng organischer Sub- 
atanzen zu bestimmen, die Rede ist,  so miissen wir begreiflich auch 
der Dienste gedenken , welche D u m as der organischen Analyse ge- 
leistet hat ,  indeni er gemeinschaftlich mit S t a s  das Atomgewicht des 
Kohlenstoffs eirier sorgfaltigen Revision unterwarf. Veranlassung zu 
dieser Revision gab die von ihm selber wie von Anderen geniachte 
Beobachtung, dass die Summe des Kohlenstoffs und Wasserstoffs, 
welche bei der Analyse kohlenstoffreicher Kohlenwasserstoffe erhalten 
wurde, fast irnmer erheblich griisser war als das  Gewicht der ver- 
brannten Substanz. Wie liess sich dieser Ueberschuss erkkrei i?  W a r  
die Methode mit einem constanten Fehler behaftet, oder sollte die 
Zusammensetzung des Wassers nicht richtig bestimmt sein? Versuche, 
welche die Experimentatoren angestellt hatten, schienen diese beiden 
Fragen in der Negative zu beantworten, und die einzig mijgliche Losung 
der Schwierigkeit lag daher in der Annahme, dass die Restirnrnung 
des Atomgewichts des Kohlenstoffs fehlerhaft sei. Die beiden Forscher 
unternahrnen es daher mit aller niir erdenklichen Sorgfalt, das Ge- 
wichtsverhaltniss zu bestirnmen, in dem sich Kohlenstoff und Sauer- 
stoff mit einander vereinigen , urn auf diese Weise das Atomgewicht 
des Kohlenstoffs zu ermitteln. Zu dem Ende wurden sowohl Gra- 
phit, natiirlicher und kiinstlicher, wie Diamanten i n  einem Strom von 
trockenem Sauerstoff verbrannt. Auf diesem Wege gelangte man zur 
Zahl 12 statt der Zahl 12.24, welche B e r e e l i u s  angenommen hatte. 
Zahlreiche, sehr sorgfaltige Analysen von Substanzen, deren atomistische 
Constitution nicht bezweifelt werden konnte, wie Benzol, Naphtalin, 
BenzoEsaure, Zimmtsaure, bestatigten den neuen Werth,  wahrend sie 
weitere Belege fur die Unzulassigkeit der alten Zahl brachten. Der  
Grund, wesshalb sich, trotz Anwendung des hohen Kohlenstoffatom- 
gewichts , der Fehler in der Kohlenstoffbestimmung nicht durchweg 
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als positiv erwiesen hatte, mag in dern Urnstande liegen, dass die 
Verbrerinung, wie sie in  der organischen Analyse stattfindet , niemals 
absolut vollstandig ist; miiglich auch, dass kleine Mengen Wasser beim 
Durcbgehen des Gasstromes aus dem Kugelapparat mit fortgerissen 
werden. Die Untersuchung von D u m a s  und S t a s  wird stets als das 
Muster einer experimentalen Arbeit gelten, selbst wenn eine kleine 
Modification des von ihnen ermittelten Atomgewichts des Kohlenstoffs, 
welche seitdem vorgeschlagen worden jst, weitere Bestatigung fande. 

Die Ergebnisse, welche diese Untersuchung geliefert hatte, fuhrten 
natiirlich auch zur Revision des Atomgewichts des Sauerstoffs , in  
anderen Worten zu einer Revision der Zusammensetzung des Wassers, 
welche urn so wiinschenswerther erschien, als die Chemiker in  jener 
Zeit allgernein anfingen, das Atorngewicht des Wasserstoffs als Ein- 
heit der Atomgewichte zu nehmen statt desjenigen des Sauerstoffs, 
welches bisher als solche gegolten hatte. Dem Volume nach war die 
Zusammensetzung des Wassers damals schon genau bekannt. Man 
wird sich erinnern, dass die ersten Versuche von L a v o i a i e r  nnd 
M e u n i e r  zu der Annahme gefiihrt hatten, dass das Wasser aus 
100 Vol. Sauerstoff und 192 Vol. Wasserstoff bestehe; spatere Ver- 
suche von F o u r c r o y ,  V a u q u e l i n  und S B g u i n  hatten das Verhaltniss 
105 : 200 ergeben, allein das einfache Verhaltniss 1 : 2 war diesen 
Chemikern nicht in  den Sinn gekommen; diese Erkenntniss in einer 
etwas spateren Periode war  G a y - L u s s a c  und I l u m b o l d t  vorbe- 
halten. Nachdem die volumetrische Zusammensetzung des Wassers 
uber jeden Zweifel festgestellt war, liess sich die ponderale Zusamrnen- 
setzung leicht berechnen, vorausgesetzt, dass die Volumgewichte 
der beiden Elemente genau bekannt waren; andererseits waren diese 
Volumgewichte gegeben , wenn die ponderale Zusammensetzung des 
Wassers mit Sicherheit ermittelt war. Zu der Zeit (1842), iron der 
wir sprechen, glaubte man, auf die Autoritat von B e r z e l i u s  hin, dass 
im Wasser 100 Gew.-Th. Sauerstoff mit 12.479 Gew.-Th. Wasserstoff 
vereinigt seien; das Volurngewicht des Sauerstoffs - das des Wasserstoffs 
zu 1 gesetzt - ergab sich also zu 15.973. War man berechtigt, die 
Vereinfachung des Verhaltnisses anzunehrnen, auf welche diese Zahlen 
hindeuteten? Eine Beantwortung dieser Frage war  nur  auf experi- 
mentalem Wege zu erhoffen. Versuche von D u m a s ,  in einem bis- 
her nicht erreichten Maassstabe ausgefiihrt, - es wurden 300-900 g 
Kupferoxyd reducirt und sowohl die Menge des von dem Oxyde ge- 
lieferten Sauerstoffs als auch die Menge des gebildeten Wassers be- 
stimmt - ergaben fiir das Volumgewicht des Sauerstoffs genau die Zahl  
16, und so gelangten die Fundamentalzahlen 1, 12 und 16 fiir Wasser- 
stoff, Kohlenstoff und Sauerstoff zu allgemeinster Anerkennung, obwohl 
seitdem noch minimale Veranderungen beziiglich der Atomgewichte des 
Kohlenstoffs und Sauerstoffs in Vorschlag gekommen sind. 



681 

D u m  as wurde beinahe dreissig Jahre  spater veranlasst, nochmals 
auf diesen Gegenstand zurCckzukommen; D u b  r u n f a u  t hatte namlich 
die auffallende Behauptung aufgestellt , dass Kohlenstoff im Sauerstoff 
nur in Gegenwart von Wasser Follstandig verbrenne, und dass mithin 
in dem Sauerstoff, welchen man bisher fiir trocken gehalten hatte, noch 
eine erhebliche Menge von Wasser vorhanden gewesen sein musae. Bei 
einer Wiederholung der Versuche iiber die Verbrennung des Kohlen- 
stoffs im Sauerstoff fand D u m a s ,  dass es in der That  fast unmiiglich 
sei, absolut trockenen Sauerstoff zu erhalten, dass aber die Menge der 
zuruckgehaltenen Feuchtigkeit, weit geringer a19 sich aus D u b r u n -  
f a u t ’ s  Versuchen zu ergeben schien, den Werth, welchen seine friiheren 
Untersuchungen fiir das Atorngewicht des Kohlenstoffs ergeben hatten, 
in keinerlei Weise beeintrachtige. 

Die Correctionen, zu welchen die oben erwahnten Versuche hin- 
sichtlich der Zusammensetzung der Koblensaure und des Wassers ge- 
fkhrt hatten, liessen eine erneute Untersuchung auch der atrnospharischen 
Luft wiinschenswerth erscheinen. D u m a s  unternahm diese Arbeit in 
Verbindung mit seinern Freunde B o u s s i n g a u l t .  Die  angewendete 
Methode war  eine ausschliesslich ponderale. Ein langsamer Strom 
trockener atmnspharischer L u f t  wurde durch eine gliihende, Kupfer 
enthaltende Riihre in einen grossen Glasballon gezogen, den man mit- 
telst der Pumpe luftleer gemacht hatte. Die Gewichtszunahrne des 
Kupfers entsprach dem Gewichte des Sauerstoffs; der in den Ballon 
getretene Stickstoff wurde direct gewogen. Man fand auf diese Weise, 
dass 100 Gew.-Th. Luf t  23 Gew.-Th. Sauerstoff und 77 Gew.-Th. 
Stickstoff enthalten. Indem man abw auf Grund dieser Zahlen mit 
Hulfe der damals angenommenen Volumgewichte des Sauerstoffs und 
Stickstoffs die Zuiammensetzung der Luft dem Volum nach berech- 
nete, ergab sich ein nicht ganz unerheblicher Verlust. Wenn a und b 
beziehungsweise die Volumgewichte des Sauerstoffs und Stickstoffs, 
auf Luft als Einheit bezogen, darstellen, so hat man offenbar 

Indem D u m a s  und B o u s s i n g a u l t  fiir a und b die damals ange- 
nommenen Werthe substituirten, fanden sie 

77 - 99.76 - 23 
1.1026 

und wurden so zu der Vermuthung gefiihrt, dass die fraglichen Volum- 
gewichte nicht ganz richtig bestimmt seien. Neue Versuche, denen 
die ausserste Sorgfalt gewidrnet wurde, ergaben die nur wenig ver- 
anderten Werthe 1.1057 und 0.972, welche nahezu die Bedingungen 
der Gleichung erfiillten : - 

77 - 100.02. 23 
1.1057 - 
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ist somit nach D u m a s  und 

dem Voluni 
nach 
20.81 
73.13 

100.00. 

Die Zusammensetzung der Luft 

dem Gewicht 
nach 

B o u s s i n g a u l t :  

Sauerstoff 23 
Stickstoff 77 

100 

- 

Diese Ergebnisse wtirden in  Par is  gewonnen. Es ist bekannt, 
dass gleichzeitig nach demselben Verfahren angestellte Versuche von 
S t a s  in Brussel, von M a r i g n a c  in Genf, von B r u n n e r  in Bern, 
von L e w y  in Kopenhagen, endlich von D e r v e r  in GrBningen zu fast 
iibereinstimmenden Werthen gefuhrt haben. 

Die Rectification des Atomgewichts des Kohlenstoffs sowie die 
unmittelbar daran sich anschliesscnden li’orschungen bilden die Ein- 
leitung zu der langen Reihe von Arbeiten, welche D u m a s  iiber die 
Atomgewichte der Elemente ausgefuhrt hat. Sie sind meist erst spater 
(zwischen 1858 und 1860) veriiffentlicht worden und baben den Ver- 
fasser noch weit langer beschiiftigt ; eine letzte , hochst interessante 
Abhandlung ist erst 1878 erschienen. 

B e r z e l i u s ,  der so viele Jahre  seines Lebens der genauen Be- 
stimmung dieser Gewichte gewidmet hat, konnte sich nicht iiberreden, 
dass die numerische Beziehung dieser Werthe einen inneren Zusammen- 
hang der Elemente, wenn man will einen gerneinsamen Ursprung 
derselben, andeute. Er war irn Gegentheile der Ansicht, dass diese 
scheinbaren Beziehungen niehr und mehr verschwinden wiirden , j e  
scbarfer man diese Werthe bestimme. Fur ihn existirten ehenso 
viele Formen der Materie als es Elemente gab; in seinen Augen 
hatten die Molecule der verschiedenen Eleniente nichts mit einander 
gemein als ihre Unveranderlichkeit und ihre ewige Existenz. 

Andererseits hatte Pr o u  t darauf hingewiesen, dass , wenn man 
das Atomgewicht des Wasserstoffs als Einheit setzt, die Gewichte 
vieler anderen Elrmentaratome als ganze Vidfache rles Waserstoff- 
atomgewichts erscheinen. Diese Thatsache lasst die Existenz einer, 
wie man sie nennen konnte , Primordialmaterie ahnen , welche, 
in  ungleichen Abstufungen der Verdichtung, unseren verschiedenen 
Elementen entsprechen wiirde. In  der T h a t ,  nachdem die Physiker 
die E i n h e i t  d e r  K r a f t e  durch den Nachweis festgestellt batten, 
dass Warme, Elektricitiit, Magnetismus etc. verschiedene, aber in ein- 
ander iiberfiihrbare Kundgebungen desselben Agens sind , - durfte 
man nicht erwarten, dass es den Chemikern gelingen werde, auch 
die verschiedenen Arten von Substanzen, welche man als Elemente 
betrachtet, in einander iiberzufuhren und auf diese Weise die E i n h e i  t 
auch d e r  M a t e r i e  darzuthun? Die Elemente der Mineralchemie 
wiirden auf diese Weise den Radicalen der organischen Chemie ver- 
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gleichbar, welche dieselben Elemente enthalten, und sie wiirden sich 
yon ihnen nur durch ihre grossere Stabilitat und ihre pro tempore 
Unzerlegbarkeit unterscheiden. 

In  einer Zeit, welche der Forschung gerade in der angedeuteten 
Richtung mit solcher Vorliebe gehuldigt ha t ,  brauchen wir nicht auf 
den Zauber hinzuweisen, welchen diwe Ideen auf einen speculativen 
Geist iiben mussten, und es nimmt uns daher nicht Wunder, dass 
sich D um a s  zu einer erneuten Priifung der P r o  u t ’schen Hypothese 
aufgefordert fuhlte, welche ganz eigentlich bis zu den Wurzeln der 
chemjschen Philosophie hinabreicht. 

Sind die Atomgewichte aller Elemente wirklich ganze Vielfache des 
Atomgewichts des Wasserstoffs? Dies ist naturlich die erste Frage. 
Aber mit dieser ersten sind andere Fragen auf’s Engste verbunden. 
Wenn man die Atomgewichte dreier Elemente, welche eine natiirliche 
Gruppe bilden, mit einander vergleicht, ist das Zwischenglied genau 
das arithmetische Mittel der beiden ausseren? Dann wieder, giebt es 
constante Differenzen, welche man zwischen den Atomgewichten der 
Elemente wahrnimmt, wie sie sich zeigen, wenn die Moleculargewichte 
der verschiedenen Glieder einer homologen Reihe von Verbindungen 
mit einander verglichen werden? Dies sind einige der Fragen, welche 
nach einander von D u m a s  untersucht wurden. Seine Forschnngen 
haben eine Anzahl von Beziehungen enthullt oiler klargelegt , welche 
bisher unbeobachtet oder unvollstandig erkannt worden waren, aber 
eines Tages ihre einfache Auslegung finden werden, wenn sie die- 
selbe seither noch nicht gefunden haben. I m  Allgemeinen aber  sind 
die Ergebnisse noch nicht zu der compacten Einfachheit gelangt, 
welche gestattete, einen Bericht iiber diese verschiedenen Forschungen 
dem engen, von dieser Skizze gebotenen Rahmen anzubequemen. Einige 
fragmentarische Angaben miissen geniigen, dem Leser den Umfang und 
die Mannichfaltigkeit dieser Arbeiten zu veranschaulichen. Sie um- 
fassen nicht weniger als d r e  i s s i g Elemente, d. h. ungefahr die Halfte 
der bekannten; die Zahl der Versuche, welche zur Feststellung ihrer 
Atomgewichte ausgefiihrt wurden, erreicht nahezu z w e i h  u n d e r t ,  so 
dass im Mittel s e c h s  einzelne Analysen auf jedes Element kommen. 
Die Bestimmungen ftihren den Nachweis, dass P r  o u  t’s Hypothese 
sich keineswegs in allen Fallen bewahrheitet ; gleichwohl giebt es 
nach D u m a s ’  Ansicht nicht weniger als z w e i u n d z w a n z i g  Elemente, 
deren Atomgewichte durch ganze Vielfache des Wasserstoffatom- 
gewichts gegeben sind, wahrend s i e b e n  Vielfache des halben und 
d r e i  Vielfache eines Viertels dieses Werthes sind. Was  die Ansicht 
anlangt , dass bei Gruppen von ahnlichen Elementen das intermediare 
Atomgewicht d& arithmetische Mittel der Endglieder sei, so lasst sich 
dieselbe nach D u m a s  nicht aufrecht erhalten. Dieselbe habe fiir 
Lithium (7), Natrium (23) und Kalium (39) Geltung, sie treffe aber 
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nicht zu fur Chlor (35.5), Brom (80) und J o d  (127), deren arithmetisches 

Mittel 3E>12 = 81.25 sehr wesentlich von dem Ergebnisse des 

Versuches abweiche. Endlich lassen diese Untersuchungen unewei- 
felhaft die Existenz von Differenzen in den Atomgewichten der Ele- 
mente erkennen, welche den Unterschieden in den Moleculargewichten 
homologer Verbindungen in der organischen Chemie nicht unahnlich 
sind. Zur VeranschauIichung dieser Beziehungen citirt D u m a s  unter 
anderen die folgenden Elemente : 

Lithiiini . . . . . 7 
Natrium . . . . . 7 + ( 1 .  16) = 23 
Kalium . . . . . 7 + ( 2 .  16) = 39. 

Sauerstoff . . . . 16 
Schwefel. . . . . 16 + ( I .  16) = 32 
Selen . . . . . . 16 + (4. 16) = 80 (78) 
Tellur . . . . . 16 + ( 7 .  16) = 128. 

Magnesium . . . . 24 
Calcium . . . . . 24 -t ( 1 .  16) = 40 
Strontium . . . . 24 + (4. 16) = 88 (87.2) 
Barium . . . . . 24 + ( 7 .  16) = 136 (137.2). 

Wir  unterlassen es, diesen Forschungen weiter nachzugehen. Es 
ist bekannt , dass viele von den D u m as’schen Atomgewichten seit- 
dem durch die klassischen Arbeiten von S t a s  fiber denselben Gegen- 
stand noch leichte Modificationen erlitten haben, so dass die €‘rout’- 
sche Hypothese mehr und mehr an Parteigsngern verloren hat. Es 
sol1 nur noch angefuhrt werden, dass D u m a s  in einer seiner letzten 
Experimentaluntersuchungen durch eine Reihe unzweifelhafter Ver- 
suche die wichtige und ganz unerwartete Thatsache festgestellt hat, 
dass das  Silber im starren Zustande eine erhebliche Menge Sauerstoff 
o c c l u d i r t ,  welche erst, wemi man das Metal1 ~n uacuo stark erhitzt, 
in  Freiheit gesrtzt wird. Da das Silber in der Bestimmung mancher 
Atomgewichte als Ausgangspunkt gedient habe, so bedurften alle diese 
Versuche einer sorgfaltigen Wiederholurrg, ehe man die Frage a19 end- 
gultig entschieden betrachten kiinne. 

D u m  a s ’  wichtigste Untersuchungen auf dem Gebiete der orga- 
nischen Chemie haben bereits im Zusammenhange mit seinen Arbeiten 
fiber die Substitutionstheorie Erwahnung gefunden. Es sind gleich- 
wohl noch einige Forschungen zu verzeichnen, unter denen in erster 
Linie die Versuche uber die Nitrile genannt zu werden verdienen. 
Es war  langst bekannt geweseu, dass sich das harmlose Ammonium- 
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formiat durch den Verlust der Elemente des Wassers in eines der 
heftigsten Gifte, in Blausaure, verwandelt, und schon 1832 hatte P e -  
l o u z e  gezeigt, dass letztere wieder Wasser fixiren kann, ym das 
Ammoniaksalz der Ameisensaure zuriickzubilden. Diese Beobachtungen 
fiihrten ihn zur Untersuchung der Aether der Cyanwasserstoffsaure 
und zumal des Cyanathyls, dessen Entdeckung ihm beinahe das 
Leben gekostet hatte. Es kam ihm indessen nicht in den Sinn, die 
Einwirkung des Wassers auf diesen Aether zu studiren, um ein dem 
Ammoniumformiat analoges Ammoniaksalz zu erzeugen. 

Die Unterlassung dieses Versuches, welcher heute auf der Hand 
liegt, kiinnte unbegreiflich erscheinen , wenn wir uns nicht erinnerten, 
dass die Chemiker in jener schon sehr entfernt liegenden Zeit noch 
keine Ahnung von den uns so gelaufigen homologen Reihen hatten. 
Man erhalt in der That  einen Begriff von den gewaltigen Fort- 
schritten, welche die organische Chemie noch zu machen batte, 
wenn man erfahrt, dass noch Jahre verstreichen mussten, ehe die 
Allgemeinheit dieser Reaction, welche heute auf den verschiedensten 
Gebieten der Wissenschaft so umfassende Verwerthung findet, erkannt 
wurde. Im Jahre  1844 entdeckte F e h l i n g  das Benzonitril, aber erst 
1847 wurde vou verschiedener Seite auf die grosse Wichtigkeit dieser 
Reaction hingewiesen. Zunachst zeigten K o l b e  und F r a n k l a n d ,  
dass das Cyanathyl, indem es die Elemente des Wassers fixirt, in 
eine der Ameisensaure homologe, kohlenstoffreichere Saure iibergeht, 
welche damals den Namen M e t a c e t s a u r e  trug, wahrend bald darauf 
von D u m a s  der umgekehrte Versuch angestellt wurde, indem er  das 
Ammoniumacetat durch die Einwirkung von Entwasserungsmitteln, wie 
Phosphorsaiure-Anhydrid, in Methylcyanid iiberfiihrte, identisch in jeder 
Beziehung mit dem Cyanwasserstoffsaure-Methylather, welcher bei der 
Einwirkung von Cyankalium auf ein methylschwefelsaures Salz gebil- 
det  wird. D u m a s  hat  diese Versuche spater in  Verbindung mit M a l a -  
g u t i  und L e b l a n c  fortgesetzt, indem er nachwies, dass sich, besser 
noch als die Ammoniumsalze, die Amide f i r  die Darstellung der Ni- 
trile eigneten, und die Untersuchung zumal auch auf die AbkiJmm- 
linge der Propionsaure und Valeriansaure ausgedehnt. Bei dieser 
Gelegenheit erscheint in der That  der  Name P r o p i o n s a u r e  zum 
ersten Male in der Literatur; D u m a s  gab diesen Namen der fruher 
M e t a c e t s a u r e  genanuten Verbindung. Dieser Kiirper scheidet sich 
namlich auf seiner gesattigten wasserigen Losung in Gestalt einer Oel- 
schicht aus, eiue Eigenschaft, welche weder der Ameisensaure noch 
der  Essigsaure zukommt, und darf daher als die erste der Fettsauren 
( m e 6  und m'wv) betrachtet werden. Es ist bekaunt, dass die Propion- 
saure der Reihe der Tricarbonide ihren Namen gegeben hat. 

h d e m  wir die Genfer Jugendarbeiten D u m a s '  aufzahlten, hatten 
w k  der wichtigen, mit P r 8 v o s t gemeinschaftlich ausgefiihrten phy- 



686 

siologischen Untersuchungen zu gedenken. Wir haben auch gesehen, 
wie e r  nach seiner Uebersiedelung in  Folge der neuen Beziehungen, 
in welche e r  eintrat, sich mehr und mehr ausschliesslich chemischen und 
physikalischen Untersuchungen zuwendete. Es ware indessen seltsam 
gewesen. wenn die Lieblingsstudien seiner Jugend nicht auch in alteren 
Jahren noch ein Interesse fiir ihn behalten hatten. In  der That  finden 
wir ihn denn auch spater noch mehrfach mit chemisch-physiologischen 
Arbeiten beschbftigt, zumal als er, nach dem Tode von D e y e u x ,  die 
chemische Professur an der &'eoEe de Be'decine angenommen hatte. 
In Folge der allgerneinen Ansichten beziiglich des Zusammenhangs 
zwischen dem Pflanzrn- und Thierleben, welche gleichzeitig in Deutsch- 
land von L i e b i g  und in Frankrrich von D u m a s  und B o u s s i n g a u l t  
aufgestellt worden, und auf welche wir weitcr unten zuriickkommen 
werden , fuhlten sich die Chemiker zu hnstrengungen aufgefordert, 
die Iderititbt der neutralen stickstoff haltigen Materien zu beweisen, 
welche sich in dein Organismus der Pflanze und des Thieres vor- 
finden, um so der Aoffassung Eingang zu verschaffen, dass das Thier  
seine Nahrung von der Pflanze fertiggebildet empfange. Daher 
streben verschiedene der damaligen analytischen Untersuchungcn dem- 
selben Ziele zu. In  Frankreich wurde die Frage von D u m a s  und 
C a h o u r s  studirt, welche im Jahre 1843 umfangreiche Arbeiten 
iiber den Gegenstand veroffentlichten. Ihre  znhlreichen analytischen 
Bestimmungen fiilirten sie zu folgenden Schlussfolgerungen : Das 
Albumin aller Thiere hat dieselbe Zusammensetzung; das vegetabi- 
lische Albumin unterscheidet sich von dem thierischen durch das 
Vorhandenseiri von freiem Alkali; das Casei'n in der Milch der  
Herbiroren hat nahezu diesclbe Zusammensl?tzung wie das Albumin, 
das der menschlichen Milch unterscheidet sich von letzterem in einigen 
seiner Eigenschaften, hat  aber gleichfalls dieselbe Zusammensetzung; 
Ochsenblut und Mehl enthalten eine Substanz, welche rnit dem Casei'n 
der Milch vollkommen identisch ist; die verschiedenen Modificationen 
des Casei'ns sind rnit dem Albumin isomer; Legumin, der neutrale 
stickstoff haltige Bestandtheil der Leguminosen, ist nicht , wie yon 
Anderen behaiiptet wird, identisch rnit dem Albumin, obwohl es sich 
durch Salzsaure in einen albuminartigen Kiirper verwandeln lasst; 
Blutfibrin rnit Salzsaure behandelt liefert ein Product, welches in 
seiner Zusammensetzung mit Albumin und Casei'n identisch ist und 
daher unter dem Einflusse des Magensaftes dasselbe Verhalten zeigt 
wie die beiden zuletzt angefuhrten Substanzen. 

In  naher Verbindung mit den gensnnten Arbeiten steht die 
Untersuchung d r r  Milch verschiedener Thiere. D u m  as zeigt dass 
der Zucker, stets gegenwartig in der Milch der Herbivoren, aber ab- 
wesend in der Milch der Carnivoren, in letzterer erscheint, sobald die 
Nahrung verandert wird. I n  der Milch von Hunden, welche aus- 
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schliesslich mit Fleisch gefuttert wurden, liess sich kein Zucker nach- 
weisen, wenn aber das Fleisch durch Brod oder diirch andere starke- 
haltige Substanzen ersetzt wurde, so gab sich alsbald die Bildung 
von Zucker zu erkennen. Es darf jedoch nicht unerwahnt bleiben, 
dass nach neueren Versuchen, welche mit Hiilfe genauerer, der mo- 
dernen Physiologie zur Verfiigung stehender Methoden angestellt 
worden sind, die Gegenwart bemerklicher Mengen von Zucker in der 
Milch der Thiere, selbst bei ausschliesslicher Fleischkost, nicht mehr 
bezwejfelt werden kann. 

Mit dem Auft-reten yon Zucker in der Milch fand D u m a s ,  dass 
sich die Menge von Fet t  und Albumin vermindert. Er giebt auch an, 
dass I-Iundemilch, mit der Milch der Herbivoren verglichen, einige Ab- 
weichungen zeigt; sie coagulirt z. B. beim Erwarmen. Diese Ab- 
weichung ldsst sich iudessen nicht auf eine Eigenthiimlichkeit des 
Casei’ns zuruckfuhren, welches in der That  dieselbe Zusammeusetzung 
und dieselben Eigenschaften besitzt wie das in d r r  Milch der Her- 
bivoren enthaltene. 

Es war nicht wahrscheinlich, dass D u m a s  zii seinen chemisch- 
physiologischen Arbeiten zuriickkehren werde, ohne das Studium auch des 
Blutes nocb einmal wieder aufzunehmen. Die Trennung des Fibrins und 
Albumins von den Blutkorperchen uiid die Darstrllung der letzteren im 
Zustande der Reinheit bietet betrachtliche Schwierigkeiten. B e r z e l i  u s  
und J o h a n n e s  Mi i l le r  behaupten, dass auf Zusatz von Glaubersalz 
zu Blut, welches von Fibrin befreit ist, die Rlutkdrperchen ohne Veran- 
derung abfiltrirt werden konnen. D u m a s  faud aber ,  dass auch bei 
Anwendung dieses Verfahrens haufig eine Zersetzung der Blutk6rperchen 
eintritt und das Filtrat nicht selten eine rothe Farbe annimmt. Dieser 
Uebelstand lLsst sich jedoch vollstandig beseitigen, wenn man wahrend 
des Filtrirens einen Stroni von atmosphiirischer Luft durch die 
Fliissigkeit leitet, wodurch die Hlutkorperchen in denselben Zustaod ver- 
setzt werden, in dern sie im arteriellen Blute existiren. Dies scheint 
anzudeuten , dass den Blutkcrperchen eine Art  von Respiration eigan- 
thumlich ist, welche beeintrachtigt wird, wenn die Membrane derselben 
verletzt werden. Bei dem Studium der Korperchen muss man daher 
grosse Sorge darauf verwenden, sie intact zu erhalten. Nach D u m  as 
haben rnanche Salze, wie die Chloride des Kaliums, Natriums und 
Ammoniums, die Eigenschaft, sie zu verletzen, wahrend andere, wie 
Natriumsulfat und Natriumphosphat oder Seignette-Salz, ohne Wirkung 
sind. Neuere Versuche haben indessen dargethan, dass nicht sowohl 
die Natur des Salzes als vielmehr die Concentration der LSsnngen 
eine wichtige Rolle in diesen Reactionen spielt. Der  intacte Zustand 
der Blutkorperchen lasst sich leicht erkennen, indem man sie der  
Einwirkung des Sauerstoffs aussetzt, wodurch sie die rothe Farbung 
annehmen, welche fur das arterielle Blut charakteristisch ist. 



Die chemische Analyse veranlasste D u m a s ,  die Blutkorperchen 
der Gruppe der Proteinsubstanzen einzuordnen , indem er den Ueber- 
schuss an Kohlenstoff iiber den Gehalt an diesem Elemente im Al- 
bumin und Casein dem Blutfarbstoff in denselben zuschrieb. Heute 
weiss man jedoch , dass die Blutkijrperchen keine einheitliche Sub- 
stanz sind, da  sie ausser Proteinsubstanzen (Hamoglobin und Al- 
bumin) noch Lecithin, Cholesterin und anorganische Salze ent- 
halten. 

Wahrend dieser Arbeiten auf dem Gebiete der physiologischen 
Chemie fand sich D um as naturgemass auch zu Untersuchungen iiber 
Fettbildung veranlasst, eine Frage, welche die Chemiker damals leb- 
haft beschaftigte. Die Mehrzahl derselben , und namentlich D u m a s ,  
B o u s s i n g a u l t  und P a y e n ,  waren der Meinung, dass das in  dem 
Thierkiirper sich anhaufende Fett, gerade so wie die stickstoff haltigen 
Bestandtheile, von der Pflanze fertiggehildet geliefert werde, und eine 
Reihe von Versuchen, welche sie angestellt hatten, schien diese An- 
sicht zu bestiitigen. L i e b i g  andererseits behauptete, dass der thierische 
Organismus die Fiihigkeit besitze, die Kohlehydrate der verzehrten 
Nahrung, besonders Starke und Zucker, in Fet t  zu verwandeln. Die 
Anrufung des Versuchs hat  die Controverse bekanntlich zu Gunsten 
L i e  b i  g's entschieden. 

Die franzijsischen Chemiker glaubten allerdings, nachgewiesen zu 
haben , dass in den Pflanzen eine hinreicliende Menge fettartiger 
Korper - in Aether liislicher Substanzen - vorhanden sei, urn das 
Fe t t  der Thiere, denen sie als Nahrung dienten, erklaren zu kijnnen. 
Indern L i e b i g  die Untersuchung wieder aufnahm, zeigte e r  jedoch, 
dam, obschon die vegetabilische Nahrung weit rnehr Fe t t  enthalt als 
man bislang angenommen hatte, die Menge desselben gleichwohl ganz 
und gar nicht ausreiche, urn von den enormen Quantitaten Fett, welche 
sich in gemasteten Gansen und Schweinen anhaufen, Rechenschaft zu 
geben. Angesichts dieser sich entgegen stehenden Ansichten glaubte 
D u m a s ,  dass man die Frage endgultig wiirde entscheiden kiinnen, 
wenn man den Ursprung des Bienenwachses einer sorgfaltigeren Unter- 
snchung unterwiirfe als ihm bisher zu Theil geworden war. 

B r o d  i e  's meisterhafte Untersuchungen hatten bereits die Natur 
des Bienenwachses klargelegt; e r  hatte gezeigt , dass dasselbe aus- 
schliesslich aus aliphatischen Verbindungen - aus Cerotinsaure und 
Palmitinsaure -Myricylather - bestehe. Die Frage war aber, aus 
welchen Materialien erzeugt die Biene diese Substanzen? I n  Verbin- 
dung niit seinem Freunde M i l n e  E d w a r d s  hat  D u m a s  diese Frage 
beantwortet. Sie erkannten, dass die Biene, auch wenn sie ausschliess- 
lich mit Honig ernabrt wird, die Fahigkeit, Wachs zu erzeugen, nicht 
verliert. Die ursprunglich von S w a m m e r d a m ,  M a r a l d i  und 
R B a u  m u r  ausgesprochene Ansicht , dass die Biene beim Einsammeln 
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ihrer Nahrung das Wachs der Pflanze entnehme, war  allerdings schon 
durch die Untersuchungen H u b e r ’ s  und spater G i ~ n d e l a c h ’ s  zweifel- 
haft geworden. Allein die Ergebnisse dieser Beobachter waren nicht 
vollkommen entscheidend gewesen, da sie unterlassen hatten, einerseits 
die Menge des in  dem Honig enthaltenen Wachses zu bestimmen, 
andererseits die Fettsubstanzen in den dem Versuche unterworfenen 
Bienen mit in Rechnung zu nehmen. Wurden diese Quantitaten von der 
Menge des erzeugten Wachses abgezogen, so blieb gleichwohl ein grosser 
Ueberschuss, dessen Bildung sich nur durch die Annahme der Um- 
wandlung von Zucker in Wachs im Korper der Biene erklaren liess. 
Es verdient daran erinnert zu werden, dass fast gleichzeitig mit den 
Untersuchungen von D u m a s  und M i l n e  E d w a r d s  ein anderer, hachst 
iiberraschender Nachweis der Ueberfiihrbarkeit des Zuckers in eine 
Fettsubstanz von P e l o u z e  und G B l i s  geliefert wurde, welche zeigten, 
dass der Zucker, wenn er  unter dem Einflusse des Casei’ns der 
Gahrung unterworfen wird, mit Leichtigkeit in Buttersaure iibergeht. 

Noch muss, ehe wir von D u m a s ’  Experimentalarbeiten Abschied 
nehmen, seiner umfassenden Untersuchungen fiber die Gahrung gedacht 
werden, welche 187’2 veroffentlieht wurden. 

Man hatte bis zu jener Zeit vier verschiedene Erkliirungen der 
Gahrungserscheinungen zu geben versucht: 

Die physiologische Erk lbung,  welche die Gahrung dem 
Lebensprocesse der Zelle des Fermentes zuschreibt, sie mit- 
hin als durch die Functionen dieser Organismen bedingt 
ansieht; 
Die Theorie, welche die Zerstorung des Zuckers von der 
Einwirkung der in der Zelle enthaitenen und aus derselben 
in die Zuckerlosung iibertretenden Fliissigkeit abhangig macht; 
Die Theorie von B e r z e l i u s ,  welche die Thatigkeit kata- 
lytischer Krafte, d. h. eine Contactwirkung annimmt; 
Die Theorie von L i e b i g ,  welche die Gihrung als eine unter 
dem Eiuflusse des in  Faulniss iibergegangenen Fermentes 
sich vollziehende chemische Zersetzung betrachtet. 

Wir miissen uns begniigen die Schlussfolgerungen anzufiihren , zu 
welchen D u m a s  durch seine Versuche gefiihrt wurde. 

Was die Liebig’sche Ansicht anlangt, so wird sie durch folgende 
Thatsachen widerlegt: 

Chemische Actionen, welche in Zuckerlosungen hervorgerufen 
werden, sind nicht im Stande die Umwandlung des Zuckers in Ai- 
kohol und Kohlensaure zu bewerkstelligen. Die Bewegungen, welche 
die Gahrung selbst erzeugt, werden weder in wasserigen, oligeti, noch 
metallischen Fliissigkeiten und ebensowenig durch diinne Membrane 
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fortgepflanz t;  iri iibereinander geschichteten Flussigkeiten gehen sie 
nicht einmal aus einer Schicht in die andere iiber. 

