
388 1 

J 0 II A N Ii J 15 CDA H 1,. 

Die Methode zur Stickstoffbestimmung, welche K j e l d a h l  vor 
17 Jahren publicirte’) und welche jetzt iiberall eingefiihrt ist, wo 
man thierische und pflanzliche Stoffe analysirt, hat seinen Namen wohl 
am meisten beriibmt gernacht. Der  Werth der Methode ist ungemein 
gross; wer aus eigener Erfahrung die Arbeit mit der W i l l - V a r r e n -  
t r a  p’scben Methode gekannt hat, erkennt mit lebbafter Dankbarkeit 
die nusserordentliche Erleichterung, welche K j e l d  ahl’s  Methode ge- 
wiihrt, ganz besonders bei der Analyse von Fliissigkeiten. D e r  
Umstand, dass eine Stickstofbestimmuug wohl die einfachste quau- 
titative Bestirnmung wurde, hat  selbstverstiindlich das Studium der 
Umbildung stickstoffhaltiger Korper im Organismu3 im bachsten 
Grade  begiinstigt. K j e l d a b  1 bat entschieden Recht gehabt, wenn 
er die Erwartung hegte, dass mit seiner Methode Fragen geliist werden 
kiinnten, welche bis dahin nicht oder in ‘ganz ungenigender Weise 
bearbeitet waren, weil eben die Schwierigkeit und Laugsarnkeit der  
altereu Methoden bier hinderlicb waren, besonders bei der Unter- 
s u c h u n ~  der leicht zersetzlichen organischen Kiirper. E3 sind des- 
halb eben die physiologischen winsenschnften gewesen, welohe in  
erster Linie Nutzeii aus der Metbode gezogen haben; dass I c j e l -  
d a h l ’ s  Methode fiir agriculturcbemiscbe und techniscbe Untersu- 
chungen sowie fiir allerlei Coutroll-Zwecke gauz unschatzbar ist, 
braucht kaurn erwahnt zu werden. 

K j e l d a h l  fiihlte stark die Mangel der alteren Methoden, ale e r  
etwa um 1861 Studien uber Eiweiss-Umbildung beim Keimungs- 
process und bei der Bier-Gahrung tingefangen hatte. Eine neue Me- 
tliode musste eben geschaffen werden; e r  legte entsrhlossen seine 
Hauptstudien bei Seite, urn zunachst ein ueues Werkzeug zu ge- 

I) K j  e l d n h l  theilte seine Methode zuerst als Vortrag i n  der chemischen 
Gesellschaft in Kopenhagen am 7. Mirz 1883 mit. Zuerbt gedruckt wurde 
die Arheit i n  der Zeitacbrift f ir  aoalylische Chemie Bd 22, 3G6 [IS83]; sp&ter 
und etwas au3ftihrlicher i n  Meddelel3er fra Carlsberg Laboratoriet , Bd. 2, 
S. 1-27: fransbsisches Reaumh S. 1-12 (Jnni  1883). 

~ ~~- 





winnen. Den Auegangspunkt bei dieser Arbeit bildeten die Angaben 
W a n k l y n ’ e  und anderer englischer Chemiker, dass Behandlung der 
stickstofllaltigen Karper  mit Kali und Kaliumpermanganat einen ge- 
wiseen Theil dee Stickstoffe a13 A rnmoniak in Freiheit setzen sollte. 
Diese Wirkuug erwies sich jedoch recht unregelmgssig ilnd ver- 
schieden fiir verschiedme Korper; eine Metliode Wr exacte Be- 
stirnmungen liess sich nicht auf diesem Wege finden. Kach solchen 
vergeblichen Bestrebungen wurde K j  e l d  a h 1  aber von dem sehr nabe- 
liegenden Qedanken ergriffen, dass die Resultate besser werden 
kiinnten, wenn die Oxydation in saurer Fliissigkeit geschehe, indem 
die Neigung zur  Arnrnoniakbildung unter solchen Umstanden grosser 
sein tniisste a ls  in alkalischer Fliissigkeit. Die  Anwendong ver- 
diinnter Saure ergab echon eine bedeutende Steiger ung der Ammo- 
niakbildung; jedoch erst Anwendung von concentrirter Schwefelsaure, 
E r w k m u n g  Lis fast zur Siedehitze und nachfolgender l’crmaiiganat- 
Zusatz fuhrten zum gewiinschten Resultut. Die Idee, aelche, wie 
wohl alle genialen Ideen, iiusserst iiaheliegend ist, blitzte plBtzlicb 
bei K j e l d a h l  a u f ;  es lag aber  eine grosse, ermiidende Arbeit in 
der  Ausarbeitung und Controlliruiig der Methode. K j  e l d a h l  hat 
auch vie1 Zeit verwendet auf die Anpassung der jodometrischen Siiure- 
Titririing fiir die Bestimmung der bei Zerlegung des stickstoffhal- 
tigen Korpers gebildrten Amrnoniakmenge. Diese Seite der Methode 
ist iibrigens eine Sache fiir eich; nicht iiberall hat  diese schone Ti- 
trirmethode Eingang gefunden. 

