
CARL FRIEDHEIM, 

Am 5. August 1909 verschied unerwartet an einer Lungenembolie 
Dr. C a r l  F r i e d h e i m ,  Professor der anorganischen Chemie an der 
Universitat Bern, in Bihingen am Brienzer See, wohin er sich zu 
einem kurzen Erholungsaufenthalt begeben hatte. Vorzeitig fsnd hier 
ein dem idealen Dienste der Wissenschaft gewidmetes Leben eineo 
tragischen AbschluB; denn im Kampfe um sein Recbt, einem Rampfe, 
der unter den gegebenen Verhiiltnissen fruchtlos verlaufen mubte, tief 
Yerletzt durch Angriffe auf seine Lehrtiitigkeit, die er steta am meisten 
geliebt, hatte F r i e d h e i m  seine Kriifte noch i n  der Hiihe seines 
Lebens stehend aufgerieben. Mit ihm ist wohl einer der letzten Ver- 
treter einer streng konservativen Richtung in  der anorganischen und 
noalytischen Chemie dahingegangen, da  er sich auf dieses Gebiet ganz 
aueschlieDlich beschrhkte, in einer Zeit, in der die Erfolge benach- 
barter Gebiete, speziell der phyeikalisohen Chemie , die meisten ver- 
anlaaten, diese schrrfe Begrenzung aufzugeben. 

Friedbeim ist geboren zu Berlin am 18. Juni 1858 als iiltester 
Sohn eines Knufrnanns. Im Elternhause, in dem stets die Atmospbirre 
frischen geistigen Lebens herrschte, verbrachte er mit drei Schwestern 
und zwei Brudern eine gltickliche Kindbeit. Den ersten Unterricht 
erhielt e r  im Hause, da dieEltern zeitweise auf dem Lande wohnten; 
dann besucbh er einige Jahre das Gymnasium in Kiistrin, von 1870 
an das nBerlinische Gymnasium zum Grauen Klostera und schlieSlicb, 
nachdem er dart das Einjiihrigen-Zeugnis erhslten hatte, die Gewerbe- 
schule in Halberstadt. Auf dieser bestand er irn Herbst 1877 das 
A biturientenexamen. 

Unmittelbar darmf wurde er als Studierender der Gewerbe- 
Akademie zu Berlin, der einen Mutteranstalt der spiiteren Techni- 
schen Hochschule z u  Charlottenburg, imrnatrikuliert; er widmete siclt 
wiihrend der folgenden vier Jahre dort und a n  der Bergakademie 
dem Studium der Chemie. Oboe von vornherein eine besonders aus- 
gepriigte Vorliebe fiir irgend ein Spezialfach zu besitzen, interessierte 
er sich schon yon seiner Kinderzeit an fur alles Technische, zeigte 
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eine groBe manuelle Geschicklichkeit und eine lebhafte Pueigung, 
naturwissenschaftliche und technische Sammlungen anzulegen und zu 
ordnen. Dieses Organisationstnlent hat sich i n  spateren Zeiten immer 
mehr bei ihm ausgebildet und wurde einer der charnkteristischstcn 
Teile seiner Begabung. 

In seinen Studien wurde er stark beeinflufit yon R u d o l f  
F i n k e n e r ,  diesem gliinzenden Analytiker, der an der  Berliner Berg- 
akademie damals eine segensreicbe, aber nnch auWen menig hervor- 
tretende Tiitigkeit entfaltete, und besonders von K a r l  R a m m e i s b e r g ,  
der die Ordinariate fur anorganische Chemie an der Universitiit und 
Gewerbe-Akademie auf sich vereinte. Diese beiden (ielehrten alten 
Stils, beide Meister objektiver exakter Naturforschung, beide in ihrem 
Interessenkreise streng begrenzt auf die anorgnnische Chemie, Mineral- 
chemie und analytische Chemie, blieben die Vorbilder fur Friedheims 
gesamte wissenschaftliche Tatigkeit. 