Auch die Ansicht von B e r z e l i u s  ist angesichts der Thatsache 
nicht haltbar, dass, wenn gewisse Salze zugegeri sind, Zucker, Fermente 
und Wasser mit einander in Beriihrung bleiben kiinnen, ohne dass 
Gahrung eintritt. 

Die Gahrung in ihrer einfachsten F o r m ,  d. h. die, welche man 
beobachtet, wenn nur Zackerwasser und Ferment zugegen sind, stellt 
eine Erscheinung dar, welche in Folge der zahllosen Wirkungscentren, 
von denen sie aosgeht, sich wie eine gewiihnliche Reaction reguliren nnd 
messen lasst. Ihre Dauer ist genaii der in der Fliissigkeit vorhan- 
denen Menge Zucker proportional. Sie geht etwas langsamer, einwseits 
im Dnnkeln, andererseits in ucccuo von Statten. Sie bedingt keine 
Oxydations-, sondern Reductionsprocesse; Schwefel in einer gghrenden 
Flussigkeit geht in Schwefelwasserstoff iiber. Netitrate Gase sind ohne 
Einfluss auf die Gghrung. Die Einwirlrung der Sauren, Rasen und Salze 
auf die Gahrung ist , je nach den IJmstanden, eine beschleunigende, 
verziigernde, storende, aufhebende; die Falle, in denen Beschleunigung 
eintritt , sind indessen selten. Sehr verdiinnte Sanren in massiger 
Qaantitat sind ohne Wirkung; durch verdiinnte Alkalien, selbst in 
geringer Menge , wird die Gfhrung verziigert , dnrch griissere Mengen 
aufgehoben. Die Carbonate der Alkalien, wenn nicht im grossen 
Ueberschusse vorhanden , iiben keine hindernde Wirkung. Die Car- 
bonate der alkalischen Erden sind ohne irgend welchen Einfluss. Aiich 
die grosse Mehrzahl der Salze ist wirkungslos; eiriige jedoch, wie 
Kaliumsilicat und Natriumborat , coagoliren das Ferment (die Hefe) 
und bringen auf diese Weise die GLbrung zum Stillstand. Chemische 
Agentien, obwohl unfahig die Gahrung hervorzurufen, sind also gleich- 
wohl im Stande sie zu modificiren. 

Die aufgezahlten Thatsachen sind alle durch das Studium der 
Bierhefe festgestellt worden. Die Bierhefe kann als das Prototyp der  
Fermente betrachtet werden, welche, wenn die gahrenden Flussigkeiten 
die geeigneten Bedingungen bieten, sich reproduciren. Es giebt aber 
andere Fermente, welche, wshrend sie ihre Arbeit verrichten, voll- 
kommen zerstiirt werden. Ein guter Reprasentant dieser Klasse ist 
die Diastase. D u m a s  theilt auch interessante Beobachtungen iiber 
diese zweite Gruppe von Fermenten mit. Nach seinen Erfahrnngen 
zerstiirt Borax die gahrungerzeugende Kraft nicht nur der Hefe 
sondern auch der Diastase, Synaptase and selbst des Myrosins. Wahr- 
scheinlich ist es die Liisefahigkeit desselben fiir organische Substanzen, 
welche die Wirkung bedingt. So wird z. B. nachgewiesen, dass sich 
das Hautchen des Eies in massig concentrirter Roraxlosung mit Leich- 
tigkeit auflost. 
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Die Versuche uber Gahrung gehoren zu den letzten Experimental- 
Arbeiten, welche D u n i a s  veroffentlicht hat. Der  interessanten Mit- 
theilung uber die Occlusion des Saiierstoffs im Silber (1878) ist bereits 
gedacht worden. 

Auf den vorstehendeii Bliittern haben wir versucht eine Skizze 
der wichtigeren von D u m a s '  zahlreicheii uiid mannichfaltigen Arbeiten 
auf dem Gebiete der Chemie und Physiologie zu geben und den Ein- 
fluss derselben auf den Fortschritt der Wissenschaft zu verfolgen. Es 
brauclit kaum bemerkt zu werden , dass sehr viele Veroffentlichungen 
unerwahnt geblieben sind; einige der in ihnen behandelten Gegen- 
stiinde sollen hier noch kurz angedeutet werden. 

Die oft erorterte Frage,  ob sich die Chloride als solche oder in 
der Form von Chlorhydraten in Wasser liisen, - die Ursachen der 
Isomerie , - die Lichtentwickelang wahrend der Disintegration ge- 
scbmolzener Borsaure , - die Gasentbindung aus dem Steinsalz, 
welches bei der Beruhrung mit Wasser decrepitirt, - die Bestim- 
mung der specifischen Warme, - die Zusammensetzung der C a d  e t '- 
schen rauchenden Fliissigkeit, des Alkarsins, fur welches er die spater 
von B u n s  e 11 bestatigte Formel vorschlug, - die Chloride des Schwe- 
Fels, - die Verbindungen des Phosphors, zumal die mit Wasserstoff, - 
das Verhalten des verflussigten Stickoxyduls. - die verschiedenen 
Variationen van Knallgold, welche bei der Einwirkung des Ammoniaks 
auf Goldchlorid und Goldoxyd entstehen, - die Verbindnngen des Zinn- 
chlorids mit Schwefel, - die Zusammensetzung der wichtigsten im 
Handel vorkommenden Glassorten, - die Analyse der Mennige, - die 
Darstellung des Calciums durch die Einwirkung von Natrium auf 
Calciumjodid, welche ihm Gelegenheit bot, auf die Wicbtigkeit des 
Arbeitens in geschlossenen Gefassen unter Druck hinzuweisen, - end- 
lich, in Verbindung mit G r e l l e t ,  die Behandlung der Eisenerze und 
rnit P e r  s o z die Zusammensetzung der Farben auf den Wandgemalden 
des dreizehnten Jahrhunderts, - dies sind einige der Fragen aus dem 
Gebiete der allgemeinen und der Mineralchemie, welche im Laufe der 
Zeit seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen haben. 

Von Untersuchungen, welche der organischen Chemie ange- 
horen, erwahnen wir noch die schon fruhzeitig gemeinschaftlich rnit 
P e l l e  t i e r  angestellten Versuche uber die Zusammensetzung der Alka- 
loi'de, - die Analysen des Cerosins, des Naphtalins, des Paranaphtalins, 
des Senfols, des Orcins und Orcei'ns, der Hippursaure und der Seba- 
cylsaure, - die Arbeiten uber die anomalen Dampfdichten der Essig- 
saure , uber die Producte der trocknen Destillation des Harzes, 
Retinaphten und Retinolein, uber die Constitution der wichtigeren 
organischen Sauren wie der Weinsaure und der Citronensaure, - endlich 
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seine lange fortgesetzten Untersuchungen fiber die Verbindungen der  
Campherreihe und uber die atherischen Oele. 

Keiner, der es nicht wie D u m a s  verstand, den Goldstaub der 
Zeit festzuhalten, hatte eine solche Mannichfaltigkeit von Unter- 
suchungen ausfuhren kiinnen, wie wir sie aufzuzahlen hatten. D u m  a s  
hBrte nie auf zu arbeiten, war’s nicht im Laboratorium, so war’s a n  
anderer Stelle; selbst wenn er zum Vergniigen oder zur Erholung 
reiste , war  seine Aufmerksamkeit unablassig auf chemische Erschei- 
nungen gerichtet, und manche am Wege gepfluckte Blume lohnte diese 
ununterbrochene Hingabe an die Wissenschaft. 

Im Jahre  1839 machte D u m a s  einen Ausflug nach der Schweiz. 
I n  Bern besuchte er Hrn. P a g e n s t e  c h e r ,  einen Apotheker, welcher 
seine Mussestunden der Erforschung von Pflanzensubstanzen widmete. 
Unter anderen aus Pflanzen stammenden Verbindungen zeigte ihm Hr. 
P a g e n s t e c h e r  ein atherisches Oel, welches e r  durch Destillation 
der Bliithen \-on Spiraea ulmaria erhalten hatte. Der  charakteristische 
Geruch dieses Oels erinnerte D u m a s  alsbald an den des Salicyl- 
wasserstoffs, welcher damals gerade in seinem Laboratorium von P i r i a  
bei dem Studium der Einwirkung des Kaliumbichromats auf das Salicin 
eotdeckt worden war. Durch einige wenige, entscheidende Versuche war 
D u m a s  so glucklich die Identitat des natiirlichen und kunstlichen 
Productes nachzuweisen und seinen Namen in  die erste Geschichte 
des Salicylaldehyds einzuflechten , welcher durch zahlreiche spatere 
Untersuchungen, durch sein Vorkommen in den Larren der Chryxomela 
populi, durch seine Entstehung aus Phenol iind Chloroform, durch 
seine Umwandlung in Cumarin, langst cine der interessantesten orga- 
nischen Verbindungen geworden ist. 

Ein spaterer Besuch von Aix les Rains in Savoyen(l846)gab D u m a s  
Gelegenheit , die Umwandlung des Schwefelwasserstoffs in Schwefel- 
saure unter bemerkenswerthen Bedingungen zu beobachten. Die 
Kalkwande der Badezimmer zeigten sich mit einem diinnen Anfluge 
yon Gypskrystallen bekleidet, welche offenbar dem aus diesem heissen 
Wasser entweichenden Schwefelwasserstoff ihre Entstehung verdankten. 
W o  aber hatte sich die Oxydation vollzogen? Die Luft der Bade- 
zimmer enthielt keine Spur von Schwefelsaure, eine Liisung von 
Bariumchlorid konnte Tage lang mit dieser Luft in Beriihrung bleiben, 
ohne dass sich die mindeste Truhung gezeigt hatte. Die Verbindung 
des Schwefelwasserstoffs mit dem Sauerstoff erfolgte offenbar erst auf 
den Wanden selbst, deren poriise Oberflache in  diesem Falle eine 
Wirkung ausubte, welche rnit derjcnigen des Platinschwamms auf 
eine Mischung von Wasserstoff und Sauerstoff verglichen werden kann. 
Die Vorhsnge der Zimmer nahmen schnell eine saure Reaction an 
und gaben an Wasser erhebliche Mengen von freier Schwefelsaure ab. 
Directe Versuche zeigten , dass eine Mischung von Schwefelwasser- 
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stoff, Luft und Wasserdampf, wenn sie bei einer Teniperatur von 
40-500 iiber por6se Substanzen oder Materialien, welche, wie Lein- 
wand, eine grosse Oberflache besitzen, geleitet wird, mit grosser 
Leichtigkeit Schwefelsaure bildet. Die Umwandlung erfolgt noch 
schneller bei einer Temperatur von 80-900; Bildung von schwefliger 
Saure und Ausscheidung von Schwefel werden unter diesen Umstanden 
nicht beobachtet. 

Bei dem Versuche, in fluchtigen Umrissen Dumas’  Arbeiten auf 
dem Gebiete der experimentalen und der theoretischen Chemie darzu- 
legen, ist der Verfasser oft genug durch den engen Rahmen behindert 
gewesen, in welchen er seine Skizze zusammenzudrangen hatte. Ob- 
wohl angstlich bemtiht, dem beriihmten Forscher unter den wissen- 
scbaftlichen Koryphaen unserer Zeit den richtigen Platz zu sichern, 
hat er doch eigentlich nur einige Garben der reichen Ernte auszu- 
breiten vermocht, welche wir ihm verdanken. Dem Leser, in dem 
der Wunsch aufgestiegen ware, den Einfluss, welchen die Lebensarbeit 
Dumas’  auf die Entfaltung der Wissenschaft geiibt hat, nach allen 
Richtungen hin zu verfolgen, empfehlen wir H e r m a n n  Kopp’s wichtige 
Schrift: ) D i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  C h e m i e  in d e r  n e u e r e n  Zeitcc. 
Dieses Buch gehiirt bekanntlich der Reihe von Werken Gber die Ge- 
schichte der Wissenschaften an, deren Verijffentlichung wir der Muni- 
ficenz des verstorbenen Kiinigs Max imi l i an  11. von B a y e r n  verdanken. 
K o pp’s Arbeit ist nicht minder ausgezeichnet durch den Forschergeist, 
mit dem er bis zu den Quellen der Geschichte hinabsteigt und durch 
die Klarheit, rnit welcher er die Ergebnisse seiner Untersuchungen dar- 
legt, als durch die Unparteilichkeit, rnit welcher er die Beitrage der 
verschiedenen Nationen zu den Fortschritten der Wissenschaft aner- 
kennt. Wie oft tritt uns Dumas ’  ragende Gestalt aus dem Kreise 
seiner beriihmten Zeitgenossen) welche uns in diesem Werke vorge- 
fuhrt werden, weithin sichtbar entgegen! 

Klarheit der Darstellung und Anmuth des Styls sind nicht immer 
der Gabe erfolgreicher Naturbefragung zugesellt. Nur zu oft kommt 
es vor) dass die Ergebnisse bewundernswurdiger Untersuchungen in 
iibereilt, um nicht zu sagen, nachlassig geschriebenen Abhandlungen fast 
verborgen sind. Dieser Vorwurf kann D um a s  jedenfalls nicht gemacht 
werden. Wenige Chemiker diirften ihre Untersuchungen in klarerer 
und anziehenderer Form veriiffentlicht haben. Dieselbe Eleganz und 
Durchsichtigkeit des Styls finden wir in der That in Allem, was aus 
seiner Feder geflossen ist. Man mochte glauben, dass er dieselbe 
Muhe und Sorgfalt auf einen freundschaftlichen Brief wie auf eine 
wissenschaftliche Abhandlung , auf eine Festrede wie auf einen philo- 
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sophischen Essay verwendet habe; oder wir sollten lieber sagen, dass 
sie alle mit derselben Leichtigkeit geschrieben scheinen. 

D u m a s ’ Werke bieten grosse Mannichfaltigkeit sowohl was In- 
halt als was Form der Behandlung anlangt. Er hat verschiedene um- 
fassendere Biicher und eine sehr grosse Anzahl kleinerer Schriften 
verijffentlicht. Die Zahl seiner akadeinischen Anzeigen, seiner officiellen 
Denkschriften, seiner municipalen Berichte. seiner Festvortrage, seiner 
Ansprachen bei Eriiffnungsfeierlichkeiten , seiner Gedachtnissreden 
ist eine ausserordentlich grosse. Die wichtigeren Schriften D umas’  
wollen wir hier kurz erwahnen. 

Unter diesen verdient vor Allen sein BTrazte’ de Chzmze uppfiquie 
a m  Artscc genannt zu werden. Dieses grosse W e r k ,  welches Baron 
T h e n a r d  gewidmet ist, zahlt acht Bande, deren erster, wie bereits 
erwahnt wurde, schon im Jahre  1828 erschienen ist; der letzte ist erst 
zwanzig Jahre spater veroffentlicht worden. Das Werk ,  zu dem ein 
schaner Atlas von Abbildungen gehort, ist in mehrere Sprachen iibersetzt 
worden; eine deutsche Ausgabe haben G o t t l i e b  A l e x a n d e r  und 
F r i e d  r i c h E n  g e  1 h a r t  besorgt. Aus der Vorrede erfahren wir, dass 
dem Buche die Noten zu Grunde liegen, welche D u m a s  fur einen 
dreijahrigen Cursus iiber chemische Techtiologie an dem Kiiniglichen 
AthenZuni gesammelt hatte. Wir  erhalten durch das Ruch einen 
Maassstab fur die Zeit und Miihe, welche diesen Vorlesungen gewidmet 
wurden. Die Anstrengung, eine solche Masse von Thatsachen zu 
sammeln, muss eine riesenhafte gewesen win, kaum geringer die Miihe, 
welche ihre Anordnung in iibersichtlicher Reihenfolge erheischte. Wir  
begegneii hier in der That  dem Classificatioiisprincip, welches seitdem 
in der chemischen Technologie beibehalteri worden ist. Nach sehr 
vieleri Versuchen adoptirt D u m a s  vier Gruppen, in denen die end- 
lose Masse der behandelten Gegenstande logisch geordnet ihren Platz 
fiudet. Die erste Gruppe umfasst die nicht metallischen Elemente 
und ihre Hauptverbindungen, wie das Wasser, die wichtigsten 
Saureri, das Ammoniak , die atmospharische Luft , die vcrschiedenen 
Arten von Kohlenstoff und Kohle einschliesslich der Processe der 
Heizung und Beleuchtung. I n  der zweiten Gruppe werden die Metalle 
der Alkalien und der alkalischen Erden mit ihren zahlreichen Ver- 
bindungen abgehandelt , Pottaschr, Salpeter, Soda, Kalk,  Alaun etc. 
sowie die Verwendung derselben in der Fabrikation des Schiesspulvers, 
des Cements, und in den zusammengehorigen Industrien des Glases, 
des Porcellans und der Thonwaaren. Die dritte Gruppe giebt die 
Beschreibung der gewohnlichen Metalle, wie Eisen, Kupfer, Rlei, Zink, 
Silber, Gold, Platin etc. Die Ausbringung dieser Metalle aus ihren 
Erzen und die Umwandlung derselben in die verschiedenen Legi- 
rungen, welche in den IGinsten und Gewerben Verwerthung finden, 
sind in dieesr Gruppe mit Vorliebe behandelt, obwohl auch die niinder 
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wichtigen Metallrerbinduiig~ri riicht unberucksichtigt geblieben sind. 
In der cirrten Gruppe endlich hat der Verfasser sammtliche Producte 
orgariischen Ursprungs mit ihren zahllosen Anwendungen vereinigt ; 
Cellulose, Stiirke, Zucker, Blkohol, Seife, Kase, die Fabrikation des 
Papiers, die Processe des Rleichens, der Farberei, des Gerhens etc. 
werden nach rinarider abgehandrlt. 

Aber es sind nicht nur diese gluckliche Classification und die auf 
die Verzeichuung einer solchen Unmasse einzelner Thatsaehen ver- 
wendete gewissenhafte Sorgfalt, welche diesem Werke einen so hohen 
Werth verleiheti; der grosse Einflnss, den es auf den Fortschritt der 
chemischen Technologie geubt ha t ,  gehijrt dem wissenschaftlichen 
Geiste an, der sich auf jeder Seite des Buches kund giebt. Arbeiten, 
welche man bisher fur handwerksmassige gehalten hatte, erscheinen 
in diesem wissenschaftlichen Geiste wie geadelt; der Bund der Ver- 
bruderung zwischen Industrie und Wissenschaft, welche sich seitdem 
mehr und mehr befestigt hat, war hesiegelt. 

))Einige Lesew, sagt D u m a s  in seiner Vorrede, ),werden finden, 
dash ich vie1 zu viele Details aus der reinen Chemie gegeben habe, 
dass es ein Fehlgriff gewesen sei, technische Fragen rom theoretischen 
Gesichtspunkte aus zu betrachten, dass ich jedenfalls hatte Abstand 
nehmen sollen, industrielle Processe in atomistischen Gleichungen aus- 
zudrucken. Meine Antwort fur diese Leser ist, dass mein Buch fur 
den Studirenden, nicht fur den fertigen Fabrikanten bestimmt ist, dass 
ich mir die Aufgabe gestellt hatte, nicht die Praxis technischer Pro- 
cesse zu beschreiben sondern ihre Theorie z u  entwickeln, und dass 
wissenschaftliclie Erliiuterungen, welche den heutigen Fabrikanten 
mijglicherweise in Verlegenheit setzen, dem Verstandnisse seiner. Kinder 
eine Spielerei erscheinen werden, zumal wenn sie in der Schule etwas 
weniger Latein und rtwas mehr Mathematik, etwas weniger Griechisch 
und etwas mehr Chemie und Physik gelernt haben.cc 

Die umstandlichsten Eriirterungen kiinnten nicht besser, als es 
diese Vorrede thut, die Entwicklungsstufe bezeichnen, auf we1cht:r die 
chemische Technologie sich in jener Zeit befand , und die Riesenfort- 
schritte, welche sie seitdem gemacht hat. 

In riuer spiiteren Yeriode , etwa zehn Jahre, riachdeni der erste 
Theil des Trait& de Chirnie applipue'e aux Arts erschienen war ,  rer- 
iiffentlichte D u m  as  seine beriihrnten ,,Legom sur la Philosophie chimiyuecc. 
111  diesen elf Vorlesungen, welche wiihrend des Sommers 183G im 
Colldge de France gehalten wurden, folgt er dem Entwicklnngsgmge 
der cheniischen Doctrinen vom grauen Alterthumr bis zur Zeit seiner 
Vortriige. D e r  letzte derselben ist der Elektricitatserzeiiguug dnrch 
chemische Processe, der chemischen Wirkung der Batterie, den elrig 
denkwiirdigeri Versnchen Sir H u m p h  r y  D a v  y's und den clrcrnischen 

Berichte d. D. chem. Geaellwhaft. Jahrp. XVII. c51) J 



7 7  1 heorieii gewidiiiet , welc l i t~  nud K e i 7 e  l i  II s auf diew Trrr- 
such(. liegi iindeten; er schlivskt mit eiiicairi C'el)erblick(~ ubrr F i t r a d a ~  'S 

she Unler~iichungrri. L)ir Verii#entlichuii: dicwr iruspr- 
zriclinrtrii Voitraqe rerdaiikt man Hrn. Kill e a n ,  *p8tci Professor 
der Cheriiir :ti1 i l ~ r  Facnltiit vo i i  J,yoii. we1chc.r sir n a c ~ l i  uiiifiiiigrri~lirri 
Noteii, rnit D n i i ias'  (feiichniignng, heraiiigah. Lrtztercr verburgt 
auch die treur Wiedergabe des Textcls. Das I h c h  i b t  in  vrrschiedetien 
Gclbersrtzungrn rrschiriien; die deatsche liat Prof. Rani m e  Isberg 
besorgt. Eine ueue. ii:itiirlich isiiberiiriderte Anflage drs  fiaiiziisizchen 
Werkes i s t  irii .Talire 1 X7h veriireritlicht worden. Die Vorlesiingen 
iiber die Philosophie der Chemie zeigeri, dasv Diirnas iirben d w  Ele- 
gaiiz iiiid Klarheit des Styls auch die iiberyeugendc Krafr des Redners 
eigeii ist. Wrnri es hiichstr Hefriedigung gewlilirt , dem Wohlklaligr 
dirser feirigeglirdrrteti Satzbildungem zii liiuscheri, so folgen wir mit 
nicht geringerer Getiiigthuurig der durchsichtigcn Eritwickelung seiner 
Qrdank(,ii. dereii gescblossene Logik kaum eirien %weifel aufkommert 
I&ssr. In jedrr  Vorlesung stosseti wir auf  Stellen. die wir wieder 
nrid wirder leseri , weil wir sie unserem Gediichtniss ririrerleibrn 
miichten. Man teriiehnle, wie D uniii  s die Methode der cheniischcn 
Forschung darlegt: ))Und was ist diese Methitde, welche, alt wir urisere 
Wisserischaft selher, noch heiitr dieselbe ist, welchr sie in ihrei Kind- 
heit war? Buckhaltloses Vertrauen auf  das Zriigriisi uriserer Siiirie, 1111- 

erbcbiitterlichei Glaube an den Versuch, bliride A4nerkr~ in~~ng  der That- 
sache als hiichvter Autoritiit Der rriodrrrir Chemiker wie der chemisehe 
Forscher der Vergangciihrir vrrlarigt riiit den1 kiirperlicheri Bug(. zii 
schauen, ehe er das Auge des Geistes zu Hiilfe riift, er gruridet seine 
Theorieii a u f  festgestellte Thatsachen u r i d  sacht nicht nach Thatsachen, 
mil denen er vorgefasste Theorien stiitzecc. Wir haben diese Stellr citirt, 
riicht nur wril sir iins die Form der Vortrbge rierailschaulicht, sondern 
auch weil sic, pewissermaassen das (ilauberisbekent~tniss rnthblt, wrlchem 
der Antor wiihrend seiner langeri experimentalra Laufbalin iiicht eiiieii 
Angenblick uiitrru geworden ist. Utid wie glucklich weiss er u i i s  die 
Eiitu ickelung der chemischeu Doctrinen vorzufiuhren , indem rr hier 
urid d a ,  abcr gewiss n u r  ari der grcigneten Str l l r .  cine Lebcnsskizze 
der Forscher eiiitlicht, von denrri diese Doctrinrn aiisqingeii! Das 
komische Element konimt iri dicsen Skizzeri nur  srlten mr Geltuiig, 
obwohl die Geschichte der Alcheniisteii rrianclie verfiihrerische Qelegeii- 
heit bietet; wird alsrr einmal eine Anekdote in den Vortrag einge- 
flochttn , SO wird sie gewiss mit kiistlicher Laune und nniibertreff- 
lichem Geschmacke erziiihlt. Andererseits wird seine Sprache l'eierlich 
und rindrucksvoli, wenn er  bei den Katastrophen verweilt, denen 
einige der feurigsten chemischen Forscher ZUN Opfer gef'allen sind, 
wenn er das MBrtyrerthuin des R a y m u n d i i s  L u l l u s  beschreibt oder 
dic, Verfolgungen, welche dr r  Protestant N i c o l a s  L 6 m e r y  zu rrdulden 

inp i.rr 
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Iiatte, oder die politischeti und religi8sen Wirren, welche P r i e s t l e y  
:IUS seiiiem Vaterlande rertrieben, zumal aber, wenn er auf L a v o i s i e r ’ s  
riie geniig z u  beklagendes C:eschick zu reden kommt. Seit den Tagen 
des A r e  h iin e d e s verzeichnet die Geschichte der Wissenschaft kein 
trasischeres Ereigniss als L a v o i s  i e r ’ s  Tod. Er hat nie aufgehiirt 
und wird nie aufhiiren , Gegenstand der allgemeineii schiiierzlichen 
Theiliiahiiie zu sein, und dieser schmerzlichen Theilnahme ist vielleicht 
niemals ein ergreifenderer Ausdruck gelirhen wordeii als in der Vor- 
lesung, welche Durn a s  an dem 42. ,Jahrestage des Ereignisses gehalten 
hat. 

) L a v o i s i e r  beschaftigte sich damals mit einer Gesammtausgabe 
seiiier Abhandlungen. WRre dieses Werk vollendet worden, so wiirden 
wii die gliiiizeiide Reihe seiner Forschungen in einern Blicke iiber- 
schauen kiinnen, und meine Aufgabe wiirdr eine leichtere geweseii sein; 
ab1.r wiihrend (31- diese Veroffentlicbung vorbereitete , wurde er von 
eiiiem graueiirolleii Todr ereilt , und die Sammliing ist unvollstandig 
geblirbeii, riu riihrendes Deiikrnel , wie die Geschichte der Wissen- 
scliaft kein zweites bietet. Nichts schmerzlicher als das Studium dieses 
Ruches; nur  der zweite Theil ist abgeschlossen, der erste nnd dritte 
wziren sclioii theilweise gesetzt, aber das Beil, welches den Verfasser 
trat, scheint aiich die Kliitter durchschnitten zi i  haberi. Der  Gedanke 
ist abgebrochen, wo dir Fcder angelangt war, als die Schergen ihr 
O$”r \ erlangtw. Nichts was iiiis das Herz mit herberer Wehmuth 
f d l t c ~ .  iiichts was das tragische Element in den Geschieken der 
klei~schlieit gewaltiger zum Rewusstsein brachte als ein Blick in dieses 
i i i r ~  olleiidetc. Werk. dessen Schlnss wir von einem blutigen Ychleier 
~erlrullt isst.( 

Hiiren wir einige seiner Worte: 

Uiit(21 den zahlreichen Bchrifteir D u nias hat vielleicht keine in 
weite5tcmi Krcisen beifalligere Aufiiahme gefiinden als der Vortrag, 
niit welcliciii er am ‘LO. August 1841 seine Vorlesiingen in der EcoZe 
de M;deci?,e beachloss. Dieser Vortrag ist iiiiter dein Titel : )>3?ssssai 
CIP statiyue cliimique dcs ;ires organisds par X .  M. D u n ~ a s  et  Roussin- 
y a u l t  i/ erschieneri; er giebt in einfacher Form die Grundziige des 
Lehens der 1’fl:inze und de3 Thieres , vom cheniischen Standpunkte 
a u 5  betrachtet . und bietet dein Leser ein beriickend geschriebenes 
Rbsurix’. der chernischeri und physiologischen Untersuchungen, mit denen 
die Freuride 4 t  Jaliren entweder fur sich oder genieiris;~rn bcsclriiftigt 
gen eseii waren. Die Aiisichteii, wclrhr die Vwhwei- aiifstelllen. sind 
1;ingst allgemeiri anerkannte M‘alirlicitw geworden. Es ist daher heute 
zundchst die Aiimuth der Darstelliing, welche wir bewundern, wahrend 
zu der Zeit, als der Essay erschien, der Leser weniger durch drn  
Sty1 als durch die Neuheit der .4nsichten selbst gefesselt wurde. Kein 
Wunder, dass das Werkchen briinen kiirzester Frist in alle modernen 

[50*1 
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Spracheii iibersetzt war! 
stand in einem ganz neuen Lichte: 

Schon das Programrn zeigt ilns den Gegen- 

Das  T h i e r ,  Die  Pflarize, 
als Verbrennungsapparat. als Rednctionsapparat 

Beweglich Unbeweglich 
K o  trlenstoff 

retlucirt JVasscrstoff I Anim oiiixk 
verbrennt \Kolilenstoff Wasserstoff 

jhnimoniak 

Kohlen gnrc  
Waxser 
hmmonisk 
Stickstoff 

cztlimet .us) i 

Sauerstoff Sauerstoff 
nentrale, stickstoffhaltiga neutrale, stickstoffhaltige i Materien hl ateri en 

~ z e t r g t  \ Fett  
StRrlre 

[zit(.l<er 
G n m ~  11 i Gairinii 

i 
nerbracic4t Fett 

I Wiirme 
erzer'gt Elelttricitiit 

oerlcn,Lrlelt( organisdie hfaterie in mi- 
( neralc Materia 

mincralc Materie in orga- 
werE"tLdezt! nixche Materie. 

Der  Vortragende verwirklicht dieses uberraschende Programm 
mit bewundernswerther Einfachheit. Wir  wollen nnr die Schlusspara- 
graphen der unvergleichlichen Vorlesung anfiihren : 

BWenn die primitive Atmosphare unseres Planeten in's Auge ge- 
fasst wird, so mussen wir annehmen, dass dieselbe heute in drei ver- 
schiedenen Formen existire: 

Ein Theil derselberi stellt unsere gegeriwartige Atmosphlre dar, 
eiri zweiter Theil hat die Form von Pflanzen, ein dritter die von 
Thieren angeriommen. 

Zwischen diesen dre i  Theilen findet eiri fortdauernder Bustauwh 
statt. Aus der Luft senkt sich die Materie in die Pflanze nieder, geht 
ails dieser i n  den Leib des Thieres uber und kehrt ails letzterem, dem 
Verbraoche cntsprechend. in die Atmosphsre zuriick. 

I n  dtr grurreti Pflnnze hat die organisehe Chernie ihr  grosses L;tbo- 
rii torinm :tnfq>schlagen ; in dcr Pflanze werden Kohlenstoff, Wassrr- 
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stoff, Stickstoff allinahlich in die zusammengesetztesten organischen 
Kiirper ubergrfuhrt. 

Die Kraft , welche zur Verrichtung dieser Arbeit erforderlich ist, 
empfangt die Pflanze in der Form Iron Warme und chemischen Strahlen 
!-on der Sonne. 

Das Thier eigtiet sich die in der Pflanze zu Stande gekommenen 
organischen Fubstanzen an, um sie umzuwandeln und schliesslich zu 
zerstiiren. Innerhalb seiner Gefasse, seiner Gebilde werden gleichfalls 
organische Substanzen erzeugt, aber sie sind von einfacherer Zu- 
sauimensetzunq urid stehen den Mineralkijrpern naher als diejenigen, 
wdche das 'l'hier von der Pflanze empfangt. 

Die ron der Pflanze gelieferten organischen Substanzen, in dem 
Kiirper des Thieres zerstiirt, gehen allmahlich wieder in KohlensLure, 
Wasser, Ammoniak und Stickstoff iiber und werden in dieser Form 
der Atmosphare zuriickgegeben. 

Indem es die organischen Substanzen verbrennt und zerstiirt, er- 
zeugt das Thier Warme, n-elche, von seinem Kiirper in den Raum 
ausstrahlend, die von der Pflanze absorhirte Warme ersetzt. 

Allrs was die Luft der Pflanze giebt, wird von dieser auf das 
Thier iibertragen und von dem Thiere der Luft znriickerstattet, - 
ewiger Kreislauf, in welchem sich das Leben bewegt, die Materie nur 
ihren Platz verandert. 

Die rohe Materie der Luft, organisirt in der Pflanze, bietet sich 
ohne Veranderung dem Kijrper des Thieres und wird schliesslich Tr5 
gerin des Gedankens; dann, erschiipft von so grosser Arbeit und wie 
gebrochen, gelangt sie als rohe Materie wieder zu der Quelle zuriick, 
der  sie entnommen wnrde.c 

Die Veriiffentliehung dieser Vorlesung gab Veranlassung zu einem 
Streite zwischen D u m a s  und L i e b i g ,  welchem die Prioritat der 
in derselben entwickelten Gedanken zu Grunde lag. Der  grosse 
deutsche Chemiker, welcher ein J a h r  friiher (1840) sein beriihmtes 
Werk: , d i e  o r g a n i s c h e  C h e m i e  i n  i h r e r  A n w e n d u n g  a u f  A g r i -  
c u l  t u r  u n d  P h y s i o l o g i e < c  veriiffentlicht hatte, war  naturgemlss zu 
Untersuchungen iihnlicher Art  beziiglich der chemischen Erscheinungen 
des Thiedebens gefuhrt worden und damals bereits mit den Vorberei- 
tungen zu dem Buche: , D i e  T h i e r c h e m i e  o d e r  d i e  o r g a n i s c h e  
C h e m i e  i n  i h r e r  A n w e n d u n g  a u f  P h y s i o l o g i e  u n d  P a t h o -  
l o g i e  <( beschaftigt, welches im Jahre 1842 erschienen ist. L i e b i g  
hatte zweifelsohne die Ergebnisse seiner Forschungen mehrfach und 
ohne Ruckhalt in Vorlesungen dargelegt , welche lange vor Veroffent- 
lichutig des Essays gehalteti worden sind, aber es liegt aucli nicht der 
Scliattt~n eines Beweises Tor, dass D u m a s  bei Abfassung des Schrift- 
chens C'ntersuchungeii benutzt habe, welche noch nicht reroffentlicht 



waren. Die Anschaldigungen , welche L i e  b i g  - es laisst sich nieht 
leugnen etwas voreilip - gegen D um as  erhob, konnten nicht verfehlen, 
die beiden grossen Chemiker fiir eine gewisse Zeit einander zu ent- 
fremdcn. Gliiclrlicherweise ist diese Entfremdung 11111’ von knrzer 
Dauer gewesen und hat, wie wir bereits aus ihrem eigenen Mnnde zu 
verne’nmrn Gelegenheit hatten , keine Bitterkeit in ihreri Gemtittiern 
zuriickgelassen. Auch lag fur irgend welche Verstiminung keinerlei 
Ursache vor. Die gtittliche Wahrheit wird oft gleichzeitig in ver- 
schiedenen Forschern offenbar, und der vorurtheilsfi Pie Leser zweifelt 
heute riicht rnehr, dass D u m a s  und L i e b i g  ganz unabh5ngig 
von einander zu den Anffassungen gelangt waren, welclie den Streit 
veranlasst hatten. End diese Ansicht erscheint om S O  niehr berechtigt, 
als seit jener Zeit Scliriftstiicke aufgefunden worden sind, welche uri- 
zweideutig beweisen, dass L a v o i s i e r  bereits im Jahre 1’792 rnit den 
wechselseitigen Beziehungen bekannt war, welche die Erscheinungen 
des Pflanzen- und des Thierlebens mit einander verketten. Es sei uns 
gestattet , auf dieses interessante Schriftstiick etwas n;iihPr cinzagehen 
zumal wir seine Veriiffentlichung D u m a s  selbst v e r d d ~ e n ,  welclrer 
dasselbe im Jahre 1860 der franziisischen chemischen Gesellschaft 
vorgelegt hat. 