Die Methode in ihrer ursprlnglicben Form war ein grosser 
Fortschritt. Narnentlich in deutschen Zeitschriften entwickelte sich 
bald eine Discussion’ iiber die Genauigkeit und iiber die beste Aus- 
fiilirung der Methode, und diese Discussion, in Verbindung mit Er- 
fabrungen aus dem Carlsberg- Laboratorium, f‘iihrten zu kleinen Ver- 
besserungen in Bezug auf die nestillation uiid das Titrirverfirhren I ) .  

Es muss jedoch erwiihnt werden, dass besonders deutsche Chemiker 
dasverdienst der weiteren Entwickelung der Metbode haben, welche z. B. 
die neigabe von Kupferoxgd u. dergl. eingefiibtt haben, wobei die 
Wirkung der Schwefelsaiiie gain bedeutend yerstiirkt wird; die Anwen- 
dung w n  Permmganat  kaiin dsdurch oft ganz erspiirt werden. Auch 
die wichtige Anpassung der Methode fiir Nitrate oder h’itrokorper 
enthaltende Substanzen ist als eine von anderen Chernikern etammende 
Verbesserung zu nennen. 

1st also die K j e 1 d a h l’sche Methode eio vorzGgliches We1 kzeGg 
besonders fur chemisch-physiologische Forschungen geworden , so 
bietet doch auch die Tliatsache, dass die Method? in ihrer urspriing- 
lichen Gestalt auf Protehstoffe Verwendung finden kann, directes 

1) Meddelelser Bd. 2, S. 323-332 (franzBs. Resumb s. 193-195) [l858J 



Interease ale Beweis dafiir, dass diese Stoffe nicht Azo- so wenig 
wie Nitro- oder Nitroso-Gruppen enthalten. (Mun k). 

Far die eigene, weitere Forschung K j e l d a b l ’ s  spielte spiiter 
seine Methode nicht die grosse Rolle, die e r  selbet fiir sie bestimmt 
hatte. Seine Studien iiber den Eiweiss-Umsatz wurden nicht wieder 
systematisch aufgenommen, obwohl er Plane dafiir hatte und gele- 
gentlich Vorarbeiten ausgefihrt hat, besondere iiber die proteoly- 
tischen Enzyme der Pflanzen. 

