


Er ist so plotzlich von uns weggegangen. Noch in deli letzten 
Angusttagen crhielt ich Ton ikm ein herzliches Schreiben, Mittheilungen 
persijnlichcr Natur und ein paar humorrolle Lebensregeln, freilich mit 
jenem Anhauch -ion leiser Verbitterung, den Briefe ron Leidenden 
hnben. Aber wo ware es mir i n  den Sinn gekommen, zn glauben, 
dass es ni i t  zu dem Letzten gehiirte, was dieser schaffensfreudige und 
energische Mann noch scbreiben wurde. Der  Gegengruss und Dank 
trnf den Lebenden nicht mehr an. Mitten in seiner Laboratoriums- 
arbeit hat ibn  am Vormittag des 25. August der Tod sanft an die 
Hand genommen . . . . . Ein echt deutsches Gelehrtenleben mit einem 
feichen Forschen und positiven Aufbauen war vollendet, aber dae 
nicht allein, auch ein kiistliches Menschenherz hat zu schlagen aufge- 
hiirt,  und die Verantwortuogsgefiilile eines reichen, weiten Gerniithes 
aind erloschcn. 

G e o r g  W i l b e l m  A u g u s t  K a h l b a u m ' )  wurde am 8. April 
1853 zu Berlin geboren. Sein Vater war der Fabrikbesitzer W i l -  
h e l m  I c a h l b a u m ,  Inhaber der  Firma C. A. F. K a h l b a u m ,  seine 
Mutter Frau E l i s a b e t h  geb. S c h u l t z 9 ) .  I n  die etille und warme 
Atmospbare eines sonnigen Elternhauses ist er einst hineingetreten, 
und schon h u h  hat sicb ihm nur SchBnes und Grosses ror  die jugend- 
licbe Seele gestellt. Der feine Sinn seiner Eltern - der Vater ein 
reifer Kenner der Malerei, die Mutter ein tiefes, reiches Frauenherz 

I )  Frau E l i s e  Kahlhaum in Berlin, der Mutter des Verstorbeneo, den 
HHrn. Prof. Dr. P. W. S c h m i d t  und Prof. Dr. Ed. Hagenbach-Bischoff  
i n  Basrl, Prof. Dr. K o s s m a n n  und cand. phil. P a u l  D i e r g a r t  in Berlin 
verdanke icli manche werthvolle und intime Mittheilung. 

2, Die greise Dame iiberlebte ihren Sohn und hat ea sich trotz ibres 
I1ohi.o Alters nicht nehmen lassen, der Trauerfeicr in Basel beizuwohnen. 
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mit so vie1 muaikalischer Begabung - weckte in dem hocbtalentii ten 
Knaben jenen so abgeklarten Idealismus und aristokratischen Zug der  
viillig selbststandigen Persiinlicbkeit, den e r  nie rnebr im Leberi ver- 
loren hat. Sie wohnten in ihm so eng bei einander: der hocbgemuthe 
Geist des freien, unabhangigen Deutschen und doch so riel tiefiuner- 
liche Seelenfeinheit, poetischer Geist und Ergriffenheit eines durch 
und durch edeln und giitigen Menschen . . . Bald auch zeigte Kahl- 
baum ein reges Interease fiir naturwissenschafiliche Dinge. Seine 
ersten chemischen Studien betrieb e r  in Heidellerg, Berlin urid Strass- 
burg. Dann zog er im Herbst des Jabres 1876 nacb Basel, nach der  
Stadt, die ihn dann fast ein Menscbenalter, volle 29 Jahre,  innerhalb 
ihrer Mauern sah. Allerdings ein J a h r  abgerechnet, das er in Berlin 
bei seinem Vater verbracbte, der ihm daselbst eine chemische Fabrik 
errichtet hatte. Aber doch trieb es ihn - trotz seiner grenzenlosen 
Liebe zum Reiche - wieder siidwlrts nach Basel in den akademischen 
Lehrberuf hinein Hier erwarb er sich an der altehrwiirdigen alma 
mater Basileensis 18S4 den Doctorgrad und 1887 die renia legend 
fiir physikalische Chemie, und er hat d a m  Basel als akademische 
Wirkungsstiitte nicht rnelir verlasseir. Eine Zeit scbaffensfreudiger, 
aufopferungsvoller und heisser Arbeit begann, und mit kraftvoller Be- 
geisterung fiihrte e r  hier ein echtes deutsches Gelehrtenleben. Sowohb 
als emsiger Forscher, der \'or keiner Miihe und Ueberbiirdong zuriick- 
schreclrte, ale auch ale treuer Lehrer im Hiirsaal und Laboratorium. 
1892 wurde e r  susserordentlicher und 189!) ordeiitlicher Professor. 
Mit eigenen Mitteln bat er hier gefiirdert, wo es auch inimer wissenl 
schaftlicbe Zwecke verlangteri. Die Uiiiversitat hat Kahlbaurn alle 
ihre akademischen Wiirden verliehen, dessen wohl bewusst, dass sie 
einen ihrer Grossten ebrte. Die Arbeit, wirklich rastlose Arbeit, iin- 