Ende des Jahres  1881 bestand Friedheim mit einer auf Veran- 
lassung von R a m m e l s  b e r g  YerfaBten Dissertation mUber die Kon- 
stitution der  Metawolframsiiure und ihrer Salzea in Freiburg i. 13. 
amulta cum laudeo: das  philosophische Doktorexamen, nachdem e r  
schon vorher von seinem Lehrer als Unterrichtaassistent aogestellt 
worden war. Diese Assistentenstellung hatte ihrn die Portfuhrung 
seiner Studien wahrend der Ietzten Jahre  weseotlich erleichtert, d a  er 
genotigt gewesen war ,  um seinen Eltern nicht allzusehr zur  Last zu 
fallen, sich die hlittel fur das Studium, soweit sie ihm nicht das  ihm 
seit Ostern 1878 gewiihrte v. S e y d l i t z s c h e  Stipendium zur Ver- 
fijgung stellte, durch Erteilung yon Privatstunden zu rerschalfeu. 
Der  Ernst und die Gewissenhaftigkeit, rnit denen e r  sich diesen 
I'ilichten widmete, hatten ihn trotzdem nicht gehindert, der  Lebens- 
Ereudigkeit seines Temperaments entsprechend, seine Studentenjahre 
iu vollen Zugen zu genieflen. Als hfitglied des bekannten, heute 
noch an der  Technischen Hochschule zu Charlottenburg in hoher 
Bliite stehenden Vereins SHuttec empfing er und gab er reiche wissen- 
schaftliche und gesellschattliche Anregungen, und zeit seines Lebens 
hat  er die Erinnerung an diesen Kreis, in dem e r  viele wertvolle 
Freunde gewonnen hat, besonders gepflegt. 

A h  im Jahre  1883 der bereits siebzigizhrige I l a m m e l s b e r g  die 
Leitung des neu eroffneten Berliner BZweiten Cheniischen Universitats- 
laboratoriumsa ubernahm, nachdem er  schon seit 1874 die seit dem 
Tode H e i n r i c h  R o s e s  (27. Febriiar 1864) unbesetzte Protessur f(ir 
anorganische Chemie an der Universitiit bekleidet hatte, nakm er  
Friedheim als Zlltesten Unterrichtsassistenten in den neuen Wirkungs- 
kreis mit. ITier lernte ich ihn, als ich 1585 als Anfiinger i n  das 
Laboratorium eintrat, kennen. 



Der 27-jahrige Assistent war damals der tatsiichliche Leiter 
dieses InsSituts, das er allerdings ganz im Sinne seines Meisters fiihrte. 
R a m m e l s b e r g  war niemals eine stark nach auSen wirkende Per&- 
iichkeit gewesen ; ein echter Forscher, in  sich zuruckgezogen, objektiv 
und streng kritisch gegenuber seinen Beobacbtungen , war er durch 
die Saclilichkeit seiner Methodik Torbildlich fur seinen Schiilerkreis, 
nicht aber blendend durch den Glanz anregender Gedanken. hfeiat 
arbeitete er allein fur sich ohne experimentelle Unterstiitzung von 
Schulern und Assistenten, und selbst in den letzten Jahren seiner 
Tiitigkeit, als seine Hand schon recht unsicher war, fubrte er jede 
analytische Operation nocli selbst BUS. In seinem neuen Institut trat 
er ala alter blann den Praktikanten selten niiher und uberlieS die 
gesamte Leitung des Unterrichts seinem temperamentvollen Assistenten, 
der,  untcrstiitat von zwei jiingeren Kollegen, sich dieser Pflicht niit 
direkt vorbildlichem Eifer annnhm. 

Das Laboratorium war ausscllieblich der anorgbischen Chernie 
und speziell der analytischen Chemie gewidmet und fur damalige 
Anspriiche mustergultig eingerichtet. Es enthielt nur einige- 30 Ar- 
beitspliitze, in 'denen flir die Praktikanten die fur aoalytische Arbei- 
ten notwendige Apparatur vollstiindig zur Verfiigung stand, so dnJ3 
keiner der Studierenden irgend eine besondere Anschaffung zu machen 
hatte, ein sonst in den damaligen Laboratorien nicht GLlicher Brauch. 
Die fur spezielle analytische Arbeiten notwendigen Apparate standcn 
fertig vorbereitet da ,  in Anordnungen, die meistens den erprobten 
Vorschritten F i n  li e n e r s  entspracben. Dime gauze O r g a n i d o n  war 
das Werk Friedheims, der auch die geschaftlicbe Fiihrung des In- 
stituts z u  erledigen hatte. 