Wir  hatten bereits Gelegenheit, in D u m a s ’  eigenen Worten auf 
den unrollendeten Zostand hinzuweisen , in welchem die Gesammt- 
ausgabe von L a v o i s i e r ’ s  Werken clurch den jahen Tod des grossen 
Forsrhers geblieben war. Jahrelang war es D u m a s ’  Wunsch ge- 
wesen, die Dankbarkeit, welvhe die Welt L a v o i s i e r  schuldet, dnrch 
die VeriXentlichung einer !iionumentalen Ausgabe seiner Schriften 
zu bezeugen. Diesem Wunsche ist bereits in den Vorlesungen iiber 
die Philosophie der Chemie unzweideutig Ausdruck gegeben, iind 
zwischen 1843 and 1846 finden wir D u m a s  in lebhaftem Brief- 
wechsel iiber diesen Gegenstand mit M. V i l l e m a i n ,  dem damaligen 
Unterrichtsminister, und M. L 4 o n  d e  C h a z e l l e ,  dem Vertreter von 
L a v o i s i e r ’ s  Familie. In  der Sitzung vom 28. August 1843 beauftragte 
die Akademie der Wissenschaften eine Commission, bestehend aus  
A r a g o ,  B a b i n e t ,  R a l a r d ,  B e c y u e r e l ,  C h e v r e u l ,  D e s p r e t z ,  
D u h a m e l ,  G a y  - L u s s a c ,  P e l o u z e ,  P o u i l l e t ,  T h e n a r d  und 
D 11 m a s  , die nothigen Vorbereitungen fur eine Gesammtausgabe von 
L a v o i s i e r ’ s  Werken zu treffen, und am 6. Jn l i  1846 verlas D u m a s  
den Bericht dieser Commission, welcher empfahl, den Unterrichts- 
minister zu bitten, die Bewilligung der niithigen Fonds bei der Kammer 
zii beantragen. D e r  Bericht wurde von der Akademie genehmigt. 
I n  Folge der bald darauf eintretenden politischen UmwLlzung in 
Frankreich verstricben aber  gleichwohl noch 15 Jahre ,  ehe die An- 
gelegenheit in eigeiitlichen Fluss kam. Durch ein Decret vom 4. Fe- 
bruar 1861 , gezeichnet von dem damaligen Unterrichtsminister 
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Ronlaiid. wirde  die VeriiKetitlic.hung der Werkr L a \  o is ie r ‘s  end- 
gitltig f(>qtqestclllt nnd Durn a s  durch ein Drcret voii  drniselben Datum 
niit (1,. I’ I I < ~ I  ;~itsgdl~e bLti  ,tut. IIatt(3n dicx 1’1 idiniiiiarieii rineii fast 
iitihegreiflich 1arigwirrigc.n Verlauf genomtiieii, so war riunmehr, da  
niaii allc Voibrrritungen getrofferi hatte, ein iaschcs Ersclieinen der 
nccien Ausgalw qeaiclicbrt. In der T h a t  war D u m a s  schon nach 
l’i kiorwirii. ani 29. Septeriilter 18fi3, im Staridr, d w  Akadeinie 
dill I‘ollvii(liiii!: e i i im del piachtvollen drvi Quartbiinde anzuzeigen, 
\\ ~.lrlrt* f i i t  ( I : I \  \\.el I< in Ausiicht genommeti w ~ i ~ e i i .  Dieser Hand 
cvitlialt d v t i  Text i ) i i  L a v o i s i e r ’ s  Abhandhmgeii, und der Heraiis- 
geber einptintlet eirieit tit~rechtigteri Stolz, den Reichtham dieser 
SctiatJk:imrrier der \vissen~cti;~ftlicheii Hroltachtung in seiiicwi vollen 
(31an7r darlegeti zu Itiinneu. Indeni er das Wissen der Welt ziii Zeit, 
XIS  dir, vi ste h ~ J h ~ l l d ~ l ~ n ~  drs  Kandes rrschien, rnit drr Erkenntniss 
1 clrglcicht. \\ e lc l ie  hi(, nach Veriiffentlichung der letzteii erworben hatte, 
gicGt er ti114 eineii Begriff vnn den Diensten, welche der Genius 
La \ o i s i e r ’ s  der .\Iriischheit geleistet hat ,  nnd wir gewinneii die 
Ueberzeuqing, dabs von diesern e i n e  n Geiste mehr Licht ansgegangen 
ist , als ganze Fnrscherqeschlechter LU verbreiten verniochten. Die 
Heraiispbe von L a v o i s i r r ’ s  Werken war ,  wie man sich denken 
k:inri. Vrraiilassuug, dir iiffentlichen Bibliotheken Frankreichs zu durch- 
suchcti, ziimal a b r r  die Papiere, welche sich noch i n  den Handen 
der Familie befanden, einrr sorgfaltigeii Durchsicht zu unterwerfen. 
Unter letzteren entdeckte D u m a s  das Schriftstiick, dessen wir oben 
gedachten. Es ist vollstandig in L a v o i s i e r ’ s  Handschrift und scheint 
das Programm oder der Entwurf zu einem Programm fiir Preisauf- 
gabeii zu sein, welche die Akademie zu stellen beabsichtigte. Wir  
niiissen uns darauf heschrankeri , den Anfang des Schriftstiickes 
wiederzugeben, welches auf das Bestimmteste erkennen lasst , ein wie 
klares Verstlndniss La 7. o i s i e  r von der Wechselbeziehung des Thier- 
und Pflanzenreiches gewonnen und wie scharf er den Gegensatz in 
den Kedingungen des Pflanzen- und Thierleberis erfasst hatte, - iiber 
eiii halbes Jahrhundert friiher, als diese Wahrheiten allgemeine Aiier- 
kennung gefunden haben. 

)Die Pflanzen schiipfen aus der Luft, welche sie umgiebt, aus dem 
Wasser und im Allgemeinen aus dem Mineralreiche die Materialien, 
welche fiir ihre Organisation erforderlich sind. 

Die Thiere ernahren sich von Pflanzen oder von Thieren, welche 
sich von Pflanzen ernahrt haben, so dass die Substanzen, aus denen 
sie zusammengesetzt sind, schliesslich immer aus der Luft und aus 
dem Mineralreiche stammen. 

Andererseits geben Gahrung, Faulniss und Verbrennung der Luft 
und dem Mineralreiche fortwahrend die Bestandtheile zuriick, welche 
ihnen Pflanzen und Thiere entlehnt hatten. 
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Durch welche Processe bewerkstelligt die Natur diesen wuiider- 
baren Kreislauf zwischen drn beiden Reichrii? \Vie gelangt sie d a m ,  
brennbare, giihrungs- uiid flit~lnissflihige SubstaliZen xis Verbindungcw 
zu hilden, wclche k 4 n e  dieser I'iigenschafte~i besitzen P Dies sind 
undurchdringlichr Grheirrniisse, wir erkennen nnr, dass, w e n  11 Ver-  
b r e n n u n g  u n d  F g u l n i s s  d i e  M i t t e l  s i n d ,  w e l c h e  d i e  N a t n r  
a n w e n d e t .  um dern M i n e r a l r e i c h e  d i e  M : i t r r i a l i r n  w i r d r r z u -  
g r h e n ,  w e l c h r  ihrn e n t n o m m e n  w o r d e i i  s i n d ,  u rn  P f l a n z e n  
u n d T h i e r e  z u hi 1 d c n , 1' f l  an  z e  n b i l d  u n g u n d T h i  e r  IJ i Id ang 
P r o c e s s e  s e i n  m i i s s e n ,  w e l c h e  znr V e r b r e n n i i i i g  u n d  F & u l -  
n i s s  ini G e g e i i s a t z e  s t e h e n . i  

Noch haben wir die zahlreichen scliiiiien GedHchtnissreden zu Ge- 
sprechen , welche D u m  a s Torangegangenen Freundrn und Collegen 
gewidmrt hat. Eine jede dieser Reden, welche g e s a m n d t  einen statt- 
lichen Rand fiillen wiirdcn, ist r i n  Kunstwrrk,  wclchrs man nicht 
miidr wird zu betrachtcn, einr jede erfiillt ihren Zwrck, indcm sie 
ein lebenswarnies Bild des Gefeierten bietet, ein Hild, welches unserer 
Erinnerung nicht mehr abhanden kommt. Wir wissrn nicht, ob wir 
mehr die knappe Fassung bewundern sollen, welche dles Unwesent- 
liche voii  der Skieze ausschliesst, oder das poetische Feuer, welches 
den monumentalrn Sty1 durchgliiht, und die Gebilde, welche er darstellt, 
im Lichte einer idealen Ariscbaanng erscheinen Ilisst. Auch begegnen 
wir in diesen Reden eincr Unzahl interessanter Einzelheiten , welche, 
aus des Verfassers persiinlichem Verkehr rnit seinen Helden stammelid, 
den skizzirten Portraits die warrne Farbe des Lebrns leihen. Walir- 
haft stauuenswerth ist der Umfang der Keiintnisse. welche D u m a s  
bei diesen Gclegenheiten offenbart In  allen Theilrn der Wissenschaft 
erscheint er zii ITanse. Es sind keineswegs ausschliesslich die Er- 
rungenschaften auf dem Frlde der Physik iind Chemie, welche be- 
sprochen werdeu. Rotanik , Physiologic, Geologic,, Astronomie nud 
selbst die h i s t o r k h e  Forschnng werden nach einander in den Krris 
der Betrachtung gezogen , mid trotz dieser endlosen Mannichfaltigkrit 
der erorterten n'isseuschaftszwriXe erhklt der Htirer oder Leser eiiicr 
solchen Rede nicht nur &ien UeLmblick Uber dir Lrbensarbeit des 
Gefeierten soiidern auch ein in grossen Zugen gehaitenes Kild \ ~ I I  

der  gleichzeitigen Entwickelung drs vnn ihm rertretenen Zweigvs 
der Wiseusehaft. Oft auch ninimt der Rediier Gelegenheit, sich uber 
Fragen des Tages auszusprcchen, und er wirft dann wohl das Gewicht 
seines Wortes in die \Vageschale, urii ihre Liisung L U  beschleunigeii. 
Es erripfielilt sic11 tlalier. dass wir diesen niclit tiiiv\~ichtigcn Tlieil 1 oil 
D II ma 3' Lebcnsarbeit etwas genaucr in's Aiigc fasstw. 
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Die erste dieser Reden, die aaf den jungen aber bereits be- 
riihmten Chirurgeii A u g u s t e  E C r a r d ,  wurde ini Jahre 1MG in 
der Xentlicheii Sitzuiig der Akademie der Mediciii gehalten. n'er sie 
liest, uberredet sich iiur schwierig, dass der Autor lrein Beiufsgenoss 
des Gefeierteii war. 

Fur den Chemiker ist jedenfalls eine der interessantesten dieser 
Gedachtnissreden die auf J u 1 e s P e l  o uz e , welche bereits im Vor- 
hergehenden erwiihnt wordrn ist. Wie reizeiid werdeii uiis die br- 
scheidenen Anfiinge des Mannes geschildert , seiii erstes Zusammen- 
treiyeeri mit G a y - L u s s a c  iu eiiieni siibnrbanrn Omnibus zwischeu 
Charcnton imd Paris ,  sein famoses Quartier in der Rue Copeau, in 
dem er jedesmal erst das Fenster iiffiieii musste, wenn er seinen 
Rock anziehen wollte, seine hygienischen Mahlzeiteii bei Wasser urid 
Rrod, ein rdgime, welches, wie er zu sagen pflegte, deli Kopf klnr 
erhiilt. Welcher Contrast niit dem fiirstlicheii Palast auf den1 Q u a i  
de Conti, wo in spliteren Jahren SO tielr Fachgenossen sich seiiier 
edelen Gastfreundschaft erfreuten. 

P e l o  II z e  war cGicr der erzten Chemiker in Frankreich, welche 
eiiier griisueren Anzahl voii Studirenden Gelegeiiheit boten, im Labo- 
ratorium praktisch zu arbeiteri, und dieser Umstand giebt Dumas  
Veranlassuiig, ein gewichtiges Wort fiir die Errichtung iiffentlicher 
Laboratorien einzulegen, wie sie Deutschland nach dem Vorgange voii 
L i e b i g  auf allen seineri Hochschulen bereits besass. 

n Heute zweifelt Niemand mehr daran, dass Laboratorien, in dciien 
junge Chemiker ausgebildet werden, zu deri Anstalteri gehijren, wel- 
chen der Staat Unterstutzung gewPhren sollte, und dass die Lehrer, 
welche Kraft und Kenntnisse eiiisetzen , solche Laboratorieii zu 
iiberwachen, sich um das Land ein wahres Verdienst erwerbrn. Es 
ist jedoch noch nicht laiige her, dass die offentliche Meinung, weit 
entfernt , diese Bestrebungen anzuerkeiinen , sich rielmehr recht un- 
giinstig uber dieselbeti aussprach. ,Man fand es ganz natiirlich , den 
Maler, den Bildhauer und Architekteii in seinem Atelier vnn Schiilern 
umgeben zu sehen, die sich an seineii Arbeiten betheiligten; mail hatte 
iiichts dagegen einzuwenden, dass er sich e h e  Schule grunde. Dern 
Chemiker dagegeii wollte man diesen Etirgeiz nicht gestatten. Lag nicht 
den Lehrerii, welche so freigebig mit ihrem Unterrichte waren, ihr 
Einkommen oder ihr Arisehcii mehr am Herzen als der Fortschritt der 
Wissenschaft? Wareii nicht die latigsam gewonnenen Ergebiiisse der 
einsamen Forschung den iibereilten Mittheiluiigeii vorzuziehen , zu wel- 
chen die fieberhafte Aufkgung gemeinschaftlicher Arbeit so oft pel- 
leitet? Sind a m  Spalier gezogene Fruchte jenials schniackhafter als 
die irri Freien gewachsenen, welche zur natargernlisscn Zeit geerntet 
werden? Muss man iiicht befiircliten, dass diese dern Lerneuden ge- 
botenen Erleichterangen, diese I on deni Lelirer gestellten und ion den 
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Schult 1‘11 disciitirten Aufgaben die persiiiiliche Aiistrenguirg vermindern 
werdrti :’ In der  T h a t ,  war nicht d:is g:tiize System nielir darauf lie- 
rechilet, einge\,ildetes Verdieiist zu fijrdern &is wahres Talent ZII eut- 
decken? Die Erfahrung hat diese Fragen brantwortet. Diese Schnleli 
drr. Chcmie , in deiieii Professoiw und Staclentrn niit einander die 
N;ltur behageii , liaben i n  den letzteii t‘iiilfzig Jahren die Arbeit 
mehrerer Jahrhuiiderte geleistrt; sie entseiideii all~jiihrliclr ein Heer 
juiiger Cheniiker, von den1 edelen Ehrgtiize besrelt, tlurcli ihre geistige 
Arbeit der Erde die Frnchtbarkeit wieder zii geben, welche die Hande- 
albeit der Menscheii erschiipft hat.< 

Nicht niindrr interessant sind die Gediichtnissreden auf I si d o r e  
Geof f roy  S a i n t -  I l i l a i r e ,  den Aiiatoriien, uud A r t h u r  A u g u s t e  
d e  la  Rive ,  deli Physiker. Mit beiden Miinnern starid D u m a s  im 
engsteii Frenridschaftsverhaltiiisse , zurnnl niit letztereni, den er von 
Jngend ituf kanrite. A u g u s t e  d e  la  R i v e  war der  Sohii jeiies Gas-  
p a r d  d e  l a  R i v e ,  in welcheni, wie ber?its beinerkt, Dun ias  bei 
seirieni Biifeiithalte i n  Gcnf rinen viiterliclmr Freund und Giinner ge- 
funden hatte. Rei dieser Gelegerihrit wurdeii, wie dies nicht anders seiri 
konnte, rnanche Jagenderin~lerungen in dem Gedachtnisse des Rrdners 
aufgefiischt. So erfahreu wir z .  B., dass D u m a s  bei der derik- 
wiirdigen Bestiitigung des Oersted’scheii Fundanientalversuchs zil- 
gegen war, welche vor mehr als sechzig Jahren in dem Laboratmiurn 
G a s p a r d  d e  la  Rive‘s stattfand, und iiber welche A r a g o ,  der 
sich linter den Zuschauern befand, bei seiner Riickkehr nach Paris 
der Akademie berichtete: ,,Professor d e  l a  R i v e  in Oenf, dem wir 
die Entdeckung einiger hiichst iriteressanten Erscheinungen verdanken, 
welche mit Hulfe seiner kraftigen Batterien ZII Stande kommrn, war 
so giitig, mir zu erlauben, der Wiederholnng ron 0 e r s t e d ’ s  grossem 
Versuche beizuwohnen, welcher in Gegenwait der HHrri. P r B v n s t ,  
P i c t e t ,  T h .  d e  S a u s s u r e ,  Marcet ,  d e  C a n d o l l e  etc. ausgefuhrt 
wurdr ,  und ich habe auf diese Weise Gelegenheit gehabt, mich von 
der Kiclitiglreit des Resultats, zu dem der dariische Physiker gelangt 
ist, zii iiberzeugen((. ,Da niein Name in dem Arago’schen Be- 
riehte nicht genannt wirdcc, fugt D u m a s  scherzhaft hineu, w o  muss 
wohl angenorrimen werden, dass ich unter dem etc. figurirecc. Von 
dem Vater zu dem Sohne zuruckkehrend schildert D u m a s  in hijchst 
anziehender Weise die verschiedenen Phasen seines Lebeiis und seiner 
Lebensarbeit, indem er das lebhafte Interesse seiner Hiirer fur die 
zahlreiehen Aufgaben z u  gewinnen weiss, welche sich d e  l a  R ive  
gestellt hatte, und unter denen die Erfnrschurig des Nordlichtes und 
des Nachgluhens der Alpen herrorzuheben sind. 

Besondere Erwahnung verdient iiberdies, was uns  D LI rr1 as Gber 
die beiden B r o n g  n ia r t , A 1 e x  an  d r  e , den beriihmten Geologen, 
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und A d o  1 p h r ,  den xiisgrzeichneten Botaniker, niittheilt. Wie wir uns  
erinnei n. war Du n i  a s  init den beiden Gelehrtcn rerwandt, nnd im 
tkglicheu \ ertrau1ichc.n Vrrkehr niit denselben erfiihr er maneherlei 
Einzelheiten iiber ihre Keziehungen zii den Zeitgrnosseli , welche 
anf diese Wtxise der Vergessenheit entrissen wurden. A l e x a n  dre  
R r o n g n i a r t ’ s  Jogend fie1 in die Prriode von L a r o i s i e r ’ s  grossen 
Entdeckungen , welche auf dns empfiiigliche Gemuth des jungen 
Xlannes ihren Eindrtick nicht verfehlten. Schon a l a  sechzehnjiihriger 
Jiingling versuchte e r  nach besteri Kriiften , die neue chemische 
Lehre auszubreiten. Aus dirser Zeit erzithlt [ins D u m a s  eine 
reizende Anekdote: 

\)In einem Nebengebffude des Hauses, welches sein Vater als 
Architekt des Invaliden-Hotels bewohnte, hatte B r o n g n i  a r t  einen 
kleinen Hiirsaal eingerichtet. Eines Tages fand L a r o i s i e r ,  der rnit 
der Familie cles improFisirten Professors in freundschaftliclieii Be- 
ziehnngen stand, die Thiire dieses Harsaals offen; er trat ein und nahm 
unter der Zuhtjrrrschaft bescheidentlich Platz. Er kam gerade zur 
rechten Stunde, um seine eigenen Ansichten, rnit dem Frurr der 
Ueberzeiigniig vorgetragen , ai ls  jngendlichem Munde zu vernehmen. 
Das jnnge Auditorium, welches noch nichts zu vergessen hatte, folgte 
den] Vortrage mit lebhaftem Beifall, und L a v o i s i e r  erkannte in 
jenem Augrnblick bessrr vielleicht als inmitten seiner stets un- 
sicheren iiiid schwsnkenden Collegm, dass, wenn die alte Chemie noch 
nicht iiberwunden war, der nenen Wissenschaft die Zukunft angehore. 
In  freundlichen Worten begliickwunschte e r  den jungen R r o n g n i a r t ,  
der, ganz verlegen, wenigstens froh war, nicht gewusst zu haben, dass 
der unsterbliche Urheber der neuen Lehre, den er vergotterte, unter 
seinen Zuhiirern gesessen hattecc . 

Aber weit entfernt, sich ausschliesslich mit den Lebensschicksalen 
der B r o n g n i a r t  zu befassen, liist D u m a s  gleichzeitig die weit 
schwierigere Aufgabe, in iibersichtlicher, Allen verstandlicher Anordnung 
die Ergebnisse ihrer Studien wiederzugeben. Desshalb ist die Ge- 
diichtnissrede auch in hohem Grade belehrend. Hiken wir z. B., wie 
e r  die Arbeitsgebiete C u v i e r ’ s  und B r o n g n i a r t ’ s ,  die sich so oft 
brriihren und ergiinzen, einander gegenuberstellt : 

>Nachdem er dreiundzwanzig Gattnngen ausgestorbener fossiler 
Vierfussler reconstrnirt hat, tragt C u v ie  r kein Bedenken, die Ansicht 
anszusprechen, dass die Knochen, welche man in der Tiefe findet, 
von anderen Thieren stammen als solchen, welche heute an dirser 
Stelle die Oberflache bewohnen. Aber die Knochen dieser grossen 
Thiere , welche betrachtlicher Landgebiete zu ihrem Lebensunterhalte 
bedurften, werden nur  selten angetroffen. Man kann einen ganzen 
Steinbruch darchwuhlen, ohne auf eine Spur davon zu stossen, und 
wenn sie daher auch den Boden charakterisiren, in dem sie vor- 
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komnien, so lassen sich doch keine geologischen Duten aus  den- 
sclhen erscliliesseii. 

B r o n g n i a r  t ,  glucklicher iu dieser Hinsicht, studirt alle bekan~iten 
Gattungen fossiler Conchylien und vergleicht sie mit den noch heutigen 
Tages I o rkonimer~de~~.  Einige dieser letzteren 1ebe11 iui Meerwasser, 
andere im Susswasser, andere wiederuni irn Bracknrasser, und atis 
diesen Lebensbedingiiiigen Iasst sich die Bilduiigswcise der Sedimente 
erschlitAssen , iu druen sie im fossilen Zustande auftreten. Die 
Ueberreste dieser Thierklassen, welche , klein, oft mikroslropisch, 
uur wenig Kahrurig brauchteii , findwi sich in iutbegrenzter Menge. 
Ganze Liinderstrecken bestehen aus solchen Ueberresten und stellen 
daher recht eigentlich die Asche eines erloscheneii Lebens dar. In1 
Hiiiblicke aaf diese Erkenntuiss erscheint die Oberfliiche uiiseres Pla- 
netcw als eine ungeheure Graberstadt, und wetin der Geologe den 
Boden befragt, so darf er hofYeu, iiicht etwa ails den Fiindstltten 
einiger wenigeii zerstreut liegeuden Rieseugebeine sondern aus den 
Grdbern dieser weitverbreiteten Plebejergeschlechter der Crwrl t  die 
Antwort zii vernehnten.c 

Eine andere dieser Gedgchtnissreden hat D u m a s  seinem Freunde 
A n t o i n e  J C r i , m e  B a l a r d  gewidmet. Die Schilderung des Lebens 
dieses Mannes, dessen einfache Gewohnheiten , dessen an Verachtung 
grenzende Geringschatzung von Reichthum und Wohlleben ihn als 
einen niodernen D i o g e n e s  erscheinen lassen, wird stets als ein schijnes 
Deukmal der lebenslangen Freundschaft angesehen werden, welche die 
beiden Akademiker mit einander verband. ))Jiinger als iche , sagt 
D u mas , B iibernahni I3 a1 a r d meiiie Vorlesungen an der Sorbonne, er 
war nwin Nachfolger als General-Inspector der Universitit, und ich 
durfre mich der Hoffnung hingeben, dass er einstens meinem Gediicht- 
nisse den Tribut freundschaftlicher Wiirdigung zollen werde , den ich 
hetite zu meinem Erstaunen dem seinigen widme. Landesgenossen, 
fast gleichalterig, hatten wir unsere wissenschaftliche Laufbahn uiiter 
ganz ihnlichen Bedingungen begonnen. So vielen gemeinschaftlichen 
Erinnerungen entsprang die innige Freundschaft , in der wir vierzig 
Jahre lang mit eiiiander lebten, und an die ich heute niit bewegtem 
Herzen denke.cc 

V i e  den meisten Gelelirteu, so sind auch R a l a r d  die Tage in 
friedlicher Einfiirinigkeit dahingeflossen. Keine dramatischen Schick- 
sale. keine weltbrwegenden Hegebenheiten, aber wie aiiziehend ist die 
Schilderaug der alltiigliclien Erlebnisse seiner in den bescheidensten 
Vrrliiiltiiissen rerlebten Krialwijahre, der Bestrebungen des Jiinglings, 
dcr uiiermiidlichen Albeit des >fumes, der edlen Wiirde des spXtri en 
Lebrnsalters ! Aucli hdtte keiner die interessaute Goschiclite dcr Elit- 
deckiing des Rronis eiziiltleii kiinnen. wir wir sir aiis dem Mtinde yon 
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B a l a r d  ’s Jngendfreunde vernehriien, keiner anschanlicher den Einfluss 
darzulegen vermocht, deu diese Entdeckung nut’ die Entwickelnng der 
chemisehen Philosophie, anf die Photographie, a u f  die Pathologie, atlf 
die Fortschritte der organischeri Chemie, j a  selbst a u f  die tinctorialen 
Iildustrien in ihrer jiingsten Entfaltung geiibt hat. Und welcher Con- 
trast zwischen der grossen Entdeckung seiner Jugend, so gliicklich 
egomen,  so schr~ell vollendet, rind der Sisyphasarbeit der reiferen 
Jahre, der unablassigeri Austrengungen, ein Ziel zu erreichen, welches 
in dem Maasse zuriickwich, in dem er sich ihm zu nahern glaubte, und, 
als es endlich erreicht war, -- Tiicke des Schicksals! -- kaum mehr 
erstrebenswerth erschirn. Es ist bekannt, dass B a l a r d  sich jahre- 
lang mit dem Gedanken trug, die unerschopflichen Vorrathe des Oceans 
zn erschliessen, um der Industrie der Alkalien die Sulfate des Na- 
triums und Kaliums zu billigem Preise zu liefern, und dass, als es 
ihm nach unzahligen Versuchen endlich gelungen war, die Bedingungen 
festznstellen , unter denen diese Salze aus dem Meerwasser krystalli- 
siren, einerseits die Einfiihrung der Pyrite an Stelle des sicilianischen 
Schwefels in die Schwefelsaurefabrikation, andnrerseits die Entdeckang 
der immensen Lager von Kaliumverbindungen, welche das Stassfurter 
Steinsalz bedecken, die Preise dieser Salze in so unerwarteter Weise 
herabdriickte, dass ihre Darstellung aus dem Seewasser nahezu eine 
Unmoglichkeit wurde. D u m a s  giebt uns eine interessante Schilderung 
des stoi’schen Gleichmuthes, mit welchem €3 a l a r d  seine industriellen 
Plane scheitern sah. W a r  ihm doch die wissenschaftliche LBsung des 
Problems gelangen ! 

Und wie verschiederi wieder ist das Lebensbild, welches zwei 
Jahre  spiiter vor unseren Augen entrollt wird! Welche ergreifende 
Schicksale sehen wir in ein grosses, der Wissenschaft gewidmetes 
Leben einbrechen, wenn wir unter D u m a s ’  Fiihrung die wechselvolle 
Laufbahn R e g n  aul  t’s verfolgen! Selten wohl sind einem Sterblichen 
),die schwarzen und die heitern Loosecc mannichfaltiger gemischt 
geweseri ! 

D u m a s  und R e g n a u l t  waren einander schon friihzeitig, wahrend 
sie an der polytechnischen Schule wirkten, naher getreten, auch ihre 
Familieri waren befreundet; die Gedachtnissrede zeichnet nns daher in 
scharfen Umrissen nicht nur  den Gelehrten sondern auch den Menschen. 
Es sei mir desshalb gestattet, den Jnhalts der schonen Rede etwas ein- 
gehender darzulegen. 

V i c t o r  R e g n a u l t  wurde 1810 in Aachen geboren: wir kiinnteri 
ihn daher eigentlich fiir Deutschland in Anspruch nehmen. Sein Vater 
war  franziisischer Ingenieurofficier, seine Mutter stammte aus einer 
italienischen Familie. R e g n a u l t  hat seine Eltern kaum gekannt. Der  
Vater ging mit d r r  franziisischen Armee nach Rassland, aof dem Riick- 
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zugr w i i d e  ('1 tiidtlicli 1 erwiiridrr iiiid i i i i i ~ ~ t a  1 on deni iu Aufliisung 
Airhenden IIcerr seinciii Schicks;iIe prvisgrqeLwr werden. Seine Mntter 
starb ails Gram uiid liess ihre Kinder, d e n  l inaben und eine n u r  
wenige J a h r r  alteic Tochtrr , ohiit. Farnilic, oliiic, Mittel, aber uicht 
ohne Bei\t,iiid in d r r  Welt zuiiick. E i i i  Waffciigcfatirte des T'aters, 
Capitaine C l e m e n t ,  iitthiii die Waiwn zn sich, welche in M a d a m  
Clenie i i t  rine m e i t e  Mutter fanden Rei den bescliriirikteii Vei- 
hdtnissrn, in drnen die Familie lebtr, schien es angezeigt, die Zukonft 
der Kinder schon friihzeitig in's Aage zu fassen, und so finden wir 
denn das Geschwisterpaar noch sehr jugeiidlichen Alters i i i  eiiier Mode- 
\liaareriliandlung - mazson cle iiouveautb, nennt es Diini a i  - der 
Rur Richelieu beschhftigt. Bis zii dern achtzehnte~~ ,Talire sind eb in 
der That dir brscheidrnen Obliegenheiteri eiiies Conimis in diesem 
Hause, welcheii sich dcr khiiftige Akademiker nntcbrzieheii muss; in 
Deiitschland werdeii wir bei diesern Riickblicke auf die Anf2iriirlge 
R r q i i  xu1 t 's lebhaft an die Jugendjahrr nnseres H 0 5 s  s el eriiinert. 
Ahrr weirn der T a q  fur die Arbrit im Geschafte in Aiisprucli S C -  
iioiiin~eii ist , so werden d i r  Abendstunden iinablkssig dcir ErweI b~l ig  
wisserischaftliclier Kenntnisse gewidmet. 1x5 sind zuinrist inathcl- 
matis~lie Studirii , welche mit Vorliebr betrieben werdeii, denn tler 
Plait, sich i i i i i  Ziilassung 7iir ~iolytechnischeii Schulr zu I)ewerben, 
stelit bereits f k t .  Endlich ist es R egna 11 1 t gelungen, der Rile Richelieii 
zu eiitiiniirn nnd i i i  cine1 dei Vorbercitangsanstalteri fiii die erseh~ite 
Scliule Aiifnahrrlr 711 findeii. Nach Verlanf von n v &  Jahien glailbt er, 
die PI iifiing beitehcn / I I  khiineri Abcr 5eine Rritfte sind auch erscliiipft, 
ei \er t:illt einrr schwcLreir Ki aiiklirit. iiind wenig fehlte, d a s i  t'i iini rin 
.Jahr zciiiickgestellt uo idcn  \ \ : I IP  ,Zls noch q a i i ~  sp i t  iii die T,i\te Ein-  
getragthiirr miis$ er iich, kauiri I i : r lb  qenescii, drr  Prilfiirrg i l l  eiiitlin eiit- 
fcr iiteii Winkel voii Frtirilrreicli i ir i tc .r  zieheri, \yo die Examinatioiis- 
coniiiiiwioii ihre letltr Sitzu~ig Iihlt. Allein drr Ausfall der Prufiing hat 
anc.11 alybald seinrn Plat7 hezrichiiet Eiii Wendepmrkt in seiriem Leben 
sclwint gekommen. Zwai. werdeii sriiia htiidirn in  der polytechiiischen 
Schule norh eininal durclr eiiieii schwei ~ i i  Uiifall iintt>rLrochen, 
wrlcliw ihm nahcwi eiii Aiige gekostet hattr. :tlleiu dies hindert 
ihri niclit, die Schulr mit den1 ersten 1Lange zu ceilasreii. Ein qlt4ches 
Resultat rizielt der zweijshrige Cursus iii der kcole des mmcs .  n;ich 
dessen Berndigung er einr wissenschattliche Reise durch Dentsch- 
land niacht, welchr mit einrni i3ufeiitli:ilte i n  L i e  b i  g's Laboratoriiim 
abschliesst. 

Und nun reiht sieh ein Erfolg an deli anderen. Bei seiner Riick- 
kehr nach Frankreich (1856) wird er alsbald dem Lehrstuhle G a g -  
Lnssa  c ' s  an der k c o l e  polytechnique beigegeben, dessen Professur 
rr spater iibernimnit. Aber schon hahen seine Studien, welche ur- 
spriinglich rein cheinischeii Aufgaben gewidmet waren, eine physikalische 
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Richtung nng;eiioiiimen, uiid so selien wir i l r i i  ill1 Jahre  1840 nacli deli1 
Colle‘p de France iibersiedeln. wo c‘r i n  die Stellung eintritt, in der 
(Gist P a  I ii rt wid A m p6  r e  thiitig gewesen waren. In dem CoZZ{qe 
de France hat er einen grossen Theil seiner beruhmteri physikalischen 
Vntcrsuchungen ausgefuhrt. Als endlic*h das Directorium der staat- 
lichen l-’orzellanf:rbrik in Si.vres durch E h e l m e n ’ s  friihzeitigen Tod 
(1x52) erledigt wird, bietrt niaii i h m  clieses Amt an ,  welches 
er,  nicht ohne Ziigern und Torzugsweise wohl in der Hoffnmig, 
dass tls ihrn grossere Mittel der E’orschung liefern werde, annimmt. 
Dort ,  i n  deni herrlich an der Seine gelegenen Stadtchen zwisclien 
Paris und Versaillrs, hat R e g n a u l t  seine glucklichsten Jahre lerlebt. 
Die (fediichtnissrede giebt uns ein reizendes Bild dieses idyllischen 
Faniilienlebens von den1 nu& der Verfasser dieser Slrizze Zeuge zu 
seiii das Gliick gehabt hat. R e g n a u l t  hatte sich schoii sehr fruh- 
zritig mit seiner Jugendgrspielin Mademoiselle C1 e n i  e n  t rermiihlt, 
riner Tochter der Wohlthater seiner Kindheit, welchen er glucklich ge- 
wesen war, in ihrem Alter ein Asyl in seinem Hause bereiten zu kiinnen. 
Auch begann damals bereits das wunderbare Talent aeines Sohnes 
H e n r i  sich ZII entfalten, welches bald die Augeri voti ganz Frankreich 
auf den jiuigen Kiinstler lenken sollte. Wohl sind auch jene Jah ie  
nicht ohne gefahrdrohrnde Zwischenfdle fiir den beriihmten Forscher 
geblieben , allein ein gliicklicher Stern scheirit iiber seinem Haupte 
zii walten. Bei eineni Versuchr entziindet sich der Dampf des 
Schwefels .I seiu Laboratorinm steht in Flairmien, er nimmt keinen 
Schaden; beim Kerstrn eines Kallons wird das sieclrnde Quecksilber 
iiber ihn geschleudert, rin,  Bombe mit fliissiger Kohlensliure rxplodirt 
in ieineii Handen, er bleibt nnversehrt; und selbst der furchtbare Storz 
yon den1 Dache seines Laboratoriuni~. welchrr vi ochrnlang diesrs kost- 
bare Lrben bedrohte und das ganze wissrnschaftliche Europa in iingst- 
licher Sorgc hielt. ist zuletzt spnrlos an ihm voriibergegangeii. I n  kureer 
Frist vermag er sich wieder nach wie vor der Wissenschaft zu 
widmen. Doch die sorinigen Tage sind endlich zur Neige ge- 
qangeii, und nun scheinen aber auch die dunkrleii Schicksalsm~chte 
gegeii den lange verschont Gebliebeneu wir entfesselt. Bald nachdem 
der Tod der Gattin die erste mausfullbare Lucke in die Familie ge- 
riasen hat, bricht der furchtbare Krieg aus, und wahrend der Relage- 
rung von Pai is  theilt Scvres das Schicksal so vieler Orte in der Um- 
gebung der eingeschlosseiien Stadt. Apparate und Instrumente, aus 
R egri a 11 It’s eigenen Handen hervorgegangeri , deren Herrichtung und 
Aufstellung unsagliche Zeit in Anspruch genommen , werthvolle Auf- 
zeichnungen der Ergebnisse miihevoller Versuche , welche sich iiber 
Jahre erstreckt haben , gehen in wenigen hugenblicken rerloren. 
Aber was ist die Zerstorung von Apparaten und Instrumenten, was 
der Verlust der Fruchte jahrelanger Arbeit, wie schmerzlich sie den 
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Gelehrtrn treKen, vrrglichen mit der Prufung, welche den] Vater 
noch beborsteht! 111 den1 Gefeohtr bei Bnzenral, einem der letzten vor 
der Capitulation von Paris ,  wird der junge H e n r i  R e g n a u l t ,  der 
inzwischen bereits eine hervorragende Stellung unter den Malern der 
Gegenwart errungen hat, tiidtlich verwnndet. Aber die Schiclrsals- 
tragijdie ist mit dem Verlnst des Sohnes noch nicht zu Ende. 