ermiidliche Einzelforscbung und weitausgreifende Organisation haben 
ibn nach einer sonnigen and sorgealosen Jugendzeit nicht rnebr ver- 
lassen; er ist diesem Schaffen bleibend treu geblieben, und es erfullte 
noch den emsigen, wenn auch herzkranken Mann, als am 28. Augost 
1905 Vormittag I0 Ubr, mitten in seiner Laboratoriumstltigkeit, d e r  
Tod ihn hat mitgehen heissen. Der  so vie1 Grosses gedacht und ge- 
scbaffen, und dessen leidendes Herz eine Welt von Giite und Wahr- 
heit bnrg, er, der so reicli begabtr und fein organisirte Mensch, der 
so ganz Eigener und  Ehrlicher war und trotzdem irnmer und uberall 
in  warmen Gefiiblen ergliihte, wo er  wirklicher, innerlich erlebter 

Kahlbaurn ist nicht 
mehr unter uns, nu r  das Bild seiner Seele urid Gelehrtenpersiinlirb- 
keit ist uns geblieben, freilicb ein Bild von tiefer, einheitlicher Farbe. 
Er ging fern a b  von aller Popularitat. denn er hat sie nie gesucht; 

. Arbeit begegnete, - er hatte aufgehiirt zu sein. 



aber  wer immer iiber Geschictte der Naturwissenschaften noch reden 
oder s c h r e i b ~ n  wird, muss ror seinen Arbeiten innehalten. Man wird 
verweilen wie vor dem Werke eines ICiinstlers, der eo vie1 sonnigen 
Reiclithum Tor uns ausbreitet und so vie1 boses Lebensleid ver- 
schweigt . . . . Das ist j a  eben das Wunderbare an diesem stillen, 
schlichten Mann: die sonnige Jugend und freudenreichen Studenten- 
jahre haben ihn nicht flach und leer gemacht, sie haben nicht zn hin- 
dern rermocht, daes e r  zeitlebens nur mit giitigen Auger] Menschlicbes 
und Ewiges heobachtet und zu ehreii weiss. In seinen schonen h i e -  
feu iittert diese seelische Welt, s i e  htlben so recht den warmen An- 
hauch seines tiefen Ahnens. Denkens und Bildens, denn sie aind ein 
getreuer Spiegel seines Lebens. Ungescheut und ungeziert wusste e r  
sich tiier zu geben, ohne jede Spur ron Pose; Kahlbanm’s Briefe 
diiriken mich vielmehr ale kiistliche Producte eines ehrlicheii Mit- 
theilungsbediirfnisses. Aber docah sind sie - wenn es auch der 
Schreiber nie wollte - reife, autobiographische Documente, denen der 
zarte Silberstift des Seeienkenners eine feine, personliche Umrahmung 
geschaffen hat. 