I n  den ersten Jabren seiner Wirksamkeit am Carlaberg-Labo- 
ratorium beschiftigte K j e 1 d a h 1 sich mit Ex tract- und Weingeist- 
Restirnmungen in  Bier und Wiirze, namentlich mit Riicksicht auf 
tschnische Controll.Fragen 1). Bald wurde e r  jedoch in rein wissen- 
achaftliche Untersuchuugen hineingefiibrt. 1879 und 1881 publicirte 
w seine hiibscben Untersuchungen uber zuckerbildende Enzyrnea), 
welche Arbeiten, ale fiir gewisse Fragen babnbrecbend, Anerkennnng 
fanden, zurnal vor dem Erscheinen der betreffenden A bhandlungen 
BUntersuchungen iiber die Faetoren, welche die Enzymwirkung beeio- 
flussen, recht sparzam und einzelnstehend warenc. K j  e l d a  b l  bear- 
beitet hierlier gehiirige Fragen, besondera den Einfluss der Tempe- 
ratur und gewisser Reagentien, in einer systematischen und exacten 
Weise. Er erreicht dadurch Resultate ron grosser Bedeutung fiir 
das  Verstiindniss der Abbangigkeit der Eozyrnwirkungen vou iiusseren 
Verhkiltnissen; auch seine experimentell gestiitzten Aiiseinsuder- 
aetzungen iiber Messung der Concentration oder Rraft einer Enrym- 
losuog haben vie1 zur Kllrung der betreffenden Fragen beigetragen. 
Das Anaehen, welches seine Enzym-Unterauchi~u~en geniessen, geht 
zur Geniige a m  der Art und Weise, in welcher sie fortan citirt 
werden, hervor; man vergleiche z. B. Duclaux’s  grosses Werk oder 
B o u r q u e l o t ’ e  kleinere, in Bezug auf kritische Beurtheilung der Li- 
teratur aber eehr lobenswerthe Uebersicht (Les ferments solubles, 1896). 
Auffallig ist es aber, dass O p p e n h e i  iner ’s  kiirzlich eracbienenes 
Werk : *Die Fermente etc.c trotz iiberreichen Literaturverzeichnisses 
den K j e 1 d a h  l’schen Untersuchungen nur ganz wenig Raum bietet - 
allerdinga auch Ungenauigkeiten bat, welche bei wirklicher Kenntniss 
der  Kjeldahl’echen Arbeiten nicht vorgekommen waren. 

I n  den ersten der beiden genannten Enzym-AbhHiidlungerI hat 
K j e l d a h l  auch eiue sehr praktische Verbesserung der R e i s c h a u e r -  
echen Modification des F e  hling’schen Zuckertitrirens beschriebeo. 
Spater hat e r  aber nur die exacteren Gewichtsbestimmungen des 

I )  ibid. Bd. 1 S. 1-39, (Resum8 S. 12-21) [1878]. 
3 ibid. Bd. 1, S. 107-184 (ResamB S. 109-151) (1S791; und Bd. 1. 

S. 331-338 ( R e s o d  S. 186-188) [1881]. 
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Kupferniederschlages benutzt iind hier, wie wir sehen werden, sich 
ein grosses Verdienst erworbeo. 

Vorn Studiiim der zuckerbildenden Enzyme wurde K j e l d a h l  
theils zu pflarizenptiysiologischeu Fragen iiber die Umbildung der 
Kohlehydrate, theils xu rein cliemischen Frageii iiber die quantitative 
Restimmuiig der verscliiedeiien Zucker:trteo in deren Gemischen ge- 
fiibrt. 1881 wurden, glricbzeitig rnit den Untersuchungen iiber das  
Invertin seine >Untersuchungen iiber Kohlehydrate in Gerste iind 
Malz, mit besonderer Brriicksichtigung des Vorkomniens von Rohr- 
zuckera publicirt’). LXese Arbeit enthalt., neben dem Nachweise eines 
neuen Polysaccharids in der Gerste (Amylnn, ungefahr zu gleicher Zeit 
und reiner von 0511 I l i v a n  isalirt,), die wichtige Mittheilung, dase 
Rohrzuckrr in reichlicher Menge beim Keimen der Gerste entsteht, 
und dass er gleichzeitig weiter in Glucose und Fructose gespalten 
wird. Es wird ferner gezeigt, wie leiclit diese Irivertiruug gescliiebt, 
wcnn die betreffenden Pflunzetitheile fiir analyti3che Zwecke tnit 
Wasser zerkleinert werden, ein Verfhren ,  das j a  friiher hautig be- 
niitzt wurde; und es wird stark betont, dass es nur durch Zugabe 
von Enzyoie vernichteilden Mittelu, resp. von Mitteln, welche die Enzym- 
wirkung verliindern, mijglich ist, eine Aiinlyse zu erbalten , welche als  
Ausdruck f i r  den wirklichen Iubalt der Pflanze gelten kanii. Die 
Zerstampfiing der Pfliinzentheile mit einer gewiesen Menge Baryum- 
carbonst unler gleichzeitigeni Hinzufiigen von Albobol und darauf- 
folgendern Aufkochen, ist eine die Analyse vorbereitende Methode, 
welche von K j e l d n h l  eingefiihrt zu sein scheint; jedenfalls bat 
K j  e I d  a h 1 die klarste Motivirung dieser Vorsichtsrnaassregel gegeben. 
Uebrigens ist die betreffende Arbeit voii den Pflanzenphysiologen bis- 
her weniger berijcksichligt worden. 