Unfahig, in der Umgebnng suszuharren, wrlche seine edelsten 
Hoffnungen Schiffbruch leiden snh, zieht sich R e g n a u l  t nach 
Lassigneu, einem kleinen Orte in der Niihe von Genf, zuruck. Dort 
hofft er seine Untersuchungen von Neueni zu beginnen und in der 
Arbeit und in den1 Umgange mit der Wissenschaft sich selber wieder 
zn finden. Allmiihlich wird auch der Verkehr mit der Welt wieder 
anfgenommen , nnd der Verfasser dieser Skizze besitzt aus jener 
Zeit iioch einen kurz nach L i e b i g ’ s  T o d  geschriebenen Brief, in 
welchem R e g n a u l t  seiner Theilnahme an dem grossen Verluste ruhren- 
den Ausdruck leiht. Aber es ist das letzte Aufflackern der Flamme; 
noch eine Katastrophe, und die Kraft des Mannes ist vollstandig 
gebrochen. R e g n a u l t  erwartet in Lassigneu den Besuch seiner 
Schwester, Madame L a u d i n ,  welche seit ihrer Kindheit Freud’ nnd 
Leid rnit ihrn getheilt hat ,  welche ihrn mit einer Liebe zugethan ist, 
wie sie eine Schwester fiir einen solchen Bruder fiihlen muss. Endlich 
ist sie angelangt; die Geschwister halten sich unifangen. Aber es ist 
ein kurzes, trauriges Wiedersehen. Ein langer, stummer Blick in das 
kummervolle Ange des Rruders, und das treue Schwesterherz hat fiir 
inimer aufgehiirt zu schlagen. 

Von dieser neuen Heimsuchung des Schicksals hat sich R e g n a u l t  
nicht mehr erholt. Vergeblich stehen ihm seine Freunde R e i s e t ,  
S o r e t  und so viele Andere treu zur Seite, vergeblich entsendet die 
Akademie einen ihrn innig befreundeten Genossen, um ihrer Theil- 
nahme Ausdruck zu leihen, um ihrn Trost  zuzusprechen! Wenn Einer 
ihn hatte aufrichten konncn, so ware es H e n r i  D e k i l l e  gewesen. Zu 
dem geistigen Schmerze gesellt sich bald auch noch schweres korperliches 
Leiden. Eine Lahmung wirft ihu auf’s Siechbett, aber es vergehen noch 
Jahre, ehe sich der umnachtete Geist dem gebrochenen Korper entringt. 

E s  braucht kaurn gesagt zu werden, dass die Gedachtnissrede 
auch der wissenschaftlichen Arbeit des Marines in vollem Umfange 
gerecht wird. hiis dem gebotenen Bilde diirfen wir aber nnr noch 
hie nnd da einen Zng herausgreifen. So erfahren wir z. B., nicht 
ohne einiges Erstnunen, dass es der Einfluss D u m a s ’  war, welcher 
R e g n a u l t  veranlasste seine Studien auf das Gebiet der Physik 
hinuber zu tragen. Es handelte sich darum, im Interesse der che- 
mischen Philosophie das D u 1 o n g -  P e t i t  ’sche Gesetz weiter auszn- 
bilden. HGren wir zunlchst eine Aneltdote, welche iins D n  m a s  iiber 
das  Bekanntwerden der Entcleckung desselben mittheilt : 
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sEs war am 5 .  April 1810, - bemeikenswerther T a g  in der Ge- 
schichte der Wissenschaft - als P e t i t ,  der ein J a h r  spater der For-  
schung diirch einen fruhen Tod bereits entrissen wurde, seinem Schwager 
A r a g o  einen Zettel zeigte, auf welchem die Atomgewichte der Ele- 
mente verzeichnet waren. Daneben standen die Warmemengen, welcher 
gleiche Gewichte der Elemente bedurfen, um sich in gleicher Weise 
zu erwgrmen. Auf den ersten Blick schien jede Gesetzniassigkeit 
zu  fehlen ; als man abpr die neben einander stehenden Zahlen multipli- 
cirte, erhielt man iiberall dasselbe Product. Schon nach einer Stunde 
hatte der berhhmte standige Secretar, in der Besorgniss, dass sich 
D u l o n g  mit der ihm eigenthiimlichen Znruckhaltung gegen die so- 
fortige Veriiffentlichung des schiineu Gesetzes strauben kiiime, niit 
berechneter Indiscretion seine Collegen von der bemerkenswerthen 
Entdeckung in Kenntniss gesetzt Acht Tage spater wurde sie von 
den beiden Arbeitsgenossen selber der Akademie mitgetheik )) )) D i e  
A t o n i e  a l l e r  e i n f a c h e n  Kiirpercccc, heisst es in der beruhmt gewor- 
denen Abhandlung, )) h a b  e n g e n a u  d i e s  e l  b e W a r  in e c a p  a c i  t a t  (( c. 

Aus dem unverstandlichen Zahlengewirr war die klare Erkenntniss 
eines Naturgesetzes hervorgegangena. 

Chemiker und Physiker hatten D u l o n g  und P e t i t ’ s  Entdeckung 
init der lebhaftesten Theilnahme aufgenonimen; jeder erwartete von 
der Weiterfuhrung dieser Untersuchungen die wichtigsten Aufschlusse 
iiber die Verbindungsgesetze der Elemente. Allein man hatte vergcb- 
lich auf diese Weiterfiihrung gewartet. P e t i t  war, wie gesagt, schan 
bald nach Veroffentlichung der Abhandlung gestorben , und zwanzig 
Jahre  waren bereits verflossen, ohne dass D u l o n g  zu der Arbeit zu- 
riickgekehrt wgre. Erst auf  wiederholtes, instandiges Zureden Durn as’ 
entschlosv sich endlich B e g n  a u 1 t ,  diese Untersuchung wieder aufzu- 
nehmen. Hiermit war  aber auch der Uebergang von der Chemie zur 
Physik vollzogen. 

Die Gedachtnissrede fiihrt uns nun in grossen Ziigen die wich- 
tigen Arbeiten R e g n a u l t ’ s  vor; zunachst die Untersuchungen iiber 
die specifische Warme, durch welche das D u l o n g - P e t i t ’ s c h e  Gesetz 
in der allgemeinen Form, in welcher es aiisgesprochen worden war, 
seine Giiltigkeit verliert ; dann die umfassenden Versuche iiber das 
M a r i o t t e ’ s c h e  Gesetz, aus denen hervorgeht, dass auch dieses Grsetz 
in der angenommenen Allgemeinheit nicht richtig ist , insofern vw- 
schiedene Gase unter derselben Druckveranderung ungleiche, wenn 
auch nur wenig von einander abweichende , Volumveranderungen er- 
fahren; endlich die Wiederholung der Versuche G a y - L u s  s a c ’ s  iiber 
die Ausdehnung der Gase, durch welche einerseits festgestellt wird, dass 
alle Gase rerschiedene, obwohl fast ubereinstimmende, Ausdehnungs- 
co6fficienten haben, wahrend andererseits der gleichzeitig von G u s  t a v 
M a g n  u s ermittelte Ausdehnungscogfficient der Luft bestatigt wird. 

Berichte d D. rhem. Gesellschaft. Jdhrg. X V I I .  [51l 
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)>Seltsames Schicksal((, ruft D u m a s ,  s R e g n a u l t  hat  die Unge- 
nauigkeit der Gesetze von D u l o n g  nnd P e t i t ,  von M a r i o t t e  und 
von G a y - L u s s a c  bewiesen , aber diese Gesetze werdeii gleichwohl 
die Namen ihrer Entdecker der Nachwelt uberliefern. Die zahllosen 
Versnche von bewundernswerther Geriauiglteit , niit welchen er die 
Wissenschaft bereichert ha t ,  sind nicht im Stande gewesen. seinem 
Namen die Popularitat zii sichern, die er in so hohem Grade rerdient! 
Es war  ihm nicht gegeben, seine Gedanken in eine der gellugelten 
Formeln zu kleiden, welche die Zeitgenossen bezaubern und kommenden 
Geschlechtern als Leuchte dienen.cc 

Aber wenn ihm dieser Ruhm versagt w a r ,  so wird der Name 
R e g n a u l t  doch stets mit der Erinnerung an die grossartigen Arbeiten 
verbunden bleiben, welche e r  ausgefiihrt hat, um dem Ban und der  
Berechnung der Dampfmaschinen eine wissenschaftliche Grundlage zu 
sichern. Jedenfalls interessirt es uns, ehe wir von der Ged:ichtnissrede 
Abschied nehmen, zu hiiren, wie D u m a s  diesen Theil vnn R e g n a u l t ’ s  
Lebensarbeit einleitet : 

)>Es wiirde schwer sein, eine Frage aufzunehmen, welche der Be- 
achtung des Gelehrten oder des Ingenieurs, welche der Theilnahrne 
des Staatsmannes wiirdiger ware. Die Dampfniaschinen pflanzen sich 
selbrr fort und stellen mithin eiiie BevOlkerung von Stahl und Eisen 
dar, deren Wachsthum nichts aufzuhallen vermag. Schon iibersteigt 
ihre Leistung die sammtlicher Arbeiter des Menschengeschlechts. 
Die Armee, die Marine, der Ackerhau, die Indiistrie, der Han- 
del, die Bankunst, d. h. also die Landesvertheidigung, die Ernah- 
rung des Volkes, die nationale Arbeit, der iiffentliche Verkehr, 
alle nehmen an der guten Ausfiihrung, an der griissten Leistimgs- 
fahigkeit der Dampfmaschinen dasselbe Interesse. P a p i n  und W a t t ,  
die Vater dieser gelehrigen Riesen, welche in  weniger als einem Jahr-  
hundert die arbeitende Beviilkerung der Erde  vrrdoppelten, hatten die 
Aufgabe als Mechaniker ill’s Auge gefasst. Remiiht, die materielten 
Organe des neuen Motors auszubilden und ihnen regelmassige Thiitigkeit 
zu sichern, waren sie minder hedacht gewesen der Quelle nachzugehen, 
aus welcher er Athem und Leben schijpft. Sie hatten dem Ungethume 
Knochen und Muskeln aus hartem Metall gegeben. aber sie waren 
nicht in das Geheimniss der Wiirnie eingedrungen , welche durch 
ihren Uebergang in mechanische Kraft die gewaltigen Glieder in Be- 
wegung setzt. Es war R e g r i a u l t  vorbehalten, dieser neuen Physio- 
logie eine experimentale Grundlage zu geben, auf welcher die Mathe- 
matik ihren Ausbau vollenden konnte.cc 

I) t imas’  Gedaichtnissreden sind zunachst Gelehrten gewidmet, 
denen er im Leben nahe gestanden hatte, allein gelegentlich greift 
er auch weiter zurtick. Den Grafen R u m f o r d  hat D u m a s  nicht 
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mehr gekannt, denn als er nach Paris iibersiedelte, war der beriihmte 
Physiker bereits seit nahezu einem Jahrzehnd rerstorben. Die erst 
im vorigen Jahre noch (1883), ohne bcsondere Veranlassung, in dem 
Journal des Savants veriiffentlichte Lebensskizze dieses ausserordent- 
lichen Mannes ist daher ausschliesslich aus den Aufzeichnungen An- 
derer und zumal aus R u m f o r d ' s  Schriften geschiipft. Aber wie frisch 
und anziehend weiss uiis der bereits im Greisenalter stehende Ver- 
fasser die seltsamen Schicksale des Mannes vorznfiihren. Mit gespanntem 
Tnteresse verfolgen wir die abenteuerliche Laufbahn dieses Kosmopo- 
liten, wie sie uns D u m a s  aus zuverlassigen Quellen schildert. Wir  
glaoben einem Marchen zuzuhoren , wenn wir erfahren, wie der 
neiinzehnjahrige B e n j a m i n  T h o r n s o n ,  der bisher als Schulmeister 
in einem kleinen Stadtchen von Massachusetts ein kargliches Dasein 
gefristet hatte, in Folge der Klngheit und Schneidigkeit seines Auf- 
trctens bei einer Truppenschau, der er als Zuscbauer beiwohnte, ohne 
alle militarische Vorbereitung von dem englischen Gouverneur zum 
Major eines amerikanischen Militiaregimentes erriannt wird, - wie er, 
als sich seine Truppen fiir die Unabhangigkeit erklfren, nach England 
fliichtet, - wie er  nunmehr als englischer Officier nach Amerika ent- 
sendet wird, um an den Wechselfallen d w  denkwiirdigen Krieges 
theilzunehmen. - wie der Dreissigjiihrige nach den1 Friedensschluss als 
Oberst eines Iteginientes nach Europa zuriickkehrt, - wie in England 
seine Dienste durch Ertheilung der Ritterwiirde belohnt werden, - 
wie der neu cwi'rte S i r  B e n j a m i n  T h o m s o n  im Begriffe, eine Befehls- 
haberstelle in der tiirkischen Arinee anzunelimen, die Bekanntschaft des 
Kiirfi irstenEiarlThcodor v o n B a y e r n  ma&- wie dieser ihnmitder  
Reorganisation seiner Armee und mit der Einfuhrnng einer wirksamen, 
weil auf gesunden Principien brruhendrn , Polizei in seinen Staaten 
betraut und ihn schliesslich unter dem X'anien R u n i f o r d  in den 
Grafenstand erhebt. D u m  a s  giebt einc hiichst intrrcssante Schilde- 
rung der segensreichen Wirksamkeit des Grafen R U  m f o r d  in Miinchen, 
wo er  belranntlich unter rielen anderen niitzlicheii Einrichtungen auch 
den herrlichen englichen Garten geschaffen bat, an dem sich die Be- 
wohner der Isarstadt noch hente erfreuen. Wir  erfahren weiter, wie 
ihn die politischen Verhaltnisse gegen Ende des Jahrhunderts ver- 
anlassen, seine Stellung in Bayerii aufzugeben, - wie er, nach Eng- 
land zuriickgekehrt, schon nach kurzer Frist die so beriihmt ge- 
wordene Royal Institution in London begriindet, - wie er im Anfange 
dieses Jahrhunderts den neugeschaffenen Lehrstuhl der Chemie mit 
glucklichem Scharfblicke dem damals zweiundzwanzigjahrigen, noch 
ganzlich unbekannten H u m p h r y  D a v y  anvertraut, - wie er aber, 
seltsam genug, der eigeiien Schapfuiig nicht froh wird und der Statte, 
welcher eine so grosse Zukunft vorbehalten war, an welcher D a v y  
die Alkalimetalle entdeckte, an der Far a d a y  seine epochemachenden 

[51*] 
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Arbeiten ausfiihrte, an der heute noch T y n  d a l l  seine unrergleich- 
lichen Vorlesungen halt, - wie er  verstimmt dieser Stdtte den 
Riicken kehrt und das Land,  welches ihn mit Ehreii iiberschiittet 
hatte, verlasst, um sich in Par is  eine neue Heimath zu suchen. 

Es versteht sich von selbst, dass gleichLeitig ein lebendiges Bild 
der eigenartigen, stets den praktischen Aufgaben des Lebens zuge- 
wendeten wissenschaftlichen Thatigkeit des Nlannes, welche trotz der 
mannichfaltigen anderweitigen Beschaftigungen keirien Augeriblick stille 
steht, vor uns entfaltet wird. I m  Vordergrrinde erschrinen die jahre- 
lang fortgesetzten , umfangreichen Untersuchungrn ubrr  die Warme; 
und die zahlreichen niitzlichen Verwerthungen ihrer Ergebnisse , die 
Rumford’scbe  Kiiche, das Ru mford’sche Kamin, die R u m f o  rd’sche 
Lampe, endlich die I tumford’sche  Suppe sind begreiflich nicht 
vergessen. Der  klassische Bohrversuch im Zcughause zu Miinchen, 
welcher fiir die Entwickelung der   nod ern en Wiirmelehre grundlegend 
geworden is t ,  wird uns in R u m f  o r d ’ s  eigenen Worten vorgefiihrt, 
und wir kiinnen ihm das Entzucken nachfiihlen, mit dem er nach 
zweiundeinhalbstundiger Bohrarbeit das die Seele des Geschiitzes 
fullende betrachtliche Wasservolum in lrbhaftes Sieden geratlien 
sieht. 

Der  minder erfreulichen Erfkhrungen, welche dem Grafen R u  m f o r d  
in seiner ungliicklichen Ehe  mit der Wittwe L a v o i s i e r ’ s  bestinimt 
waren, wird in dieser Skizze, der Natur der Sache nach, nur in1 Fluge 
gedacht. Wie wir in der interessanten Geschichte der Royal Institutzon 
von H e n c e  J o n e s  aus seinem eigenen Munde erfahren, war  der Grtlf 
in diesem Runde nicht eben auf Rosen gebcttet. 

Die letzte Gedachtnissrede D u m a s ’  ist dem Andenkcn der 
Briider S t e .  C l a i r e -  D e v i l l e ,  des Geologeri C h a r l e s  rrnd des 
Chemikers H e n  r i gewidmet. Reiden Briidern hatten bahnbrechende 
Arbeiten schon friihzeitig die Pforten drs  Institnts geoffnet, beide 
Briider sind vie1 zu fruh der Wissenschaft urid ihren Freunden durch 
den Tod entrissen worden. Mit der Aufzeichnung seiner Erinnerungen 
a n  die beiden Gelehrten, welche ihni nahe befreundet waren, ist 
D u m a s  bis zu seinem Tode beschaftigt gewesen. Die im letzten 
Winter wahrend des Aufenthaltes in Cannes geschriebene Rede ist erst 
nach seinem Tode in der iiffentlichen Sitzung der Akademie der 
Wissenschaften am 5. Mai dieses Jahres  verlesen worden. Wir  kommen 
weiter unten auf diese Rede nochmals zuriick. 

Bei einer Aufzahlung von D u m a s ’  Reden darf seine schiine 
Faraday-Vor lesung nicht vergessen werden. Man weiss, dass nach 
F a r a d a y ’ s  Tode der Vorstand der cnglischen chemischen Gesellschaft 
eine periodische Gedachtnissfeier seines Lebens und seiner Arbeiter~ 
beschloss und zu diesem Ende einen Preis stiftete, der alle drei Jahre  
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einem Gelehrten irgend welcher Nation verliehen werden sol1 mit der 
gleichzeitigen Einladung, das Andenken des grossen Forschers unseres 
Jahrhunderts in einer Rede zu feiern. 

Es war  D u m a s ,  welcher den Reigen eriiffnete. Der  Vortrag 
wurde am 17. Juni 1869 in  dem grossen Hiirsaale der RoyaE Institution 
gehalten, in welchem F a r a d a y ’ s  Stimme so oft erklungen war. Wir  
wiirden vergeblich versuchen, den Inhalt dieser glanzenden Vorlesung, 
in welcher der Redner den Einfluss von F a r a d a y ’ s  Lebensarbeit auf 
den Fortschritt der Menschheit schildert, wenn auch nur in seinen 
Hauptziigen , wiederzugeben, aber wir wollen zum wenigsten die ein- 
leitenden Worte anfiihren, in  denen D u m a s ’  Freundschaft und Be- 
wonderung fiir den grossen britischen Physiker einen beredten Am- 
druck finden. 

2Sie sind von dem Wunsche erfullt, dass das Andenken Fa ra -  
d a y ’s kommenden Geschlechtern wach erhalten werde, und haben zu 
dem Ende die Gelehrten aller Nationen eingeladen, in regelmassiger 
Reihenfolge seine grosse und segensreiche Arbeit in festlicher Ver- 
sammlung zu feiern, und indem Sie Frankreich die Ehre zuwiesen, 
diese periodischen Kundgebungen zu beginnen, haben Sie mich zum 
Redner erwahlt, zweifelsohne im Hinblick auf die lange und ununter- 
brochene Freundschaft, deren mich F a r a d a y  gewiirdigt hat. 

Ich danke Ihnen im Namen der Gelehrten Frankreichs wie in  
meinem eigenen. Mein Vaterland - ich spreche es mit berechtigtem 
Stolze aus - hatte viele Vertreter der Wissenschaft entsenden kiinnen, 
wiirdiger als ich durch Ihre Wahl geehrt zu werden, allein ich darf 
wenigstens sagen, dass ich Keinen kenne, der f i r  die freundliche Auf- 
nahme, an die mich England seit laager Zeit gewiihnt hat, dankbarer 
ware, Keinen, der fiir F a r a d  a y aufrichtigere Verehrnng empfande. 

Der  Name Ihres beriihmten Landsmannes ist nicht einer, den eine 
Nation als ausschliessliches Eigenthum betrachten kann. Seine Ent- 
deckungen sind in Frankreich, in Deutschland, in  Amerika ebenso 
dankbar anerkannt als in England. F a r a d a y  gehiirt der ganzen 
Welt. Kein Land auf diesem weiten Erdenrunde, in welches die 
Civilisation eingedrungen ist , das nicht das Recht beanspruchte, sich 
an der Verehrung und Dankbarkeit zu betheiligen, welche Sie fiir ihn 
empiinden. 

Der Name F a r  a d a y  ist gleichbedeutend mit der wissenschaft- 
lichen Bewegung der ersten Hllftr unseres Jahrhanderts. E r  war der 
Fuhrer dieser Bewegung, in seinem Gefolge erscheint eine Legion von 
Denkern und Experimentatoren; aber auch der Unternehmungsgeist 
und selbst das Capital folgen seinen Spuren. Das Auge fur die er- 
habene Schiinheit der Natur stets weit geiiffnet, aber auch bis in ibre 
verborgensten Tiefen hinab den Blick versrnkend, hat dieser Forscher 
auf seinem Pfade selbstlos das  Saatkorn weithin ausgestreut, dem eine 
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Fiille der seltensten , der wunderbarsten Friichte entsprossen ist. 
W e r  dachte iiicht an die F a r a d a y ’ s c h e n  StrGme, welche, Continente 
durchfurchend und den Ocean durchniessend, unsere Botschaften be- 
stellen, an  das elektrische Licht, welches, mit dem Glanze der Sonne 
wetteifernd, seine Strahlen von unseren Leuchtthurmeii entsendet, an 
die Wohlthat des kunstlicheri Eiscs, deren sich heute die tropischen 
Lander erfreuen, und welciie sie in letzter lnstanz den Forschiingen 
F a r a d a y ’ s  iiher die Verfliissigu~ig der Gase verdanken? 

Nur ltlleiri der Wahrheit iiachgehend, hat er die Wege gefunden, 
den kuhnstrn Forderuugen eirier raffinirten Civilisation zu geniigen; 
irn Streben nach dem Idralen war er im Stande, unerschijpfliche Fund- 
gruben des Rrichthums zii erschliessen, nicht etwa fur sich selber, 
demi er ~erschrr~iitite ihn, wolil aber fur die Industrie und den Handel, 
wplche die von ihiri a u f g e f ~ ~ n d e n e ~ ~  Schiitze gehohen haben. 

Man hat  oft genng gesehen, dass gelehrte Geqellschaften es sich 
aiigelegen scin liesseii, die E‘iirsten oder ihre Minister zu feiern, 
deren Schutzes sie sich etfreutcn. Der Anblick der heutigen Ver- 
sainnilung entspricht niehr der Wiirde and UnabhBngigkeit der Wissen- 
schaft. Anch F a r a d a y ,  es ist wahr ,  erhob sich wie ein Herrscher 
iiber die Merischen, aber wie eiii Herrscher im Reiche des Gedankens, 
auch er waltete mit der Macht eiries Ministers, aber eines ersten Mi- 
nisters der Naturlrrifte und der N;iturersclieinurigeri. Sein Leben be- 
zeichnet eine Aera, aber eine Aeia des menschlichcn Fortschrittes, 
und koinrnrnde EukeIXeschlecliter, wenn sie von einem wissenschaft- 
lichen Ereignisse reden, ~ v e i  den sagen, diese oder jene Entdeckuiig 
ist zur Zeit F a r a d a y ’ s  grrnacht worden, und sie diirfen sicher sein, 
ebenso gut rerstanderi zu werden, als wenn sie irgend eine geschicht- 
liche Begeberiheit als dem Zeitalter K a r l ’ s  d e s  G r o s s e n  oder der 
K o n i g i n  El i s  a b e  t h angehijrig bezeichnen. 

F a r a d a y  war der gliiLkliche, der vollendete Typus dr r  Ge- 
lehrtcn unperes Zcitalters. Die Gescliicklichkrit seiner Hand in  der 
Lijsung roil Problenien l i e ~ s  sic11 niir niit der Fruchtbarkeit seines 
Geistes vetgleichen, wrlclier cliesr Problerne ersonnen hatte. Kiihn in 
der Anstellung von Versncheii, er findrrisch in Hiilfhmitteln , ihnen 
Erfolg zu sichern, aber stets roil discreter Ziiriickhalt~ing in der Inter- 
pretation gewonnener Resultate. An der Aiisdauer, welche vor keiner 
Schwierigkeit zuriickschreckte, wenn eine Aufgabe gestellt war, an der 
Klugheit , welche jeder voreiligen Schlussfolgerung aus dem Wege zu 
gehen verstand, diirfen sich die heutigen wie die Forscher konimender 
Zeiten ein Muster nehmen.cc 

Die Gediiehtnissreden - Bloges historiques, wie sie in  Fraiilrreich 
heissen - auf P e l o u z e ,  G e o f F r o y  S a i n t - H i l a i r e ,  d e  l a  R i v e ,  die 
beiden B r o n g n i a r t ,  B a l a r d ,  R e g n n a l t  wurden in den offelitlichen 
Jahressitzungen des Institiits gehalten. Einer ganz anderen Gelegenheit 
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verdankte die Denkrede auf G u i z o t  ihren Ursprung. Nach dem Tode 
des beriihmten Staatsmannes ernannte die franzosische akademie, einer 
Ueberlieferung getreu, welche dem standigen Secretar des Instituts 
eincn Sitz zuerkannte, D u m a s  zum Mitgliede, eine Ehre, deren auch 
seine Vorgiinger in diesem Amte, F o n t e n e l l e ,  C o n d o r c e t ,  F o u r i e r ,  
C u v i e r  und F l o u r e n s ,  theilhaftig geworden waren. Dem Neuernannten 
lag, dem Herkommen gemass, die Pflicht ob ,  das Andenken des Ge- 
schiedenen, an dessen Stelle er getreten war, zu feiern, und D u m a s  
entledigte sich dieser Pflicht in der ijffentlichen Sitzung der Akademie 
am 1. Juni  1576 mit gewohnter Meisterschaft. Man muss allerdings 
zugestetreri, dass, wer iiber G u i z o t  reden soll, keine undankbare Auf- 
gabe vor sich hat; denn ob er den Kritiker schildere, welcher uns 
die Schiipfungen S h a k e s p e a r e ’ s  im Lichte seiner eigenen Auffassung 
zeigt, - o h  den Geschichtsschreiber, der seiner Wissenschaft neueQuellen 
eroffnet hat ,  - ob den Philosophen, welcher in dem Fortschritte des 
Menscherigeschlechts die Ziele der Vorsehung zu erkennen strebt, - ob 
den Biographen, welcher in wenigen kiihnen Ziigen die griissten 
Physiognomien moderner Zeiten zu zeichnen versteht, - ob den Meister 
der Debatte, dem nur wenige gewachsen waren, - ob endlich den Staats- 
matin, der lange mit starker Hand die Geschicke seines Landes ge- 
leitet hat  und, r o m  Gliick verlassen, nnentrnrithigt und unverbittert 
den Minister in dem Schriftsteller vergessen konnte, - nach allen 
Seiten hin hat der Redner ein glanzendes Bild zu bieten, ein Bild, 
welches das Enteresse fesseln, die Theilnahme wecken muss. Gleich- 
wohl darf man nicht vergessen, dass sich D u m a s  hier auf einem ihm 
fremdcii Gebiete bewegt, auf welchem ihm nicht mehr die reichen 
Hulfsniittel zu Gebote stehen, welche ihm, wenn von Errungenschaften 
der Wissenschaft die Rede ist, niemals versagen. Wenn er ,  trotz 
dieser Ungunst der Bedingongen, dennoeh im Staride war, der ihrn 
gestellteri Aufgabe in vollem Maasse gerecht zu werden, so sind wir 
wohl berechtigt, in diesem Erfolge einen Beweis seiner ganz unge- 
wohnlich rielseitigen Begabung zu erblicken. 

Sehr verschieden in Form und Inhalt von diesen Gedachtnissreden, 
aber in ilirer Art  nicht weniger meisterhaft , sind die Ansprachen, 
welche er, sei es im Namen des Instituts, sei es in seiner Eigenschaft 
als Viceprasident des Erziehungsrathes, bei den Begrabnissen beruhmter 
Miinner zu halten hatte, unter denen die Grabreden auf h l i e  d e  
B e a u n i o n t  (1874), L e  V e r r i e r  (1877), C l a u d e  B e r n a r d  (1878) 
und H e n r y  Chas  l e s  (1880) besonders erwahnt zu werden verdienen. 

Aber der Akademiker hat  noch andere Pflichten zu erfullen als 
Gediichtriiss- und Grabreden zu halten. Jede  Aufgabe , bei welcher 
chemische Fragen im Spiele sind, wird unfehlbar D u m a s  zugewiesen. 
Die Comptes rendus der letzten funfzig Jahre enthalten eine Unzahl 
van Berichten, welche von ihm alIein oder gemeinschaftlich mit Col- 
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legen fiber die mannichfaltigsten Gegenstande der Akademie erstattet 
worden sind. Wollten wir es versuchen, auch diesem Theile von 
D u m a s ’  Thatigkeit gerecht zu werden, wir miissten den Leser bitten, 
iins in die verschiedensten Gebiete der Forschung zu begleiten. Den 
Umfang und die Bedeutung dieser Arbeit werden aber einige Illustra- 
tionen veranschaolichen. 

Es ist bekannt, dass N i c o l a s  L e b l a n c ,  - wir schreiben den 
Namen, wie er durch neuere Forschungen festgestellt worden ist 1) - 
der Erfinder des Sodaprocesses, die Friichte seiner grossrn Entdeckung 
nicht geerntet hat. Uebrr  die Ursnche seines Missgeschicks sind sehr 
verschiedene Nachrichten verbreitet+ Ein eigenthiimlicher Umstand ha t  
Veranlassung zu einer eingehenden Untersuehung dieser VerhZltnisse ge- 
geben. I m  Jahre  1855 hatte der Marquis M a n o u r y  d ’ E c t o t  dem 
Kaiser N a p o l e o n  eine Bittschrift der Faniilie L e  b l a n c ’ s  onterbreitet, 
dahin hutend:  Der  Staat  rnijge, wenn auch verspatet, die Verdienste 
anerkennen, welche sich L e  b 1 a n  c um Frankreich und die ganze Welt 
erworben habr. Am 17 .  Nov. 1855 beanftragte der Kaiser die Aka- 
dernie mit einer Untersnchung der Anspriiche der Bittsteller, und diese 
verwies die Angelegenheit alsbald naturgemass an die chemische 
Section, welche darnals aus T h e n a r d ,  C h e v r e u l ,  P e l o o z e ,  
R e g n a u l t ,  B a l a r d  und D u m a s  bestand; der letztere wurde, wie 
gewiihnlich, mit der Abfassung des Berichtes betraut. Dieses Document 
bietet, zumal fur den Cherniker, ein solches Interesse, dass ich mir  
es nicht versagen kann, den Inhalt desselben kurz wiederzugeben. 

Da die Commission Vorgange zu untersuchen hatte, welche vor 
60 Jahren stattgefunden hatten, und fur welche kein Augenzeuge mehr 
lebte, so bot die Aufgabe ganz ungewiihnliche Schwierigkeiten, und 
der Verfasser dieser Slrizze, welcher genieinschaftlich mit Wrn. G r o v e  
(jetzt Sir W i l l i a m )  und Hrn. W a r r e n  D e  La R u e  gebeten worden 
war, gewissen in London abgeschlossenen Vertriigen nachzuforschen, 
hatte Gelegenheit, die unverwustliche Energie zu bewundern, mit wel- 
cher die Commission die vielen sich ihr entgegenstellenden Hinder- 
nisse aus dem Wege zu raumen wusste. 

Aus dem Berichte erfahren wir die wahre Ursache von L e -  
b l a n c ’ s  Misserfolgen. I m  Jahre  1789 hatte N i c o l a s  L e b l a n c ,  wel- 
cher als Chirurg in  Diensten des Herzogs von O r l e a n s  ( P h i l i p p e  
EgalitB) stand, denselbrn ersucht, ihrn fur Errichtung einer Fa- 
brik zur Umwandlung des Seesalzes in Soda die niithigen Mittel vor- 

1) Der Name war bisher fast durchweg L c  B l a n c  geschriebcn worden. 
In einer kiirzlich erschiencnen interessanten Schrift: Nicolns Leblunc, YU vie, 
ses travaux et  I’histoire de la soude art$cielle par ihy. Anushsi hat der 
Verfasser, ein Enkel Leblanc’s, die riehtige Orthographie des Namens docu- 
mentarisch festgestellt. 
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zuschiessen. Ehe  der Herzog sich auf die Sache einliess, hatte er 
die Angelegenheit der Beurtheilung d ’ d r c e t ’ s ,  damals Professor der 
Chemie an dem Collhge Royal  de France, unterbreitet; dieser letztere 
endlich hatte seinen Assistenten Diz t i  mit den zur Bestltigung er- 
forderliclien Untersuchnngen betraut. Da diese Untersuchnngen ein 
in jeder Beziehung befriedigendes Kesultat ergebeu hatten, so wurde 
eiiie Gesellschaft gebildet, welche den Nanien Socie‘te‘ de Zu Maison-de- 
Seine erhielt, mid am 12. Febr. 1790 vor einern Londnner Notar ein Ver- 
trag abgeschlossen, welcher voii dem Herzog von O r l e a n s ,  L e b l a n c ,  
D i z 6 und H e n r i S h e e ,  einem Finanzbeam ten des Herzogs, unter- 
zeichnet wurde, uiid in welchem sich der Herzog verpttichtete, die Summe 
von 200OOU livres tournois vorzuschiesseu, einerseits ziir Ausfiihrung 
von L e b l  a n  c’s Sodaprocess, andererseits zur Verwerthung eines von 

izb erfundmeri Verfahrens der Hleiweissfabrikattion , desseri He- 
schreibung der Erfinder in einem versiegelten Briefe hei einem iiffent- 
lichen Notar niederzulegen versprach. 

Diesen Brief vom 22. Marz 1791, ferner den Schlnssvertrag der 
Gesellschaft vom 27. Januar  1791, i n  welchem die gegeriseitigen Irl- 
teressen der Theilnehmer festgestellt siiid , endlich das geheime Patent 
(brevet s e c r e t ) ,  welches L e b l a n c  am 28. September 1791 von der 
Abtheilung fiir Agricultur and Handel in der Nationalversammlung 
ausgestellt wurde, war die Commission so gliicklich aufzufinden. Das 
zuletzt genannte Document, welches D u m a s  wortlich wiedergiebt, 
ist von gariz besonderern Interesse, insofern es nicht nur beweist, 
dass der Sodaprocess aus dern Geiste L e  b l a n c ’ s  fertig und vollen- 
det, wie Minerva aus dem Haiipte Jupiters, hervorgegangen ist, son- 
dern auch fast prophetisch den Ein Auss voraussagt, welchen dieser 
Process auf die Entwickelung der chemischen Industrie ausgeubt hat. 