Kablbaum’s eigentlichstes Werk liegt auf den Gebieten der 
physikalischen Chemie und ganz besonders aber auf dem der Geschichte 
der Chemie. Nicbt nor, dass e r  weitgehende Fhysikalisch-chemische 
Untersuchungen an der Baseler Universitat durch eigene Mirtal auf 
idealete Weise f6rderte und iiherhaiipt einen ganz neuen Bestand von 
werthvollen Apparatensammlungen und von Fachliteratur scbuf. so hat er 
auch als selbststandiger Forscher dieses Gebiet bereichert, rergrossert 
und rertieft. Ich kann hier nur daran erinnern - um ein Beispiel 
eu nennen, - mit welcher feinsinnigen Beobachtungsgabe e r  die Frage 
von den Siedepunktsregelmassi~keiten angriff und das fortsetzte, wae 
schon K o p p ’ )  interessirte und ron Mannern wie L i n n e m a n n ,  
S c h o r l e m m e r ,  Z i n c k e ,  N a u m a n n  u. A. auf neue Linien geriickt 
wurde. Schon als Student veriiffenrlichte e r  mehrere cbemieche Ar- 
beiten iiber einige Methylester, iiber einfach geclrlorte Crotonsauren 
und iiber polymere Acrylsauremethylester. Auch diese Untersuchun- 
gen zeigen schon das grosse phyeiknlische Interesse. Die bereits an- 
gedeuteten Arbeiten uber den Zusammenbang zwischen dem Druck 
des geshitigten Dampfes und seiner Temperatur (bei Anwendung der 
dynaniischen Methode) sind grundlegende Forschungen. Fur  mehr ale 
vierzig organiscbe Fliissigkeiten sind dann die Siedepunkte bestimmt 
worden, wobei die gefundenen und zusammengestellten Resultate durch 

I )  Ann. d. Cbem. 50, 142 und 96, 1 ff. 
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graphische Interpolation die Siedecurven ergaben. Von hohem Werthe 
ist aucb Kahlbaum’s Methode fiir die Destillation der Metalle im 
Vacuum, die eingehenden Studien iiber RBntgen- und Radium-Strahlung 
u. A. Als gristreicher Experimentator bat e r  auch Apparate f‘ein- 
sinnig construirt und umgearbeitet. Vor allem seine verbesserte auto- 
matische Quecksilberpurnpe mit dem ebenfalls zweckmassiger geanderten 
Mc Leod’schen Volumometer. *An] Pyknometer fiir Bestimmung des  
specifischen Gewichtes wurden einige vort heilhafte Aenderungen an- 
gebracht; dem Thermoregulator, der durch die Dampfspannkraft die 
Reguliriing bewirkt. wurde eine passende Form gegeben ; bei Schliffen 
und HChnen wurde die Sperrung durch Quecksilber zum festen Ver- 
schluss in bequemer Weise angebracht und durch Anwendung zwei 
verschiedener Glassoi ten die Reibung vermindert ; d a m  nrnneri wir 
nocli eine einfache Laboratoriomsschleudrr, einen Apparat zur frac- 
tionirten Destillation, einen zweckmSes;gen Scheidetrichter und eiue 
praktiwhe Normalsiedertihre ’).. Eine Fiille von eigenen experimen- 
telleu Forschungen entstammt seinen physikalisch-chemischen Interessen, 
zahlreiche Aibeiten auch, die unter seiner Leitung von Scbiilern aos- 
gefiihrt wurden und den tief achiirfenden Forschergeist Knhlbaum’s 
als Stempel tragen. Auch in seinen rein gesc~ichtlich-chemischen 
Untersuchungen kommt dieser feine physikalisch-cbernische Sinri wie- 
der zum Ausdruck und ganz besonders auch die hohe Auffassung, die 
e r  von der Uebertragung physikalischer Methoden und Principien nuf 
chemisches Gebiet hatte. Ganz abgesehen davon, dass ihri auch wie- 
der historische Stoffe oft direct i n  die Bezirke seiner Lieblingspraxie 
fiihrten. Er hat darum den Geist der Praxis so meisterhaft verwoben 
mit den Voraussetzangen des tbeoretischen Deukprocesses. Handeln 
und Schauen, Praxis und Theorie, e r  wusste sie als HLtoriker treff- 
lich an den vorangegangenen und mitlebenden Fachgenossen seiner 
Wissenschaft zii beobachten, ja ,  e r  sah rie im hellen Licht geschicht- 
licheii Verstandnisses wobl darum so scharf, so verstehend und doch 
so menschlich, weil er selbst Praktiker rind Theoretiker war - und 
doch so ganz Personlichkeit. 