I n  der soeben genamteii Arbeit werderi auch Versuche gemacht, 
verschiedene Zuckerarten neben einander zu bestirnmen, eiue Auf- 
gabe, welrhe I< j e l d a h l  selir interessirte u n d  auch die Grund- 
frage seiner letzten Arbeit bildete. In dieser wichtigen Arbeit, 
Untersucliuiigen iiber das Verhalteri der Zackerarten Kupferlosungen 
gegeniiber2), hat K j  e l d a h  1 eine bis dnliin cnberlcksichtigte, hedeu- 
tende I~ehlerqiielle bei deli niif Kapfer-Reduction Lerohenden arialy- 
tisclien Metlioden nnchgewiesen. Selbst nach den Verbesserurigen, 
welche M a e r c k e r ’ s ,  A l l i h n ’ s  u. A. Arbeiten hier liervorgerufen haben, 
stirnmtrn j a  Zuckerbestimniungen, von verschiedenen Chtmikern in 
verscliiedenen Laboratorien ausgefiihrt , haufig gar  schleclit iiberein, 

Meddelelser Bd. 1, S. 339-379 (Resume S. 189-195) [1881]. 
2, ibid Bd. 4, S. 1-62 (Itesuin; S. 1-19) [1895]. In kiiraerer Fssung 

in Oversigt over det k .  dunske Videnskabernes Selakabs Forhandlinger 1894 
publicirt. 

~~ ~~ ~ ~~ 
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wahrend es auffallend leicht war, eigene Parallelanalysen in guter 
Uebereinstirnmung zu erhnlten. K j  e l d a h  1 beweist nun ganz klar, 
dass die erwahnten Abweichungen dadurch herrorgerufen werden, 
dass der Sauerstoff mehr oder weniger leicht Zutritt zur Fliissigkeit 
wahreud des Reductionsvorgangee hat. Die Menge des ausgeschie- 

. denen Kupferoxyduls wird ebeo durch Sauerstoff-Zutritt verringert 
und zwar im verschiedenen Grade j e  nach der  Leichtigkeit der 
Durciiluftung. Diese Erfalirung musste selbstverstandlich die radicale 
Veranderung in der Methode bedingen, dass die Erwarmung der rea- 
girenden Fliissigkeit ohne Sauerstoffzutritt, also am einfachsten im 
Wasserstoffutrome, gescheheri soll. Dadurch erst wird eine Pracision 
erreicht, die tadellos ist. 

Die Tabellen iiber ReductionsvermGgen der verschiedenen Zucker- 
arten bei wechselndem Gehalte ihrer Losungen, welche verschiedene 
Forscher ausgearbeitet hattrii, miissten jetzt revidirt werdeii; auch 
diese Arbeit hat K j e l d a h l  fiir eine Reihe von reinen Zuckerarten 
ausgefii brt. Die Braoclbarkeit dieser Zahlen fiir die analytische Praxis, 
in welcher mit Gemischen gearbeitet wird, ist bestritten worden; die 
Hlruptsache aber. die Wichtigkeit des Sauerstoff-Ausschlusses bei der Re- 
duction iet von spateren Forschern vollkommen bestatigt worden, und 
K j e l d a b  1 gebuhrt so das  Verdienst eines sehr wesentlicben Fortschrittes 
im Gebiete der Zucker- Annlyse. Auch den chernischen Vorgangen bei 
Reduction der Kripferlosuog hat  K j e l d a h l  niiher zu treten gesucht. 
Rei Anwendon; drr S o l d a i n i ’ s c h e n  Fliissigkeit wurde von ihm die 
Bildung eirier bedeutendeo Menge Mesoxalsaure aus Glucose con- 
etatirt. Eine Fortsetzung dieser Studien wiirde sich wohl lohnen. 

