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Sitzung vorn 15. Oktober 1923. 
Vorsitzender : Hr. F. H a b e r ,  Prasident. 

Nachdem das Protokoll der Sitzung vom 9. Juli*genehmigt ist, berichtet 
der Yorsitzende uber eine Reihe schmerzlicher Verluste, welche die Gesellschaft 
wiihrend der Sommerpause erlitten hat: 

Wenige Tage nach lnserer letzten Sitzung ist der frnhere Vizeprllsident unserer 
Gesellschaft Qeh. Reg.-Rat Prof. Dr. 

ERNST BECKMANN 
am 12. Juli aus dem Leben geschieden. Kurz vor seinem End6 hatten wir die Freude, 
ihm zu seinem 70. Qeburtstag den Dank qes Faches ftir lebenslange erfolgreiche Arbeit 
und die herzlicheten Wffnsche fur die Wfederherstellung seiner Gesundheit zum 
Ausdruck zu bringen. Zuneigung und Ansehen haben ihn durch das Leben begleitet 
und folgen ihm iiber den Tod hinaus. Die Zuneigung, die ihn umgab, entsprach 
dem Wohlwollen fiir die Menschen, das in ihm lebte. Sefn Ansehen aber floS aus 
der rastloeen Arbeit, die von einer eigenartigen und groDen wissenschaftlichen Be- 
gabung getragen war. E r n s t  B eckmann besaB eine wundervolle Leichtigkeit, auf 
jedem Cfebiete des Faches schnell heimisch zu werden. Die pharmaeeutische und 
die analytische Chemie, die organische und die physikalisch-chemische Fachrichtung 
waren ihm gleich vertraut. Wo er aber heimisch geworden war, schut er Neues. 
Er war kein Cfriibler bei seinem Schaflen, der das Dunkel der Glrundprobleme auf- 
suchte und sich hineinversenkte, urn nach langem ItIngen sich ins Freie hinauszufinden. 
Von der Natur mit gliicklichen Augen zum Sehen und gliioklichen H&nden zum Ver- 
suahen auegeriistet ;liebte er die klaren Aufgaben und die einfachen Ltisungen. So 
hat er als  ein sehenefroher Beobachter und ein schttpferischer Kiinstler rastlos t&tig 
das weite Feld unserer Wissenschhait durchwandert, nnd iiberall die Spur seines 
KZinnens und seines FleiBes hinterlassen. Den CfIpfel seiner sch6pferischen Erfolge 
erreichte er in der zweiten HWte der achbiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 
als er kurz nacheinander die organische Uhemie urn die Kenntnis der wicbtigen 
Oxim-Umlagerung bereicherte, die nach Lhm benannt wird, und die Hilfsmittel und 
Arbeitsweisen der Molekulargewichts-Bestimmung, welche die neue Entwicklung der 
physikalischen Chemie darbot , zu einer wundervollen Vollendung und Einfachheit 
brachte. 

Geboren 1863 in Solingen, fand er seine eigentliche Heimat in Leipzig, wo er 
das Abiturium machte, 1878 de? Doktorgrad erwarb, 1890 auQerordentlicher Professor, 
1897 ordentlicher Professor wurde. Immer wieder flihrte ihn sein Weg von Leipzig 
fed, und immer wieder dorthin zuriick. In jungen Jahren war er ein Pharmazeut, 
der in Elberfeld und Arolsen, in Leipzig und K6ln tMg war, und ein Antdytiker, 
der bei Freeeniue  eine Assistentenstelle bekleidete. Sein erstes Fachexamen war 
dsa phannszeutieche Stsstsexamen, das er 1877 ablegte. Seine erste Hochschulstellung, 
nsohdem er in Leipzig promoviert hatte, fand er 1879 im Rober t  Ottoschen Ea- 
boratorium der Techniachen Hochschule in Braunschweig, und dort trat er im Jahre 
1882 als Privatdozent fiir Chemie und Pharmazie in die akademiscbe Laufbshn ein. 
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Sein erstes akademisches Amt war die GieDener auBerordentliche Professur filr 
physikalische Chemie, die er im Jahre 1891 erhielt, sein ersterc Ordinariat die Erlanger 
Stelte, in die er im folgenden Jahre einriickte. Die Hlihe seines Lebens tiber 
bildeten die 16 Jahre von 1897-1913, in denen er als ordentlicher Professor an der 
Universitiit Leipzig das von ihm begrundete Laboratorium Piir Angewandte Chemie 
leitete. Weder der Rut an die Spitze des Pliarrnazeutisch- chemischen Institutes 
in Berlin 1902, noch das Angebot der gleichen Stellung an der Universitilt Milnchen 
1905 lockte ihn von Leipzig fort. Aber als der Gedanke der Begriindung der Che- 
mischen Reichsanstalt Boden gewann und die befreundeten Fuhrer des Faches mit 
den beteiligten Amtsstellen iibereinstimmend ihn wegen seines Ansehens, seiner Er- 
fahrung und seines persiinlichen Wesene als Prileidenten an der Spitze dieser geplanten 
grS6ten wissenschaftlichen Arbeitsstiitte der Chemie zu sehen wiinschten , wollte er 
sich dieser Aufgabe nicht versagen. Als der Plan der Chemischen Reichsanstalt sich 
dann wandelte und an ihger Stelle das Kaiser-Wilhelm-Institut fur Chemie mit seinen 
gano andersartigen Zielen entstand, war sein Name mit der Entwicklung schon zu 
eng verkniipft, als daB er sich der Berliner Aufgabe hiitte entziehen konnen. So ist 
er 1912 als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituta fiir Chemie und ordentlicher Professor 
an der Berliner Uhers i tBt  zu uns gekommen. 