Seit H e r m a n n  K o p p  ist Kahlbaum der erste grosse Historiker 
der Chemie. Besonders in der Vielseitigkeit des geschichtlichen Ver- 
stindnisses, in der Eigenart des Forschens, Vergleichens und Dor- 
stellens und ganz besonders in der Art, wie man die Grundformen 

I )  Ed. Hagcnbach-BiscLoff :  Worte der Erinnerung an G e o r g  W. 
A. Kah l  b a u m ,  gesprochen in  der Sitzung der Baseler Naturforschenden Ge- 
s e h h a f t  ( I .  November 1905). 
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der historischrn Krafte und Zusamrnenhange auch innerhalb der Ge- 
markung dieses Specialgebietes reinlichst scheiden kann. Freilich ha t  
er die Grenzen nirht zu eng stecken brauchen, nein, das hat e r  auch 
nie gethan; denn Kahlbaum's urnfassende Kenntniwe und Erfahrun- 
geu haben ihn zugleich zum Historiker der Natorwissenschaften iiber- 
haupt befahigt und ihn somit eine Weite von Geistesgescbichte be- 
bauen lassen, dass auch die ziioftige Kultwgeschichte an seinen Ar- 
beiten nicht voriibergehen kann. W a s  er in griindlicher Forschung 
aus der Vergangenheit i n  das belle Licht der Gegenwart geriickt, urn 
es  nach seiner ursachlichen Verkettung und h'ottiwendigkeit in uns 
nachwirken zu lassen, uni aus dem Gesichtswinkel eines feinen Zeit- 
uud Menschen-~eurttieilers - und doch so ganz obne Construction - 
das fluthende und andrangrnde Werden einer Wissenschaft darzustellen 
-, er bat es in Untersuchungeri tiefer wisveuschaftlicher Griindlich- 
keit und Eigenart geradezu klassiscb gezeigt. Man denke nur a n  
seine Monographien aus der Geschichte der Chemie! Wie hat er una 
L i e b i g ,  S c h i i n b e i n ,  F a r a d a y ,  W i i h l e r ,  H e r z e l i u s ,  M o h r  erst 
wiedergegehen und in das belle Licht des Heute gestellt, wie hat e r  
ibrem chemischen Werk i u  seiner Genesis nachgespiirt und die ver- 
borgenen Ansatzpunkte der Faden gefunden, die Vorf'ahren mit Nach- 
fabrei  rerknupfen und verbinden! Xicht die Erscheinung der Xeothat 
allein, s~~iiderri ihre geschichtliche Hedingtheit und ihr psychisches 
Apriori, ihr lusserer Zussmmenhnng und ibre intime Rrziehung, mit der 
sie in Personalunion zum Forscher rtnnd - das hat Kahlbaom gezeigt, 
und zwar so eindrlcklich, wie es eben nur ein echter Historiker tliun 
kann, der Gescbichte ale Seelengeschichte, als Ichgeschichte auft'itsst. 
E r  konnte sich nicht genug thun, .such dag methodiscbe Moment zu 
betonen, daa aller Geecbichte der Chemie als Nerv des Ganzeii zu 
Grunde liegen soll, iiarnlich das Vergangene dieser Wissenschaft nicbt 
:illein als  ein )>Vergangetres(( zu wrrthen, sonderri an ihm die Wabr-  
heiten urid Wahrscheinlichkeiten, die Erriptindungen, Gefiible und Ur- 
theile dex Gegenwart zu messen rind zu rergleichen. Das giebt erst 
xller natorwissenschaftlichen Betrachtung Tiefk lmg und S i m ,  ganz so 
wie ja  auch andere Wissenschaften ohne die Geschichte Stiickwerk 
sind und fur ihr h e d g e s  Ergebniss keine in sicb abgeschlossenc, zu- 
reichende ErklSrung finden. Dass man das Alte fur die Gegenwart 
fruchtbar mache und das neue ~ A l t e c  unter den verscbiedenen Licbt- 