Mit  besonderem Interesse hat K j e l d a h l  Studien iiber das optieche 
Drelliingsverrnirgen der Pflarizen-Protei’ne, sowie iiber ihre LBslichkeits- 
re1 lihltnisse in Weingeist rerscbiedener Gehalte betrieben. 1892 hat 
e r  eiiie rorlaufige Mittheilung dariiber publicirt I). Beispielsweise sei 
daraus xngrfuhrt, dass sammtliche Protei‘n - Priparate ,  welche aus ‘ 

Weizeiinlehl durch Ausziehen mit Weingeist und wiederholte Fallung 
rnitfels starker Abkiihlung gewonnen werden konnten, ziemlich die 
gleiche prorentiscbe Stickstoffnienge ( I  7.25 pCt.) und Kohlenstoffmenge 
(cn. 52 pet.) besassen, und dass diese in 55-procentigem Alkohol klar 
geliistm Prilparnte eine optische Drehung nn = -920 auffallig 
constarit zeigten, selbst bei Weizen sehr verschiedener Provenienz uud 
aus slmmtlichen 4 Jnhren, in denen die Untersuchuug bisql892.a~~- 
gefiihrt war. Dieses sprirht entschieden gegen die Ri  t t b a u s e n ’ s c h e  

9 Forhandlingerne ved de skandinav. Naturforrkeres 14. Miide i I~jiihon- 
liavn 1S92, S. 385-390. Dicse hlittheilung wird demniichst in Metldelelser 
fra Carlaberg Lahoratoriet in dnnischer und  franzkischer Spiachc wieder 
pub1 icirt wcrden. 

~ 
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Annahme dreier verschiedener, in  Weingeist liislicher Proteinstoffe im 
Weizen. Aehnliches wurde fur Roggen gefunden; fiir die betreffenden 
Protein-Praparate wurde U D  = - 1210  gefunden u. s. w. 

R j e l  d a h  1 bat bier biologisch - chemische Fragen von hervor- 
ragendem Interesse i n  Arbeit genomrnen, welche einem nur wenig 
bebauten Felde angehiiren. Die feinere Charakteristik der fiir die 
einzelnen Arten eigenthiimlichen Modificationen der allgemein vor- 
kommenden Pflanzenstoffe eteht noch so ziemlich ausserhalb der  
Forschung. K j e l d a h l  legte selbst gerade auf diese Untersuchungen 
einen grossen Werth; ob e r  in der weiteren Forschung auf Schwierig- 
keiten gestossen, lasst sich nicht entscheiden. Sonderbar ist es aber, 
dass  acht Jahre  vergangeu sirid, ohne jedwede weitere Publication 
seiner hierauf bezlglichen Resultate. 

Ausser den geiiannten, zum Theil in natiirlichem Zusammenhange 
stehenden Arbeiten, hat K j e l  d a h I einige kleinere Aufsatze publicirt, 
iiber Cholin als constanten Hrstandtheil des Bieres’) und iiber An- 
wendung des Quecksilberoxydes anstatt des Kupferoxydes bei der 
von M e s s i n g e r  verbesserten Kohlenstoff bestimmung mittels Chrom- 
saure2) u. s. w. Hier theilt e r  auch die Construction eiues vorziiglichen 
Decompositionskolbens mit. 