Nachdem alle Vorbedingungen in befriedigender Weise erfiillt 
waren, errichtete uie Socie‘te‘ de la iMaison-de-Seine die erste Soda- 
fabrik in La Franciade hei St. Denis, alleiri sie hatte kaum zu ar- 
beiten begonneri, als Ereignisse eintraten , welche die junge Industrie 
auf Jahre  hinaus lahm legten. Die Revolution war  in das Stadium 
gelangt, iii welchem die Guter des Herzogs von O r l e a n s  mit Beschlag 
belegt wurden, tind L e  b l a n c  sah sich niclit nur seiner finanziellen 
Hiilfsquellen beraubt , sondern er verlor auch die bereits begriindete 
Fabrik. Und um seinen Ruin vollstandig zu machen, erliess fast 
gleichzeitig die militairische Section des Wohlfahrtsausschusses eine 
Aufforderung, die Veroffentlichung aller bisher geheim gehaltenen Pro- 
cesse betreffend, welche sich fur die Vertheidigung des Landes niitz- 
lich erweisen konnten. Derartigen Aufforderungen des Wohlfahrtsaus- 
schusses musste unbedingt Gehorsam geleistet werden, und so wurde 
denn auch eirie Beschreibung des Processes, wahrscheinlich von Le- 
b l a n c ’ s  Hand, am 2.Messidor des JahresI I ( Juni  20. 1794) von d ’ i l r c e t  
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(Vater), P e l l e t i e r  und L e l i k v r e  veriiffentlicht. Der  Dumas’sche  
Bericht verweilt alsdann ausfuhrlich bei den unermiidlichen, aber stets 
vergebliehen Anstrerigungen, welche L e  b1 a n c  machte, um sich, nach- 
dem der Sturm ausgetobt hatte, von diesem Schlage zu erholen, iind 
vergisst auch nicht die Bemuhungen von Freunden und Corporationen 
in seinem Interesse, unter denen der Minister C h a p t a l  und die eben 
begriindete SociittB d’Ericouragement besonders erwahnt zu werden ver- 
dienen. Diese Bemuhungen waren aber leider gleichfalls erfolglos, 
und der Urheber eiiies Processes, welcher einer der ltraftigsten I’iebel 
fur die Forderung der chemischen Gewerbe und cine Qaelle des Reich- 
thums von Individuen uiid ganzen Natioiien geworden ist, theilte das 
Geschick so vieler Erfinder; er starb gebrochenen Herzens, von Noth 
uncl Elend iiberwlltigt, durch seirie eigene Hand (1806). 

Die Schlussfolgerungen, zu deneri die chemische Section der 
Akademie nach eingehender Untersuchung gelaugte, werden von 
D u mas,  wie folgt, zusammengefasst: 

1) Die wichtige Entdeckung des Processes, durch welche das 
Seesalz in Soda iinigewandelt wird, gehirrt ausschliesslich L e  b I a n  c an. 

2) D i z P  war rnit L e b l a n c  nur’ bei Untersuchringen associirt, 
welche den Zwrck hatteu, die brsten Verhlltnisse der zii verwendenden 
Materialien xu ermittelri, urid bri der Einrichtung der Fabrik in St. Denis. 

3 )  Wenn daher, wie es die Familie L e b l a n c  verlangt, das Ge- 
dachtniss des Erfindrrs der kinstlichen Soda geehrt werden soll, so 
muss diese Ehre dem Andenken L e b l a n c ’ s  gezollt werden. 

4) Sol1 gleichzeitig ein Schadenersatz f i r  die Verluste geleistet 
werden, welche die Sequestration der Fabrik in St. Deiiis und die 
darauf erfolgende Veriiffentlichung und Nichtigkeitserklaruiiba des Pa- 
tentes nach sich zugen, so glaubt die Section, d i n e  indessen den Ent- 
scheidungen einer competentereii Aotoritat vorgreifen zu wollrn, dass 
dieser Schadenersatz zwisclien den Vertretern der verschiedenen Theil- 
nehmer im Sinne der Stipulationen des Gesellschaftsvertrags vom 
27. Januar 1791 getheilt werden solle. 

Die Schlussfolgerungen des Berichts wnrden von der Akademie 
in ihrer Sitzung am 31. Mgrz 1856 angenommen. Denselben ent- 
sprechend sind denn auch von der Regierung an die bedurftigsten 
dieser Vertreter gewisse Compensationen ausbezahlt worden. Wir  
miissen aber zu unserem Bedauern hinzufugen, dass L e  b l s n c ’ s  grosse 
Erfindung bisher noch keineswegs die offentliche Anerkennung gefunden 
hat ,  welche der bereits vor nahezn drei Jahrzehnden erstattete ein- 
gehende Bericht der Akadeinie in HI ueredten Worten fiir sie in An- 
spruch nimmt. Ers t  im Laufe dieses Jnhres haben sich Vertreter 
der Wissenschaft und der Industrie geeinigt, das Anderiken L e b l a n c ’ s  
durch Errichtung eirier Statue in seinem Geburtsorte I s s o u d ~ i i  zii 
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ehren. Es ist die hochste Zeit diesen schon mehrfach angeregten Plan 
zur Ausfuhrung zu bringeii, denn schon ist ein anderes Verfahren der 
Sodagewinnung mit dem L eblanc’schen Sodaprocesse in lebhafte Con- 
currenz getreten, und es bleibt zweifelhaft, ob es ihn nicht uberfliigeln 
werde. 

Unter den zahlreichen Berichten iiber Fragen der National- 
Gkonomie verdienen diejenigen , welche D u m  as  zu verschiedenen 
Zeiten uber die Krankheit der Seidenraupe und iiber die Verheerungen 
d r r  Phylloxera erstattet hat, besondere Erwiibnung. 

Wenn man bedenkt, dass der Werth der jiihrlichen Seidepro- 
duction in der ganzen Welt auf 1000 Millionen Frs. angeschlagen wird, 
und dass sich der normale Beitrag Frankreichs zu derselben, obwohl 
nur ein Dritttheil von dem Italiens, immer noch auf einen Werth von 
mehr als 100 Millionen Prs. belauft, so wird man es begreiflich finden, 
dass ein Fallen der franziisischen Seideproduction von 26 Millionen Kilo, 
welche sie in1 Jahre  1853 erreichte, auf i”f2 Millionen Kilo irn Jahre 
1856 als eiri nationales Ungliick angesehen wurde. Unter diesen Urn- 
standen mussten auf  Versuche begriindete Vorschlage zur Verbesse- 
rung  der Seidenraupenzucht, welche Hr. A n d r d - J e a n  zu Anfang des 
Jahres 1857 der Akademie vorlegte, allgemeinstes Interesse erregen; 
aach ziigerte die Akademie nicht, eine Commission, aus dem Marschall 
V a i l l a n t ,  M i l n e  E d w a r d s ,  C o m b e s ,  P e l i g o t ,  d e  Q u a t r e f a g e s  
und Drim a s  bestehend, mit der Begutachtung dieser Vorschlage zu be- 
trauen. Am 16. Februar erstattete D u m a s ,  welcher, nm zuverlassige 
Erkundigungen iiber den Gegenstand einzuziehen, Lyon, den Mittelpunkt 
der  franzosichen Seidenmanufactur, besucht hatte, den] Institute einen 
unifassenden Rericht, welcher, weit entfernt, sich ausschliesslich mit den 
Versuchen des Hrn. A n d r B - J e a n  zu beschiftigen, in erster Linie die 
Ursache des Xiedergangs der Seidencultur in Frankreich und ander- 
warts zu ergriinden strebt. Der  Leser, dem vielleicht die Arbeit des 
Hrn. A n d r  & - J e a n  unbekannt geblieben ware, erfahrt zunachst, wie 
die fraglichen Versuche angestellt wurden , wie dieser Experimentator 
seine Raupen zwang, ihre Nahrnng durch eine Art von Kletteriibung 
zu gewinnen, wie die besten Kletterer fiir die Ziichtung genommen 
wurden, und wie, indem man die neue Generation einer ahnlichen 
Zuchtwahl unterwarf, schliesslich ein kraftigeres Geschlecht von Seiden- 
raupen erzielt wurde. Der  Bericht giebt eine ausfiihrliche Beschreibung 
dieser Versuche und macht den Vorschlag, dieselben in griisserem 
Maassstabe wahrend einer langeren Periode im sudlichen Frankreich 
zu wiederholen. Andererseits wird die Aufmerksamkeit der Seidcziichter 
auf die Nothwendigkeit hingelenkt, der Auswahl der Nahrung der Seiden- 
raupen die griisste Sorgfdt  zu widnien; die Matter juriger Maulbeer- 
baume, ferner solcher, die aus Pfropfreisern gezogeii werden , endlich 
solcher, welche in nassem Boden wurzeln, uben einen schiidlichen 
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Einflnss auf die Raupen; sie verfallen einer Art von Atrophie, welche 
in den Ziichtereien furchtbare Verheerungen anrichtet. 

Eine andere Ursache, welcher der Rericht die Raupenkrankheit 
zuschreibt, liegt in der formlichen Umwllzung, welche die Sericicoltur 
in  den der Erstattung des Berichtes vorhergehenden dahren erfahren 
hat; denn wahrend sie friiher fast aasschliesslich vnn der Landhevol- 
kerung in kleinem Maassstabe betriehen wurde, war sie allmahlich 
Gegenstand einer grossen Industrie geworden , welche in kolossalen 
Anstadten arbeitete. Endlich glatibt die Commission, auf die vnn ihr  
gesammelten Erfahrungen hin, empfehlen zii sollen, dass die Cultur 
der Seide fortan in zwei ron einander getrennten Etablissements be- 
trieben werde, das eine fur die Fabrikation der Seide bestimnit, das  
andere auf die Erzeugung eines gesunden Geschlechts von Raupen fur 
die Zwecke der Ziichtung bereehnet, da  die Bedingungen fur den 
erfolgreichen Betrieh beider Indnstriezweige weseritlich verschieden sirid. 
I n  einem spateren Berichte wird noch auf die gesnnde Luft gebirgiger 
Gegenden als ein besonders wichtiges Erforderniss fur die Zuchtung 
gesunder Seidenraupen hingewiesen. 

Allein eine weit ernstlichere Gefahr als die der Degeneration 
der Seidenraupe entspringende ist dem Nationalreichthum Frank- 
reichs in den letzten Jahrzehnden durch das Auftreten der Reblaus 
(Phyllorera wastatrix) in seinen Weinbergen erwachsen. Jedermann 
weiss, dass der Weinbau eine der wichtigsten Industrien Frank- 
reichs ist. In einem gewohnlichen WtGujahr werden i n  Frankreich 
nicht weniger als 6.5 Millionen Hectoliter Wein von einem durch- 
schnittlichen Werthe von 1300 Millionen Frs. geerntet. Kein Wunder, 
dass die Noth der Weindistricte das ganze Land mit der lebhaftesten 
Besorgniss erfiillt. Eine ganze Reihe von Mittheilungen wird der 
Akademie eingesendet , welche sofort eine Phylloxera-Commission 
ernennt. Am 16. Juni  1873 erstattete D u m a s  im Namen dieser 
Commiqsion, in welcher neben ihm noch M i l  n e  E d w a r d s ,  D u c h a r t r e  
und B I a n  c h n r d  sassen, einen ersten Rericht. Unmittelbare Ver- 
anlassung desselben waren die yon den HHm. D u e l a u x ,  M a x  
C o r n u  und L. F a u c o n  dem Institute eingereichten Noten, aber, seinen 
Ueberlieferungen getren, halt der Berichterstatter zunachst Umschau 
iiber die ganze Angelegenhejt: 

Es war im Jahre  1865, lehrt e r  nns, als in den Weinbergen 
von Royuemaure im Departement dn Gard ein neuer Parasit erschien, 
welcher vorher weder von Weinbauern noch Zoologm beobachtet 
worden war;  derselbe jst seit jener Zeit als einer der grfahrlichsten 
Feinde des Weinstocks nur allzu sehr bekannt geworden. Bis zum 
Jahrs  1872 waren die Verheerungen des Insects a u f  das Depar- 
tement dn Gard beschrankt geblieben. Seitdem aber hatte es sich 
uber andere weinbauende Gegenden , zumal uber das Bordelais ver- 



breitet und bereits begonnen, die Weinberge der Gironde zu bedrohen. 
Nach einer umfassenden Zusammenstellung alles dessen , was uber 
die Naturgeschichte der Phylloxera bereits ermittelt war ,  werden 
die der Akademie vorgelegten Studien einer eingehenden Prufung 
unterworfen. Die Abhandlung des Hrn. D u c l a u x  beschaftigt sich 
vorzugsweise niit der geographischen Verbreitung des Insects iiber 
die weinerzeugenden Districte Fratikreichs. Die Studien des Hrn. C o r n  u 
beziehen sich auf die Metamorphosen der Phyllorera; e r  hat zumal 
festgestellt, dass die Reblaus in den ersten Phasen ihrer Entwickelung 
(zu Anfang April) zerstorenden Agentien , wie schwefelwasserstoff- 
haltigen Flussigkeitm, Phenolliisungen, Abkochungen von Tabak oder 
Quassia amara, nur wenig Widerstand leistet, und er glaubt, dass 
bei geeigneter und recbtzeitiger Anwendung dieser Agentien Aussicht 
vorhanden sei, das Insect zu vertilgen. Hr. F a u c o n  andererseits 
is t  der Meinuug, dass es kein anderes Mittel gebe, die Weinberge zu 
retten , als vollstandige Submersion derselben unter Wasser. Der  
Bericht giebt uberdies die chemische Zusammensetzung der Wurzel 
der Rebe (nach einer Analyse von D u m a s )  sowie Mittheilung betreffs 
der  Veranderungen, welche nach Beobachtungen des Hrn. C o r n  u diese 
Zusammeiisetzung erleidet, wenn die Wurzel von der Phylloxera an- 
gegriffen wird. 

Ausser dem gedachten Berichte sind noch spatere Mittheilungen 
vorhanden, und es darf zumal nicht unerwlihnt bleiben, dass eines der 
wirksamsten unter den fur die Vertilgung der Reblaus in Anwendung 
gekommenen Agentien, die Losung der alkalisclien Trisulfocarbonate, 
von D u m a s  selbst vorgeschlagen worden ist. Letzterer hat iiberhaupt 
diese wicbtige Frage niemals aus dem Auge verloren und ist nicht 
miide geworden, die Akademie iiber alle Untersuchungen, welche die 
Vertilgung der Phylloxera betreffen, stets au courant zu halten. 

Wenn es nach Allem, was gesagt worden i s t ,  noch eiites 
Beweises bedurfte , welcher Nutzen dem Institut und cler franzo- 
sischen Akademie aus der Allseitigkeit von D u m a s ’  Begabung, 
aus der Mannichfaltigkeit seiner Kenntnisse , aus seiner stets schlag- 
fertigen Beredsamkeit erwachseti ist , wiirde er in dem Berichte 
zu finden sein, welchen er  iiber die von der Akademie ertheilten so- 
genannten Tugendpreise (Priz de vertu) erstattet hat. Diese Preise 
waren der Akademie schon im Jahre 1782 von einem Anonymus 
enipfohlen worden, sie wurden aber erst im Jahre  1820, nachdem das 
reiche Vermachtniss M o n t y o n ’ s ,  dem sich bald andere Legate zu- 
gesellten, ausreichende Mittel fur den Zweck zur Verfigung gestellt 
hatten, zum ersten Male ertheilt. Man muss gestehen, dass der ur- 
spriingliche Vorschlag des Anonymus ein hochst seltsamer ist; der 
Mann scheint wirklich gedacht zu haben, man konne die Uebung der 



Tugend Z u n i  Gegenstand eirier Preisbewerbung machen, gerade so wie 
wir heute Preise fiir das  beste Gedicht, fur das beste Gemalde, fur 
die beste Bildhauerarbeit aussetzen. Von der Verwirklichung dieses 
wundersamen Gedankens hat man begreiflicherweise langst Abstand ge- 
nommen , und gegenwartig sind die Preise fiir E-Iandliingen selbstloser 
Hingebung bestimmt, welche auf  diese Art an das Licht gezogen 
werden. Es diirfte indessen fur Messieurs les Acade'mmiciens nicht immer 
leicht sein , die richtige Wahl zu trrffen , und schwieriger noch durfte 
sich die Aufgabe gestalten, die Namen und Verdienste der Gewahlten 
in einer akademischen Ansprache zu proclamiren. hllein heute ist 
diese Aufgabe in guter Hand. D u m a s ,  stets Meister der Situation, 
versteht dieselbe zu lijsen, indem er seine Zuhijrer auf die Hdhe der  
philosophischrn Betrachtung emporhebt , um ihnen einen Einblick in  
die Geheimnisse des Menschenherzens zu erschliessen. Wer  kijnnte 
Worten, wie den folgenden, Theilnahme und Zustimrnung versagen? 

aDer wahrhaft Wohlthiitige ubt die Wohlthatigkeit aus naturlicher 
Neigung. Wohlthun ist ihm Beseeligung. Das eigene Leid tragt 
er leichter als den Schmerz des Nachsten. Durch den Beistand, 
den e r  Anderen leistet, wird ihm eine schwere Rurde abgenommen. 
Er wartet der Bitte nicht, um I-Itilfe zu bringen. Nach der Wohlthat, 
die e r  geiibt, entzieht er sich dem Danke. Stets zeiht er sich der  
Saumniss im Aufsuehen des Elends, und der Schleirr, welcher sein 
Wohlthun decken soll, fallt ihm niemals schnrll genug. Er ver- 
schmlht Zeugen und Belohnung. Verschamt entzieht e r  sich jed- 
wedem Geprange.(( 

Die Gedlchtnissreden und die akademischen Berichte D u m a s '  
sind alle mit grossem Fleisse durchgrarbeitet; sie werden wegen der 
gewissenhaften Auswahl und vrrstlndnissvollen Sichtiing der mitge- 
theilten Thatsachen stets Documelite von grosser Wichtigkeit bleiben. 
Von mehr temporarem Interesse sind die zahlreichen Anreden, welche e r  
bei verschiedenen festlichen Gelegenheiten gehalten hat , obwohl eine 

ede derselben wieder einr vollendete Arbeit ist,  gleicli ausgezeichnet 
durch Sorgfalt der Vorbereitung, durch deli Verhaltnissen eutsprechende, 
tactvolle Behandlung, durch uniibertroffene Eleganz des Styls. I n  
Folge der ausserordentlichen Leichtigkeit, mit der sich D u m a s  in 
alle Umstande findet, ist begreiflich iiberall grosse Nachfrage nach 
ihm. So begeguen wir ihm als Redner vor grossen Versammlungen, 
bei der Preisvertheilung im Lyce'e Charlemagne, im Lycke Louis-le-Grand, 
in der polytechnischen Gesellschaft , in der Pariser Zeichenschule 
und - last not least - in dem CoEle'ge von Alais, seiner Vaterstadt. 
Die  Ansprache in letzterem ist von besonderem Interesse, da  sie D u m a s 
Gelegenheit giebt , mannichfache Erlebnisse seiner friihesten Jugend- 
jahre in's Gedachtniss zuriickzurufen. Unter vielen Reden ahnlicher 
Ar t  soll nur noch der bei der Wiedererdffnung der Facultat in Lyon 
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und der in der Inauguralversarnrnlung der Gesellschaft fur die For- 
derung der Wissenschaft im Jahre  1876 zu Clermont gehaltenen ge- 
dacht werden. 

Auch verdienen hier die zahlreichen nichtakademischen Berichte 
noch besonderer Erwahnung, denn es findet sich unter ihnen keiner, 
der nicht die beruhrte Frage unter einem neuen Gesichtspunkte 
erscheinen liesse. D u m a s  behandelte keinen Gegenstand, ohne ihn 
auf die Hohe seiner geistigen Begabung emporzuheben. Wir konnten 
kein besseres Beispiel der Schriftstucke dieser Gattung anfuhren, 
als den Bericht, welchen er bei Gelegenheit der Ertheilung des 
grossen kaiserlichen Preises fur Elektricitat abfasste. Irn Jahre  1852 
hatte der Kaiser N a p o l e o n  einen Preis von 50000 Frs. ausgesetzt, 
welchen die S'ocie'te' d'Encouragement nach Ablauf yon funf Jahren 
fur die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiete der angewandten 
Elektricitat ertheilen sollte. Bei der ersten Bewerbung im Jahre 1857 
war keine Erfindung zum Vorschein gekommen, welcher der Preis hatte 
zugesprochen werden konnen. Die zweite im Jahre 1864 war erfolg- 
reicher, insofern eine Reihe von Bewerbern in die Schranken traten. 
Die Commission, welche fur die Begutachtung der concurrirenden Er- 
findungen bestellt worden war ,  zahlte unter ihren hlitgliedern die 
ersten Physiker Frankreichs; gleichwohl wurde ein Chemiker zum 
Vorsitzenden und Berichterstatter erwahlt. Der  Preis wurde bekannt- 
lich Ru h n i k o r f  fur den prachtvollen Apparat gegeben, welcher 
seinen Namen tragt. I n  dem Berichte, welcher die Motive dieser 
Ertheilung darlegt , giebt D u m a s  ein hijchst anschauliches Bild, 
nicht niir der Dienste, welche der Ruhnikorf ' sche  Apparat der 
Wissenschaft und Industrie bereits geleistet hat, sondern auch des 
fordernden Einflusses, welches die zahlreichen und taglich sich mehrenden 
Anwendungen der Elektricitat irn Allgerneinen auf den Fortschritt der 
mechanischen Geweibe und Industrien bereits ausgeiibt haben und in 
noch viel grosserem Umfange in der Folge auszuuben versprechen. 

Wenn uns die dieser Skizze gesteckten Grenzm irn Allgemeinen 
nicht erlauben, mehr als einen fliichtigen Rlick auf diesen Zweig von 
D u m a s '  Thatigkeit zu werfen, so mussen wir doch noch einen Augen- 
blick der grossen Sammelwerke gedenken, an denen er  sich bethei- 
ligt hat. 

Es wurde bereits erwahnt, dass er im J a h r  1826 mit seinen 
Freunden A u d o u i n  urid Ad.  B r o n g r i i a r t  die Annales des Sciences 
Naturelies begriindete, in  denen seine fruheren Arbeiten, zumal die 
mit P r k v o  s t gemeinschaftlich ausgefuhrten, veriiffentlicht sind. Seine 
Theilnahme fur dieses Journal musste sich begreiflich vermindern, als 
seine Thatigkeit mehr und mehr von chemischen und physikalischen 
Fragen in Anspruch genommen wurde. Die Annales de Chimie et de 
Physique waren nunmehr die Zeitschrift fur die Verijffentlichung seiner 
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Arbeiten. Es gab damals kein Fachblatt, weder in Frankreich noch 
in irgend einem anderen Lande, welches sich mit den Annales irgend- 
wie hatte messen kiinnen. Begrundet im J a h r  1790 von M o r v e a u ,  
L a v o i s i e r ,  d e  F o u r c r o y ,  d e  D i e t e r i c h ,  H a s s e n f r a t z  und A d e t ,  
denen sich bald S B g u i n ,  V a u q u e l i n  und P e l l e t i e r  zugesellten, 
hiirten die Annalen schon nach einigen Jahren linter der Schreckens- 
herrschaft a u f  zu erscheinen. Im J a h r  1797 wurde die Veroffent- 
lichung jedoch wieder aufgenommen, und seit jener Zeit bis auf den 
heutigen T a g  ist sir nicht mehr unterbrochen worden. Eine grosse 
Anzahl von Korypbaen der Wissenschaft, von denen M o n g e ,  B e r -  
t h o l l e t ,  C h a p t a l ,  v a n  M o n s ,  G a y - L u s s a c ,  T h e n a r d ,  d ’ A r c e t  
und A r a g o  erwahnt werden miigen, haben nach einander mit der 
Zeitschrift in Verbindung gestanden. I m  J a h r  1840 wurde D u m a s  
einer der Herausgcber der  Annalen, deren Redactioii sich damals in  
den Handen von C h e v r e u l ,  G a y - L u s s a c ,  A r a g o ,  S a v a r y ,  P e -  
la t i  z e ,  B o u s s i n g a u l t  und R e g n a u l t  befand. hiis dieser glanzenden 
Reihe von Gelehrtrn sind heute nur noch C h e v r e u l  und B o u s s i n -  
g a u l t  am Leben. Unter den Auspicien dieser Veteranen, denen sich 
allmahlich jiingere Krafte, wie P a s t e u r  und B e r t h e l o t  und der 
nun leider auch bereits heimgegangene Ad.  W u r  t z  zugesellt hatten, 
werden die Annales de C h i m e  e t  de Physique heute veriiffentlicht. 
D u m a s  ist also 44 Jahre  lang Mitherausgeber dieser Zeitschrift ge- 
wesen; seine Reitrage zu derselben erstrecken sich uher einen Zeit- 
raum, der weit mehr als ein halbes Jahrhundert unifasst. 

Auf den vorstehenden Seiten sind wir nach Kraften bemiiht ge- 
wesen, von D u m a s ’  Lebensarbeit auf wissenschaftlicheni wie auf lite- 
rarischem Gebiete eine mijglichst eingehende Schilderung zu geben, 
denn in dem Bilde des Gelehrten wird, was er im Dienste der Wissen- 
schaft vollbracht hat, stets als charakteristischer Zug erscheinen. Allein 
die Leistung eines Mannes der Wissenschaft und zumal eines experi- 
meirtalen Forschers , obwohl unzweifelhaft i n  erster Linie die Frucht 
seiner Hegabung und seiner Ausdauer wird, was Inhalt und Form 
derselben anlangt, stets mehr oder wcniger von seinen Lebensver- 
haltnissen bedingt sein; und wir durfen daher nicht langer saumen, 
zu den Ereignissen zuruckzukehren, welche in mittleren, sowie spateren 
Lebensjahren die Laufbahn D u mas’  beeinflusst haben. 

Man wird sich erinnern, dass wir den jungen Chemiker bis zu 
seiner Doppelanstellung als Professor an dem Athenaum und als 
Rdpdtiteur an der Ecole Polytecknique begleitet haben. In  der ersten 
Stellung lag es ihm ob, die Vorlesungen, welche er zu halten hatte, 
nach allen Richtungen hin auszubilden; in der letzteren, in  welclier ihm 
ein Laboratorium zur Verfugung stand, war es seiner Ausdauer all- 
mahlich gelungen, slmmtliche Apparate zu beschaffen, welche fiir die 
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Ansfiihrung chemischer und physikalischer Versuche erforderlich sind. 
Eine erhebliche Anzahl der in dieser Skizze bereits erwahnten Unter- 
sudiungen sind in der That  in dem Laboratorium der polytechnischen 
Schule ztir Ausfiihrung gelangt. 

Die Vorlesungen am A t h e n h n  mit den literarischen Arbeiten, 
welche sie erheischten, die amtlichen Functionen, welche dem Rhpitliteur 
oblageu, sowie die ununterbrochen fortgesetzten experimentalen For- 
schungen hiitten einem Manne von durchschnittlicher Begabung nur 
wenig Musse gelassen. D u m a s  fand jedoch iioch Zeit fur weitere 
Arbeit. Ueberzeugt von der Unzulanglichkeit des wissenschaftlichen 
Unterrichts fiir techriische Zwecke jn den Lehranstalten des damaligen 
Frankreiclis, fasste D u m a s  den Entschluss, in Gemeinschaft mit seinen 
Freunden T h B o d o r e  O l i r i e r  und E u g e n e  P B c l e t  eine Schule zu 
griinden , welche diesem Bediirfnisse Abhiilfe brachte. Die ersten 
Schritte, eine solche Schule in's Leben zu rufen, gehen bis zum 
19. September 182s zuriick; sie kam aber damals in Folge finanzieller 
Schwierigkeiten noch nicht zu Stande. D e r  Plan wurde aber schon 
bald darauf, unter Mitwirkung van M a r t i n  L a r a l l & e ,  wieder aufge- 
nommen, und bereits im darauf folgenden Jahre konnte die ~ E ' c o l e  
Centrule des Arts et Muaufacturesa eroffnet werden. Die ausserorderit- 
lichen Erfolge derselben und die wichtigen Dienste, welche sie der 
franzosischen Industrie durch Heranbildung einer grossen Anzahl voli 
tiichtigen Civil-Ingenieuren gelpistet hat, sind wohlbekannt; sie sind in 
beredter Weise von Hrn. v. c a m b e r o u s s e geschildert worden, dessen 
Tor einigen Jahren veroffentlichtes Werk die Geschichte der Anstalt 
von ihrem Ursprunge an bis in die neaeste Zeit hinein darlegt. Die 
Schule wurde ohne Beihiilfe der Regierung begriindet und ist auch 
bisher vollkommen unabhangig geblieben, so dass, als man sich in 
Fraiikreich zu einer gewissen Periode lebhaft rnit der Frage be- 
schaftigte , ob es riicht angezeigt erscheine , die dem hijheren wissen- 
schaftlichen Unterrichte gewidmeten Lehranstalten der Fessel officieller 
Beaufsichtigung zu entkleiden , D II m as ini Stande war, als Beweis 
fur die Wglichkeit eines solchen Vorgeheris die E c o l e  Centrale anzu- 
fiihren. 

sDass eine solche freie , vom Staate unabhangige Eiitwickelung 
des Unterrichts in Frankreich moglich seicc, sagt D u m a s ,  adass sie 
in keinerlei Weise mit unseren Gewohnheiten und rnit unserer finan- 
ziellen Organisation im Widerspruche stehe, dafiir haben wir in  der 
kco le  Centrale des Arts et Manufactures einen schlageuden Beweis. 
Zur Griindung, zum Fortbestand, zur gedeihlichen Entfaltung dieser 
Schule hat der Staat nichts beigetragen; sie steht rnit keiner anderen 
Schule in Verbindung. Diese Unabhangigkeit, diese Autonomie, welche 
ich im Einverstandnisse rnit meinen Collegen, d s  einer ihrer Begriinder 
und als Vorsitzender des Aufsichtsraths stets bestrebt gewesen bin, 
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ihr zu wahren, hat die Ecole Centrale in den Stand gesetzt, eiiie 
hervorragende Stellung unter den wichtigsten und erfolgreichsten Lehr- 
anstalten der  Welt zu erringen und zu behaupten.(( 

I m  Anfang hielt D u m a s  an der neuen Schule Vortrage iiber 
allgemeine, analytische und technische Chemie, sobald aber die finan- 
ziellen Verhaltnisse der Schule gestatteten, noch andere Lehrer der 
Chemie zu berufen, begniigte e r  sich mit einem d r r  genannten Fgcher. 
Die Vorlesungen iiber allgemeine Chemie hat  er bis 1852 fortgesetzt, 
in welchem Jahre  e r  dieselben an C a h o u r s  abgab. Allein obwohl 
e r  von da  ab nicht niehr als Lehrer an der Schule thgtig war, so hat  
doch seine lebhafte Theilnahme fur die Bliithe derselben niemals anf- 
gehiirt. Von ihrer Griindung an ist e r  Vorsitzender ihres Aufsichts- 
rathes gewesen, und dieses Amt hat e r  mit riner kurzen Unterbrechnng, 
wiihrend deren er Minister war, bis zu seinem Tode fortgefuhrt. 

Die &Cole des Arts e t  Manufactures ist indessen auch eine SchGpfnng, 
auf welche ein Mann wohl stolz sein kann, und es darf nicht Wunder 
iiehmen, dass sich die vier Begriinder derselben vereinigt haben, das  
Anderiken ihrer glorreichen Vaterschaft durch Stiftung eines grossen 
Preises, um welchen eine periodische Bewerbung in der Schule statt- 
findet, zu verewigen. Gegeri Knde des Jahres  1878 (19. Sept.) hatte 
D u m  a s  das seltene Gluck, das funfzigjahrige Jubilsum der Schnle 
mitzufeiern. Eine grosse Anzalil van Miinnern, welche ihre Ausbildung 
in der Anstalt erhalten hatten, betheiligte sich an diesem schiinen 
Feste, an welcheni dem einzigen Ueberlebenden der vier Griinder ein 
werthvolles Kunstwerk ron dem Lehrkiirper der Schule iiberreicht 
wurde. 

Die Anzahl und Mannichfaltigkeit der Vorlesungen, welche D u m a s ,  
zumal kurz nach Begriindung der E c o l e  Centrule, zu halten hatte, zu 
denen seine Obliegenheiten in der polytechnischen Schule hinzukamen, 
niithigten ihn, um hinreichende Zeit fiir die Forschung zu gewinnen, 
nach anderer Richtung hin Erleichterung zu suchen. Er ziigerte daher 
anch nicht, seine Professur an dem Atheniium niederzulegen, wo B II s sy 
sein Nachfolger wurde. Allein diese Erleichterung war  nur von kurzer 
Dauer. I m  Jahre  1832 gab G a y - L u s s a c  seinen Lehrstuhl an  der  
Sorbonne auf, welcher nunmehr als naturliche Erbschaft auf D u m a s  
iiberging. Diese Stellung hat er bis 1868 bekleidet, in welchem 
Jahre  H e n r i  S t e .  C l a i r e -  D e v i l l e ,  welcher bereits seit 1853 
sein Stellvertreter gewesen war ,  in dieses Amt einruckte. Zu der 
Professur an der Sorbonne kam bald noch eine weitere, nicht niinder 
wichtige hinzu. Im Jahre  1835 zag sich T h e n a r d  aus dem Unter- 
richte zuriick, uiid D u m a s ,  der bereits zwiilf Jahre  als Rbpe'titeur an 
der polytechnischen Schule gewirkt hatte , wurde nunmehr zum Pro- 
fessor erwlhlt und blieb in dieser Eigenschaft noch bis 1840 mit der  
Schule in Verbindung, in welchem Jahre  P e l o u z e  dieses Amt iiber- 
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nahm. Das Verzeichniss der Lehrstuhle, welche D u m a s  inne gehabt 
hat, ist jedoch hiermit noch nicht abgeschlossen. Nach D e y e u x ’ s  T o d  
(1839) bewarb er sich, zumal auf O r f i l a ’ s  Betrieb, um die Professur in 
der kcole  de Mddecine. Dieses Amt musste auf ihn eine gewisse An- 
ziehung ausiiben , da  er danials fast ausschliesslich chemisch - physio- 
logischen Untersuchungen oblag. Es wnrde bereits erwahnt, dass e r  
in dieser Stellung die oft citirte Vorlesung iiber die chemische Natur 
der Lebewesen gehalteii hat, welche zu seiner Controverse rnit L i e b i g  
Veranlassung gab. 

So finden wir denn, dass D u m a s  nach einander an allen grossen 
Lehranstalten von Paris , mit Ausnahme einer einzigen, langere Zeit 
gewirkt hat. Allein obwahl er niemals rnit dem Collige de France in  
Verbindung gestanden hat, so fehlen doch temporare Beziehungen auch 
zu dieser Schnle nicht. Dort hat er die beriihmten Vorlesungen 
iiber die Philosophie der Chemie gehalten, welche im Vorhergehenden 
bereits erwahnt worden sind; er war dort auf kurze Zeit fur T h e n a r d  
eingetreten, welcher krankheitshalber seine Vorlesungen hatte aussetzen 
miissen. 

I n  diesen verschiedenen Stellungen hatte D u m a s  iiber die mannich- 
faltigsten Gegenstliide vorzutragen ; er  hatte seine Vortraige iiberdies 
den Ueberlieferungen der Anstalten, in denen er lehrte, sowie den1 
verschiedenen Alter, der verschiedenen Vorbildung, den verschiederien 
Bediirfnissen seiner Zuhiirer anzupassen. 

Es ist oft behauptet worden, chemische Vnrlesungen zu halten, sei 
eine verhaltnissmiissig leichte Aufgabe. Man darf zugestehen , dass 
dem chemischen Professor eiriige unverkennbare Vortheile zur Seite 
stehen. Die Eleganz und Mannichfaltigkeit der Versuche fesseln die 
Aufmerksamkeit des Auditoriums, wiihrend die zahllosen Verwerthungeii 
der Chemie in den Kiinsten und Gewerben und selbst im Dienste des 
Alltagslebens ebenso viele Gelegenheit bieten, die Theilnahme der Zu- 
hiirerschaft zu sichern. Andererseits lasst es sich aber auch nicht 
leugnen, dass das, was unzweifelhaft als ein Element des Erfolges er- 
seheint, nicht selteri die Klippe wird, an welcher chemische Vor- 
lesungen scheitern. Indem er die genannteii Vortheile missbraucht, 
indem er seine Zuhiirer mit Thatsachen iiberbiirdet statt die Gesetze 
zu erklaren, welche sie beherrschen, lauft der Vortragende Gefahr, der 
Kategorie von Lehrern zugezahlt zu werden, welche A r  i s t o t e l e s  irn 
Sinne hat, wenn er sie rnit dem Schuster vergleicht, welcher seinen 
Lehrling mit einem Vorrathe fertiger Schuhe versah statt ihn zu 
lehren, wie man Schuhe macht. Kein Zweifel: iiber Chemie g u t  vor- 
ziitragen ist ebenso schwer, als g u t e  Vorlesungen iiber irgend einen 
anderen Gegenstand zu halten, und dass D u m a s  Meister in dieser 
Kunst war, wird unzweifelhaft durch die lebhafte und unausltjschliche 
Erinnerung bezeugt, in welcher seine an so verschiedene Kreise ge- 
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richteten Vorlesungen bei seinen Zubiirern geblieben sind. Allen, 
welchen es vergiinnt war, auch i inr  einem eiiizigen Dumas 'schen Vor- 
trage beizuwohnen, wird die zwingende Logik der Gedanken, die be- 
ruckende Anmuth der Sprache unvergesslieh sein. 