bedingungen und Atmospbaren der Gescbichte emporsteigen sehe zu 
jener Selbstkliirung des Heute, dass uns erst die Distanz den richtigen 
Augenpunkt biete f i r  alles Gewordene, dass wir ebrfurchtig seiu sollen 
vor dern Geist in der Gescbichte und dankbar den Vorangegangenen, 
die uns so reich beschenkt baben. - man kann es immer und immer 
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wieder in allen Kiichern Kahlbaum’s zwischen den Zeilen leeen. 
Auch ihm ist J o b .  F r i e d r .  H e r b a r t ’ s  Wort zur That  geworden: 
*Was  enthiilt die G e s c h i c h t e  einer Wissenschaft,? Ohue Zweifel 
Versiiche, die man austellte, um zur Wissenschaft selber zu gelangen. 
W e r  rermag den Werth dieser Versuche zu wiirdigen und, wo dariii 
Riickgang oder Fortschritt sei, zu bemerken? Ohne Zweifel derjenige, 
der  den besten und kiirzesten Weg, welchen diese Versucbe z u  ihrem 
Ziele nehmen konnten, iibersieht.e Kahlbauu, ist zeitlebeas mit nie 
erlabmender Energie fur eine richtige Pflege der Geschicbte der Natur- 
wisseoschaften eingetreren, denn wie oft bat er nicht betont: ,Ueberall, 
in jeder Dieciplin. gilt bente die Entwickrlungsgeschichte als das Fun- 
dament, auf dem anfgebaut werden muss, n n r  fiir Chemie. Physik und 
die verwandten Facher sol1 das nicht gelten! . . . Wann endlich wird 
der Staat einsehen, dass e r  mit der Vernachlassigung dieser Flcber  
des Unterrichts ein schweres Unrecbt begebt*).c Oder, wrnn ich a n  
einige Gedanken erinnern dnrf, denen er gelegentlich eines Referates 
fiber meinen Artikel ,Aufgaben nnd Ziele des historisch-naturwissen- 
schaftlicben Unterrichtesc ’) Raum gab : *Die Mehrzahl der heutigen 
Uiiirerritatslehrer unseres Faches ist noch nnter dem Regime des 
alten annlytischen Ganges ausgebildet worden, der uns lehrte: Mit 
Salzsaure fallt:, mit Schwefelwasser~toff fallt :, mit Schwefelammonium 
fallt:, mit kohlensaarern Ammoniak faIlt:* u. s. w. Da musste man ein- 
fach auswendig lernen. Nach dem BWarumc: wurde nicht gefragt, 
und wenn man danach fragte, so gab ea keine Antwort. Einer der 
glanzcndsteri Vertreter jener alten Schule bat For iiicht lanper Zeit, 
gelegentlicb einer Polemik mit einem Arihanger der neueren Richtung, 
gehsser t ,  man sei instiiictiv fortgescbritteu; das ist ganz sicher die 
Wabrheit. - Nun ist Referent, seine Schriften bewrisen es  a n  virlen 
Stellen, keineswegg gmeigt, die alte Schule 211 Gunsten der neuen 
berabzusetzen, vielmehr erkennt e r  ihre eminenten Leistungen bereit- 
willigtit und bewundernd au, aber in dern Anfaogerunterricht hatte sie 
ihre wunde Stelle, die, j e  mebr sich die Chemie selbst genug that, 
brandig zii werden drohte. Durch die rein receptmaseigen Anweisan- 
gen fur die Eretlingsoperationen vrrlernten die Jungen, sich iibei hanpt 
um die Griinde zu kiimmern, sie fiibrten Worte, Nameu bestiindig im 
Munde, obne damit irgend welche Begriffe zu verbinden. W a s  ein 
Atom sei, was man ibm fnr Eigenschaften beizulegen habe, was man 
sich unter cbemischer Affioitat etwn vorstellen k h n e ,  von dergleicben 