Bei der geringen Zahl der im Laboratorium arbeitenden Prakti- 
kanten war die Uberwachung der Arbeiten durch die drei Unterrichts- 
assistenten eine sehr rege. Friedheim kontrollierte den Gesamtunter- 
richt und beaufsichtigte speziell einige der vorgescbrittensten Analy- 
tiker und die Doktoranden. Er hatte, unterstutzt durch ein ausge- 
zeicbnetes Gedachtnis, vorziigliche Kenntnisse i n  der analytischen und 
anorganischen Chemie und beherrschte die Literatur dieses Gebietes 
in erstaunlicher Weise. Seine manuelle Ceschicklichkeit, die in der 
Fin kenerschen Schule sich noch vervollkommnet hatte, und eine 
fur analytische Arbeiten sehr nlitzliche Pedanterie bewirkten , dab er 
die aKunst des Analysierens. in einer Art ausiibte, dab es eiii 
iisthetischer GenuI3 war, ihn bei der Arbeit zu beobachten. Da er 
cluberordentlich redegewandt war und es verstand, seine Kenntnisse 
klar und wohldisponiert seinen Schulern zu ubermitteln, so war sein 
Unterricht fiir die chemischen Aufanger sehr -anregend und frucht- 
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bringend. Es wurde damals unter der  steten Aufsicht dieses selten 
pflichttreuen und stets bilfsbereiten Assistenten im PZweiten Chemi- 
scben Univeruitatslaboratorium(( selbst von den Anfangern mit auBer- 
ordentlichem FleiS gearbeitet; nur  wenige Praktikantea entzogen sich 
diesem gunstigen Einflusse. 

Priedheim nahm starken personlichen Anteil an der Weiterent- 
\yi.iclrlung der ihm anvertrauten Schuler. Durch private Kolloquien, 
die er  fur die Praktikanten des Laboratoriums abhielt, suchte er  ihnen 
Ryeitere Anregung zu geben. So gut ihrn das bei den jtingeren 
Studierenden gelang, so versagte doch oft die IT’irkung bei den Llteren 
Praktikanten, die sich dem Ende  ihrer Studien naherten; denn dem 
Kenutnisreichtum und der Systematisiernngsgabe Friedhejms entsprach 
in wissenscbaftlichen Dingen nicht die Selbstandigkeit seiner IdeeD 
iind seiner Phantasie. Gewohnt, bilfreicb Rat  zu erteilen, den e r  
aus wahrhaft lauterem und gutem Herzen stexs gerne gab, stiel3 e r  
bei alteren selbstandigen Studierenden , die einer individuellen Ent- 
wicklung bedudten, oft auf Widerstande, die haufig zu Differenzela 
fuhrten. Er hatte ein starkes, energisches Temperament und groBe 
Gerechtigkeitsliebe; aber e r  besaB nicht die Gabe, andere Individuali- 
tiiten objektiv zu beurteilen. I n  dem BewuSGsein, seinen Rat und 
seine Hilfe ohne Nebenabsichten nach bestem Wissen zu gewahren, 
fiihlte er  sich oft gekrankt, wenn man ihrn nicht blindlings folgte, 
und so kam es, daL3 sehr viele der  Scbiiler und Mitarbeiter dieses 
T’on Herzen sehr guten hlannes in Unfrieden von ihm schieden, w e m  
ihre Entwicklung so weit gediehen war ,  daB sie ihre eigenen Wege 
gehen mufiten. Friedheim litt unter diesen oft sich wiederholenden 
Vorgangen, die ihn tief verletzten und die e r  nicht so leicht vergab, 
deren mahren Gruud er  aber nie erkannte, und die e r  als Beweis 
fur die den meisten Schulern innewohnende >UndankbarkeitK be- 
tracbtete. 

E r  vereinigte i n  sich mit einem sehr geraden, aufrichtigen Cha- 
rakter, der sich haufig in unbekiimmert offenen AuBerungen kund- 
gab und nie gestattete, dal3 der aufrechte Mann dem Streberturn irgend 
ein Zugestlndois machte, ein ungewohnlich elastisches, sanguinisches 
und frisches Temperament und eine grol3e Arbeitsenergie, An rast- 
lose und gewissenhafte Arbeit von Jugend an gewahnt, war  e r  schon 
morgens um G Uhr a m  Schreibtisch, um seine literarischen und spater 
seine amtlichen Arbeiten zu erledigen. Pas hiaderte ihn nicht, sicb 
dann der Laboratoriumstiitigkeit mit voller Kraft hinzugeben und nacb 
getaner Arbeit auch geselligen Freuden zugiinglich zu sein. Er suchte 
nach Moglichkeit die Studierenden des Laboratoriums auch durch 
personlichen Verkebr auaerhalb der Arbeitszeit einander und sicb 
selbst naher zu bringen, von der  richtigen Ansicht ausgehend, daB 



