
Vorsitzender: Hr. E. F i s c h e r, Prasident. 

Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 

Der  Vorsitzende erijffnet die Sitzung rnit folgender An- 
sprache. 

I n  der Zeit, wo die Mehrzahl von uns in der Musse der 
Ferien Erholung von anstrengender Arbeit und Kraft zu 
neuem Schaffen suchte, hat ein Forscher, zu dem wir alle 
rnit Bewunderung und Verehrung aufblickten, seine ruhm- 
volle Laufbahn beschlossen. Am 8. September is t  das Ehren- 
mitglied unserer Gesellschaft, 

HERMANN Y O N  HELMHOLTZ 
nach eben vollendetem 73. Lebensjahr zu Charlottenburg in 
Folge eines Gehirnschlages gestorben. Wie zu erwarten war, 
hat die Trauerkunde weit iiber die wissenschaftlichen Kreise 
hinaus bei den Gebildeten aller Nationen schmerzliche Theil- 
nahme hervorgerufen; denn wenn da.s zur Neige gehende 
Jahrhundert rnit Recht das naturwissenschaftliche genannt 
wird, so ist aoch nicht zu bezweifeln, dass es  rnit H e l m -  
h o l t z  einen seiner vornehmsten Sohne verlor. , Diese 
Stimmung beherrschte unverkennbar die grosse Trauer- 
versammlung, welche am 12. September dem Geschiedenen 
die letzte aussere Ehre  erwies, und die gleiche Ueberzeugung 
muss sich Jedem rnit unwiderstehlicher Gewalt aufdrangen, 
der auch nur einen fliichtigen Blick auf den Umfang, die 
Tiefe und die Fruchtbarkeit seiner Geistesarbeit geworfen 
hat. Was  man schon vor 2 Jahrhunderten bei D e s c a r t e s  
und L e i b n i z  fast als ein Wunder amah, die mit schiipferischer 
Kraft verbundene , universale Durchbildung in allen realen 
Wissenschaften, das hat  H e l m h o l t z  in unserer Zeit der 
Arbeitstheilung noch einmal und wahrscheinlich zum letzten 
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Male gezeigt in der Fahigkeit, auf allen Gebieten der Natur- 
forschung, der Mathematik und Erkenntnisstheorie grund- 
legende Beobachtungen aozustellen und neue weittragende 
Theorien daraus abzuleiten. 

Diese staunenswerthe Vielseitigkeit des Wissens und 
Kiinnens wird etwas begreiflicher durch die Schilderung, 
welche H e l m h o l t z  selbst bei Gelegenheit seines 7Ojahrigen 
Qeburtstages in einer herrlichen Rede von seiner geistigen 
Entwicklung gegeben hat. 

Geboren am 31. August 1821 zu Potsdam als Sohn eines 
Gymnasiallehrers war  er in den ersten sieben Lebensjahren 
kranklich und vielfach an das Bett gefesselt; Bilderbiicher 
und Spiel mit Bauhiilzchen bildelen seine Unterhaltung. Schon 
hier zeigte sich die hervorragende Veranlagung fiir raumliche 
Betrachtungen; denn als e r  spater in der Schule an die Lehre 
der Geometrie kam, waren ihm zur Ueberraschung der Lehrer 
fast alle Thatsachen von den Kinderspielen her durch die 
Anschauung bekannt. Doch mehr als die abstracten Raum- 
formen fesselten ihn bald die Erscheinungen der  Wirklichkeit, 
und angeregt durch haufige Ausfliige in  die schiinen Um- 
gebungen seiner Vaterstadt wuchs mit der Liebe zur Natur 
seine Neigung zur Physik, deren erste Bruchstiicke ihm auf 
der Schule bekannt wurden. 

DHier war ein reicher und mannigfaltiger Inhalt mit der 
vollen Machtfiille der Natur ,  der unter die Herrschaft des 
begrifflich gefassten Gesetzes zuriickgefiihrt werden konntec. 
s o  lauten seine eigenen Worte, und der Wunsch, dies zu voll- 
bringer] war  der Gegenstand seiner Jugendtraume und ist 
das Programm seiner ganzen Lebensarbeit geblieben. Bei 
einer friihzeitig schon so ausgesprochenen Neigung zur 
spateren Berufsthatigkeit liegt die Gefahr einseitiger Ent- 
wicklung recht nahe. Was H e l m h o l t z  davor schiitzte, war  
ausser seiner Pflichttreue als Schiiler der Einfluss des philo- 
logisch und philosophisch hochgebildeten Vaters, und wenn 
der Sohn spater neben naturwissenschaftlichen Fragen auch 
die hiichsten Probleme der Erkenntnisstheorie zu behandeln 
oder die Verirrungen der Metaphysik erfolgreich zu bekampfen 
wusste, so wurde der Grund zu seinen Kenntnissen auf diesem 
Gebiete zweifellos durch die philosophischen Gesprache ge- 
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legt, welche er als Knabe den Vater mit Amtsgenossen hatte 
fiihren b8ren. 