D u m a s  hat  die chemischen Erscheinongen stets niit dem Auge 
des beschreibenderi Saturforschers betrachtet ; dessen ganzes Streben 
auf eine geeignete Classification gerichtet ist ; in  dieser Beziehong 
waren ihm die Lehren, welchr er friihzeitig von seinen naturgeschicht- 
lichen Freunden in  Genf ernpfangen hatte, nicht rerloren gegangen. 
Die gliickliche Begabang des Gruppirens und Classificirens, welche 
sich schon in seinem Werk iiber angewandte Cheniie zu erkennen 
giebt, tritt uns, durch sorgfaltige Studien weiter aiisgebildet und gereift, 
aus einer jeden seiner Vorlesungen entgegen. Niemals wird dem Zu- 
hiirer eine Erscheinuiig vorgrfiihrt, welche sich nicht logisch an  eine 
anderr anschliisse. Das Gegenwlrtige hiingt noch mit der Ver- 
gangenheit zusammen und erweckt in nns  bereits das Vorgefiihl des 
Zukbnt'tigen. Die verschiedenen chemischen Kiirper erscheinen stets 
an der Spite ihrer Artrerwandten, so dass der Lerner alsbald mit der 
Familie statt mit einem einzelnen Gliede derselben bekannt wird; er 
erfahrt , wie der Fundamentalcharakter der Familie in leichter Schat- 
tirung bei allen Gliedern derselben erhalten blribt, gerade so wie uns 
das Studium der Lebewesen bei den verschiedenen Arten einer Gat- 
tung dieselben Grundeigenschaften, obwohl in mannichfacher Abstufung 
wiederfinden lasst. Man kiinnte sagen: es war vergleichende Chemie, 
welche Durn as vortrug. 

Diese fruhen Classificationsversuche, deren Werth viellricht erst 
heute rollkommrn gewfirdigt werden kann, haben der gegenwartigen 
Form des Unterrichtes ihren Stempel aufgedrlckt. Es sollte nicht 
vergessen werden, dass die Ordnung, in welchrr die chemischen Lehr- 
biicher der Gegenwart die nichtnietallischen Elemente auffiihren, dass 
die Gruppen, in welche wir sie zusammenzufassen gewohnt sind, von 
D u m a s  herriihren, welcher schon vor 30 Jahren den folgenden Gang 
einhiel t : 

Gruppe 1 : Wasserstoff, 
B 

3 

)) 

x 

2: Fluor, Chlor, Brom, Jod, 
3: Schwefel, Selen (Appendix Sauerstoff), 
4: Phosphor, Arsen (Appendix Stickstoff), 
5: Bor, Silicium (Appendix Kohlenstoff). 

Die Modificationen, welche die Fortschritte der Wissenschaft in 
dieses System eingefiihrt hat ,  sind von geringer Bedeutung, Wir  
sprechen heute allerdings von einer Sauerstoffgruppe, von einer Stick- 
stoff-, von ejner Kohlenstoffgruppe, allein es lasst sich nicht verkennen, 
dass sich Sauerstoff sowohl wie Stickstoff und Kolllenstoff sehr we- 
sentlich von den Elementen unterscheiden, mit denen wir sie zusammen- 
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stellen, und dass denselben in den Gruppen, denen sie angehiiren, doch 
wieder eine besondere Stellung zukommt. Der  Eigenthiimlichkeit 
dieser Stellung wird in der eben gegebenen Classification in d e r  Art  
Rrchriung getragen, dass die genannten Elemente als Appendices in 
die betreffenden Gruppen eingefugt sind. Die einzige wesentliche 
Aenderung ist in der Stellung des Bors eingetreten, welches, trotz 
aller Aehnlichkeit mit dem Silicium, die neuere Forschung von diesem 
Elemente losliist. Renierkt zu werden verdient noch, dass auch die 
allgemeineri Formeln , durch welche D u m a s  die Faniilien der orga- 
riischen Chemie darstellte urid welche i n  unserer heutigen Schreibwrise 
die Form CnHLnt2 fur die Grenzkohlenwasserstoffe sowie C,,HJ,,+~O 
und C,H,,OL fiir die Alkohole und Sauren angenommen habeii, von 
den Chemikerri mit Vorliebe beibehalten worden sind 

In der wissenschaftlichen Physiognomie von nu m as’ Vorlrsungen 
war eiri artistischer Zug nicht zu verkrunen. Jede Vorlesring war 
nach eiiiem wohldurchdachten Plane zwischen Einleitung und Schluss- 
satz eingefugt. E r  machte nur weiiige Versuche, allein sie waren 
hiichst sorgfaltig gewahlt und kamen mit untadelhafter Eleganz zur 
Ausfuhrung. Sie waren ebensoviele Glieder in dem Gedankengange 
des Vortrageiiden. Alles, was nicht zur Sache gehorte, war mit Bedacht 
ausgeschlossen. Seitenpfade , wie verfiihrerisch immer, konnten ihn 
nicht vrrlocken von dem geraden Wege nach dem vorgrsteckten Ziele 
abzulenkeii. Fur einen ehemischeii Professor giebt es  keine grijssere 
Gefahr als die iiberwaltigende Summe von Details in uiiser’er Wissen- 
schaft. Nnr  zu oft komnit der Zuhiirer in den Fal l ,  dass e r  vor 
lauter Baumeii den Wald nicht sieht D u m a s  aber verliert sich 
niemals in dem Labyrinthe d u  einzelnen Thatsachen; als Richtschnur, 
scheint es, dienen ihm S c h i l l e r ’ s  goldene Worte: 

,,Wa5 er weise vcrschmeigt, zeigt mir den Meister des Styls((. 

Diese Vorlesungen hatten aber noch eine andere Eigenthiirnlich- 
keit, welche der Verfasser dieser Skizze mehr rioch vielleicht als alle 
Gbrigen Vorzuge bewunderte. Sie bcstand in dem seltenen Geschick, 
welches D urn a s  besass, die Sympathie seiner Zuhiirer zu gewinnen 
und sich ihrer geistigen Mitarbeit zu versichern. Voni Beginn der 
Stunde an war  die angestrebte HBhe, wenn auch zunachst noch in 
weiter Ferne, sichtbar. Wohl nahmen die Schwierigkeiten des Weges 
eiriige Zeit in Anspruch, aber nachgerade war  der in Aussicht genom- 
mene Punkt  erreicht, und der Zuhiirer berliess deli Saal halbwegs 
iiberzeugt, dass ihni der Aufstieg durch eigene Kraft gelungen sei. 

Aber D u m  as hat keimeswegs nur  durch seine Vorlesungen den 
Samen unserer Wissenschaft ausgestreut. Die von L i e b i g  in Deutsch- 
land mit so glknzendem Erfolge inaugurirte Methode des Experimental- 
unterrichts im Laboratorium , welche auch heute noch mit solclier 
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Vorliebe auf iinseren Universitaten gepflegt wird, ist zumal von P e l  o u z e  
mid voii D u m a s  in  Frankreich eingefiihrt worden. Das Laboratoriurn, 
welches er in der E c o l e  Polytechnique organisirt hatte, obwohl schliess- 
lich T 611ig ausreicheiid fiir eineii mit seinem Assistenten arbeitenden 
ehernischen P’orscher, war riiumlich ZLI beschrsnkt, uni eiiie grossere 
Anzahl von Schiilern aufzunehnien. Um Studirenden Gelegenheit zii 
bieten, sich in der Kunst des Forschens zu uben, grundete er schon 
i m  Jahre 1832 auf eigene Kosten ein besonderes Unterrichtslabaratorium. 
Anfanglich it1 der polytechnischen Schule, siedelte dieses Laboratorium 
im Jahre 1839 in die Rue Cuvier nahe bei dem Jardin des Plantes 
iiber, wo ihm seiii Schwiegervater A l e x a n d r e  B r o n g n i a r t  ein 
kleiiies Haus mit Garteii fur diesen Zweck zur Verfiigung grstellt hatte. 
Dort  arbeitete D u m a s  mit seinen Freunden und Schulern, dort war 
es, wo Manner wie l’iria, S t a s ,  W u r t z ,  M e l s e n s ,  F e l i x  L r  B l a n c ,  
D e l a l a n d e ,  L e w y ,  B o u i s  sich urn den Meister schaarten, und wo 
einige der klassischen Untersuchungen ausgefuhrt wurden, von deiien 
im Vorhergehenden die Itede gewesen ist. Iiiteressaiite Erinnernrigen 
an dieses Laboratorium siiid iieuerdings iioch von F el i x L e B l a n  c 
mitgetheilt worden. 

Als die Febriiarrerolution ausbrach, musste Dn in as dipses La- 
boratarinm aufgeben, da er in Folge einer betrachtlichen Verringcsrung 
seines Einkommens die erheblichen Kosten desselben nicht langer be- 
streiten konnte, denn, um seine Schuler frei wahlen zu kiinnen, hatte 
er von jedweder Vergutung Abstand genommen. Sriri Experimental- 
unterricht wurde auf diese Weise einige Jahre  untrrbrochen. Unter 
dem Kaiserreiche aber nahm er denselben wieder auf und zwar i n  
der  Sorbonne, wo er  einige Jahre  spater die beriihmten Untersiichun- 
gen iiber die Atomgewichte der Elemente ausfiihrte. Im Jahre 1868 
wurde das Laboratorium nach der E c o l e  Centrale verlegt. 

Dass sich D u m a s  im ,Jahre 1848 geuiithigt sah, das Unterrichts- 
laboratium fur experimentale Forschung aufzugeben, wurde allseitig 
auf das  Lebhafteste beklagt. Einr  Anekdote, welche der Verfasser 
von D u m a s  selber gehiirt hat, bezeugt, welchen Werth man in weite- 
sten Kreisen diesem Laboratorium beilegte. Wahrentl der sturmischen 
Periode, welche der Februarrevolution folgte, wurde D u r n  as eines 
Tages von einem Manne besucht, dessen Familie bei einer spiiteren 
politischen Katastrophe ofters genannt worden ist. Die seltsame Er- 
scheinung und das forrnlose Auftreten des Mannes waren wenig ge- 
eignet, einen giinstigen Eindruck hervorzubringen. ))Man hat inich 
veisichertc, sagte e r ,  Bdass Sie Ihr Laboratorium aus Mange1 an  
Mitteln aufgegeben haben. Das darf nicht sein. Weun Sie Geld 
brauchen, so ist hier das Notliige.cc Mit diesen Worten warf er einen 
Haufen Banknoten auf den Tisch. zNehmen Sie, was Sie bedurfen. 
Ich bin reich, Junggeselle und habe nur noch kurze Zrit zu ieben.a 
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,)Aber, mein Herr. ich kenne Sie nicht.(( BThut nichts zur Sache. Mein 
Name ist J e c k e r .  Ich habe meine Studien in der Ecole  de Midecine 
gemacht, bin also auch Ihr  Schiiler. Ich interessire mich leidenschaft- 
lich fir organische Chemie. Mein Vermiigen verdanke ich dem, was 
ich in Paris gelernt habe; ich zahle nur eine Schuld zuriick.cc Die 
Unterredung endete in der Versicherung gegenseitigen Wohlwollens. 
D u m a s  konnte Dr. J e c k e r ’ s  liberales Anerbieten nicht annehmen. 
Die Zeit war nicht darnach angethan, um sich mit voller Freiheit des 
Geistes der experimentalen Forschung zu widmen, aber er sollte bald 
crfahren, dass er von dern trefflichen Manne, der ihm so uneigen- 
iiiitzig seinen Beistand angeboten hatte , nicht getauscht worden war. 

In: Jahre  1850 erlag Dr. J e c k e r  der Krankheit, aaf welche e r  
hingewiesen hatte. Dem Vorschlage D u m a s ’  folgend, hinterliess e r  
der  franziisischen A kademie der Wissenschaften die Summe von 
200(700 FPS. zur Stiftung eines jahrlich zu vergebenden Preises fiir 
her\ orragende Arbeiten auf dem Gebiete der organischen Chemie. So 
entstand der Prix Jecker, und es ist wohlbekannt, wie vielen der dieses 
Gebiet Bebauenden nicht nur in Frankreich sondern auch in anderen 
Liindein das schiine Vermachtniss Dr. J e c k e r ’ s  zu Statten gekommen 
ist. Die \ o n  dern Oheim mit freigebiger Hand ausgestreuten Wohl- 
thaten haben dem Neffen leider keinen Schutz gegen die blutgierige 
Wuth der Commune zu gewahren vermocht! l) 

Fast  unmittelbar nach der Fehruarrerolution begannen Aufgaben 
der mannichhtltigsten Art  in D u m a s ’  wissenschaftliche Thatigkeit 
einzugreifen. Der  politische und sociale Umsturz des Jahres  1848, 
welcher die Institutionen Frankreichs bis in ihre Grundvesten er- 
schutterte, hat viele hervorragende Manner, deren Krafte hislang aus- 
schliesslich dem Dienste der Wissenschaft gewidmet gewesen waren, 
in politische und administrative Rahnen gedrangt. Es w l r e  seltsam 
gewesen, hatte sich nicht das Bediirfniss geltend gemacht, D u m a s ’  
vie1 erprobte Befahigung fiir die Geschafte des Landes heranzuziehen. 
Andererseits - durfte sich ein reich begabter Gelehrter, dessen Mitwir- 
kung bei der Neugestaltung der politischen Zustande seines Vaterlandes 

1) Dr. Jeclrer’s Brudey war ein angesehener Banquier in Mexico, welcher, 
50 erz;ililt man bich, niit grossen Summen an der mexicanischen Expedition 
interessirt \\ar. Sein Sohn, ein Neffe des Doctors, war nach Paris gckommen, 
um einige Anspruche, aelche er an die fraozosische Kegierung zu haben 
glaubte, gelteod zu machen. E r  hatte das Unglhck, den Communards in die 
Hande zu fallen, und der Umstand, dass der Name seiner Familie gelegentlich 
die.er Unternelimung dcs Kaiserreiches mehrfach genannt worden war, be- 
siegelte sein Schiclrsal. Er wurde verhaftet und a k  Geissel eingekerkert. Ein 
Opfcr der letzten Convulsionen der Commune wurde er, pleichzeitig m t dem 
ElLbischof von Paris, in dem Hofc des Gefangnisses von La Rocjuctte cr- 
sel~osscn. 
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von der iiffentlichen Meinung mit Ungestiim verlangt wurde, durfte sich 
ein solcher Mann dem ihm entgegengebrachten Vertrauen entziehen, eiozig 
und allein um nach wie vor der Wissenschaft zu leben? Wir  wissen nicht, 
wie leicht oder schwer D u m a s  die Beantwortung dieser Frage ge- 
worden ist; so viel aber steht fest, dass er, nachdem die Entscheidung 
einmal gefallen war ,  nicht auf halbem Wege stehen geblieberi ist. 
Wahl in die gesetzgebende National-Versammlung , Uebernahme des 
Ministeriums des Ackerbaues und Handels, Eintritt in den Senat, Be- 
lehnung mit der Prasidentschaft des Pariser Municipalrathes, Ernen- 
nung zum Miinzmeister von Frankreich waren die verschiedenen Stufen, 
zu denen die neue Laufbahn in rascher Folge emporfiihrte. Dass die 
Zeit und Kraft, welche diese wichtigen Aemter erheischten, der  
wissenschaftlichen Forschung verloren waren, daruber konnte ILeiner, 
am wenigsten D u m a s  selber, im Zweifel sein. Auch beginnen nun- 
mehr jene grossen Experimental-Untersuchungen, deren stetiger Strom 
die Gemuther der Chemiker bisher in fortwiihrender Spannung erhalten 
hatte, nur noch in grosseren Zwischenraumen zu erscheinen, aber immer 
noch haufig genug, um den Beweis zu liefern, dass der Verfasser trotz 
der Wucht von Arbeit, welche ihn nach allen Richtungen hin in An- 
sprnch nimmt, die Fortentwicklung der Wissenschaft keinen Augen- 
blick aus dem Gesichte verliert. Auch glaultt man oft zwischen den 
Zeilen zu lesen, wie schmerzlich dieser Verzicht auf die ununter- 
brochene Pflege d r r  Wissenschaft empfunden wird. Bei mehr als 
einer Gelegenheit hat  e r  diesem Gefiihle Ausdruck geliehen. In eineni 
erst noch vor wenigen Jahren an  einen Freund gerichteten Briefe 
finden wir eine directe Aeusserung iiber dieses Verhaltniss. ,Mein 
Lebencc, sagt e r ,  ))ist zur Halfte dem Dienste der Wissenschaft, zur 
Halfte dem Dienste meines Vaterlandes gewidmet gewesen. Ich ware 
lieber ausschliesslich der Diener der Wissenschaft geblieben, allein den 
dunkeln Schichten des Volkes entsprossen bin ich stets der Meinung 
gewesen, das? ich meinem Vaterlande, welches so viel fur mich ge- 
than hat, die vollste Hingebung schulde. Wenn ich mich getauscht 
habe, so wird die Wissenschaft keine Anklage gegen mich erheben. 
Hatte ich mich auf die Beschaftigung mit der Wissenschaft beschrankt, 
ich ware gliicklicher geworden, mein Leben wurde ein minder sorgen- 
volles gewesen sein, und ich hatte vielleicht einen tieferen Einblick 
in die Wahrheit gewonnen.(( 

Gleichwohl ist D u m a s  der Vorwurf, auf den er hier hinweist, 
nicht erspart geblieben. Wie viel rascher, ist vielseitig behauptet 
worden, wurde sich die chemische Wissenschaft entwickelt haben, 
wenn diese schopferische Thatigkeit ausschliesslich f i r  ihre Aufgaben 
zur Geltung gekommen ware! E s  klingt allerdings seltsam, wenn 
Einer, der viel gegeben ha t ,  getadelt wird, weil er nicht noch mehr 
gegeben habe. Ein solcher Vorwurf kann indessen auch nur von 
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Solchen erhoben werden, denen die Leistungen des Mannes in seiner 
parlamentarischen und administrativen Wirksamkeit unbekannt geblie- 
ben sind. Dumas’  politische Thiitigkeit ist keineswegs eine gerausch- 
volle gewesen; er beschaftigte sich kaum mit den Fragen der holien Po- 
litik, welche die Gemuther in lebhafte Schwingungen versetzen. Nur  
selten erschien e r  auf der Rednerbuhne, aber deshalb war sein Ein- 
fluss nicht weniger tief greifend. Wenn immer eine social- politische 
Frage auftauchte, deren Losung umfassende chemische und physikalische 
Kenntnisse und ein tiefgehendes Studium erheischte, so war es gewiss 
D u m a s ,  welcher von seiuen Collegen mit der Aufgabe betraut ward, 
und welcher auch alsbald dem ihm gewordenen Auftrage mit riick- 
haltloser Hingebung und unter Auf bietung seiner ganzen Kraft gerecht 
zu werden suchte. Bestieg er endlich die Tribiine, so konnte man 
gewiss sein, dass man nicht eine fur die grosse Menge berechnete, 
declamatorische Rede zu horen bekommen werde sondern einen wohl- 
durchdachten volkswirthschaftlichen Essay, nicht weniger ausgezeichnet 
durch die erschopfende wissenschaftliche Behandlung des Gegenstandes 
als durch die Abrundung der Form,  dessen Werth weit iiber die 
ephemeren Bedingungen seiner Entstehung hinausreicht. 

D umas’  parlamentarische Laufbahn begann fast unmittelbar nach 
der Februarrevolution. Die Wahler des Arondissements von Valen- 
ciennes, in den] vie1 Riibenzucker gebaut wird, glaubten in ihm einen 
competenten Vertreter ihrer Interessen gefunden zu haben und er- 
nannten ihn zu ihrem Deputirten fur den gesetzgebenden Kiirper. 
Bald darauf berief ihn der Prasident der Republik an die Spitze des 
Ministeriums des Ackerbaues und Handels. 3Seien Sie mein C h a p t a l e ,  
hatte L o u i s  N a p o l e o n  in verbindlicher Weise zu ihm gesagt, indem 
er  der Thatsache gedachte, dass jener beruhmte Chemiker dieselbe Stelle 
unter dem e r s t e n  N a p o l e o n  bekleidet hatte. Von den Gesetzes- 
vorlagen, welche der neue Minister der Assemblde ligislatzre unter- 
breitete, verdienen diejenigen eines Staatscredits fur die Arbeiterasso- 
ciationen (1849), von Bankinstituten fur gegenseitige Cnterstiitzung 
unter den arbeitenden Klassen (1849), von Landescreditanstalten (1850), 
von Versorgungskassen fur die durch Krankheit oder Alter unfahig 
gewordenen Arbeiter besonders erwahnt zu werden. Auch durfen wir 
des Antheils nicht vergesseu, welchen er an der Einfuhrung localer 
Preisbewerbungen in den Ackerbaudistricten, an der Griindung des 
agronomischen Instituts, an der Errichtung offentlicher Bade - und 
Wasehanstalten, an der Beseitigung des Lazareths von Marseille, an der 
neuen Organisation der Quarantaine gehabt hat. Von den Jnstitntio- 
nen, welche das Ministerium D u m a s  dem Lande zuriickgelassen hat, 
sind die Landescredit-Anstalt (Cridit Foncier) und die Staatsversorgungs- 
kasse fur das Alter (Caisse de retraite pour l a  vieillesse) die wichtig- 
sten. Von diesen ist erstere eine Rivalin der franzosischen Bank, 



wahrend letztere nicht nur der Arbeiterberiilkeraiig in1 Alter eine 
hiichst wirksame Hiilfe gewiihrt, sonderti auch wesentlich zur Ver- 
minderung der iiffentlichen Srhuld beitragt, indem jedv Annuitht mit 
dem Tode des Inhabers erlischt. 

Unter dem zweiten Kaiserreiche wurde I ) u  m a s  Mitglied des Se- 
iiats, welchem er bis zum 4. Sept. 18iO angehiirte. Der R,ahmen 
dieser Skizze erlaubt es nicht, eirie eingehetide Darlegung der Dienste, 
welche D u m a s  in dieser Eigenschaft dem Lande geleistet hat ,  zu 
versuchen. M c h t  hinreichend vertraat mit den Gegenutlnden, um die 
es sich handelt, wiirde der Verfasser uberdies kaum im Stande sein, in 
die Einzelheiten einzugehen , welche fiir ihr Verstandniss erforderlich 
sind. Er muss Rich daher begniigen, die wichtigeren hier aufzuzahlen, 
wiire es auch nur, urn die Marinichfaltigkeit der Fragen anzudeuten, an 
denen der Senator ein Interesse nahni. Diesr Mittheilurigen sirid theils 
in Form besonderer Reden, theils in Berichten nitdergelegt, welche 
D u m a s  im Namen ron Commissionen erstattet hat ;  er ist i n  cler That  
niernals Mitglied einer Commission geworden, welche ilin nicht alsbald 
zum Berichterstatter gewhhlt hatte. So findrn wir ihn .deun, seineti 
Collegen das Project einer Umschmelzung der Kupfermunzen ( 1  8559, 
ein anderes Ma1 den Entwurf eines Gesetzes beziiglich der Drainirung 
des Landes entwickelnd ( I  854). Der  letztgenannte Vortrag ist viel- 
leicht die lichtvollste Darlegung der wissenschaftlichen Principien, auf 
denen die Drainirung beruht; wir erhalteii hier iiberdies eine voll- 
standige Zusammenstellung der umfangreichen Erfahrungen, welche in 
Englaud in dieser Beziehung gesamnielt worden sind. In gleicher Weise 
sprach D n  m a s  iiber die Conservirung der franziisischen Mineral- 
yuellen ( 1  85G), iiber Ilandelsmarken ( 1  857), iiber Petitionen, welche 
beziiglich des Handelsvertrages zwtschen Frankreich und England ein- 
gelaufen sind ( I  860), iiber die Organisation des Medicinalwesens (186O), 
iiber das Alter fur Zulassung zur Baccalaureats-Priifung (1864), iiber 
Altersversorgungs - Kassen ( 18G4) und endlich iiber Homoeopathie. 
Die letzterr Rede, in welcher er mit unnachahmlichem Humor die 
Lehre Ximilia Similibus geisselte, erregte die stiirmische Heiterkeit des 
Seiiats. 

Kurz nach seinem Eiritritt in den Senat war D u m a s  Viceprasident 
des Erziehungsrathes geworden; in dieser Eigenschaft glaubte er 
voii dem Unterricht zuriicktreten zu miissen, um sich nicht langer den 
stiirtnischen Bewegungen auszusetzen, welche die politische Leideri- 
schaft selbst in die Lehrsffle der Wissenschaft hineintrug. Zwei 
hervorragende Vertreter der chemischen Forschung, A d  o l  p h e W u r t  z 
and H e n r i  S t e .  C l a i r e - D e v i l l e ,  - die leider auch bereits aus 
iniserer Mitte geschiederi sind - waren seine Nachfolger in der 
medicinischeri Facultat und in der Sorbonne. 
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D u m a s  war nunmehr in eine Lebeusperiode eingetreten, in der er 
wolil hatte die Musse beanspruchen kiinnen, welche umfassendere Unter- 
suchungen erheischen. Aber diese Musse war ihm noch nicht liestimmt. 
Im Iriteresse des offentlichen Unterrichts trat er in den Pariser Muni- 
cipalrath , specie11 am dem Zustande unertraglicher Vernachlassigung 
e i n  Ende zu machen, in welchem sich die der Stadt gehiirigen aber 
ron der Universitat benutzten Lehranstalten, wie die Sorbonne und die 
Lyeeen, befanden. Allein seine Thatigkeit und seine Geschaftskennt- 
niss fuhrten ihn bald iiber diese urngrenzte Aufgabe hinaus; schon im 
Jahre  1855 wurde er mit der Viceprasidentschaft betraut, und vier 
Jahre spater wurde er zum Prasidenteii des Municipalrathes gewahlt, 
ein Anit, welches unter der Regierung L o u i s  P h i l i p p e ' s  kein Gerin- 
gerer als A r a g o  bekleidet hatte. An der Spitze des Municipalrathes 
von Paris, dem er bis zum 4. Sept. 1870 prasidirte, hatte sieh D u m a s  
in herrorragender Weise an der endlosen Mannichfaltigkeit von Auf- 
gaben zu betheiligen , welche wahrend jener denkwiirdigen Periode 
vor das Forum dieser einflussreichen K6rperschaft gelangten. D e r  
Municipalrath ist allerdings nur eine berathrnde Behiirde, wahrend 
die Executive in der Hand des Seineprafecten lirgt. Wer aber, selbst 
aus der Ferne , Zeuge der wunderbaren Metamorphose gewesen ist, 
welche Paris  unter dern zweiten Kaiserreich erfahren hat, wird nicht 
geneigt sein , die Prasidentschaft der Municipalitat fiir eine Sinecure 
zu halteu. Um einen Begriff von der Verantwortlichkeit des Inhabers 
dieses Amtes zu erhalten, von dem Umfange und der Mannichfaltigkeit 
seiner Aufgaberi. yon der Iiraft und Zeit. welche er demselben widmen 
muss, sollte man den Bericht lesen, welchen D u m a s  am 18. Oct. 1859 
iiber die unter seiner Administration ausgefiibrten Arbeiten an den 
Seineprafecten gerichtet ha t ,  als , gelegentlich der Aufnahme aller 
inrrerhalb der Fortificationen gelegrnen suburbanen Districte in die 
Pariser Stadtgemeinde, der Municipalrath aufgeliist wurde. 

I m  Laufe der staunenswerthen Umgestaltungen , welche diese 
Periode fur Par is  inaugurirk, musste der Municipalrath ernstlich darauf 
bedacht sein, die Stadt einerseits init einem RGhrengeflecht, welches 
der taglich wachsenden Beviilkerung eine ausreichende Zufuhr frischen 
und reinen Wassers sicherte, andererseits mit einem Systeme von 
Abzugscaden  zu versehen, durch welche die Facalsubstanzen schnell 
und zuverliissig rntfernt wurden. Eineii beirierkenswerthen Plan fur 
die Liisnng dieser hochst schwierigen Aufgabe der iiffentlichen Ge- 
sundheitspRege hatte der Seinepriifect ausgearbeitet. Zu Anfang des 
Jahres 1 S39 war dieser Plan gleichzeitig mit anderen, fur denselben 
Zweck eingereichten vor den Municipalrath gebracht worden, welcher 
sofort eine besondere Wassercommission ernannte. Schon am 18. Marz 
erstattete D u m a s  demselben im Namen dieser Coinmission einen um- 
fassenden Bericht, zunaclist uber die Wasserfrage. Dieser Bericht ist 
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so intcressant, dass wir der Versuchung nicht widerstehen kBnneii, 
einige der Hauptziige seines Inhalts anzufuhreri. 

Aufgabe war es, der Stadt frisches urid reines Wasser \on  con- 
stanter Temperatur zuzufuhren, in hinieichender Menge, um eine Be- 
vdkerung von 2000000 tiiglich mit 200 Liter per Kopf zu rersorgen 
und zwar so, dass sich das Wasser bis zu den obersten Stockwerken 
der Hiiuser in den hiichstgelegenen Quartieren der Stadt erhiibe. 
Fiir die Liisung dieser Aufgabe waren der Commission drei Hanpt- 
pliine rorgelegt worden. 

Wer Paris  kennt, erinnert sich der schiinen Stromschnelle der 
Seine in der Niihe des Pont Neuf gegenuber dem Quai de la  Monnaie. 
M a r y ,  General-Inspector der iiffeutlichen Wege, hatte bereits den Ge- 
danken ausgesprocheii , diesen Fal l  als bewegende Kraft zu benutzen, 
urn das Wasser z u  heben und uber die Stadt zu vertheilen. Diese 
Idee war von G i r  a r  d, dem beriihniten hydraulischen Ingenienr, auf- 
genommen worden, welcher der Commission die Aufstelluitg eines 
Systems von Turbinen seiner Construction enipfohlen hatte, urn den 
Fall des Wassers zu verwerthen. Andererseits lag ein durchgearbei- 
teter Plan des Ingenieurs L e c  h i t e l i e r  vor, nach welchem die Hebung 
des Wassers durch zehn Dampfmaschinen von je  100 Pferdekraften 
bewerkstelligt werden sollte. 

Bcide Projecte hatten fur die Versorgung der Stadt das Seine- 
wasser in Anssicht genommen, welches von einerri hijheren TheiIr des 
Flusses abgezweigt und vor der Vertheilurig filtrirt werden sollte. 
Beiden Projecten entgegen stand der Plan des PrLfecten, eine gross- 
artige Conception des Ingenieurs B el  g r a  n d ,  welcher alle kunstlichen 
Vorriclitungen zur Heburig des Wassers verwarf und sich einzig und 
allein auf den natiirlicheri Fal l  des der Stadt zuziifiihrenden Wassers 
verlassen wollte. Er hatte nichts Geringeres im Sinne, als das in  den 
Thalerri der Somme und der Sonde sowie cler Dhuis, der Herle und 
desSourdon niedergehende Wasser, welches in der auf nndurchdringlichem 
Thon licgenden Kreide der Champagne wie in einem unterirdischen 
See anfgesammelt liegt, nach Paris zu fiihren, urn es dort aus 80 Meter 
hoch liegrnden Reservoirs uber die Stadt zu vertheilen. Zu diesem 
Zwecke musste das Wasser aus einer Entferiiung voii 250 Kilometern 
hergeleitet werderi; es hatte nuf seinem Wege nicht weniger als 
17 Rriicken zu paasiren , wahrend G Kilometer auf Viaducten, 
7 Kilometer in Riiliren und 28 Kilometer i n  Tunnels zuriickgelegt 
werden mussten. Die fiir diesen Plan erforderlichen Vorarbeiten, 
welche sich iiber mehrere Jahre  erstreckten, entsprachen der Gross- 
artigkeit des Projectes. 75 000 Quadratkilometer Land hatte man rnit 
der griissten Sorgfalt bezuglich der hydraulischen Beschaffenheit des 
Bodens zu nntersuchen, nicht weniper als 191 Quellen sowie alle 
benachbarten Flubse und Strijme zu analysiren und auf ihre Wasser- 
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menge zu erforschm; endlich mussten die taglichen Schwankungen im 
Volum und in der Durchsichtigkeit jahrelaug an 25 wohlgewahlten 
Stationen beobachtet werden. Die Kosten des Unternehmens wurden 
auf 30 Millionerr Francs veranschlagt. 

D u m a s ’  Bericht untersucht alle diese Plane, zumal aber die 
zahlreichen Fragen, welche bei der Erorterung des Belgrand’schen 
Projectes anftauchten, mit einer Detailkenntniss, welche nur durch jahre- 
langes Stiidium erlangt werden konnte, und legt mithin ein schones 
Zeugniss von der gewissenhaften Sorgfalt a b ,  welche der Autor auf  
die Ausarbeitung desselben verwendet hat. 

Der  Bericht veranlasste eine hiichst lebhafte Discussion im Schoosse 
des Municipalraths. Alle Mitglieder desselben, welche geborene Pariser 
waren, wollten es sich nicht nehmen lassen, dass das Seinewasser das 
reinste uiid beste Wasser der Welt sei; um das Project durchzubringen, 
war es niithig, ihnen die Verunreinigung des Wassers, mit welcher die 
Maschinen von Chaillot die Einwohnerschaft vcrsorgten, ad oculos zu 
demonstriren. D u m a s  zeigte daher diesen Herren, dass mit je 
42 Cubicmeter Seinewasser, welche den Pont Royal passiren, 1 Cubic- 
meter F&calwasser durchgeht, und dass es diese unerfreuliche hlischung 
ist, welche, von den Chaillotmaschinen gehoben, der Einwohnerschaft zu- 
gefiihrt wird; alsbald begannen selbst bei den fanatischen Bewuriderern 
der Nymphe des Seinestromes Zweifel an ihrer Jungfraulichkeit aufzu- 
steigen, und diese Zweifel wurden Gewissheit, als man Wasserproben, 
einerseits der Seine, andererseits der Dhuis entnommen, einige Wochen in 
Flaschen aufbewahrt hatte, und letztere klar, grruchlos und trinkbar ge- 
blieben waren, wahrend erstere, trube und schleimig geworden, einen 
iiblen Geruch und Geschmack angenommen hatten, so dass keiner sich 
entschliessen konnte, davon zu trinken. Durch eine dem Verstandnisse 
seiner Mitglieder zugangliche Chemie iiberzeugt, votirte der Municipal- 
rath die nijthigen Fonds, um das Wasser der Dhuis nach Paris  zu 
bringen. E s  ist daher zum grossen Theile D u m a s ’  gewaltigen An- 
strengungen zu danken, dass das Project, Quellwasser auf Aquaducten und 
durch Tunnel einzufiihren, trotz einer geschlossenen Opposition, uber die 
Gegenplane, welche Seinewasser durch Maschinenkraft zur Vertheilung 
bringen wollten, den Sieg davongetragen hat, und dass sich die Stadt 
Par is  heute einer Wasserzufuhr riihmt, welche mit den Riesenwerken 
des romischen Alterthums in die Schranken treten darf. 

Auch sol1 nicht unerwahnt bleiben, dass sich die Vortheile, 
welche man von dem Gebrauche dieses Wassers fur die Gesundheit 
der Beviilkerung erwarten durfte , bereits auf’s Glanzendste bewahr- 
heitet haben; denn als Paris zum letzten Male von der Cholera 
heimgesucht wurde , waren die hiiheren Quartiere auf dem rechten 
Ufer des Flusses bereits rnit dem Wasser der Dhuis versorgt, und es 
zeigte sich nun, dass diese Quartiere, in denen Epidemien bisher am 
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verheerendsten aufgetreten waren, nur wenig litten, wenn sie nicht 
ganz uud gar verschont bliebeii. 