2 i 9  1 

bei der  Intimitiit des Zusammenarbeitens, wie es in kleineren Insti- 
tuten die Ar t  des Unterrichts mit sich briogt, die Forderung der  per- 
sonlichen Beziehungen such der  wissenschaftlichen Ausbildung zugute 
kiime. Bei den kurzen *Fruhschoppena, die regelmiiflig am Sonnabend 
hIittag die Wochenarbeit schlossen, wie bei den gr6Beren Laboratoriums- 
festen - Kneipen im Winter und Ansflugen im Sommer - bildete 
e r  sowobl bei den Vorbereitungen, wie bei der  Ausfiihrung den Mittel- 
punkt aller Veranstaltmgen. Die reiche Erfahrung, die e r  sich 
wiihrend seiner Studienjahre in  studentischen Briiuchen erworben hatte, 
die  Frische und Frohlichkeit seines Wesens und die Gewandtheit seiner 
gesellschaftlicben Formen priidestinierten ihn dnzu. Er war eine 
durchaus gesellige Natur, lebhaft und angeregt in der Unterhaltuug 
ucd ebenso interessiert fiir Geschichte wie fur Technik, fiir Politik 
\vie fur Literatur. I n  letzterer liebte e r  neben den Klassikern vor 
allem, einer ibm innewohnenden , stark humoristischen Ader ent- 
sprechend, unsere grol3en Humoristen R e  u t e r  und Rabe,  deren 
Werke er  immer wieder ILLS, trotzdem er  sie fast auswendig kannte. 
Der  neueren Literatur stand er, in iisthetischen und wissenschaftlichen 
Fragen - nicht in politischen - ausgesprochen konservativ verau- 
lagt, ganz fremd gegenilber. Seine Kenntnisse wul3te er in  der  Upter- 
haltung mit einer ganz ungewohnlichen Schlngfertigkeit zu verwerten, 
uod hiermit paarte sich bei ihm ein ausgesprochen norddeutscher, 
speziell berlinischer, etwas sarkastischer, aber nie personlich ver- 
letzender Humor. Sein ganzes Wesen, sowohl in seinen vielen guten 
Eigenschaften wie in seinen Schwachen, vor d l e m  die geringe An- 
pnssungsfahigkeit an andere Individualitaten iind Milieus, kann wohl 
ani besten als Inkarnstion eines guten Berlinertums aufgefaI3t werden. 

Im Jahre  1888 habilitierte sich Friedheim an der  Universitiit. 
Es waren erst einige Schwierigkeiten zu iiberwindeo, d a  er als Abi- 
turient einer Gewerbeschule den Bedingungen, die dae Abituriuni eines 
Gymnasiums oder Realgymnasiums verlangten, nicht entsprach ; docli 
wiirde angesichts einer grafleren Anzahl wissensohaftlicher Publikn- 
tionen und vor allem auf Grund seiner langjiihrigen erfolgreicheii 
Lehrtatigkeit von der  strengen Eriullung dieser Forderung Abstand 
genommen. In demselben Jahre  wurde e r  als dauernder Snchver- 
stiindiger an das Kairierliche Patentamt berufen. Den mit dieser 
Tiitigkeit verbundenen Pflichten gab e r  sich mit groflem Eifer und 
Erfolg bin, so daf3 e r  im Jahre  1891 xum Mitgliede des Patentamtes 
- im Nebenamt - ernannt wurde, ein Amt, das  e r  fiinf J a h r e  laug 
bekleidet hat. 

Als Dozent entfaltete Friedheim eine sehr rege Tiitigkeit: er  Ins 
haiiptsiichlicb iiber analytische Cheniie und spezielle Kapitel der an- 
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organischen Chemie mit der ihm eigenen gliinzenden Beherrschung 
des konkreten Materials uud der groflen oratorischen Klarheit. Als  
R a m m e l s b e r g  durch Erkmnkung wiihrend eines Semesters a n  der  
Abbaltung seiner Vorlesung uber spezielle nnorganische Chemie ver- 
hindert war, wurde Friedbeim offiziell mit seiner Vertretung betraut. 
Im Laboratorium ging die Leitung immer mehr io Friedheims Hiinde 
iiber; siimtliche Doktoranden des Instituts - meist zwischen sechs und 
zehn - arbeiteten unter seiner Leitung von ihm gestellte Themata aus. 