’) Mittheilungen zur Geschichte der Naturwissenschaften und Medicin, 

*) Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrgang 1903, Nr. 28. 
111. Bd., Nr. 3 ond 4, S. 360. 
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wurde iiberliaupt 
das einzige Ziel. 
Nebendisciplinen, 
G ruiid frage : w ie 

nicht geuprochen; das rein praktiwhe Lernen w a r  
Das iibte einen natiirlichen Riickschlag auf alle 

so auch auf die historische Forscltung, die mit ibrer 
es war  und wurde, recht eigentlich den Entwicke- 

hogsgang der Regriffe ruckwarts zu rerfolgen hat. - D s  I I U U  jed- 
wede Brireguug fehlte, haben sirh awl1  damals nur die weiiigen, denen 
Mutter h’atur eine besonders kriifiige historische Ader geschenkt hatte, 
urn die Gescbichte ibrer Wissenscbaft bekummert, und so kann man 
sie, wie der Verfasser gnnz ricbtig sagt, in der llteren Generation an 
den Fingern einer Haiid. herzlhleo. E3 feblerl also die Lehrer. - 
Meut’ ist das anders gewordeit, oder es beginnt wenigstens anders zu 
werden. Die analjtische Chemie braucltt nicht mehr als ein Special- 
fall der :illgeltieinen Kocbkunet gelebrt zu werden; mail kann mit den 
Schiilern nuch dar Waruui verhandrln, und aus dieser iinzweifelliaft 
hiiher zu wertbenden, weil zum Denken amegenden Fiihigkeit werden 
auch andere Friichte spriesseii, dir das Verlaugen nach weitereri Aiie- 
blicken weckeii: damit wet den aber auch die historischen Studien, die 
nach Mach’d schiinem Worte Dsehr wesentlich mit zur wissenschaft- 
lichen Er~iebut ig  gehiirenc<, wiedrr zu ihrem Rechte gelangen. - 
Schon oben wurde gesagt, dass der Verfasser die Aurgabe hisiorischer 
Studien auch darin sieht, ))immer wieder Wertli und Wichtigkeit der 
Errungeuschaften v e r g a n g e  n e  r Z e i t e n an dem h e  u t e e r r e  i c h t e n  
Maassstab t h e o r e t i s c h e r  E r k e n n t n i s e  zu messen.(( Auch dies i3t 
zweit’ellos richtig, aber Referent miiclite doch nucli sebr ausdriicklich 
betonen, dass e r  a u c h  im d i r e c t e n  O e g e n t h e i l  eine besondera 
rornehme Aufgabe der hi~torischeii Forschung darin erblickt: Bimmer 
wieder Werth und Wichtigkrit der Errungeoschaften h e u t i g e r  Z e i t  
a n  dem Maassstab f r i i h e r  a l s  u n f e h l b a r  b e t r a c b t e t e r  t h e o r e -  
t i s c h e r  E r k e n n t n i s s  zu messena l). 

Von diesem Standort aus ist Kahlbaum auch immer an geschicht- 
liclie Untersuchungen hrrangetreten. Seine grundlegenden Arbeiten - 
sie sind meist i n  den Monographien aus der Geschichte der Chemie 
erxhienen - iiber J u s t u s  v o n  L i e b i g ,  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  
S c h i i n l e i n ,  J a k o b  E e r z e l i u s ,  F r i e d r i c h  M o h r ,  W i l h c l r n  
E i s e t i l o h r ,  F r i e d r i c h  W i i b l e r ,  F a r a d a y  u. A., iiber L a v o i s i e r ’ s  
Lehre und die Entetehung von Da l ton ’ s  Atomtheorie, antike Chemie - 
und Gewhichte der AIchemie u.  a. m. 
h i s t o r i d e n  Sinn heraus geschrieben. 

sind aus ecbtem und gesundern 
Die Griindung der ,Deutschen 

*) Mittheilungen zur Geschichte der 
I1 Bd., Nr. 3 und 4, S. 297-298. 