Ueberschaut man K j e l d a h l ’ s  gesammte Arbeiten, so wird man 
finden, dass sie idle das Bestreben zeigen, die Entwickelung exacter 
chemischer Metboden zu fordem, und er ist ja gerade alsschiipfer vorziig- 
licher Methoden von allen Seiten anerkannt. Seine Vorliebe fiir methodo- 
logische Fragen stelit iinzweifelhaft mit seinem grossen Interesse fiir 
physikalische Studien in Verbiudung; die exacte Methodik der l’hysik 
hatte ibn in jiingeren Jabren sehr gefesselt, und in den spiiteren Jahren 
verfolgte er mit lebhaftem Iiiteresse die riistige Entwickelung der 
modernen physikalischen Chemie. Auch von solchen Gesichtspunkten 
aus musste die Angabe Hill’s,  dass die Wirkung der Maltase 
ein typisch - reciproker Vorgang sei, K j  e l  d a h 1 sehr iriteressiren. 
Vorlaufige Untersuchungen, welche K j  e l d a h l  auf Veranlassung dieser 
Angabe ausfirhren liess, gaben jedoch ein negatives Resultat, womit 
noch nicht geaagt sei, dass H i l l  Unrecht hat. Die friiher genannten 
Untersuchurigen K j e l d a h l ’ s  iiber zuckerbildende Enzyme galjen ihm 
allerdings die Auffassung, dass selbst eine recht bedeutende Hiiufung 
der Spaltung3producte keinen Einfluss auf die betreffenden Enzym- 
wirkurigen hat, und insofern wird seine Autoritat vielleicht gegen 
die  H i  I l’sche Lehre angefiihrt werden. Leider iniissen wir jetzt 
Kj e l d  a h l ’ s  personliche Theilnahme in der Discussion dieser sowohl 

I) Meddelelser Bd. 3, S. 79-87 (fiesum6 S. ti7-74) [IS911 
a) ibid. Rd. 3, S. 110-121 (RcsumB S. 98-loti) (18911. 
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in  physiologischer als chemischer Beziehnng wichtigen Frage  vermissen, 
einer Prage, welche sowohl von Anhangern als von Gegnern H i l l ’ e  
mitnnter recht leicht abgefertigt wird. 

J o h a n  G u s t a v  C h r i s t o f f e r  T h o r s a g e r  K j e l d a h l  wurde i a  
Jagerspris im niirdlichen Theile der Insel Seeland am 16. August 1849 
geboren; seine Eltern waren Bezirksarzt K j e l d a h l  und Frau 
J o h a n n e ,  geb. L o h m n n n .  Seine Schulbilduug erwarb e r  a m  
Staatsgymnasium zu Koeskilde; 1867 ging er  nach der Maturitiits- 
priifung an die Universitat Kopenhagen; dort und an der polytech- 
nischen Hochschule daselbst bildete cr sich als Chemiker aus; 1873 
nbsolvirte e r  das polytechnische Staatsexamen f i r  3angewandte Natur- 
wissenschafta mit besonderer Auszeichnung. I n  demselben Jahre  wurde 
e r  Assistent bei C. T. B i i r f o e d  am chemischen Laboratorium der 
kgl. diinischen Landwirthschaftlichen Hochschule, woselbst er auch 
gelegentlich bei den Fjord’schen  Versiichen mitbetheiligt war, 
B a r f o e d  brachte K j e l d a h l  in Verbindung mit dem hochverdienten 
Brauer J. C. J a c o b s e n ,  dem spateren Stifter des grossen Carlsberg- 
Fonds, welcher damals einen Chemiker siichte und K j e l d a h l  am 1. Mai 
1875 erigagirte, zuniichst mit der Aufgabe, ein Laboratorium einzu- 
richten, in  welchetn technich- chemische Analysen fiir Brauereizwecke 
auagefiihrt werden konnten. Nach der Stiftung des Carisberg-Fonds 
wurde das Laboratorium, nun niit in wissenschaftlicher Richtung sehr 
erweitertrm Programrn, durch diesen Fonds nnterhalten, und K j e l d a h l  
wurde vom 1. October 1876 znm Vorstand der chemischen Abtlieilung 
des Laboratoriums ernannt. In dieser Stellung blieb e r  bis zu 
seinem Tode. 