In1 Jabre  1889 hatte er sicb mit Frl. A n n a  M i c h a e l i s  ver- 
miihlt. Die kinderreiche Ehe  blieb ibm eine Quelle ungetrfibten 
Gliickes. Gemeinsam mit seiner geistig beweglichen, lebhaften Gattio 
schuf er sich einen Hausstand, der die alleinige Stiitte seiner Erholung 
bildete. Ein vorziiglicher Gatte, war er  der  vaterliche Freund und 
Berater seiner Kinder, in deren Entwicklung er ganz nufging, und 
die wahre, fast kindlich reine Herzensgute, die e r  nls Solin seinen 
Eltern gegeniiber wiihrend seines ganzen Lebens bewiihrt hat, charak- 
erisierte 

I l a m m e l s b e r g  trat im Jahre  1891 seines Gesundlieitszustandes 
halber yon der  Leitung des DZweiten Chemischen UniversitltJinstitutsa 
zuriick, und L a n d o l t ,  dessen Interessen i n  erster Linie der physi- 
kalischen Chemie zugewandt maren, iibernnhm seine Nachfolgerschnft. 
1)a machte Friedheim mir, der ich seit einem Jahre  eine Unterrichte- 
assistenten-Stellnng an dem Institut bekleidete und der  ich ihm nls 
einer bciner Doktoranden schon Ianger personlich niiher getreten war, 
den Vorsclilag, mit ihm gemeinsam ein privates, rein wissenschaft- 
liches Unterrichtslaboratorium fur nnorganische Chemie zu grunden. 
Er war der  Meinung, da13, dn unter der  neuen Leitung drrs Univer- 
sitiitsinstitut hauptsachlich der  pbysikaliscben Chemie gewidmet aerden  
wiirde, fur anorganische Arbeiten ein Mangel an Gelegenheit sich eio- 
stellen wiirde, und da13 daher ein privates Laboratorium wissenschaft- 
licli Erfolg baben konne. Er nls Universitatsdozent lronnte die 
Cbungen als Vorlesung nnzeigen, und die Studierenden konnten sie 
rite an der  Universitlit belegen. An Vorbildern fiir dieses Unter- 
nehmen a n  anderen Universitiiten fehlte es nicht. Als ich seinern 
Vorschlage zugestimmt hatte, widmete er  sich mit wahrem Feuereifer 
der Organisation und Einrichtung unseres Laboratoriums, dns dnuo 
aucli bald im Herbst 1891 eroffoet werden konntc. 

Dns Institut war zuniichst fiir 22 Studierende eingericbtet uod 
hnuptsachlich fiir nnalytische und anorganische Arbeiten bestimmt. 
Friedheim setzte eine Ehre darein, es vom ersten Augenblick an bis 
in die lileinste Kleinigkeit rollstiindig und mijglichst praktisch f u r  
diese Zwecke ausgeriistet hinzustellen, und er iiberwachte daber jede 

uch sein Leben in seinem eigenen Heini. 



Einzelheit auf das genaueste nod war  gliicklich uber jede neue kon- 
struktive Idee, die e r  bei der  Einrichtung verwenden konnte. Das  
yon ihm Geschaliene hat  sich i n  nunmehr zwanzigjahrigem Betriebe 
gliinzend bewahrt; auf der  damals geechaffenen Grundlage konnte, 
ohne da13 dieselbe irgendwie geiindert zu werden brauchte, das In- 
stitut urn das Doppelte ausgedehnt werden. 

I n  den folgenden sechs Jahren konnte ich in unausgesetztem ZU- 
sammenarbeiten mit Friedheim seine Energie und Frische bewundern. 
Er widmete sich mit unermiidlichem Eifer sowohl wiihrend der  Se- 
mester wie alljiihrlich wlhrend zmeier je  einmonatlicher Ferienkurse 
dem Unterricht der wachsenden Zald der  Studierenden und erledigte 
daneben seine vielen amtlichen und mannigfachen literarischen Ar- 
beiten. Der Unterricht wurde zuniichst in der  analytischen Chemie 
ganz ausschliefilich in der  Ar t  der  Finkener-Rarnmelsbergschen 
Schule gegeben. Friedheim war mit seiner strengen, fast pednntischen 
Erakthei t  und mit seiner gro13en manuellen Geschicklichkeit ein 
gliinzender Lehrer dieser Richtung, und ich werde mir mit gro6ter 
nnnkbarkei t  stets bewuat bleibeo, was ich diesem Vorbilde verdanke. 

Dem Eindringen der physikalischen Chemie in  die anorganische 
und analytische Chemie stand Friedheini darnals mit oflener Abnei- 
giing gegenuber, die auch spiiter leider zum Schaden fur seine eigeoen 
wissenschaftlichen Arbeiten bei ihrn keine Vertrautheit rnit der neuen 
Methodik aufkommen lie13. ' Die einzigen ernsthaiten Differenzen 
wahrend unseres sonst persiinlich auflerordentlich eintrjlchtigen Zu- 
snmmenarbeitens entstanden demgemafl aus meiner Forderung, all- 
mahlich die physikalisch-cheniische Richtung im Uoterricht stiirker zu 
betooen. 