Selbst bei der Wahl des Berufe konnte H e l m h o l t z  
1 noch nicht frei seiner Neigung folgen, sondern wurde durch 

aussere Umstande zum Studium der Medicin gefiihrt. Aber 
auch diesen Zwang hat  er' in spateren Jahren als ein Gliick ge- 
priesen. BNicht allein, dass ich in einer Periode in die Medicin 
eintrat, wo Jemand, der in physikalischen Betrachtungeweisen 
auch nur massig bewandert war ,  einen fruchtbaren jung-  
fraulichen Boden vorfand, sondern ich betrachte auch das 
medicinische Studium als diejenige Schule , welche mir ein- 
dringlicher und iiberzeugender als es irgend eine andere hatte 
thun kiinnen, die ewigen Grundsatze aller wissenschaftlichen 
Arbeit gepredigt hat, Grundsatze so einfach und doch immer 
wieder vergessen, so klar und doch immer wieder mit 
tauschendem Schleier verhangtc. 

So wurde e r  1838 Ziigling des Friedrich Wilhelms- 
Instituts , einer militairarztlichen Lehranstalt in Berlin , voll- 
endete bier seine Universitatsstudien und trat 1843 als 
Compagniechirurg zu Potsdam in den praktischen Militair- 
dienst. Schon war  e r  der wissenschaftlichen Welt nicht 
mehr unbekannt, denn seine Doctorschrift aus dem Jahre  1842 
behandelte eine wichtige anatomische Beobachtung, den Ein- 
tritt der Nervenfasern in die Ganglienzellen. Die Geschichte 
dieser ersten Entdeckung ist bezeichnend fiir die Schwierig- 
keiten , welche sich damals einer Experimentaluntersuchung 
entgegenstellten. Weil mi kroskopische Demonstrationen im 
Lehrplane jener Zeit fast ganz fehlten, hatte der wissens- 
durstige Student schon lange den Wunsch gehegt, zur Selbst- 
belehrung ein eigenes Mikroskop zu hesitzen, ohne aber die 
Mittel dafiir aufbringen zu kiinnen. Da erkrankte e r  am 
Typhus, wurde monatelang in der Berliner Charit6 unentgelt- 
lich rerpflegt und fand bei der GenesuDg in den aufgesparten 
kleinen Einkiinften die fiir den Erwerb des Instruments aus- 
reichende Summe. 

Dasselbe kam dann bald bei jener anatomischen Unter- 
suchung zu Ehren und diente auch bei einer zweiten bio- 
logischen Arbeit iiber Gabrung und Flulniss ,  welche er un- 
mittelbar nacbher in dem Laboratorium ron G. M a g n u s  
ausfiihrte. Durcb dieselbe trat H e l m h o l t z  zum ersten Male 
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in Beziehungen zur Chemie, allerdings zunachst mehr im 
streitbaren Sinne; denn er  bewies durch seine Versuche 
scharfer, als es C a g n i a r d  d e  l a  T o u r  oder S c h w a n n  
m6glich gewesen war, dass beide Vorgange keineswegs, wie 
L i e b i g lehrte , rein chemische Zersetzungen seien , dass na- 
mentlich die alkoholische Gahrung durchaus an die Anwesen- 
heit der Hefepilze gebunden sei, die nur durch Fortzeugung 
entstehen. 

Aber neben diesen Experimentaluntersuchungen , welche 
schon die Neigung verrathen , Probleme von fundamentaler 
Bedeutung anzugreifen , vollbrachte der jugendliche Forscher 
eine theoretische Arbeit, welche zu den glanzendsten Gross- 
thaten der Physik gehijrt und allein zur Begriindung seines 
Ruhmes geniigen wiirde, die allgemeine Formulirung des Ge- 
setzes der Erhaltung der Kraft (1847). Die Anregung dazu 
erhielt er gerade so wie R o b e r t  M a y e r  durch physiologische 
Betrachtungen. Wahrend seiner Studienzeit fiihlte e r  sich 
namlich am meisten durch den grossen Physiologen J o h a n n e s  
Mi i l le r  angezogen, um welchen sich gerade zu jener Zeit eine 
stattliche Schaar begeisterter und talentvoller Schiiler, wie 
E. d u  B o i s - R e y m o n d ,  B r i i c k e ,  V i r c h o w ,  versammelt 
hatte. 

In  diesem geistig angeregten und unternehmungslustigen 
jugendlichen Kreise stiess die herrschende, von S t a h l  iiber- 
lieferte und auch von Mi i l le r  noch getheilte Anschauung, 
dass die Wirksamkeit der physikalischen und chemischep 
Krllfte im Organismus der Oberherrschaft einer im Tode ver- 
schwindenden Lebenskraft unterworfen sei, auf ernstliche Be- 
denken und H e l m h o l t z ,  der unter ihnen physikalisch am 
besten gebildet mar, kam durch reifliche Ueberlegung zu dem 
Schluss, dass die Theorie S t a h l ’ s  jedem lebenden Karper 
die Natur eines Perpetuum mobile beilege. Das fiihrte ihn 
weiter zu der Frage:  Welche Beziehungen miissen zwischen 
den verschiedenartigen Natarkriiften bestehen , wenn allge- 
mein kein Perpetuum mobile miiglich sein soll? Die Antwort 
darauf gab er  in der Abhandlung iiber die Erhaltung der 
Kraft. Das  darin ausgesprochene Princip war  keineswegs 
ganz neu. In der Mechnnik galt es seit Jahrhunderten, und 
frir die Beziebnngen zwiscben Wgrme und Arbeit war  es von 
C a r n o t ,  J o u l e  und R. M n y e r  kurz vorher erkannt. Aber 
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diese Einzelsatze hat H e l m h o l t z ,  welcher iibrigens mit den 
Untersuchungen seiner Vorganger nur wenig bekannt ge- 
worden war, a h  Specialfalle unter ein ganz allgemeines Gesetz 
geordnet und an der Hand der Thatsachen gezeigt, dass das- 
selbe fiir alle niechanischen, thermischen , elektrischen, mag- 
netischen , optischen ader chemischen Vorgange giiltig ist. 
Wie man auch die Prioritatsfrage ansehen will, jedenfalls 
bleibt H e l m h o l t z  das Verdienst, die allgemeine mathema- 
tische Formulirung und die sichere Begriindung des Energie- 
geaetzes gegeben zu haben. 