Selten ist ein akademisches Leben in  Deutschland mannigfaltiger und glanzvoller 
gewesen als das seinige. Die urspriingliche Liebe zu der fachlichen Arbeit des 
akademischen Lehrers und Forschers, die ihn bis in die letaten Tage seines Lebens 
erfiillte , hat ihm die studentische Jugend mit dankbarer Schiilertreue vergolten. 
Sicheres Kijnnen im Berufe, innere Reiterkeit des Wesens und schliohte Liebens- 
wiirdigkeit im Verkehr gaben der Perstinlichkeit das Qeprgge. Die preuBische und 
die sBchsiscbe Akademie der WissenschaPtbn , die Kaiser-WilhelmCfesellechaft , die 
Berliner und die Leipziger Universitilt trauern rnit der Deutsohen Chemischen 
Gesellschaft an dem Sarge des Toten, um dessen Zugehorigkeit sie im Leben gewett- 
eifert haben, und sein Gedilchtnis dauert fort in der Geschichte der Wissenschaft 
und in  den Heroen aller, die ihn gekannt haben. 

Die deutsche Chemie hat noch einen zweiten Verlust an ihrem wichtigsten Besitze 

Der fruhere Vizeprilsident unserer Gesellschaft Prof. Dr. 
zu beklagen, an ihrem Bestande an groBen Chemikern. 

PAUL FRIEDLANDER 
ist am 4. September gestorben. Unter den Gelehrten, die an deutschen Hochschulen 
wirkten, galt er nach seinen Verdiensten unbestritten ale der erste Fachmann auf 
dem Gebiete der Farbstoffchemie. Sein uberragendes Klinnen hat In der Synthese 
des Thioindigos und in  der AufklBrung des antiken Purpura, sein unvergleichliches 
Wissen und seine rastlose Arbeitskraft in  der imponierenden Bandreihe der wFortschritte 
der Teerfarben-Pabrikation4 den bekanntesten Auedruck gefunden. 

Er  war voller Schlichheit, Wahrheit und Treue, bescheiden van arund seiner 
Seele aus und immer bereit, groDe fachliche Leistung anderer auf dae wiirmste 
anzuerkennen. Was or sagte, meinte er ganz, und seine Aufrichtigkeit war so groB, 
daB er nie mit einem gefilligen Worte Gber den Gegensatz hinwegzugleiten vennochte, 
in  den in dieser Welt der Unvollkommheiten fremde SelbsteinschBtzung und eigenes 
Urteil immer wieder treten. Seiner schamhaften Seele war eigener pathetiecher 
Ausdruck widerstrebend und fremdes Pathos verdiicdtig. Wtlhrend er Yenschen, die 
still fa r  sich mit voller Hingabe um die Wissenschaft rangen, alle W&rme und all- 
Interesse ungebeten entgegenbr8chte, war er spr6de und kritisch gegen einfluBreiuhe 
Manner, wenn ihre Geltung ihm iiber ihr wissenschaftliches Verdienst hinauseugehn 
schien. Weil er aber Zeit seines Lebens voll des Kinderglaubene war, daB unpersUnliche 
Sachliohkeit, die von sich und von der eigenen Leistung nicht vie1 Wesene m&cht, 
alle Yenschen mit gleicher StElrke erfIillte wie ihn, so entglngen ihm die Erfolge, 
die weltltlufige Naturen im iiu6eren Leben erreichen. 
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