Znin Teil aus  diesem Grunde, zum grofleren Teile aber des- 
wegen, meil e r  fur sich miiglichst einen nusgedehnteren Wirkungs- 
kreis fiir wiinschenswert und bei seiner anwnehsenden Familie eine 
eintriiglichere Stellung fiir notnrendig hielt, entschlofl sich Friedheim, 
nachdem er im November 1896 zum *Professore ernannt war, im 
Friihjahr 1897 RUB unsereni gemeinsamen Unternehmen auszutreten. 
Er fand nrif kurze Zeit eine Arbeitsstatte fur sich irn chemischen La- 
lloratoriuni des Berliner Mineralogischen Universitjltsinstituts, t ra t  aber 
bald eine r o m  Kaiserlichen Patentamt unterstiitzte mehrwiichentliche 
Reise nach Paris an ,  um in M o i s s a n s  Laboratorium die Arbeiten 
im Lichtbogenofen praktisch kennen zu lernen. Von dort zuriickge- 
kehrt, erhielt e r  einen Ruf als Bordentlicher Professor der  anorga- 
nischen, analytischen und technischen Chemiea nn die Universitiit 
Bern, eine Berufung, die nach dem an den schweizerischen Kantonal- 
universitilten bestehenden Brauche zunlichst iiir eine Amtsdauer von 
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6 Jahren galt und im J a h r e  1903 um weitere 6 Jahre  ver lhger t  
wurde. Zum Oktober 1897 siedelte er  daraufhin mit seiner Familie 
nach Bern iiber. 

Er fand dort das  anorganische Laboratoriuni, das  in einem schonen 
Gebaude raumlich ausgezeichnet untergebracht war, in Bezug auf 
Einrichtung und Apparatur ziemlich verwahrlost vor. Er ging also 
sofort a n  die Neueinrichtung des Betriebes, und seinem grol3en Or- 
ganisationstalent gelang es in kurzer Zeit, trotz recht geringer, ihm 
zur Verfugung gestellter Mittel, alles in gewohnter mustergiiltiger Weise 
fur analytische Arbeiten herzurichten. D e r  Besuch des Institutes, der  
vorher a d e r s t  gering gewesen war, wuchs daraufhin sehr schnell, und 
es arbeiteten in  der  besten Zeit neben 70-80 Chemikern, von denen 
oft 20 Doktoranden wareu, GO-70 Mediziner und Lehrer, die Cheniie 
in kleineren Kursen als Nebenfach betrieben, im Laboratoriuni. 
Friedheim widmete sich in den ersten Jahren personlich sehr stark 
dem Laboratoriumsunterricht; spater als die Frequenz iminer s t l rker  
wurde utid auch die Tatigkeit der Assistenten vollstandig organisiert 
war, als amtliche und literarische Arbeiten, vo.r allem die Neuheraua- 
gabe von G m e l i n - I C r n u t s  Handboch der anorganischen Chemie, ihn 
immer stZirker in  Anspruch nahmeu, zog e r  sich vom persiinlicheu 
Unterricht der  Anfanger mehr zuriick und widmete sich hauptsiichlicli 
den Doktoranden. Die Gesamtleitung des Unterrichts behielt er fest 
i u  Handen, und jeden Morgen erschien-er bereits piinktlich urn 8 Uhr 
im Institut, um sich von den Assistenten iiber die Angelegenheitrn 
des Laboratoriums berichten zu lassen. 

Die geschiiftliche Verwaltung fuhrte e r  stets persiinlich, trotzdem 
dieselbe eine groBe Arbeitskraft verlangte. Uber jede kleine An- 
schaffung muate er  mit einer den Laborntoriumsbetrieb iiberwachenden 
aHochschuIverwaltunga umstiindlich korrespondieren, und wiederholt 
wurde, wie am dem von Friedbeim sorgFaltig gesammelten Akten- 
material sich ergibt, die Einstellung notwendiger Apparaturen ver- 
weigert. So war  es  ihm nicht moglich, die Anschaffung einer 
sechsten analytisclien Wage fiir sein groaes Lnboratorium durchzusetzen. 

Neben der Tatigkeit iai Laboratorium hatte er Vorlesungen z u  
halten: uber anorganische Experimentalchemie (im Winter), spezielle 
anorganische Chemie (im Sommer), sowie iiber analytische uud 
technische Chemie. Alle diese Vorlesungen erfreuten sich 'bald bei 
den wiederholt charakterisierten Vorzugen der  Lehrmethode Fried- 
heims sehr starken Zulaufs. Er hatte sich zum groBten Teil aus 
eigenen Mitteln f i r  seine Hauptvorlesungen eine schiine, wohl geordnete 
Demonstrationssammlung zusarnmengebracht, d a  er auch hierfiir in 
seinem Institute, als e r  es iibernahm, nichts vorgefunden hatte. 