Dass dasselbe jetzt zusammen mit dem Princip der Un- 
zerstorbarkeit des Stoffs die Grundlage unserer ganzen Natur- 
betrachtung bildet , dass ferner aeine weitere Ausgestaltung 
und Ausniitzung eine der dankharsten Aufgaben der Physik 
geworden ist, sind allbekannte Dinge. 

In  schroffem Gegensatze zu ihrer wahren Bedeutung 
stand die Aufnahme, welche die H e l m  holtz’sche Darlegung 
bei den alteren Physikern fand. Mit der Sbhandlung ron 
R. M a y e r  iiber das mechanische Aequiralent der Warme 
theilte sie das Schicksal, von P o g g e n d o r f f ,  dem Redactor 
der Annalen der Physik, abgewiesen zu werden; auch in den 
Kreisen der Berliner Akademie wurde sie fiir ein Product 
H e g e  I’scher Philosophie gehalten und mit grossem Misetrauen 
betrachtet. Um so freudigeren Beifall fanden die neuen Ideen 
bei seinen jiingeren Freunden, namentlich E. d a  B o i s - R e y -  
m on  d und bei den Mitgliedern der kurz vorher begriindeten 
physikalischen Gesellschaft zu Berlin. H e l m h o l t z  selbst er- 
hielt durch die Buffindung des Energiegesetzes unmittelbare 
Anregung zu einigen experimentellen Versuchen uber Stoff- 
wechsel und iiher Wlrmeentwicklung bei der Muskelaction, 
welche ihm besondrren Nutzen brachten, weil sie von Neuem 
die Aufmerksamkeit von J. M i i l l e r  erregten. Denn dessen 
Bemiihungen und Einfluss bei der -Preussischen Unterrichts- 
verwaltung rerdankte es H e l m h o l t z ,  dass P r  1848 aus dem 
Militairdienst entlassen und als Lehrer der Anatomie an 
die Kunstakademie zu Berlin berufen wurde. Schon im 
folgenden Jahre ging er an Stelle von B r i i c k e  als Pro-  
fessor der Phyiiologie und allgemeinen Pathologie an die 
Universitat zu Kenigsberg. 
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Hier begann die lange Reihe gllinzender Entdeckungen, 
welche H e l m  h o 1 t z an die Spitze der experimentellen Phy- 
siologie stellten, mit der genauen Messung der Zeit, welche 
zur Fortptlanzung eines Reizes iu motorischen Nerven und 
im Riickenmark erforderlich ist. Bald darauf folgte die Er- 
findung des Augenspiegels, welche eine neue Epoche in der 
Augenheilkunde herbeifiihrte. Aber sie bildete nur den An- 
fang der umfassenden Untersuchungen iiber das Sehen, in 
welchen physikalische, physiologische und anatomische Re- 
obachtungen einander abl6sen und welche schliesslich in 
mustergiltiger Form in dem grossen Handbuch der physio- 
logischen Optik zusammengestellt sind. Die viillige Reform 
der Dioptrik, die richtige Erklarung der Accomodation und 
die bessere Begriindung der von T h. Yo u n g aufgestellten 
Theorie der Farbenempfindung bilden neben vielem Anderen 
die Frucht dieser klassischen Studien, an welche spater (1873) 
noch eine erschiipfende Untersuchiing iiber die Grenzen der 
Leistungsfahigkeit der Mikroskope ankniipft. Noch wunder- 
barer sind die akustischen Arbeiten; auch hier miissen wieder 
alle Hiilfsmittel der experimentellen Kunst und der mathe- 
matischen Analyse seinem Genie gehorchen, bis das ganze 
Gebiet vom anatomischen Bau des Obres bis zurn Wesen 
der Harmonie erobert ist. Sein zweites beriihmtes Werk 
,die Lehre von den Tonempfindungenc giebt Kunde von der 
Arbeit, welche niithig war ,  um das Rathsel der Consonanz 
und Klangfarbe zu liisen und der Musiklehre eine neue, 
festere Begriindung zu geben. 