Wahrend die grossen Pariser Wasserwerke in  der Ausfiihrung be- 
griffen waren, diirfte der Municipalrath andere Ressourcen, welche 
sich boten, nicht aus den Augen verlieren. Man weiss, dass M u l o t  
unter der Administration Arago’s, D u m a s ’  Vnrganger im H&Z 
de ViZZe, durch Erbohrung des artesischen Brunuens von Grenelle 
einen grossen Erfolg errungen hatte. Der  Gedanke lag riahe durch 
die Anlage ahnlicher Rrunnen in anderrii Theilen von Paris die 
Wasserzufuhr zu rermehren; im Jahre 1853 hatte der hydraulische 
Ingenieor K i n d  den Vorschlag gemacht, einen zweiten Brunnen 
zri erbohren mit einem Bohrloch vnn 60 Centimetern statt 50 Cen- 
timetcrn, dem Durchinesser des Bohrloches von Grenelle. Am 2 3 .  De- 
cember 1551 wurde in Passy,  in einer Entfernung von 3500 Metern 
von dern Brunnen \on Grenelle, mit der Arbeit begonrren, und im 
Marz 1857 war  eine Tiefe yon 520 Metern erreicht, nhne dass ein 
erhelslicher Zwischenfall die Bohrarbeit unterbrochen hbtte. Aber 
nunmehr begann marl auf Schwierigkeiten aller Ar t  zu stossen, 
welche eine Zeit lang die Weiterfuhrung des Unterriehmens geradezu 
in Frage stellten, urid nur durch grosse Opfer aus dem Wege geraumt 
werden konnten. Aber die Commission verlor den Muth nicht, 
und am 30. September 1861 hatte D u m a s  die Genugthuung, der  
Akademie der Wissenschaften den glanzenden Erfolg des grossen 
Experimentes arizazeigeri , welches der Stadt Par is  fiber eine Million 
Frs .  gekostet hatte. Am 21. September gegen Mittag erhob sich 
eiue Wassersaule von solcher Ffille, dass die Ausflussmenge wahrend 
der ersteri 24 Stunden nicht weniger als 15000 Cubicmeter betrug. 
Diese Menge stieg nacbgerade bis zu 25000 Cubicmetern und blieb 
schliesslich bei einer Durchschnittsmengc von 21 000 bis 22000 Cubic- 
metern stehen. D u m a s ’  Bericht enthalt eine grosse Anzahl hochst 
interessanter Einzelbeiten, zumal iiber den Einfluss , welchen die 
Erbohrung der neuen Quelle auf den Wasserreichthum des Brunnens 
yon Grenelle ubte. Die Ausflussmenge des letzteren, welche ror  
Eroffnurig des Brunnens in Yassy 900 Cubicmeter betrug, begann 
alsbald zii sinken und wrirde erst nach 30 Stunden bei einer Aus- 
flussmenge ron 777 Cubicmetern wiederum constant, so dass es also 
mehr als einen Tag bedurfte, um das Wasser beider Brunnen, welche 
3500 Meter aus einander lagen, in’s Gleichgewicht zu bringen. 

An die Frage der Versorgung einer Stadt mit Wasser lehnt 
sich auf’s Engste die Aufgabe der schnellen und zuverlassigen 
Entfernung der Facalsubstanzen. Die verschiedenartigsten Projecte 
karnen in dem Municipalrath unter D u m a s ’  Vorsitz ziir ErGrterung. 
Die Schwierigkeiten , welche mit der Entfernung der Facalsubstanzen 



74 1 

amis einer grossen Stadt wie Paris rerbunden sind, kiinnen nur yon 
denjenigen, welche der Aufgabe naher getreten sind, in ihrem vollen 
Umfange gewurdigt werden. D u m a s  hat uber diese Frage niemals 
einen iihnlich auvfuhrlichen Bericht reriiffentlicht wie iiber die Ver- 
sorgang von Paris mit Wasser, alleiri er hat oft und riickhaltlos 
seine Arisichten iiber diesen Gegenstand geiiussert. Den Ingenieuren 
schien die Liisung der Aufgabe eine sehr einfache. Man brauchte 
ja  nur Abzugscanale ron geeigneten Dimensionen zu construiren und 
alsdarin fur hinreichende Wasserspulnng zu sorgen, um die sdmmt- 
lichen Facalstoffe in die Seine zu leiten. In  dem Flusse, auf diese 
Weise zum Abzugscanal gewordeii, mussten dann die verdiinnten 
Fdcalmassen aus der Stadt entfernt und schliesslich dem Meere zu- 
gefuhrt werden. Ein solches System, meint D u m a s ,  liesse sich ver- 
theidigen, wenn es sich um eine Stadt handelt, welche an einem 
schnell Aiessenden Wasserlauf gelegen ist; aber ein langsamer Strom, 
in dessen mannichfacheii Kriimmmingen das Wasser geraume Zeit hin- 
diirch in der Niihe der Stadt bleibt, wiirde sich bald in einen Heerd 
der Ansteckung verwandeln, dessen Nachbarschaft nicht lange bewohnbar 
ware. D u m a s  hat daher alle dahin zielende Vorschlage stets auf 
das Entschiedenste bekiimpft; er ist nicht mude geworden, sich f i r  die 
Nothwendigkeit auszusprechen, die Abfallstoffe fur agricole Zwecke 
zu sammeln, die feste Facalmasse getrocknet als Diinger auf den 
Acker zu bringen und das Abflusswasser fur Berieselung zu ver- 
werthen. 

Die Beleuchtung der Stadt Par is  und ihrer suburbanen Umgehung 
war  damals in den Handen verschiedener Compagnien, welche Gas von 
ungleicher Leuchtkraft und entsprechend ungleichem Preise lieferten. 
Die Hauptcompagnie hatte sich zii ganz absurden Bedingungen be- 
ziiglich der Leuchtkraft des zu liefernden Gases verstanden; die 
Folge war, dass sie wegen geringerer Lichtstarke taglich beilaufig 
1000 Frs .  Strafe zu zahlen hatte. Alle diese Schwierigkeiten sind 
schliesslich durch eine Reihe von Versuchen beseitigt worden, welche in  
D u m a s ’  Laboratorium angestellt wurden. Die Einfuhrung eines neuen 
Gasbrenners gestattete den Strassen mehr Licht zu geben, ohne die 
Kosten zu rergriissern. Indem man eine iikonomische Vereinigung der 
Gascompagnien herbeifuhrte, war man im Stande, den Preis des Gases 
fiir Private sowohl wie fur die Stadt urn 25 pCt. zu vermindern und 
dem Sackel der Stadt gleichzeitig eine jahrliche Einnahme von acht bis 
zehn Millionen Francs zu sichern. Viele andere Stadte haben, das Bei- 
spiel von Paris befolgend, mit den localen Gas-Compagnien eine Ver- 
einbarung getroffen, indem sie zumal auch das von D u m a s  und 
R e g n a u l t  eingefihrte System der Prufung des Gases auf seine Rein- 
heit und seine Leuchtkraft adoptirten. Durch diese Vereinbarungen 
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sind die fruher so hlufigen Conflicte zwischen den municipalen 
Interessen und dem Unternehmungsgeiste Einzelner verhaltnissmassig 
selten geworden. 

Wir rrfahren bei dieser Gelegenheit von D o m a s ,  dass damals, 
indem man den Schlitz des Brenners ctwas erweiterte und die Hiihe 
der Gaslampen verminderte, die auf die Strasse geworfene Licht- 
inenge nahezu rerdreifacht wurde. Und hier sei es gestattet, eine 
Anekdote einzuschalten, welche der Verfasser dieser Skizze der besten 
Quelle verdankt. D u m a s  war  natiirlich gespannt, den Eindruck zu 
beobachten , welcheii die verbesserte Bel'euchtung auf die Hewohner 
machen wiirde. Zu den1 Ende waren in einem der centralen und 
besonders lebhaften Quartiere alle Brenner an einem einzigen Tage 
gewechselt worden, so dass mail in zwei anf einander folgenden 
Ngchten das alte und das neue System ran  Ih-emiern vergleichen 
konnte. D u m a s  wartete, bis es  dunkel war ,  und wanderte alsdann 
dureh die Strassen i n  der Hoffnang, die Friichte seiner langwicrigcn 
Arbeit zu  ernten, allein Niemand bemerkte, dass eine Veraiiderung 
stattgefunden hatte. Am niichsten Xbend schlug er  seinem Freunde 
B a l a r d  einen Spaziergang durch die Stadt vor. Wiihrend des Ge- 
spriiches fragte D u m a s  ron Zeit zu Zeit: aFinden Sie nicht, dass das 
Gas heute viel heller brennt, wie gewiihnlich?cc Aber B a l a r d  sah 
nichts und fuhr einfach in der friihereii Unterhalturig fort. Dagegen 
erschienen einige Tage spater - bessere Beobachter als das grosse 
Publicurn und B a l a r d  - die Ladenbesitzer aus der Rue St. Honor6 
im HdeZ de Ti'lle, nicht e twa,  urn ihren Dank fiir die verbesserte 
Strassenbeleuchtung auszusprechen, nein, um Beschwerde einzolegen, 
dass der Stadt viel besseres Gas  geliefert werde als den Privat- 
hausern. Es war  ihnen nicht entgangen, dass, obwohl ihr Gasverbrauch 
derselhe geblieben war ,  ihre Fenster, welche friiher die Strassenbe- 
leuchtnng iiberstrahlt hatten, nunmehr voii den Gaslampen der Strasse 
verdunkelt wurden. 

Noch haben wir einer letzten Phase in D u m a s '  Beamtenlaufbahn 
zu gedenken. I m  Jahre IS67 hatte die chemische Wissenschaft in 
Frankreich durch den friihzeitigen Tod von P e l  o u z e ,  dessen Namen 
wir schon gelegentlich der Durn as'schen Gedachtnissrede erwiihnt 
haben, einen schweren Verlust erlitten. P e l o u z  e war Miinzmeister 
oder, um seinen officiellen Titel zu nennen, Prisident de la Commission 
des Monnaies gewesen, und nach seinem Tode wurden von gewisser 
Seite gewaltige Anstrengungen gemacht, ein Amt, welches langjahrige 
Ueberlieferung als eine Dotation der Wissenschaft bezeichnete , dern 
Kreise der Gelehrten zu entziehen. Diese Anstrengungen wurden 
jedoch gliicklicherweise durch den Urnstand vereitelt, dass D u m a s  
in elfter Stunde als Candidat auftrat. Es wurde schwer gewesen sein, 
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so berechtigten Anspriichen Anerkennung zu 1 ersagen. Schon unter 
L o u i s  P h i l i p p e ’ s  Regierung hatte man D u m a s  regelmassig bei der 
Erijrterung von monetaren Fragen zu Rathe gezogen, oft genug war  
er roil den1 Finanznhis ter  mit der Inspectitrn der Miinzstgtten in den 
Prorinzen betraut worden, bei mehr als einer Gelegenheit hatte er 
die verschiedenen Gesetzentwurfe, das Miinzwesen betreffend, welche 
die Regierung vor die Kammern brachte , als kiiniglicher Comniissiir 
zu vertheidigen gehabt. Im Jahre 1839 hatte der Minister ihm den 
wichtigen Auftrag ertlieilt, die Apparate und Processe der englischen 
Miirize zu studiren. E r  hatte uberdies einen umfassenden Berieht 
ausgearbeitet, welcher die Ergebnisse eingehender Untersuchungen iiber 
Znsammensetzung, Gewicht und Kosten des im Umlauf befindlichen 
franziisischen Geldes vereinigte; ein Bericht, welcher, obschon nur in 
einem Dutzend von Exemplaren fur die Benutzung einer hiihereii 
Commission abgedruckt, gleichwohl verschiedenen Erlassen der 
Regierung und einer Anzahl spaterer Veriiffentlichnngen der Commission 
als Gruiidlage gedient hat. Ausserdem koiinte er iioch auf manche 
Abhandlungen hinweisen, welche das Munzwesen zum Gegenstand haben, 
so auf eine Note iiber das umlaufmde Kupfergeld und seine Ver- 
wendung zur Herstellung von Broncemunzen, welche am 13. Juli 1846 
dem Institute mitgetheilt wurde, endlich auf zwei dern Senate erstattete 
Rerichte, den einen uber die Umpragung der Kupfermunzen (Mai 2. 1852), 
den anderen iiber die Herstellung neuer Silbermunzen (Mai 12. 1864). 

Irn Anfang des Jahres 1868 wurde D u m a s  zam Munzmeister von 
Frankreich ernannt. Allein seltsarn genug - er scheint die ephemere 
Dauer seiner Amtsfuhrung geahnt zu haben: wenigstens bat er sich 
nicht eiitschliessen kiinnen, die behagliche Ruhe seines bescheidencn 
Hauses in der Rue St. Dominique rnit dem Glanze der palatialen Amts- 
wohnung auf dem Quai de Conti zu vertauechen. 

Mit dem Sturze des zweiten Kaiserreichs kam die politische und 
administrative Laufbahn D u m a s ’  zu einern jahen Abschlusse. Der 
Senat war  aufgeliist, und in den sturrnischen Tagen, welche Iiunrnehr 
folgten, hatte sich auch die Zusammensetzu~ig des Municipalrathes 
geandert, und sclbst in der Munze, welche seine reiche Erfahrung und 
sein unrergleichliches Orgariisationstalent noch immer gliicklich hatte 
verwerthen kiinnen, war  der Mann, welcher unter der kaiserlichen 
Regierung eine so bedeutende Rolle gespielt hatte, geniithigt, sein Amt 
niederzulegen. Seit seinem Austritte ist die Direction der franziisischen 
Miinze in die Hande eines Administrativbeamten ubergegangen. Selt- 
Sam, dass fast gleichzeitig in Frankreich und in England die Munze 
den Pflegern der Wissenschaft entfremdet worden ist. Die Zalil der 
grossen socialen Stellungen, init denen der Staat hervorragendes 
wissenschaftliches Verdienst belohnen konnte, ist, zurnal in England, 
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eine so kleine, class solche Entfremdung wahrhaft zu beklagen ist. 
Welche Gelegenheit fiir einen englischen Minister, die Wissenschaft, 
wenn aucli nur indirect, zu fiirdern! Er gebe ihr ein Amt znrijck, 
welches der unsterbliche N e w t o n  einst inne hatte, und welches noch 
jungst erst Miinner wie Sir  J o h n  H e r s c h e l  und T h o m a s  G r a h a m  
bekleidet haben! 

Siininitliclier officiellen Stellungen ledig, befand sich D u m a s  mit 
siebenzig Jahren in dem Besitze von otzum cum dignitate, allein er hat 
sich desselben niemals anders als im ciceronianischen Siniie d r s  Wortes 
erfreuen wollen. Mit dem Ausscbeiden ails dern politischen und 
municipalen Leben gehiirte D u m  as  wieder ausschliesslich der Wissen- 
schaft an. Keine chemische Bestrebung, die er nicht init Freuden 
unterututzt h&tte, - kein Problem auf dem Gebiete der Chemie, der 
Physik, der F'hysiologie, an dessen Losung er nicht stolz und gluck- 
lich gewesen ware, sich zu betheiligen, - keine wissenschaftliche Be- 
wegung irgend welcher Art ,  fiir die e r  nicht hereit gewesen wBre, 
die Schatzkamrner seiner reichen Erfahrung zu offnen oder wenigstrns 
den Glanz seines Namens zu Ieihen. Aber init besonderer Vorliebe 
begriisste er jede Gelegenheit, welche ihm gestattete, durch Piir- 
derung der Wissenschaft gleichzeitig fur die materietle WohIfahrt 
seiner Mitburger einzutreten. An solchen Gelegeiiheiten hat  es ihni 
glucklicherweise nicht gefehlt! 

Aus der Reihc der zahlreichen Unternehmungen von iitfentlicheni 
Interesse, an denen sich D u m a s  wahrend der letzten Jahre seines 
Lebens hervorragend betheiligt hat, sollen hier nur noch einige wenige 
ron ganz besonderer Wichtigkeit kurz angefiihrt werden. Es sind 
dies die permanente internatioiiale Meter - Commission, die Expedition 
zur Keobachtung drs Venusdurchganges und der internationale C o r y  esh 
der Elektriker. 

lrrl  Jahre  1869 hatte die franziisische Regiei ung, einem Gesuche 
der Akadeniie der Wisserischaften und den Wunschen gelehrter IiBrper- 
schaften urid wissenschaf'tlicher Gesellschaften in rnehreren Liindem 
entsprechend , die versehiedenen Staaten Europas und Amerikas ein- 
geladen, Delegii te nach Paris zu srnden, uni eine internationale Com- 
iriission zu bilden , linter deren Auspicieri ein normales Metermaass 
(un mPtre d t ~ a ~ t ) ,  behufs Erlangiing eines internationalen Prototyps, 
hergestellt werden sollte. Diese internationale Commission (C07~2nLiSSiOn 
mternationale du mttre) trat zum ersteu Ma1 ini August 1870 tind d a m  
wieder, nach den1 Priedensschluss, im September 1872 zusamulen. 
Das Ergebniss ihrer Berathung war der Vorschlag , eine permanente 
Beaufhichtigang der Maasse und Gewichte zu organisiren , 211 diesem 
Zwecke gleichzeitig ein internationales CoinitC und eine BehGrde als 
Executive des Cornitbs in Paris mi ernennen und die franeosisclle 
Section der C'ommzss?on dz~ niPtrs mit der Construction des typiscllen 
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Meters zu betrauen. Die Commission ernannte, ehe sie sich vertagte, 
ein Comitk, einerseits zur Ueberwachung der Arbeiten der franziisischen 
Swtion, andererseits zur Ausfiihrung der gefassten Beschliisse. Im 
October 1 8 i 3  und in demselben Monate des darauf folgenden Jahres 
hatte dieses Comit6 die franziisische Regierung ersucht, eine diploma- 
tische Conferenz zu berufen, urn iiber die Einsetzung der vorge- 
schlagenen Behiirde zu berathen. Die diplomatische Conferenz ver- 
sammelte sich am 1. Marz 1878 unter dem Vorsitze des Herzogs 
D e c a z e s ,  damals Minister der auswartigen Angelegenheiten in Frank- 
reich, und ihr erster Beschluss war, eine aim ihren wissenschaftlichen 
und technischen Mi tgliedern bestehende Special-Commission zu ernennen, 
welche beauftragt wurde, ein detaillirtes Project fur die Discussion 
vorzubereiten. 

Dies war das Stadium, in  welchem D u m a s .  der nicht von An- 
fang an der Commission angehiirt hatte, veranlasst wurde, in die 
Verhandlungen einzutreien, auf welche er alsbald einen uberwiegenden 
Einfluss gewann. Er war  der diplomatischen Conferenz als wissen- 
schaftlicher Delegirter zugetheilt worden, und diese hatte ihn natur- 
gemass mit den1 Vorsitze der erwahnten Special-Commission betraut. 
Von seiner oft erprobtcn vollendeten Geschaftskenntniss geleitet war  
diese Cornmission im Stande, die ihr gestellte Aufgabe in kurzer Frist 
zu liken, und schon am 12. April vermochte D u m a s  das Ergebniss 
ihrer Arbeit der Conferenz vorzulegen. In  einer meisterhaften Rede, deren 
Wortlaut in den Protocollen der Conferenz aufbewahrt ist, skizzirte e r  in 
scharfen Umrissen die Rewegung , aus welcher ihre Verhandlungen 
hervorgegangeii waren; er zeigte. wie seit der ersten Weltausstellang 
des Jahres 1851 zu London die Viilker sich mehr und mehr von der 
Nothwendigkeit eines internationalen Systems der Maasse und Gewichte 
uberzeugt hatten; wie unter dem Driick dieser Ueberzeugung in der 
verhaltnissmassig kurzen Zeit von zwanzig Jahreii das metrische System 
fast allgrniein angenommen wurde , wie in Folge dieser allgenieinen 
Annahme die Erhaltung normaler Prototypen des Meters nnd der sich 
r o n  ihm ableitenden Maasse und Gewichte ein erhiihtes Interesse biete, 
and  wie man nun beabsichtige, die Ueberwachung derselben einer 
internationalen Rehiirde anzuvertrauen, welche ihren permanenten Sitz 
in Paris  habeii solle. Es ist die ruckhaltslos ausgesprochene Meinung 
verschiedener Mitglieder der Conferenz, dass es D u m a s ’  Beredsamkeit 
gewesen sei, welche das Project gerettet habe. Als sich die Conferenz 
zuerst rersammelt hatte, waren die Ansichten der Delegirten so weit 
auseinander gegangen , dass eine Zeitlang die gauze Angelegenhei’t in 
Gefahr schwebte. D u m a s  gelang es, die Delegirten von vierzehn der 
zwarizig Staaten, welche in der Conferenz vertreten waren, zur unbe- 
dingten Annahme des Entwurfs zu bewegen; funf erklarten sich ein- 
\ rrstanden, wollten aber znnachst nochmals a n  ihre Regierungen be- 

[ 5 3 * ]  



richten. Der  Delegirte eiiies Staates (Holland) bearistandete die Eiii- 
setzung einer permanenteii, internationalen Commission, obwohl e r  die 
Nothwendigkeit, Sorge fiir die Erhaltung der Nornialinaasse zii tragen, 
zugab. 

Jederinann weiss, dass die internationale Rehiirde fiir Maasse und 
Gewichte schon seit einigen Jahren in voller Wirkxamkeit ist,  aber 
nur Wenigen durfte es bekannt sein, ill wie hohem Grade der Einflnss 
Durn  as’ dazu beigetragen hat, die Schwierigkeiten, welche ilirer Ein- 
setzung im Wege standen, hinwegzuraunien. 

Derselbe Einfluss aber , welcher dieser internationalen Behiiide 
so gliicklich zu Statten kommen sollte, hatte D u m a s  sclioii friiher 
an die Spitze der Commission gefiihrt, der es oblag, die franziisische 
Expedition fiir die Beobachtung des Venusdurchganges vorzobereiteii. 
Wie kam es aber, dass inan mit einer so wesentlich astronomischen 
Aufgabe einen Chemiker betraute? Als in den .Jahren 1872 wid 1873 
die Akademie die Schritte berieth, welche deri franziisischen Astronomen 
die Betheiligung an der Beobachtung der 187-1 eintretenden Erscheinung 
sichern sollten, war dieses Unternehmen nahe daran zu scheitern, da  
sich Le V e r r i e  r ,  welcher durch seine wissenschaftliche Stellung ganz 
eigmtlich berufen schien, die Angelegenheit in die Hand zu nehmen, 
von der Berathung zuriickzog. Der  beriihrnte Astronom konnte sich, 
wie er sagte, nicht entschliessen, den Aufwand von Kraft und Geld, 
welcher durch solche astronomischen Expeditionen rerursacht wird, zu 
befurworten, weil sich der Haoptzweck derselben - die Bestimmung 
des Verhaltnisses der Dimensionen der Erde zu denen des Planeten- 
systeins - seiner Ansicht nach in nicht allznlanger Fr is t  ein- 
facher und mit griisserer Sicherheit werde erreichen lassen, namlich durch 
die Beobachtung des stiirenden Einflusses, welchen die Masse der Erde 
auf die Beweguiig der benachbarten Planeten ausiibt. Diese uiigiinstige 
Auffassung, welche L e  V e r r i e r ’ s  wissenschaftlichen Ueberzeugungen 
entsprang , wurde indessen keineswegs ron  den anderen franziisischen 
Astronomen getheilt , welche ebenso wie die Geographen nnd Hydro- 
graplien der Expedition eine grosse Wichtigkeit brilegten. Aber aucli 
die Chemiker und Physiker konnten der Beobachtung von Erscheinungen, 
welche der Pracisionsphotographie machtigen Vorschub zu leisten rer- 
sprach , ihre Theilnahme nicht versagen. Unter diesen Umstlnden 
war  eine hochst willkommene Liisung der Schwierigkeit gegeben , als 
D u m a s ,  vielleicht seiner dereinstigen Beziehungen zu L a p l a c e  ge- 
denkend, keinen Anstand nahm, sich an die Spitze der Bewegung zu 
stellm, welcher sich nunmehr einige der hervorragendstea Astronomen 
und Physiker Frankreichs ohne Bedenkcn snschlossen. Und so ist 
denn die franzosische Venusdurchgang-Expedition linter den Auspicieii 
von D u m a s  zu Stande gekommen, welcher am 9. October 1876 in 
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der Lage war, der Akademie der Wissenschaften die Veriiffentlichang 
des ersten Bandes ihrer Beobachtuogen anzuzeigen. 

Schliesslich darf D u m  as ’ Mitwirkung bei dem internationalen 
Congiesse der Elektriker nicht nnerwahnt bleiben. Im Vorher- 
gehenden ist des Berichtes gedacht worden, welchen er  bei Gelegen- 
heit der Ertheilnng des grossen elektrischen Preisrs an R u h m k o r f  
im Jahre 1864 erstattet hat. Schon damals betmte e r ,  bei Auf- 
zahlung der bereits mannichfaltigen Anwendungen der Elektricitat, wel- 
che Hoffnungen fur die Liisung praktischer Aufgaben er an ihre 
weitere Entwickelung kniipfe. Allein selbst die kiihnste Einbildungs- 
kraft ware nicht im Stande gewesen, die umfassende Verwerthung im 
Dienste des Lebrns zu ahnen, welche die Elrktricitat seitdem ge- 
funderi hat. Angesichts der ganz unerwarteten Anwendungen der 
elektribchen Kriifte wiihrend der letzterl Jahre  ist der Gedanke 
des frariiijsischen Post- und Telegraphenministers Ad.  C oc  h e r y ,  
einr internationalr elektrische Ausstellnng in Paris zu veranstalten 
und gleichzeitig die hervorragenden Elektriker sammtlicher Nationm zu 
einem Congresse einzuladen, von allen Seiten als ein hochst gliick- 
licher brgriisst worden. Der  durchschlagende Erfolg der Ausstellung 
sowohl als des Congresses, dessen erste Sitzung am 15. September 
1h81 stattf’and, ist noch frisch in der Erinnerung Aller, welche der 
nruesten Evolution der angewandten Physik ibre Aufmerksamkeit 
geschenkt haben. I n  den grossen Plenarsitzungen der Versammlung 
fiihrte begreiflich der Miiiister C o c h e r y ,  von dem die Rewegung aus- 
gegangen war, selber das Prasidium. Alleiri D u m a s  ist nun einmal zum 
Vorsitze piiidestinirt. Dnrch Acclamation zum Viceprasidenteri er- 
wtihlt, iibernimmt der bereits 81 jahrige Greis mit jugendlichem Feuer 
iind unermiidlicher Ausdauer den Vorsitz bei sammtlichen Berathungen 
der ersteii Section, deren Aufgabe die Eriirterung wissenschaftlichw 
Fragen ist, ebenso in  den Sitzungen der Commission der elektrischen 
Einheiten, endlich in a l lm offentlichen Sitzungen. Es liegt uns 
natiirlich fern, in das Detail der Vtrharidlungen des Congresses 
einzutreten, aber wir erfahren jedenfalls mit Interesse, dass es D u m a s  
war, welcher denselhen veranlasste, an unseren W i l h  e l m  W e b e r  
bei Gelegenhrit seines 50 jiihrigen Professorenj ubilaiums ein so herz- 
liches Gliickwunschtelegramni zu senden. Auch wollen wir es  uns 
nicht versageri, die Schlussworte der Ausprache zu citiren, in welcher 
ex in der letzten Sitzung die Hauptergebnisse der Arbeiten des Con- 
gresses zusammenfasste; sie zeigen, wie D u m a s ’  gliickliche Redner- 
begabuiig jedweder Aufgabe gewachsen war: 

) Angesichts des wunderbaren Schauspiels , welches die khhne 
Initiative des Hrn. Post- und Telegraphenministers vor unseren 
Bliclren entfaltet hat, ist es nothig, die Wichtigkeit zu betonen, 
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welche der Congress der Wahl elektrischer Eiiiheiten und ihrer all- 
genieinen Annahme durch eine internationale Coilvention beigelegt hat. 
Inmitten dieses Reichthums so rielgestaltiger Instrumente aller Art, voii 
der miichtigen Arbeitsniaschine bis ziim feirigegliederten Votlesungs- 
apparate, welche uns alle Hiilfsmittel der Mechanik, den Glanz der 
Reletichtnng, den Zauber der cliemischen Wirknngeii, die Mysterien 
der Akustik vorfiihren, - wie sich in ihrem Kreise znrecht fiiiden, wenn 
wir nicht irn St,ande sind, alle diese Aensserungen derselben Kraft niit 
einsnder zii vergleicheil, alle diese Erscheinungen mit dernselben Maasse 
zu messen? Indem er  die Wissenschaft und die Industrie mit diesen ge- 
meirisamen Maassen belehnt, eriiffnet der Congress der Menschheit, eine 
neiie Aera des Fortschrittes. Welche Wichtigkeit inan dieser Aera 
beilegt, wird durch die einniiithige Mitwirkiing aller Natianen bezeiigt, 
welche die eiidlose Ma.nnichfaltigkeit der den Zweckeii der Elektricitiit 
dielienden Vorrichtungen in der elektrischen husstelluiig vereiiiigt 
haben, durch die Bereitwilligkeit, niit welcher die beruhrirtesten (fe- 
lehrten zosi tmrnenget t~~te~~ sind, urn mit freigebigeii Hiinden die Schlitze 
ihrer Erfahriing nnd die Ergebnisse ihrer Arbeit deii Berathungen 
des Congresses znr Verfiigung zu stellen. 

Die griechische Mythologie, welche die Naturkrafte iiiit, so vielem 
Gliicke personificivte, hatte die Winde, die Wogen, das Feuer be- 
sondereii Gottheiten untergeordnet; der Gott der Poesie und der 
Kiinst war der himmlische Trigger des Lichts; niir den Blitz hatte 
sie in wonderbarer Vorahiinng dem Gotte der Gotter votbehalten. 

Die Wisaenschaf't uiid die Iiidustrie haben sich liingst der ICrafte 
bemiiichtigt, welche die Luft uiid das Wasser den1 Menschen z u r  Yer- 
fiigung stellen. Der Danipf, diirch das Feuer belebt, setzt ihn in den 
Stand, jedwedee Hinderniss zu kbrrwinden, ja seine Herrschaft selbst 
iiber die Meere zu erstrecken. Das Licht hat fiir die Wissenschaft 
kein Geheimniss niehr, die Kiinste lehren tiiis jeden Tag nene st,aunena- 
werthe Verwerthungen desselben. Noch bedurfte es einer letzten 
Anatrengung; rs gnlt dein Beherrscher des Olymps deii Blitz aus 
den Handen zn winden, um ihn fur die Bediirfnisse der Menachheit 
in Dielist zu stellen. Diese hnstrengung hat das S IX.  .Jahrhundert 
geninclit , und den Erfblg derselben hat dieser glanzeIide Congress 
der Welt verkiindet. 

Dieser Erfolg bezeichnet eine Periode in der Geschichte der 
Menschheit; ininitten der Stiirme der Politik, ininitten der Gahrnng 
der Geister wird er der charakteristische Ausdriick unseres Zeital ters 
bleiben. Das XIX. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Elek- 
tric,itgt! (( 

Man wird zugestehen miissen, dass die hingebende Thatigkeit, 
welche D u m a s  in der Metercoinmission, fur die Beobachtung des 
Venusdurchganges, auf dein Congress der Elektriker geiibt hat ,  eilie 
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Liebe zur Wissenschaft , man darf fast sageii, eine Leidenschaft fiir 
ihre Pflege bekundet, wie sie, besonders in so hohem Alter, n u r  selten 
gefunden w i d .  

Gelegenheiten zur Befriedigung dieser edelen Leidenschaft werden 
Dumas zuninl in  seiner Beziehung zu  dein Institute und zn der Gcsell- 
schaft fur Forderiing der National-Industrie geboteii. Mitglied der Aka- 
dcmie der Wissenschaften war er bereits im Jahre  1832 an Stelle ron 
S e r u l l a s  geworden, 1868 folgte er F l o u r e n s  als standiger Secretar, 1882 
feierte er - gewiss ein seltenes Fest - das fiinfzigjahrige Jubilaum seines 
Eintritts in das Institot, bei welclier Gelegenheit ihm seine akademischen 
Collegen eine schiine goldene Denkniiinze uberreichten. Was seine Ver- 
bindung init der Gerellschaft fiir Forderung der National- Industrie 
anlangt, so war er der dritte Prasiderit derselben. Diese Gesell- 
schaft wurde ini Jahre 1502 gegrundet; die beiden ersten Pra-identen 
waren C h a p t a l  und T h e n a r d ;  letzterer legte sein Amt ini Jahre 1845 
nieder. An seine Stelle trat D u m a s ,  welcher den Vorsitz bis zu 
seinem Tode gefuhrt hat. Die Amtsdauer des Prasideiiten der 
Gesellschaft ist aber nur eiii J a h r ,  und D u m a s  ist daher neun und 
dreissig nial hinter eiiiander wieder gewlhlt wordeii. Von peinlicher 
Gewissenhaftigkeit in der Erfullung eingegangener Verbindlichkeiten 
strebte er, seit ihni die Hurde des officielleri Lebens abgenommen war, 
fibernommenen Pflichten wenn moglich, mit verdoppeltein Eifer gerecht 
zu werden. Aber es war  zumal seine Stellung a19 standiger Secretar 
des  Instituts, in welcher sich seine hingebende Liebe zur Wissenschaft, 
sein unausgesetztes Interesse an dem Fortschritte des menschlichen 
Geistes am unverkennbarsten kundgab. Stets bereit , die Unter- 
suchungen Anderer zur Kenntniss ZU bringen, erhiihte er den Werth 
solcher Mittheilungen nicht selten, indem er durch Zuthat aus eigener 
Erfahrung den Gegenstand derselben unter Gesichtspunkten zeigte, 
welche dem Verfasser selber entgangen sein mochten. In  diesem 
lebendigen Interesse fur die Arbeiten Anderer, in diesem vollstandigen 
Eingehen in die Forschungen der jurigeren Generation der Che- 
miker, in der aufrichtigen Theilnahme fur ihre Bestrebungen lag das 
Geheimniss, dnrch welches D u m a s  seinem Geiste die Frische der 
Jugend bewahrt hatte. I n  dem Besitze dieses Geheimnisses, war  er 
unberuhrt geblieben von dem Gefiihle der Vereinsamung , welches so 
oft den Lebensabend des Forschers trubt, wenn er seine Arbeits- 
genossen, seine Waffengefahrten, wenn er  diejenigen , welche mit ihm 
die sonnigen Pfade der Jugend wandelten, Einen nach dem Anderen, 
von der Huhne abtreten sieht. 

Man hat es mehrfach fiir eine charakteristische Eigenthiimlichkeit 
der spateren Lebensjahre gehalteii, dass in diesen das speculative 
Element zurucktritt, wahrend Fragen von praktischer Bedeutung, zu- 
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ma1 solche, welche das Wohlergehen der Menschheit betreffen, mi t  
Vodiebe eriirtert werden. Die Bcmerknng bewahrheitet sich jeden- 
falls bei D u m a s ;  in den spiiteren Jahren waren es ziimeist. Gegen- 
stiinde ails dem Gebiete der angewandten Chemie, iiber welchr, er in 
der Akademie das Wort  nahm. Ankniipfend in der Regel an dem 
Institute zugegangerie Mittheiliingen, verbreit.ete er sich iiber die Dcs- 
infectioii der Canalwasser, iiber die Reinigung der L i f t  in  deli Kranken- 
d e n  der Hospitiiler, iiber die Giftiglreit des Qnecksilber- Dampfes, 
iiber die Gegenwart von Slei  ini Wasser, oder aber, indeni er den 
Inhalt friiherer Untersuchnngen wieder anfnnhni , iiber die Krank- 
heiten der Seidenraupe, iiber die Verheeriingen drr PItyZZoxera und die 
Mittel ihrer Vertilgung. Narneiitlich interessirte ilin auch die Nahrungs- 
mittelchemie; er bespracli den Niihrwerth dea Cacaos, den relativen 
Werth gemahlenen und iingemahlenen Korns, die Flc.ischzufnhr in 
Paris ;  oder etidlich fand er seine Stoffe ;iuf teclinnlogischem Ge- 
biete , indeni er sich iiber Vernickelung, iibcr die Einwirkniig starker 
Kiiltc anf die Metalle oder iihnliche Dinge ausliesa. Aber es fehlte 
:inch kr ineswcp a n  Mit,theiIiingen von rein wisseusc~liaftliclieni Inhalte. 
Die interessanten Cntersnchnngeti iibei die Giilirung des hlkohols (1872) 
nnd iiber die Occlnsion des Sauerstoff; irn Silbcr (187X), deren bereits 
gedacht worden ist, sowie im Aluminium cind Magnesiriin (1  880), gehBren 
clieser spsteren Periode an. Auch werden die specnlativrn Neigiingen 
jiingerer Jahre jeclesnid wieder wachgeriifen , wcnn Forscliiingen all- 
gemeiiiercn Interesses , wie z. H. die merlrwiirdigeri Versiiche yon 
P i c t e  t iind VOII C a i l l e t e t  iiber die Verfliissignng des Sauerstotfs, ziir 
Keiintniss der Akaclemie gelangen. 