In seineui neiien Wirkungskreise setzte so seine Tatigkeit sehr 
verheibungsvoll ein, und seine Erfolge ale Universitatslehrer steigerteu 
sich andauernd. Er wurde das Mitglied verschiedener Prufungskom- 
missionen, verwaltete im Jahre 1904105 das Dekanat der philosophi- 
schen Pakultat der Universitiit und war im Jahre 1903 der Vertreter 
des Schweizerischen Bundesrates bei dern 5. Internationalen Kongresse 
fur angewandte Chemie in  Berlin. Dnneben wurde er vielfach als 
Gutachter in technischen Fragen herangezogen; er wirkte besonders 
n i t  grobern Erfolge als eidgenijssischer Erperte in einer Kommission, 
die iiber die Einfuhrung der Fabrikation unschadlicher, phosphorfreier 
Ziindholzer zu entscheiden hatte, eine Industrie, die fiir einige Teile 
des Landes von grober Bedeutung ist. 

Ende des Jahres 1906 feierte er, von eioer groben Zahl von 
Schulern und Freunden umgeben, das funfundzwanzigjahrige Doktor- 
ubilaum. Eine kunstlerisch ausgestattete Adresse, die von vielen 

fruheren Schulern unterzeichnet war, zeugte von der dankbaren An- 
erkennung, die diese ihrem Lehrer bewahrt batten. Dieses Fest 
bildet gewissermaBen den Hbhepunkt TOD Friedheims erfolgreicher 
Tatigkeit als Universitatslehrer. Kurz darauf warf ein plijtzlich auf- 
tretendes nervoses Herzleiden den sonst stets kerngesunden Mann 
aufs Krankenlager und zwang ihn zum ersten Ma1 i n  seinem Leben, 
seine Arbeit auf langere Zeit zu unterbrechen. E r  hatte seine groee 
Arbeitskrsft zu sehr iiberlastet; zu seiner Lehrtiitigkeit uad nebeii 
seinen amtlichen Funktionen hatte er die Organisation der Neuaus- 
gabe des *G mel in -Krau ta  in  sear kurzer Zeit geregelt, und vielerlei 
personliche Reibungen h t t e n  seine Nerven nllzustark beansprucht. 
A19 er, nach Aussage der Arzte vollstiindig wiederhergestellt, seine 
Arbeit wieder aufnahm, war er immerhin gegen fruher veriindert: tler 
lebhafte Mann war, wenn ihn  auch noch immer eiue seltene Energie 
und Elastizitat erflillte, doch wesentlich ruhiger geworden, und er 
mubte sich mancherlei Schonung aulerlegen, die er vorher nicht Re- 
kaont hntte. Trotzdem fanden ihn die schweren Kiimpfe, die ihm 
das letzte Jahr seines Lebens verbitterten, als ganzen Mann auf seinem 
Posten. 

Es ist schon oft in Wort und Schrift hervorgehoben worden, 
welche Schwierigkeiten den nach Schweizer Hochschulen berufeoen 
deutschen Gelehrten das Einleben i o  die neuen Verhgltnisse bereitet. 
Dies ist begrundet in den Charaktereigenschaften der deutschen 
Schweizer, die, sehr zuriickhaltend und verschlos8eD, dem Fremdling 
gegeniiber zunachst direkt mibtrauisch, zuerst nur die rauhere 
Auflenseite ihres tiichtigeo, energischen, auf das zweckmaflige Reale 
gerichteten Wesens hervorkehren und den auch ihnen vielfach inne- 
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wohnenden Idealismus, der vor allern in  ihrem gliiheuden Patriotismus 
sich so oft bewahrt hat, sprode im Verkehr verbergen. Auch die 
5uBeren Lebensbediogongen, das uoabbangige SelbstbewuBtsein lint1 
der  Stolz nuf die individuelle Freiheit in nllen Bevolkerungsschichtn, 
tler nicht durch konziliantes Entgegenkommen gemildert wird, ist 
dem ails den1 Reiche Zugewanderten erst ungewohnt. Selbst ein 
Mann v o n  der herzerobernden, sonnigen Gemutsnrt eioes V i k t o r  
BI  e y e r  hatte anfaiigs schwer mit diesen Verhlltnissen zii kiimpfen; 
niich e r  konnte erst allmahlich die drei Stadien absolvieren, die nacb 
Aussnge eines Schweizer Gelehrteu Djeder in  der Schweiz niederge- 
lnssene Deutsche durchrnachen muB. AuE 1. Begeisterung folgt 2. 
Erniichteruog und 3. Gleichgewicht((, in welchem letzteren Stadium 
*man zur Erkenntnis kommt, daB nicht alles, was anders ist nls bei 
uos, darum nuch schlechter ista I). 