So gross der Umfang und die Tiefe solcher Studien 
auch selbst bevorzugten Denkern erscheinen rniigen , das 
Uebermaass geistiger Kraft, iiber welches H e l m h o l t z  ver- 
fiigte, fand darin kein Geniige, denn niemals hat er aufge- 
hijrt, nebenher physikalische oder mathematische Aufgaben 
ganz anderer Richtung PU bearbeiten, und als e r  endlich im 
Jahre  1871 auch nach seiner ausseren Stellung zur Physik 
ubergegangen war, ist seine schijpferische Thatigkeit fast aus- 
schliesslich dieser Disciplin gewidmet gewesen. Um eine getreue 
Schilderung derselben zu geben, miisste man die Geschichte 
der Physik in den letzten 40 Jabren schreiben, so umfassend 
und tiefeingreifend ist auch dort sein Wirken. Drum konnen 
hier nur noch diejenigen Untersuchungen fliichtig erwahnt 
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werden, welche specie11 die Chemie beriihren. Das gilt ZU- 

nachst von einer mathematischen Betrachtung der Wirbel- 
bewegungen in Fliissigkeiten. Indem H e l m h o l t z  das Pro-  
blem, a n  welchern sich die grossen Mathematiker seit E u l e r  
vergebens versucht batten, Ioste, gelangte er zum Begriff 
des Wirbelfadena und Wirbelrings. Letztere sind bei ge- 
wissen Voraussetzungen iiber die Natur der Umgebung un- 
zerstiirbar und ziehen sich gegenseitig an oder stossen sich 
a b ,  j e  nach der Art  der Bewegung. Sie besitzen also die 
wesentlichen Eigenschaften , welche wir den chemischen 
Atomen beilegen und bekanntlich hat  der mit He 1 m h o 1 t z 
befreundete, grosse schottische Physiker W. T h o  m s o n  nicht 
geziigert, diese Analogie fiir den Ausbau der Atomlehre zu 
benutzen. O b  seine Betrachtungen einen realen Werth haben, 
muss allerdiogs die Zukunft erst zeigen. 
. Von acuterer Wirkung fiir unsere Wissenschaft sind 
jedenfalls die Beitrage, welche H e l  m h o 1 t z zur Thermo- 
dynamik chemischer Vorgange geliefert hat, und welche na- 
mentlich die als umkehrbare Processe zu betrachtenden Disso- 
ciationserscheinungen von einer neuen Seite beleuchten. 

Noch mehr Fiirderung darf die Chemie endlich von 
seinen elektrischen Studien erwarten, durch welche u. A. die 
elektrochemische Theorie von B e r z e l i  u s  zu neuem Leben 
erweckt worden ist. Wie e r  in der geistvollen, zum Ge- 
dachtniss von F a r a d a y  1881 gebaltenen Rede darlegt, fiihrt 
das elektrolytische Gesetz F a r a d a y ' s  in Verbindung mit 
der modernen Atomlehre zu dem Schluss, dass bei der 
Elektrolyse auch die Elektricitat, positive sowohl wie negative, 
in bestimmte Elementarquanta getheilt ist,  welche sich wie 
Atome der Elektricitat verhalten, und dass jedes Ion f i r  
jeden seiner Valenzwerthe mit einem solchen elektrischen 
Elementarquantum vereinigt ist. 

Da nun die meisten chemischen Verbindungen, auch 
solche, welche man gewiihnlich als Nichtelektrolyte bezeich- 
net, unter den ricbtigen Bedingungen die Merkmale der 
Elektrolyse zeigen, da  ferner Bbei weitem die machtigsten unter 
den chemischen Kraften elektrischen Ursprungs sindc , so 
folgert H e l m h o l t z  weiter, dass jedes chemische Atom an 
jeder Valenzstelle mit einem solchen elektrischen Quantum 
positiver oder negativer Art  beladen sei, und dass bei der 
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Vereinigung zweier Atome die einander entgegengesetzten 
Ladungen an einander haften. Dass die machtig aufstrebende 
Elektrochemie der Neuzeit in dieser Theorie schon viele An- 
regung gefunden hat und wohl noch mehr finden wird, ist 
unbestrei tbar. 

Aber nicht nur  die Erscheinungen der Wirklichkeit haben 
das Interesse des grossen Forschers gefesselt. Durch die 
Untersuchungen iiber Sinnesempfindungen wurde e r  auch auf 
das Gebiet der Erkenntnisstheorie gefiihrt. Seine Betrach- 
tungen gipfeln hier in dem Satze, dass ,die Sinnesempfin- 
dungen nur Zeichen fiir die Beschaffenheit der Aussenwelt 
sind, deren Deutung durch Erfahrung gelernt werden muss(. 
Am ausfiihrlichsten entwickelte e r  diesen Gedanken in der 
gehaltvollen Rede ,Die Thatsachen in der Wahrnehmunga 
nachdem er 9 Jahre  friiher (1869) ankniipfend an eine Unter- 
suchung von R i e m a n n  in einem Vortrage BUeber den Ur- 
sprung und die Bedeutung der geometrischen Axiomea, letztere 
ebenfalls als Erfahrungssatze gekennzeichnet hatte. 