Medicin und  Naturwissenschafteo, 



Gesellschaft fur Geschichte der Medicin und Nat~i rwissenschaf~en~ u n d  
die Heraurgabe ihrer ~Mit theihogena (Verlag L e o p o l d  V o s s  in  
Haniburg) bleiben auf dauernde Zeiten mit seinem Namen eng ver- 
bniipft, ein reifes Stuck Lebenswerk, an dern e r  mit allen Fasern 
seines warrnen Herzens hog .  K a r l  S u d l i o f f  stand ihrn ale Vertreter 
der Geschichte der Medicin zur Sette. Mit diesem genialen Mann hat 
Kahlbaum ein Werk begonnen, ein lierrliches, weit ausgreifendes 
Werk,  in dem der jugeridlicbe Geist zwei hervorragender Hktoriker 
der Neturwissenschaften und Medicin ein ausgedehntes Veld der Kultur- 
grschichte zu urnspannen sich vornabrn. Wer  es reifen und knospen 
sah, kennt die Miihen und die Leistuogen, die den beiden 11er;ius- 
gebern beschieden waren. Es gestaltete sich eben ~ a r t c h e s  anders inr 
engen Kreis der gleichgesinnten Fachgenossen und anders im harten 
Licht des Lebens. Aber die rriche Saat ist doch oicht auf ijdes 
Brachland gefallen. Freilich ah sie schon im BlGhen war, wurde 
Kahlbaum mitten von seiner Artei t  weggerufen . . . . Und gewiss 
:ruch wlre  scine Bunsen-Biographie, niit der ibn  die ~Deutsche  
Chemischr Gesellschafto: betraut hatie, ein Meisterwerk geworden, 
rielleicht das Grosste und Tiefste seiner Geachichts-Forschung und 
-Darstellung. Aucli das ist uns ein Verlust, dass rs ihm nicht niehr 
Lescbieden war, d c m  rnouumeiitalen Werk ron P a u l  H i n n e b e r g  
DKultur der Gegenwarta seine Krafte zu leihen. Er hatte n h l i c h  
zugesagt, den Abschnitt Neuzeit (16.- 18. Jahrhundert) d r r  Geschichte 
der anorganischen Naturwissenschaften zu bearbeiten. Was ware das  
gewordt.n! 

Kahlbaurn's grenzenlose Belrsenlieit hat es  zuwege gebracht, 
dass er auch fiber alle Epochen der Geschichte der Naturwissen- 
scbaften rnit einer eleganteii iriid rertieften Sicherheit verfiigte. iiber 
fernliegende Detailtiagen sowohl, als auch iiber da3 Einheitliche und 
Abgeschlcesene. Aber das  war das Grosse daran - wie selten iqt 
es Specialhistorikern beschieden - sein Geist bezwang das Er t'orschte 
und Erlebfe: das alles, was er iibrr Vergangenej und Gewordenes 
gescbrieben hat, besitzt jene seltsame seelische Resonam, die n u r  
einem tiefeu, reichen Leben entspriogt, und doch ist es zugleich echte 
Geschichte durch die Etirfurcht vor ihreni Geist. Ihm, den das 
historische Gescheheri und das Vergitngene so unsiglich reich gemacht 
hat, ihm, dern Mitarbeiter, Lrhrer und Freund, dem stillen uiid kost- 
1ic:ien Mann init dem goldenen Herz, ihm rufen wir riach: Ewig 
besitzen wir our  das Verlorene . . . . 

E i a n z  Struiiz. 
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l i c h e r  Art genannt  sein: 

Bus der Vorgeschichte der Spectralanalyse. (Vortrag) 1887 (1888). 
T h e o p h r a s t u s  P a r a c e l s u s .  (Vortrag) 1893 (1894). 
Kleine historische Notizen. 1895-1897. 

1. Ueber die gegenseitige Beeinflussung von P r i e s t l e y  und W a t t .  
2. Zur Geschichte der Entdeckung des Saueratoffs. 
3. Der sogen. Liebig’schc Kiihlapparat. 
4. Rien ne se perd, et rhn ne se cr8e. 

Dic Einfiihrung der Lavoisier’scheu Theorie im  besonderen in  Deutschland, 
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schen Atomtheorie in neuer Beleuchtuog. 
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