Es braucht kanm besnnders benierkt zu werden, dass bei 
allen Gelegenheiten , welche rine beredsaiiie Ilundgebung erheischten, 
D u m a s  die Rolle des Sprechers P U  iibernehmen hatte. Als die Mit- 
glieder des Institnts im Jahre 1872 beschlossen, C h e v r e u l ,  dem ehr- 
wiirdigen Nestor der Chemie, an seinem scchs und achtzjgsten Ge- 
biirtstage eine Ehreninedaille zu iiberreichen, - Wrr anders als sein 
beriihmter College hiitte niit der Ansprache betraut werden kiinnen? 
War doch kein Anderer so lnnge Zeuge vnn C h e v r e u l ’ s  glorreicher 
Laiifbahn gewesen! Und als in1 Jahre 1874 eine elektrische Bot- 
schaft den Ocean durcheilte, in welcher der Kaiser D o m  P e d r o  11. 
seiner1 Ahllegencc an der Seine meldete, dass Frankreich und Brasilien 
fnrtan physikalisch niit einander verbunden seieu, - Wem anders als 
den] chemischen Philosophen der Akademie hatte die Aufgabe zu- 
fallen kBnnen , den G ~ I I S S  des kaiserlichen Corrrspondenten anf dem- 
selben Wege ZU erwipdern? Wiedernm, als im Jahrr: 1882 Mitglieder 
der Akademie mit Freunden P a s t e u r ’ s  sich einigten, ihye Be- 
wmnderung seiner bahnbrechenden Arbeiten durch Ueberreicliung eiiier 
Deiikniiinze zii bekanden , war es D 11 m a s  vorbehalten, durch Worte 
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verstffndnissvoller Wiirdigung, welche er an den Gefeicrten richtete, 
der Gabe die wahre Weihe ZII verleihen. Als endlich in demselben 
Jahre die Akademie eiiien Festrednrr ziir Enthiillung der Statne C dsar  
B e c q u  e r e l ’ s  nach ChLtillon zu entsendexi hatte, dachte auch jetzt 
wieder Nieniaiid an einen Anderen als a n  D u m a s ,  in  dessen Handen 
jedwede Aufgabr sicher geborgeii war. 

Oft genug auch lag ihm, als standigem Secretlr, die traurige 
Pflicht ob, die Akademie von dem Verluste auswlrtiger oder corre- 
spondirender Mitglieder in Keniitiiiss zii setzen. Dies geschah darm 
inirrier in wcnigen, aber hiichst bezeichnenden Worten, welche den 
Verdienstrw der Dahingeschiedenen gebiihrencle Anerkeiinung zollten, 
nnd, wenn sie Mannern wir K r i h l m a n n  und W 6 h l e r  galten, gleich- 
zeitig seirier Freundschaft einen warmen Ausdruck liehm. Bei einer 
solchcn Gelegenheit, indeni er dem fruh verstorbeneii Prasidenten der 
Royal  Society in London W i l l i a m  S p o  t t i s w o o d e  einen ehrenden 
Xacliruf widmcte, hat Dumas ,  a m  2. Juli 1XcY:4, ziim letzten Male in 
der Akadt*mie gesprochen. 

Der Veranlassangen, das Wort zn nehmen, sei’s im Institut, sei’s in 
der Gesellschaft fur Fiirderung der Natioiial-Irrdiistrir: ivareri daher fiir 
D u m a s  in der Th:rt so viele, dass nur srlten einc Ikiigere Pause 
zwischen seiiien Knndgebungeu eintrat, und entfernt wohnende Freiinde, 
die sich nicht Inehr, wie in einer friihereu Lebensperiode, des haufig 
wiederkehrenden pers6nlichen Umgangs mit ihm erfreuten , hatten 
wenigstens wahrend langer Jahre die Genugtliuuiig, wenn sie die Comptes 
rendus oder das Bulletin der Gesellschaft aufschliigeti , Woche um 
Woche die willkomnic~iie Nachricht seines fortdauerden Wohlbefinclens 
und seiner unuitterbrocheneri Thiitigkeit zu erhalten. 

Dass Verdiensten urn die Wissenschnft, welche sich uber mehr 
als ein halbes Jahrhnndert erstreckten, auch die ausserliche Anerkenaung 
in nicbt kargem Mansse geworden sei, durfte man erwarten. Keine 
Akaderriie, keine gelehrte Gesellschaft , die es sicb nicht zur Ehre  
gerechnet hiitte, den Namen D u m a s  in ihre Listen einzutragen! 
Xfitglied der Akademie der Wissenschaften in dem jugendlichen Alter 
von zwei und dreissig Jahren, hat er naeh einander alle Auszeichnungen 
erlangt, welche die Wisseuschaft ihren erfolgreichen Pflegern zu ge- 
wahren vermag. 1834 wurde er correspondirendes, 1880 auswartiges 
Mitglied der Berliner Akademie; 1840 trat er in letzterer Eigenschaft 
anch mit der Royal Society iri Verbindung. Wie unserer war er 
Ehrenmitglied der englischen und franz6sischea chemischen Gescll- 
schnft. Diese Gesellschaften , voii denen letztere vom Dumas’schen 
Laboratorium ausging, erwiihlten ihn €ast unniittelbar nach ihrer Griin- 
dung. Im Jahre  1843 ertheilte ihm die Royal  ,Society die vie1 umworbene 
C‘opley Medal. Dass er der Erste war ,  welcher von der Londoner 
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Chemischeii Gesellschaft die Farads!/ Medal erhielt , ist bereits er- 
wahnt worden. D u in a s  war  Ritter der Friedensklasse des preus- 
sischen Ordens pour Ze d r i t e ;  schliesslich sol1 nicht unerwahnt bleiben, 
dass e r  das Grosskrenz der Ehrenlegion besass, und dass er einer guten 
Anzahl von Orden der Christenheit als Ritter angehiirte. 

Bis z u  dirsem Punkte ist die Aufgabe des Verfassers dieser 
Lebeusskizze eine verhaltnissmassig leichte gewesen; e r  hatte ein- 
fache Thatsachen zu berichten, welche er entweder mit erlebte oder in 
den Archiven der Wissenschaft verzeichnet fand; iiberdies war  er 
niehrfach in der glticklichen Lage, seinen Helden selber redend ein- 
zofuhren. Ungleich schwierigrr ist es  den Charakter eines Maiines 
zu schildern. In die verborgene Tiefe der Menschenbrnst hat noch 
keiner 'hiueingeschaut, und fur die Beortheilung der geheimen Trieb- 
federn. welche in derselbeu wirlten, bieten die dusseren Kundgebungen 
des Menschen den einzigen Anhalt. 

An solchen dusseren Kundgebungeii, gliiclrlicherweise, hat es 
uiiser Held iiicht fehlen lassen. 

D u m a s  ist 1:ranzose iri des Wortes voller Bedeutung. Mit leiden- 
scliaftlicher Liebe hiiiigt er an Frankreich, welches ihni fiber Alles 
gsht; seine zahlreichen Reden und hdressen aller Art geben ihni haufig 
Veranlassung, - vie1 after, als dies eiiiern Gelehrten in der Regel ver- 
g h n t  ist, -. diesern Gefiihle Ausdruck zu leihen. Bei solcher Gelegen- 
hcit kleidet sich seine Sprache in die warnie FRrbung der sudlichen 
Hrimath, seine Worte spriihen Feuer und Flammen, wcnn sie eineii 
Angriff a u f  die Ehre Frankreichs ' zuriickwe&en, sie erheben sich zu 
dithyranibischeai Schwunge, wenn sie den Rrihni des Vaterlandes 
verkiinden. 

Diejeriigen, welc,he sich durch oberflachliche Bekitnntschaft mit 
Frankreich und den Fanzosen verleiten lassen, ein abfalliges Urtbeil 
iiber dieselben abzugeben, werden nicht ohne Nutzen eine Stelle :LUS der 
Denkrede auf G u i z o  t lesen, in welcher D u m a s  als Vertheidiger fur 
sein riel ge.schmahtes Vatcdand eint.ritt: 

B Wenn Prankreich, sich selber verleumdend, die Verirrungen 
seiner grossen Stadte in1 Roman und auf der Biibue zu r  Schau stellt 
und Euch iiberreden miichte, seine Civilisation sei im Niedergange, 
schenkt ihm kein Gehor! 13s vergisst der ernsten Tugenden, welche 
gerauschlos auf dem Lande geubt wcrden, wo fleissige Hande, den 
Acker bestellend, i n  wahrer Arbeit die Krafte rieu beleberl, welche die 
Verlockungen kunstlich geschaffener Lebensbedingungen abgeschwacht 
haben. Nein, der niedrige Materialismus - der Fluch der Nationen, 
welche auf abschiissiger Bahn dahintreiben, - wird iiie Gber uns 
hereinbrechen , und unsere Kinder, die Hoffnung eines trauernden 
Vaterlandes, deren Thatigkeit sich mit der Schwere seiner Schicksals- 
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scblage rerdoppelt, wcrden niemals das ruhmreiche, viiilig unrerletzt 
gebliebene Erbe der Intelligenz und der Idren verleugnen, welches 
uns unsere Vater hinterlassen 1iaben.c 

Jedermann wird zugeben mussen, dass sich ein edler, mannlicher 
Patriotismus in diesen Worten ausspricht. D u m a s  ist nie gliicklicher, 
als wenn er  die Grossthaten seines Volkes feiert, als wenn er  die Er-  
rungenscbaften verkiindet , welche die Wissenschaft den Forschungeii 
seiner Landsleute. welche die Chemie zumal den unsterblichen Arbeiten 
La v o i si e r’s verdankt. 

Man wird begreiflich nicht erwarten, dass D urn as’ enthosiastische 
Bewunderung fur sein Vaterland von uns  Deutschen oder auch von deli 
Engliindern in demselben Maasse getheilt werde wie von den Fraozosen. 
In Dentschland sowohl wie in England will man sich nun einnial 
nicht ausreden lassen, dam der erste Artikel in dem Glauberisbekeniit- 
iiisse des Fraiizosen die Ueberzeugung der Ueberlegenheit uber seine 
Nachbarn sei. In dieser Ansicht liegt zweifelsohne ein Kijrnlein Wahr- 
heit, und es wiirde nicht schwer sein, in D u n i  as’ Schrifteii Stellen aufzu- 
finden, welche sich im Lichte dieser Auffiissung interpretiren liessen. 
Hiiren wir in der  That  das  Loblied, welches er in der Denkrede auf 
G uiz  o t seinem vielgeliebten Frankreich singt: 

BAls Typus civilisirter Laiider hat  G u i z o t  Frankreich gewahlt, 
nicht um der nationalen Eitelkeit Weihrauch zu streuen, sondern 
wed irn Glucke unser Vaterland seine Macht und seine Politik stets 
selbstlos fur die Verwirklichung hochherziger Gedankeii eingesetzt hat, 
weil ihm im Unglucke niemals die Achtung abhanden gekommen ist, 
wrlche es seiner eigenen Wiirde schuldet; weil man vergeblich nnch 
einem grossen Civilisationsprincipe suchen wiirde , welches nicht in 
Frankreich Anker geworfen hatte, ehe es yon der Welt anerkaiint 
ward; weil, reich an Kraften und Ideen, Frankreich seine Krafte stets 
in den Dienst der Ideen gestellt hat ,  weil unsere Nation durch ihre 
Sprache, ihre Sitten, ihre wohlwolleiide Gesinnung vor allen Nationen 
berufen ist , an der Spitze der europaischen Civilisation einherzu- 
schreiten. e 

Derartige, etwas stark gefarbte Stellen finden sich aber fast nur in 
D II m a s ’  spiiteren Schriften. Die politischen Ereignisse, welche den 
S t u n  des Kaiserreichs herbeifiihrten, konnten nicht ohne Einfluss auf 
seine Stimmung bleiben. Die Erinrierung zumal an den furchtbaren 
Krieg von 1870 hatte eine Bitterkeit, zuruckgelassen, welche ihm Tor- 
iibergehend den Blick fur die Wahrheit zu triihen vermochte. Im 
Gefuhle dieser Bitterkeit lasst sich alsdann dieser klare Geist zu 
Kundgebungen hinreissen, welche mit der ruhigen Besonnenheit seines 
Wesens in schroffem Gegensatze stehen. Vorwurfe und Beschuldigungen 
gelangen zum Ausdrucke, welche, wie der ubefangene Beurtheiler 
alsbald erkennt , der thatsachlichen ‘Cinterlage entbehren. Gerade 
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gegen iiriser Vaterland - wir diirfeii es nicht verschweigen - hat 
D t ima s solche nngerechte Aiiklage erhoben. Die  Grdachtnissrede auf 
die Briider Ste. C l a i r e -  Dev i l l e  ist bereits erwahnt worden. I n  
dieser Rede ha t  er den beideri friihe vollendetcw Gelehrten ein schones 
Derikinal gesetzt. Aber welche Veraiilassurig lag bei dieser Gelegen- 
heit vor, Dentschland der Undankbarkeit gegen Frankrrich, des Mangels 
mi Anerkennurig fiir die wissenschaftlichen Vrrdienste d r r  Franzosen 
anzuklagrn? Mit Befremden liest man, wie er sich am Schlusse der 
Rede ausspricht: 

BWactien wir daher, wie es achtsamen Erben ziernt, fiber die 
Ruhmcstitel unserer Todten. Was ihneii angehiirt, sol1 Keiner schmdern 
ocler an sich reissen. Rechnen wir nicht aiif die Gerechtigkeit An- 
derer. Die Viilker, die wir in die Arbeit des Geistes eingeweiht, 
derieii wir die Freiheit geschenkt habeti, glauben iiris nichts zu schulden 
und scheuen sich nicht, grosse Beispiele der Uudankharkeit zii geben. 
Ein Volk , welches in der eratrn I-I&lfte des Jiihrhunderts kam, urn 
bei iins in die Schule zii gelien, halt sich hente fur befiihigt, iinser 
Lehrmeister zii sein, urid wirft eineri Blick des Mitleids aiif unser 
Land,  als oh ihrn die Qiielle der Erfindiing versiegt sei. Abrr  ririn! 
Frankreich ist nicht todt. E i n e  Flarnme genugt, iim tausend andere 
zn eritziinden, ohne dass sich ilir eigenes Licht vwminderte.cc 

Wolil habeir wir mehi fach Veranlassung gehabt, deutsches Besitz- 
thnrri auch in der Wissrnschaft z u  vrrtheidigeri, abrr in der Geltend- 
niachnng des eigenen Rwhtes  liegt keine Geririgschatzung der Ver- 
dieriste Anderer. Es sol1 auch iiicht geleugnet werden, dass sich in  
iiiisererii Vaterlande einige Male Stirrimen erhoben htiben, welche den 
wissenschaftlichen Ruhni Fraiikreichs zu verkleinem bestrebt geweseri 
sind, aber sie waren sehr rercGnzelt rind haben keinen Eindruck hinter- 
lassen. Aber auf solche vereirizelte Kundgebungen hiri kartri docb 
iiiir ein in  Leidenschaft Refangener Ankliige gegen eine gaiize Nation 
erlieben wallen. 

Wie wenig Grund fiir eine solche Sprache gegeri Deutschland 
urid besonders fiir den Vorwurf der Undankbarkeit 1 or lag, erhellt 
wohl am besteii aus den schiinen Worten, in denen sich Lieb ig  
gelegentlich einer kurz w r  seinem Tode gehaltenen akademischen Rede 
dankbar seines Jugeridaufenthaltes in Frankreich , zumal abrr seiner 
Reziehuugen zii den frariztisischen Gelehrten eriniiert, bpi doien er in 
die Schule gegangw war: 

,,Es ist hier vielleicht der Ort  \on Seiteri uriserer Akadeinie offen 
zii bekennen, dass ein Stammeshass der germanischen Volker gegen 
die romanischen Nationen nicht bestrht. 

Wir  sehen das schwere Leid, welchrs das frariziisische Volk iiber 
Deutschlarid in fruherer Zeit gebracht hat, gleich einer Krankheit an, 
d t ~ e n  Schnierzen man viillig mit der Gesundheit vergisst. 
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Iu der rigenthiinilichen Satur des Deutschen, seiner Sprachen- 
kenntniss, seineni Versthdniss  fiir frenidcs Volksthum, seinem cultur- 
histoi isclien Standpunkte liegt es, anderen Viilkern gerecht zu sein. 
oft bis ziir Cngerechtigkrit gegen sich selbst, und so verkennen wir 
nicht, was wir den grossen Philosophen, Mathematikern and Natur- 
forschrrn Frankreichs verdanken. die in so vielen Gebieten unsere 
Lehrer und Musterbilder gewesen sind. 

Vor 48 Jahren kam ich nach Paris, um Chemie zu stucliren; rin 
zufalliges Ereigniss lerikte die Aufnirrksamkeit A l e x a n d e r ’ s  v. H u m -  
b o l d  t auf mich, und ein rnipfehlendrs Wort  von ihm veranlasste G a y -  
L u s s a c ,  einen der griissten Chemiker und Physiker seiner Zeit, mir, 
drm Knabrn von 20 Jahren, den Vorschlag zu mschen, eine von mir 
begonnene Untersuchung mit seiner Beihiilfe fortzusetzen nnd zu vollen- 
den; er nahm mich zu seinem Mitarbeiter und Schiiler in sein Privat- 
laboratorium auf; mein ganzer Lebenslauf ist dadurch bestimmt worden. 

Niemals werde ich vergessen, mit welchem Wohlwollen A r a g o ,  
D u l o n g ,  T h e n a r d  dem deutschen Studeaten enfgegengekommen, und 
wie viele nieiner deutschen Landsleute, Aerzte, Physiker und Orien- 
talisten, kiirinte ich nennen, welche, gleich mir, der wirksamen Unter- 
stutzung zur Erreichung ihrer wissenschaftlichen Ziele dankbar gedenken, 
die ihnen von den franzBsischen Gelehrten zu Theil grworden ist. 

Eine warme Sympathir fur alles Edle und Grosse und eine 
uneigenriiitzige Gastfreundschaft gehiiren zu den schiinsten Ziigen des 
franziisischeii Charakters ; sie werden zunachst auf den1 neutralen 
Bodeii der Wissenschaft wieder lebendig und wirksam werden, auf 
welchem die besten Geister der beiden Nationen in dem Streben nach 
dem hohen, gemeinschaftlichen Ziele sich begegnen miissen, und so 
wird dann die nicht zu losende Verbruderung auf den1 Gebiete der 
Wissenschaft nach und nach dazu beitragen, die Bitterkeit ZII be- 
kampfen, niit welcher das tirf 1 rrwundetr franz6sische Nationalgefiihl, 
durch die Folgen eines u n s  aufgezwungenen Krieges, gegen Deutsch- 
land erfiillt ist.cc 

Ware  Dumas die Rede L i e b i g ’ s  beksnnt gewesen, er wiirde 
gewiss nicht einen Toil angesclilagen haben, welcher in die stets so 
harmonische Stinimung seines Umgangs mit den Menscheii ganz be- 
fremdlich hineinklingt. 

I n  der That, Wer die lange Laufbahn D u m a s ’  an seinem Geiste 
voruberziehen lasst, der wild finden, dass in allen Kundgebungen des 
Maiines, sei’s auf dem Felde der Wissenschaft, sei’s in seinen amtlichen 
Reziehungeu, sei’s ini Alltagsverkehr mit der Welt, ein reiner edeler 
Charakter zum Ausdruck kommt. Keiner, der seinen Mitnienschen ein 
c erstandnissrolleres Wohlwollen , eine opferwilligere Hulfebereitschaft 
entgegen gebracht, - Keiner, welcher bei allem Bewusstsein der eigeneii 
Kraft und der eigeneii Leistung fremdes Verdienst und fremde Berech- 
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tigung williger anerlrnnnt, - Keiner endlich , dern es ferner gelegrn 
hatte, irgend Einen, selbst den erbittertsten Gegner, dnrch Wot t oder 
Schrift zu verletzen. Man begreift, dass eineni Manne, in dem sich 
der hiichsten Begabung des Geistrs eine so schijne Aiisstattung cles 
Herzens zugesellte , das hochachtnngsvolle Vertraaen der Mitbiirger, 
die aafrichtige Liebe der Frennde, die schwarmerische Verehrung der  
Schiiler angehoren musste Diese Gefuhlr habrn bei den verschieden- 
sten Gelegenheiten und in den mannichfachsten Formen einen lebendigen 
Ansdruck gefunden. Es sind ziimal die Schuler, aus deren Munde 
D u m a s ’  Lob am hellsteri und am lautesten ertijnt. Man lese, wie 
J a m  i n bei Ueberreichung der Ehrenmedaille, welche die Akademie 
auf ihr fiinfzigjahriges Mitglied hatte schlagen lassen, seinen Lelirer 
feiert oder den Nachruf, welchen F e l i x  L e  B l a n c  gerade der Lehr- 
thiitigkeit des grossen Forschers gewidmet hat. 

End nuii zum Schlusse rioch eiii Wort aus Dumas’ eigener Feder, 
in welchem sich die Lf,bensallschauurlg des &lames in erwiinschter 
ILlarheit spiegelt; es ist der Rede ent~iommeii, mit welcher er 1876 
die franzosische Naturforschervrrsamrnluiig in Clermont erijffnete: 

BGestatten Sie mir endlich noch einer Erfahrung zu gedrnlten, 
die ich aus  meinen Erjiineruiigen schijpfr. Auf meirier langen Lauf- 
bahir bin ich niit eiiier grossrii Aiizahl der rerschiederlartigstell Per- 
soneii zusatnnieir~etrofir. Such’ ich in  mriueni Gediichtrrissr iiach 
den1 Hilde cles wahren Gliicks auf Erdeii, so finde ich es iiicht in 
den1 tIochgestellteu, der eiireu machtigen Einfluss aiisiibt, nicht in dem 
Reicheii, dem der Glaiiz des Luxus und die Geiiiisse des Wohllebtws 
geboteii sind, sondern in dern Maiine der Wisse~rsehaft, der sejn Leben 
einsrt/t, i i i  die Geheimnisse der Natur einzudringeri und iieiie W;~hr- 
heiten zu entdecken. L a p l a c e .  ein halbes Jahrhundert lang die 
Gesetzc drs Weltalls in den Bewrgungen der Himmelskorper ver- 
folgeird, C n  1- i e r ,  drr Schopfer der vergleichrnden Anatomie, die Ur- 
beviilkerung der Erde wirdererweckciid, d e  C a i r d o l l r ,  die Elerneiite 
der Hotarrik beg1 Giidend und alle bekannten Pflaiizen beschreibend, 
B r o  n g ti i a i  t ,  die Bodeiischichten nach den in ihnen vorkommenden 
Versteinerungen classiticirend, - diese grossen Gelehrten wid Andere, 
ihnen nacheiferiid , die sich heute Ihrrr Gastfreuiidschaft erfreuelr uiid 
dereii Namen auf jeder Lippe schweben, - sit, sind es ,  welche ein 
gliickliches Leben gekanirt habrii. Keseelt vori der Liebe zur Wahr- 
heit, gleichgiiltig gegen dir Verlockungen des Reichthiims, haben sie 
ihren Lobn in der Achtuiig der Menschen gefunderi Q 

.k * * 
D u m a s  war eine gliicklich angelegte Natur ;  von ihm galt ganz 

Seine unvergleichliche Gesund- 
Der  Verfasser 

eigentlich : mens sana in corpore sano. 
heit ist ihm bis in das spateete Alter treu geblieben. 
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dieser Skizze ist zwn letzten Male im Jahre 1881 mit ihm ziisatnnien- 
grtroffen, nachdem er ihn wahrend einer Reihe von Jahren nicht mchr 
gesehen hatte. Er war begliickt, die Fulle des geistigen Lebens, 
welche dem Unigang mit ihni einen so hohen Reiz verlieh, unvermin- 
dert wieder zii finden; aber auch ausserlich hatte er iiur wenig gealtert, 
namentlich war der Ansdruck der Gesichtszuge ganz nnd gar unver- 
andert geblieben. l) 

Ganz ahnliche Eindriicke, \vie sie mir aus meinern letzteii Ver- 
kehre mit den] Manne geblieben sind, brachten auch die deutschen Ge- 
lehrten mit zuriick, welche, sei es durch den elektrischen Congress, sei 
es durch die Meterconimission, mit D u m a s  noch spater in Beruh- 
rung gekommen waren. E. du H o i s - R e y m o n d ,  H. v o n  H e l m h o l t z ,  
G. K i r c h h o f f ,  W e r n e r  S i e m e n s ,  G. W i e d e m a n n  waren erfullt von 
der kiirperlichen und geistigen Frische, mit welcher e r  in den vielen 
und langen Sitzungeri des elektrischeii Congresses den Vorsitz gefiihrt 
hatte. F i i r s t e r ,  der ihm iiberdies in der Metercommission sehr nahe 
getreten war, betont zumal, wie auch wahrend der letzten Jahre Arbeits- 
lust und Arbeitskraft bei D u m a s  immer noch Hand in Hand gingen. 
Wenn ihn einmal vorubergehendes Unwohlsein am Ausgehen hinderte, - 
was selteii genug vorkarn - so pflegten die Mitglieder der Commission, 
damit keine Sitzung ausfalle, der Einladung nach seiner Wohnung 
gerne Folge zu leisten. 

Der  Herbst des Jahres 1883 war herangekommen, und nichts 
schien anzudeuten , dass der unausgesetzten Thatigkeit des Mannes 
eine Unterhrechung drohe. Die Lebensn h r  war  gleichwohl nahezu 
abgelauftri. Ein leichter Anfall von Bronchitis in1 Anfang des No- 
vember gab zu unmittelbarer Besorgniss keine Veranlassuiig ; der 
Arzt hielt jedoch einen Aut‘enthalt im Suden wiihrend der Winter- 
monate fur angezeigt. Am ‘20. November reiste D u m a s ,  von 
seiner Gattin und seiner Tochter, Madame H e r r  i! M angor i ,  begleitet, 
nach Cannes. Sclioii nach wenigen Tagen war die letzte Spur des 

’) Dieser Skizzc ist eiu vuii C. H. J c c n s  nach einer Phvtographie xis- 
gefiihrtcr Stahlstich beigcfiigt, welcher dies? Zuge init wunderbarcr Trene 
wiedergiebt. Das Portriit stellt Dumas  in der Mitte tier siebcneiger Jalire dar. 
aber es wurdc niclit aiiders ausgefallen sein, \veiiii dcr Acht,ziger gesessen hgtte. 

Die Deutsche Chemische Gesellschaft rertlankt diesen treff lichen Sticli 
den Herren M a e  mil I n n  LQ Co., Eigenthiiniern der englischen Zeitschrift 
,Nature(<. In diesem Blatte erschien das Portriit als Bcgleiter eine,s ror einigen 
Jahren van doni Verfasser dicser Skizze veroffentlichen Lebensshrisses Dumas’, 
welcher den1 deutsclien Anfsat,ze als Gvundlage gcdieat hat. Die Herren 
Macmil lan CG. Co. habcn niit seltener Munificenz dein Vorstandc der Gosell- 
schaft die fur die grosse Auflage der )Rerichte<( nothwendige Anzahl von 
E sem p I ai’cn e u ni Geseh enke gemacht . 



758 

Bronchialkatarrlis den linden Luften der sudlichen €Ieirnath gewichen. 
blan entschloss sich aber doch, dem Rathe dns Arztes folgend, im 
Siiden zu uberwiiitern. Und n u n  waren D u m a s  iioch eiiiige gliick- 
liche hfonale irn Kreise der Seinigen beschieden. &lit der Gesundheit 
war die Freude an der Arbeit zuriickgekehrt,. Aber man legte sich 
gleichwohl eine weise Ueschrankung auf, derin es sollte ja  ein Vor- 
rath von Kraft fiir die Geschiiftslast des komnienden Sonimers aufge- 
speicliert werden. Madame H e r v 6  M a n g o n  schreibt dem Verfasser 
dieser Skizze mit Riihrung, aber auch mit Entziicken von den langen 
Spaziergiingen in den herrlichen Umgebungen von Cannes, auf denen 
sie den geliebten Vater begleitete. In  den Gesprachen, die Beide mit 
einander pflogen, fand die gehobene Stimmung, in welche ihn die schone 
Natur versetzte, eirieri begeisterten Ausdruck. Angesichts des Meeres 
tauchteri die Tage seiner Kindheit vor ihm auf, in denen er von schnelt 
segelnden Sc,hiffen und fernen Kiisten getraumt hatte, wdhreiid ihrn der 
Anblick der landwarts emporsteigenden Hoheneiige die glucklichen Jahre 
in’s Gedlchtniss zuruc,krief, welche dem wissensdurstenden Jungling in 
nachster Nahe der Alpen dahingeflossen waren. Aber auch Bilder seiner 
langen Laufbahn in der Seineshdt zogen an seinem Geiste voriiber. Ein- 
zelne dieser Bilder, scheint es, hat er festhalten wollen. Es wird berichtet, 
dass er sich zumal mit dem Gedanken trng, seine Erinnerungen a n  
Ro b i  y u  e t ,  P e l l  e t i e r  und S Br u l l  as aufzuzeichnen. R o b  i y u e  t 
war, wie wir gesehen haben, sein Vorganger in der Yrofessur an dem 
Atheniium gewesen; mit P e l l e t i e r  hatte er Versuche uber die Zu- 
sammerisetzung der Alkaloi‘de Ltngestellt; an S Q r u l l a s ’  Stelle endlich 
war er’ in die Akadeniie der Wisserischaften gewlihlt worden. Moglich, 
dass sich die Entwurfe zu dieseri Lebensskiezen unter D u m a s ’  hinter- 
lassenen Papjeren finden. Dass seine letzte Arbeit, die Grdachtniss- 
rede auf die Rriider C h a r l e s  und H e n r i  S te .  C l a i r e - D e v i l l e ,  welche 
erst nach seineni Tode veroffentlicht wurde, in Cannes entstanden ist, 
wurde bereits im Vorhergehenden erwahnt. Der  Aufenthalt im Siiden 
war daher nicht eigentlich eine Unterbrechung der Arbeit, und so kam 
es denn auch, dass die Monate schneller dahinschwanden als man 
erwartet hatte. Das Befinden D u m a s ’  wiihrend dieser Zeit war in 
jeder Beziehung befriedigend. Auf alle Anfragen, welche von 
Korperschaften oder von Einzelnen in Cannes einliefen, waren 
stets vollig beruhigende Antworten erfolgt , nnd die lpreunde durften 
sich der berechtigten Hoffnung hingeben, dass er binnen kurzer Frist 
seine a.mtliche Thiitigkeit im Institute und in der Gesellschaft fur 
Forderung der nationalen Industrie wieder aufnehmen werde. Der  
Suden yon Frankreich prangte bereits in vollem Bliithenschmuck, aber 
auch an der Seine war  der Friihling eingezogen. D e r  Zeitpunkt fur 
die Riickkehr schien gekommen. Madame H e r v k  M a n g o n  war nach 
Cannes geeilt; urn den theuren Vater nach Paris zuriick zu geleiten. 
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I n  dem kleineii Kreise riiatete man fiir die Fahrt. Aber es war  
aiiders bestimmt. Gaiiz unerwartet, man kiiiinte fast sagen pliitzlich, 
stinkerr dem Greise die Krafte. Zo einer eigentlichen Krankheit is t  
es nicht mehr gekommen. Die Flanime hatte iinvermiirdert bis ziim 
Erliischen ihreti Glanz entsmdet, ein schiiner Tod hatte eiiiem schiiiien 
Lrberr die Krone aiifgesetzt. 

Am 1.5. April ist D u m a s  :tiif den1 Frirdhofe Mloirt,parnasse nir 
Riihe. bestattet worden. E r n e s t  Di in ias ,  drr Sohn uud H e r v B  
M ; t n g o i i ,  drr Schwiegersohii des Vollendeten, hattcti die sterbliche 
Hiille narh Paris geleitet. Die Obst~luien wurderi in der Kirche 
Saiiite Clot,ilde gvfriert. Irri Sinrie der einfachen Lebeiisgewohribeiten 
des Dahingeschicdeiieii htttte 1 7 ~ 1 1  von  jedwedeiri Trauergrpriirige Ab- 
stand geiioniineii, all(4ii der Brrg Tori Bliinion nod I i r i i n z r ~ ~ ,  welcher 
den Sarg bedeckte, rind die ZaliI der Leidtragendrn, welclie sich rin- 
gel'undeu hatteri . brzrogteii , welcher Achtiiiig, wc.lclrei. Vei~rhrung, 
welcher Liebe sich I3 u i n  as  cvfrent liatte. Die beriihnitestcn Manner 
Fraiikreichs , jedwederi Berufes , jedweder politisc~heii Ansicht, waren 
uni die Bahre versainmelt. Die Akademie, die Unirersitiit, :ilk gelehrten 
Kiirperschafteii , alle wisseiischaftlichen Vcreiiie liat,ten ihre Vertreter 
eiitsendet, wemi sie nicht in, corpore erschienen waren. Die ganze E c o l e  
cmtrak, Lehrer uiid Schiiler, denen c1t.r Lebcnde so liiiigr Fuhrer  ge- 
wcsen war, wollteu deli1 Dahingeschiedenen anf dew Wege zur Ruhestiitte 
nicht fehlen. Wpr inimer mit der Wissenschaft irgendwelche Fiihlurig 
hatte, war grkomnieri, den1 grossen Forscher die letzte Ehre zu er- 
weisen. Erst :iIs die Versaininlong die Kirche verlasseu hatte, konnte 
nian von der Zahl der Leidtriigenden eiiie Vorstellung gewinnen. Ueber 
das langgestreckte Notilei-ard St. Germain, his wcit iiber deli Wcst- 
biihnhof hiriaiis, liatt,e sich der  encllosn Zug entfaltet. 

Nnchdem die st.erbliche Hulle der Erde anrertraut war, liess sich 
noch einmal die Stimnie der Frerinde, der Amtsgenossen, der Schiiler 
vernehmeri. Graf d ' I -Tanssorir i l le  spracli im Nanieri der fraiiziisischen 
Akademie, R o l l a r i d  als Priisiderit, B e r t r a n d  als st,andiger Secretiir 
des Institotes , Wur t z im Nanien der Facultiiten der Wisserischafteri 
oiid der Medicin, C a u v c  t :tls Director drr I h ~ l e  centrule, hl el s e 1 1  s 
irn Naineti der Schuler. 

Mit inniger Bewegung leseti wir herite zurnal die beredten W'orte, 
in denen W u r t z  - der nun aucli bereits Vollendett: - seinen grossen 
Lehrer feierte. Wie hiitte die Trauerversanimlung auf dem Mont- 
parnasse an jenem Morgen ahiieii kiinnen , dass der Scheidegruss 
awh das Schwaiienlied des Redners war ,  dass schori nach kurzer 
Frist, kaum mehr nach Wocherr bemessen, clirselbe Erde, uiiter 
welcher man den Lehrer bettete, auch den Schiiler deckeii werde? 



Der Name Durn as ist in unverganglicher Schrift in die Aiinalen 
der Wissenschaft eingeschrieben. Es nimmt uns  gleichwohl nicht 
Wuiider, dass sich die Freunde, die Schuler, die Zeitgenossen nicht 
an dem Bilde genugen lassen wollen, welches der Griffel der Geschichte 
zeichrieri wird. Die Zuge, welche ihnen lieb geworden waren, sollen, 
weithiii sichtbar, in ragendein Marmor der Nachwelt erhalten bleiben. 
Unter den Auspicien P a s  teur ’s  hat sich das wissrnschaftliclieFrankreich 
geeinigt, dem beriihmten Gelehrten ein Denknial zu errichten. Aber 
von D u m a s  gilt, was er  einst selber von F a r a d a y  gesagt hatte, 
sein Nanie ist nicht ausschliessliches Eigenthum eines eineigen Volkes, 
und Mlniirr der verschiedensteii Nationen wollen daher mit den Lan- 
desgenossen des Dahingeschiedenen das Werk in die Hand nehmen. 

Ueber die Statte, an der sich das Deriknial erhebrn soll, konnte 
keiti Zweifel sein. Die Burger von A l a i s  erinnern sich mit Stolz, 
dash D u m a s  in ihren Mauern dns Licht der Welt erblickte. 
WO anders als a n  der Stelle, an welcher seine Wiege stand, an welclter 
ihm die goldenen Jahre der Jugend dahinflossen, nach welcher irt  
spaterm Jahren sein sehnsuchtsvoller Rlick so oft gerichtet war, wo 
anders kiiiinte man denkeii, dem grossen Forschpr das Standbild ZII 

errichten? 

A.  Tt‘. I-lofmann. 

A. $5‘. S c h a d e ’ s  Buehdruckerei (I, .  W o h a d e )  i u  Berlin, Stalls( .h~eiOerrtr.  4 i , 4 6  