Der  aussere Lebensgang von H e 1  m h o 1 t z war bewegter 
als hei den meisten Gelehrten. Nicht nu? dass e r  ofters 
den Aufentbalt wechselte, wie e s  bei hervorragenden und 
deshalb vie1 begehrten Unirersitatslehrern in der Regel der 
Fall ist, aber fast ebenso oft hat  er die Berufsthatigkeit ver- 
andert. Wie e r  als Militairarzt begonnen und in rascher 
Folge Lehrer an der Berliner Kunstakademie, dann Professor 
der Physiologie und Anatomie zu Konigsberg wurde, ist 
schon erwahnt. Von dort ging er 1855 in gleicher Eigen- 
schaft nach Bonn und 3 Jahre  spater nach Heidelberg, wo 
er  nur noch die Physiologie zu vertreteo hatte. 1871 iiber- 
nahm er als Nachfolger seines ehemaligen Lehrers G. M a g n  u s  
die Professur der Physik zu Berlin. Als man ihn endlich 
17 Jahre  spater an die Spitze der auf Anregung von W. 
v. S i e m e n s gegriindeten Physikalisch - technischen Reichs- 
anstalt rief, blieb e r  auf dringenden Wunsch seiner Collegen 
und der Preussischen Unterrichtsverwaltung im alten Ver- 
bande der Universitat, und erst der Ausbruch der todtlichen 
Erankheit setzte seiner Lehrthatigkeit, welche zuletzt auf 
Vorlesungen iiber specielle Kapitel der mathem atischen Physik 
beschrankt war ,  ein Ziel. Die Wirkung von H e l m h o l t z  
Vortrag auf die Studirenden ist nach dem Grade ihrer Be- 
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gabung und Vorbildung recht verschieden gewesen, da  er in 
Folge seiner eigenen Geistesanlage rielleicht unbewusst an 
den Zuhorer bohere Anspriiche stellte, als es in elementaren 
Vorlesungen iiblich ist. Dafiir wirkte e r  auf die fortge- 
scbritteneren Schiler urn so anregender und nachhaltiger. 
Das vollkommenste Zeugniss seines hervorragenden Lehr- 
talents und seiner machtvollen Darstellungskunst hat er sich 
aber in den zahlreichen Reden und populdren Vortragen ge- 
geben, welche nach Form und Inhalt mit Recht als Meister- 
werke gelten. Hier sucht und findet nicht allein der gebil- 
dete Laie, sondern ebenso der Naturforscher wissenschaftliche 
Belehrung und kunstlerischen Genuse. In  ihnen spiegelt sich 
aber auch neben der vollkommenen Harmonie des Geistes 
der sittliche Ernst  und die vornehme Gesinnung des Ver- 
fassers wieder. Den vollen Eindruck seiner edlen Person- 
lichkeit konnten allerdings nur diejenigen in sich aufnehmen, 
welcben es  vergonnt war, mit ihm in unmittelbaren Verkehr 
zu treten. Neben tiefer Gemiithlichkeit war Besonnenheit 
der Grundzug seines Charakters, welche aus der Klarheit 
des Denkens und Empfindens entsprang und sich ausserlich 
in grosser Rube und Sicherheit des Wesens zu erkennen gab. 
Dazu gesellte sich wohlwollende Freundlichkeit gegen Jeder- 
mann, Milde des Urtheils in perstinlichen Fragen,  weiter 
Blick in geschaftlichen Diligen und die Gewohnheit, bei allen 
wichtigen Entscheidungen nur  sachlichen Erwagungen zu 
folgen. Der Summe solcher Eigenschaften verdankte H e l m  - 
h o l t z  die schwarmerische Verehrung der Schuler und Freunde, 
die neidlose Anerkennung der Collegen und den maassgeben- 
den Einfluss in den zahlreichen Behorden oder Corporationen, 
welchen er  wahrend der letzten Periode seines Lebens angehiirte. 

Reiche aussere Ehren sind ihrn erwiesen geworden; zumal 
die Feier seines i 0  jabrigen Geburtstags gestaltete sich zu 
einer 80 grossartigen Huldiguog, wie sie wohl noch keinem 
Gelehrten zu Theil wurde. 

Und wenn der befangene Blirk der Zeitgenossen im 
Staunen uber die Hohe seines Gedankenflugs den ganzen Um- 
fang seines Wirkens kaum zu umfassen vermochte, so wird 
der Nacbwelt der Einfluss seiner Arbeit auf den Fortschritt 
der Wissenschaft klarer und drum die h a f t  seines Genius 
noch gewaltiger erscheinen. 
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I Leider bin ich genijthigt, so falirt der Vorsitzende fort, 
Ihnen noch drei weitere Trauermeldungen zu machen. Am 
6. October ist der verdienstvolle Botaniker 

NATHANAEL PRINGSHEIM, 
welcher unserer Gesellschaft seit vielen Jahren angehorte, 
nach kurzer Krankheit in Berlin verschieden. Geboren 1823 
zu Wziesko in Schlesien, begann er  seine Studien zu Breslau 
als Mediciner, ging nber bald zur Botanik i b e r  und promo- 
virte in diesem Fache zu Berlin. Hier habilitirte e r  sich 
1851 als Privatdocent und wurde 5 Jahre  spater in  die 
Akademie der Wissenschaften aufgenommen. 1864 folgte er 
einem Rufe a n  die Universitat Jena  als Nachfolger von 
Schleiden, kehrte aber  1868 nach Berlin zuriick, urn von 
nun an als Privatgelehrter und Akademiker auschliesslich 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu leben. Zu dem Zwecke 
griindete er aus eigenen Mittelu ein botanisches Laboratorium, 
in welchem auch eine kleine Anzahl jiingerer Fachgenossen 
Aufnahme fanden. 