K j  e l d a l i l ’ s  Wirksamkeit wlihrend der etwa 25 Jahre, in welchen 
er  i m  CnrlJberg-L;lboratorium arbeitete, ist oben geschildert. Hier kann 
hinzugefiigt werden, dass er mit Freiide den jiingeren hliinnern, welche 
im Laufe der Jahre  als Assistenten bei ihrn arbeiteten, beistand, sich 
weiter in technischer oder wissenschaftlicher Richtung auszubilden. 
Er stellte ihnen mit grosser Liberalitiit freie Zeit zur Disposition fiir 
ihre persiinlichen Arbeiten und Studien und unterstiitzte sie in der  
liebenswiirdigstexi Weise als guter Rathgeber. Auch Techniker und 
Forscher roni Auslande haben gelegentlich bei K j  e l  d ah  1 gearbeitet 
und ill kiirzerer oder IiingererZeit von seiner Einsicbt Belehrung gezogen. 

Ini Jahre 1890 wurde R j e l d a h l  Mitglied der  danischen Gesell- 
schaft der Wissenschaften, 1802 Mitglied der Gesellschaft der Wissen- 
schaften in Christiania, und in demselben Jahre  wurde ihm der Tizl 
Professor verliehen. 1804 wurde er Doctor honoriv causn ’ an der 
Kopmhngener Universitiit und 1893 erhielt e r  das  Ritterkreuz des  
Danebrogordens. 
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I n  den letzten zwei  J ah ren  war K j e l d a h l  leidend, eine Art 
Depression, eine Form von Gehiriiermiidung, macbte es  ihm schwer, 
systrmatiscli zu :trbeiten. N x h  Iangerem Erholungsaufenthalte in] 
Siiden uiid in  Norwegen schien eine Rrsseriing einzutreten. WBhrend 
eiiies Aufenthaltes in Tisvilde auf Seeland s t a rb  e r  pliitzlicti beim 
R:idrn ain 18. J u l i  1900. Ein Herzschl:ig iinterl)rnch das  Lrben  des 
i iur 51-jshrigen Mrtnnrs. Schon i n  friihereii J a h r e n  Iiatte K j e  l d a h l  
ab und zii a n  geistiger Ermiidong gelitten und war zritweise dadurch 
beim hrbei ten gehindert. I n  derartigen Perioden fiihlte e r  wohl die 
Entbrhrurig einer ~egel~niissigc?ii, eiuen Zwang bietenden LehrthLtigkeit, 
welche erfrischend und aufstwhrlnd wirken konnte w h e n  der  ganz 
iingebiindeiieir Thiitigkeit im L;il)oratorium; sicher wiirde K j  e l d a h  I 
rorziiglicheii Ert'olg ;tls : t ka t l t~misch t~  Lehre r  gclhabt h a h i .  Die 
Lebliaftigkeit seines beweglichen Geistrs,  sein Reiclirhum an  Idcen 
und originelten ICinfkllen, sowie seine grnsse Liebe f'iir ILinst und 
nelletriatik haben einen niclrt grringeii Ttieil seiner Kraf te  in An- 
spruch genommen, nnd dieser Uiiistaiid, in Vwbindung niit einer etwae 
zarten Constitution , niachte i h i i i  cine u tiunterl~rocbene, zielbewusst 
AeisJige For sc l i r r th~~ t igke i t  uiiiuiiglich. Er m:w reiih begabt rincl be- 
sass eiii feinfiihlendes Gemiitti ; Arbritsmensch w a r  er nicht, Streber  
am allerwe~iigsten.  So ltoniite die Suiiime seiner Arbeiteii iiicht be- 
soriders gross werden;  w:is er geleiatet hat ,  ist aber ron  wirklichem 
Werthe. Die Wisaenschaft verliert, in K j  e I d a  ti 1 einen originellen 
Forscher, welctier seinern lilrineii Vatrrlandr eine Zierde war: die 
Schaa r  seiner Fi.eunde betraurrt  d(2n Verlust  einer feingrbildeten, 
edlrn Personlichkeit, die Allr liebten: welclie das Oluck hatten, den 
Terstorbeiien niiher zu keniicn. 

Pflanzenphysiologisches 1,aboratorium d. kgl. Iandw. Hochschule 
X I I  I<openh~gen.  

December 1900. W. .Johannsen. 