Der Schwerpunkt von P r i n g s h e i m ’ s  wissenschaftlichen 
Leistungen liegt auf rnorphologischem und entwicklungsge- 
schichtlichem Gebiete. Seine Untersuchung B iiber die Be- 
fruchtung und Keimung der Algen und das  Wesen des Zeu- 
gungsaktesa, welche eine ganze Reihe ahnlicher Studien im 
Gefolge hatte, ist nicht allein von grundlegender Bedeutung 
f i r  die Kenntniss der Algen und Gefasskryptogamen ge- 
wesen, sondern hat  auch die allgemeine Lehre von der Zeu- 
gung beeinflusst. Weniger gliicklich war  P r i n g s h e i m  bei 
den miihsamen yersuchen, die Rolle des Chlorophylls bei 
der Assimilation der Kohlensaure zu ermitteln. Aber wenn 
auch seine Annahrne, dass der Farbstoff nur eine Schutz- 

Wir aber  dirfen uns gliicklich schiitzen, einen solchen 
Meieter in  unserer Mitte gesehen und unter dem lebendigen 
Eindruck seiner Personlichkeit den wahren Maassstab f i r  
geistige und sittliche Grosse gewonnen zu haben. 
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I In  Ziirich starb am 5. August der Professor der Chemie 
~ am eidgenijssischen Polytechnicum 

wirkung ausiibe, heute wohl von keinem Pflanzenphysiologen 
mehr getheilt wird, SO oerdankt man ihm doch eine Reihe 
von Beobachtungen iiber den rathselhaften Vorgang, welche 
der spateren L6sung der wichtigen Frage wohl zu Statten 
kommen magen., 

Ein weiteres Verdienst von P r i n g s h e i m  ist die Griin- 
dung und dauernde Leitung der SJahrbiicher fiir wissen- 
schaftliche Botanikr: , welche zu den angesehensten Zeit- 
schriften seines Fachs gehoren. 

KARL HEUMANN 
im Alter von 43 Jahren. Er studirte zuerst an der techni- 
schen Hocbschule seiner Vaterstadt Darmstadt, dann in 
Heidelberg unter R. B u n s e n ,  und zuletzt in Berlin unter 
personlicher Leitung von A. W. H o f m a n n .  Nachdem er  
spater in Heidelberg promovirt hatte, wurde er Privatdocent 
zu Darmstadt. Seit dem Jahre  1877 war e r  als Assistent 
und Professor in der chemisch - technischen Abtheilung des 
Ziiricher Laboratoriums thatig und erwarb sich in dieser 
Stellung durch seine Leistungen als Lehrer sowie durch 
seine personliche Liebenswhdigkeit die Anerkennung der 
Collegen und die Zuneigung der Studirenden. 

Literarisch bekannt wurde H e u m a n n  zuerat durch 4 Ab- 
handlungen ,Beitrage zur Theorie leuchtender Flammena, 
in  welchen er den Nachweis fiihrte, dass das Leuchten 
der gewohnlichen Flammen durch die von D a v y  be- 
hauptete Anwesenheit von festem Kohlenstoff erkliirt werden 
miisse. Sehr eingehend beschaftigte er sich ferner mit der 
Zusammensetzung und den Derivaten des Ultramarins. Spater 
folgten zahlreiche kleinere Arbeiten iiber Azo- und Diazo- 
korper, iiber die Chloride der Schwefelsaure und schwefligen 
Saure, uber Phenylderivate des Aethans u. s. w. Die gliick- 
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lichste Beobachtung H e u m a n n ’ s  war aber die neue Synthese 
des Indigos aus Phenylglycin, welche eine Zeit lang in tech- 
aischen Kreisen Aufsehen erregte, weil man glaubte, dass 
sie sich zur fabriksmassigen Darstellung des Farbstoffs eignen 
werde. 

Ein besonderes Verdienst hat sich He u m a n  n endlich 
durch seine BAnleitung zum Experimentiren bei Vorlesuogen 
iiber anorganische Chemiec erworben. In dem Buche sind 
nicht allein die in der Literatur beschriebenen, sondern auch 
sehr viele friiher nur in der Tradition der Laboratorien be- 
kannte Vorlesungsversuche der besten Lehrer  zusammengestellt 
und vielfach durch eigene Beobachtungen des Verfassers er- 
ganzt. I n  Folge dessen ist das Werk ,  welches schon die 
2. Auflage erlebte, fiir den jiingeren Docenten der Chemie 
und noch mebr fiir den Vorlesungsassistenten ein fast unent- 
behrlicher Rathgeber. 

Die vielverzweigte Thatigkeit des kenntnissreichen und 
strebsamen Forschers wurde leider durch ein Lungenleiden 
vielfach unterbrochen, welches vor 11 Jahren angeblich nach 
dem Einathmen von Chlordampfen begann und schliesslich 
zum Tode fiihrte. 

Am 25. J u l i  verschied plijtzlich zu London 

im Alter von 49 Jahren in Folge von Diabetes mellitus. 
Auf den Wunsch des Vaters widmete e r  sich zuerst dern 

Ingenieurfach, ging aber bald zur Chemie iiber und wurde 
Schiiler des Owens College zu Manchester. Nach Beendigung 
der Studien war  er kurze Zeit in der Soda-Industrie thatig 
und wurde dann Assistent an dem bekannten Laboratorium 
des Thornashospitals zu London. W r i g h t  war eine viel- 
seitig angelegte Natur, den es drangte, sein Beobacbtungs- 
talent und seine Neigung zu theoretischen Speculationen auf 
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den verschiedensten Gebieten der technischen, systematischen 
und physikalischen Chemie zu bethatigen. Noch aus seiner 
Studienzeit stammt seine erste Publication iiber die Wirkung 
des Lichts auf photographische Papiere. Dann folgen werth- 
volle Untersuchungen iiber die Pflanzen- Alkaloi'de, namentlich 
iiber die Opiumbasen, welche er zum Theil gemeinschaftlich 
mit M a t t h i e s s e n  oder B e c k e t t  u. A. ausfiihrte, oder uber 
Terpene und atherische Oele. Gleichzeitig beschaftigte e r  
sich mit analgtischen Arbeiten bei der Soda- und Schwefel- 
saurefabrikation, mit anorganischen Versuchen iiber Palladium- 
wasserstoff, Mangansuperoxyd, Metalllegirungen und eingehend 
mit verschiedenen Problemen der chemischen Dynamik. Be- 
sonders zahlreich sind auch seine technischen Mittheilungen 
iiber Fragen der Soda-, Seifen- und Leuchtgasfabrikation, iiber 
Anwendung von Kupferammoniumverbindungen, Aluminium- 
legirungen u. 8. w. Welches Ansehen W r i g h t  schon friih- 
zeitig in seinem Vaterlande genoss, beweist der Umstand, dass 
man ihn 1874 zur Uebernahme einer der bekannten Abend- 
vorlesungen in der Royal Institution einlud und ihn spater 
als Mitglied in die Royal Society aufnahm. 

Die Versammlung erhebt sich, um das Andenken der 
Gestorbenen zu ehren. 



Zu den Geschaften iibergehend erwahnt der Vorsitzende zuniichst, 
dass die in  der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 
1894 beschlossene Aenderung der Statuten vom Oberprasidenten der  
Provinz Brandenburg unter dem 8. August 1894 genehmigt worden 
sei und seitdem zu Recht bestehe. Dem nachsten Heft der Berichte 
werde ein Blatt beigelegt werden, welches diese Aenderung als Nach- 
t rag zu den bisher geltenden Gesellschaftsstatuten bringe. 

Nachdem der Vorsitzende hervorgehoben hatte, dass der Wieder- 
beginn der Gesellschafts- Arbeiten in gliicklicher Weise durch den 
aussergewiihnlichen Gegenstand der Tagesordnung, den umfassenden 
Vortrag des Hrn. Prof. R. F i t t i g  ails Strassburg iiber die von ihm 
mit so vielem Erfolge studirten ungesattigten Sauren inaugurirt werde, 
begriisst e r  ausser Hrn. F i t  t i g  die anwesenden auswartigen Mitglieder, 
HH. Prof. A n s c h i i t z  aus Bonn und Dr. B i l t z  aus Greifswald. 

A m  Schlusse des mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrages 
sprach der Vorsitzende Hrn. Prof. F i t t i g  den Dank der Gesellschaft 
fiir seine interessanten Mittheilungen aus. Dieselben hatten von 
Neuem bewiesen , welch’ grossen Nutzen solche zusammenfassenden 
Darstellungen griisserer Experimentalarbeiten durch die Autoren selbrrt 
darbieten, und er zweifle nicht daran, dass allen Anwesenden die reiche 
Belehrung des Abends hiichst willkommen gewesen sei. 

z u  ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren : 
E h r i n g ,  C., Miinchen; 
K r e i c h g a u er  , A n  t o  11, 

P a u l ,  J., 1 Wiirzburg; 
S t r a u s s ,  P., 
F i n k ,  E., Charlottenburg; 
L e w i n s k y ,  Dr. M., 
Euler ,  H. v o n ,  , 

K r e i c h g a u e r ,  A n d r e a s ,  
P r e n t i c e ,  B., 
K i j t h n e r ,  P., 
W r h b l e w s k i ,  Dr. A., Bern; 
S e i t e ,  C. A. C., Ziirich; 
M e u l e n ,  P. H. v a n  d e r ,  Leeuwarden, Holland; 
W a g n e r ,  Prof. G., Warschau. 

I Berlin; 

Halle; t 

Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen d ie  

W a c k e r ,  Dr. L e o n h a r d ,  Amalienstr. 92, I, Miinchen (durch 
Herren : 

L. L e d e r e r  und G. C o h n ) ;  

Chem. Inst., Riel 
( d u r c h T h . C u r t i u s  und L. R i i g h e i m e r ) ;  

Z i n  k e i s e n  Ed., 
D e t e r t ,  W., 
L e h m a n n ,  L., 
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V o r t m a n n ,  Dr. G e o r g ,  Fuchsthalerstr. 8, Wien I V  (durcb 

M i l l e r ,  Dr. F e r d . ,  Mainkur bei Frankfurt a. M. (durch F. 

R i i d t ,  Herm. ,  Rohrbacherstr. 14, Heidelberg (durch 8. B i l t z  

W e i l e r ,  M a x ,  Gaisbergstr. 27, Heidelberg (durch P. J a n -  

K r a u t h ,  W i l h . ,  Niddastr. 64, Frankfurt a. M. (durch E. 

S t i e g l i t z ,  Dr. J u l i u s ,  Universitat, Chicago (durch U. N e f  

T i e s e n h o l t ,  W o l d e m a r ,  Techn. Inst., St. Petersburg (durch 

N a s c h h o l d ,  W., Techn. Hochschule, Stuttgart (durch C. 

A r c h d e a c o n ,  W. H., Yorkshire College, Leeds 
N i r s t ,  H. K., 1 (durch J. B. C o h e n  und H. I n g l e ) ;  
L e h m a n n ,  Apotheker, Marianuenstr. 11,II, Berlin N W .  (durch 

F. T i e m a n n  und G. L e b b i n ) ;  

Genf (durch C. G r a e b e  1 und P. A. G u y e ) ;  

R a t e a n n ,  Dr. A. d e ,  Boulevard 
des Philosophes 8, 

J o r d a n ,  C., Chem. Inst., 
S t a n  o j  e w i t s c h ,  D. J.,Ingenieurlieutenant, Chem. techn.Labor., 

Stuttgart (durch C. H a e u s s e r m a n n  und M. P h i l i p ) ;  
C l a i r m  on  t ,  W a l t e r ,  Chemieschule, Miil- 

hausen i. E. 

R. W e g s c h e i d e r  und C. P a a l ) ;  

K l i n g e m a n n  und A. P a g e n s t e c h e r ) ;  

und L. G a t t e r m a n n ) ;  

nasoh und L. G a t t e r m a n n ) ;  

U h l e m a n n  und C. E i c k e m e y e r ) ;  

und 0. T h u r n a u e r ) ;  

A. K u r b a t o w  und L. J a w a i n ) ;  

H a e u s s e r m a n n  und M. P h i l i p ) ;  

(durch 
E. N o e l t i n g  und 

K r o l l ,  M., Fabrik Poznanski, Lodz, Polen 

(durch . 
J. H. v a n ' t  H o f f  und 

H. G o l d s c h m i d t ) ;  !' 

M o h r ,  E. C. J., Schotersingel 53, 

B r a s c a m p ,  E. W., Kerkstraat 454, 
Haarlem 

Amsterdam 
I l l g e n ,  Dr. Herm. ,  Crimmitschau i. S. (durch E. R i m b a c h  

P e r k i n ,  J. M o l l w o ,  Chem. Labor., Wiirzburg (durch A. 
und G. P i s t o r ) ;  

H a n t z s c h  und F. R e i t z e n s t e i n ) .  

F u r  die Bibliothek sind als Geschenk eingegangen : 
739. Power ,  F r e d e r i c h  B. Descriptive Catalogue of essential oils and 

organic preparations. New York (1594). 
740. Ahrens ,  Fe l ix  B. Organische Chemie fiir Aerzte in 12 Vorlesungen. 

Stuttgart 1894. 
741. Bunge,  N. Cursus der chemischen Tecbnologie. 1. Lfrg. (Wasser, 

Brennstoffe, Heizung, Beleuchtong). Kiew 1594. (Russisch.) 



742. V. v. Richter’s Chemie der Kohlenstoffverbindungen oder organische 
Chemie. 7. Aufl. Bearbeitet von R. Anschtitz. I. Bd.: Die Chemie 
der Fettkbrper. Bonn 1594. 

396. L a d e n b u r g ,  A. HandwBrterbuch der Chemie. Lfrg. 63. (Valerian- 
siroren -Verwandtschaft). 

743. H i u s s e r m a n n ,  C. Industrielle Feuerungsanlagen. I. Hilfte. Stutt- 
gart 1894. 

744. Curtman,  Chas. 0. Lessons in qualitative and volumetric chemical 
analysis. 4 edit. St. Louis 1594. 

441. Haller. Rapport de . . . . Comite 19. Produits cbimiques et phar- 
maceutiques, materiel de-la pein ture, parfumerie, savonnerie. (Exposition 
internationale de Chicago en 1S93). Paris 1894. 

Der Vorsitzende: 
E. F i s c h e r .  

Der Schriftfiihrer: 
A. P i n n e r .  

Mittheilungen. 
486. Rudolph Fittig: Ueber ungesiittigte S%uren. 

(Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 15. October 1894.) 

Meine Herren! 
BLes acides non saturks ont BtB jusqu’ici fort peu BtudiBs, princi- 

palement dans la serie grasseu. Mit diesen Worten beginnt eine im 
Juni dieses Jahres  von einem jungen franzosischen Chemiker publi- 
cirte Abhandlung 1). Die Worte hatten gewissermaassen etwas 
Triistendes fiir mich, denn ich war, aufrichtig gesagt, schon bisweilen 
in Furcht, dass die Detailstudien, welche mich und eine grosse An- 
zahl meiner Schiiler so lange Zeit hindurch vorzugsweise beschaftigt 
haben, die Facbgenossen ermiiden kiinnten, dass diese von den immer 
wiederkehrenden Abhandlungen iiber ungesattigte Sauren allmahlich 
etwas iibersattigt werden konnten. Auch die ehrenvolle Aufforderung 
unseres verehrten Vorstandes, Ihnen heute einen zusammenfassenden 
Bericht iiber diese Untersuchungen zu geben, ist mir ein Beweis 
dafiir, dass meine Befiirchtung nicht ganz zutreffend war ,  aber auch 
zugleich dafiir, dass die obigen Worte des franzosischen Chemikers 
heute doch wohl nicht mehr ganz richtig sind. Sie waren es, glaube 
ich, als ich meine Untersuchungen begann, es war  damals nur eine 

Moureu ,  Ann. Chim. Phys. [7], 2, 145. 