Friedbeirns i n  sich geschlossener Chnrakter, der ihm nie gestattet 
hntte, fremde Individunlititen objektiv zu beurteilen und milde zu 
verstelien, befiihigte ihn leider nicht, dieses dritte Stadiiim zu er- 
reichen. Irn Anfange war e r  i n  seiner neuen Stellung sehr begliickt: 
der grof3e Wirkungskreis, in dern er deutlich den \ w h e n d e n  Erfolg 
seiner Arbeit beobnchten konnte, das behagliche Heim, dns e r  sich in  
der ruhigen, herrlich gelegenen Stndt geschaffen hatte, erfiillte ihn 
mit groBer Befriedigung. Bald stellten sich aber persijnliche Schwierig- 
keiten niit einigen Kollegen und Universitiitsbenniten ein, d a  seine 
Auffassung seiner Stellung und seines Amtes yon der mancher andereo 
wesentlich nbwich. Er betrnchtete seine Widersacher mit olfenem 
AliBtrnueu und wurde auch von ihnen rniatrauiach und daher meist 
falsch beurteilt. Gewohnt, seine Meiiiung oflen und unverhoblen zu 
sngeu, sprach e r  oft unbekiimmert und unvorsichtig ein Urteil ails, 
dns, dem Beurteilten hinterbrrcht, das  MiBtraueo wiederholt in offene 
Feindschnft verwandelte. l lns  spezifisch ausgepragte Norddeiitsche in 
seinem Wesen lieB keine Anpassung an die Schweizer Zustiinde zu. 

So verschlechterte sich sein persijnliches Verhaltuis an der Uoi- 
rersitiit trotz seiner ausgesprochenen Lehrerfolge ; e r  hatte einige we- 
nige zuverliissige und gute Freunde unter den Kollegen und eine Reibe 
olfener, nusgesprochener Gegner, bei denen e r  fiir die Vorziige seines 
Cbarakters und fiir seine wissenschaltlichen Leistungen wenig Ver- 
standnis fand. So kani es, dnB seine Stellung durch Vorgiinge iinter- 
graben wurde, die wohl i n  der Geschichte deutscher IIochschulen 
kaum Aoalogien finden diirften. 

Fnedheim war seit seinem Anitsautritt in Bern hlitglied der Prii- 
fungskornmission fiir Pharniazeuten, und diese hatten nach dem staat- 

’) R i c h a r d  Meycr:  Nekrolog auf V i k t o r  Meycr ,  11.41, 4528 [1908]. 
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lichen Studienplan ihre nnalytisch-chemischen ifbungen in  seinem In- 
stitute zu erledigen. Bei einer Stsatsprtifuog am Ende des Jshres 
1908 bestanden nun - zum ersten Male, seitdem Friedheim exami- 
nierte - von vier Kandidaten drei infolge schlechter Noten in der  
analptischen Chemie das Exarnen nicht. Dieses Ereignis gab einem 
Kollegen Friedheims, dem Direktor des Pbarmazeutiscben Universitiits- 
instituts und damaligen Rektor der Universitiit, Veranlassung, bei der  
Direktion des Unterricbtswesens des Kantons Bern zu beantragen, die 
chemische Ausbildung der Pharmazeuten Friedheim zu entziehen und 
dem Institute des Antragstellers zu tiberweisen, mit der  Begrundung, 
daO Friedheim sein Amt nicht mit der  erlorderlichen Gewissenhaftig- 
keit rerwalte, so dsO die seiner Aufsicht unterslellten Pharmazeuten 
nicht die notwendigen praktischen Kenntnisse in seinem Laborntorium 
erwerben kannten. Eigenartigerweise willlabrte die Gnterrichtsdirektion 
sofort diesem Antrage, indem sie in einem kurzen Schreiben, durcb 
das  Friedheim zurn ersten Male von den gegen ibn gericbteten An- 
griffen uberhnupt Kenntnis erhielt, ihm ninfolge besonderer Vorkomm- 
nissea die Ausbildung der Pharmazeuten entzog. Friedheim war weder 
vorher i n  dieser Angelegenheit gehort worden, noch war irgend eine 
objektive Untersuchung des Falles eiogeleitet worden. Er protestierte 
sotort auf das energbchste gegen eine derartige Behandlung, rerlangte 
Vorlegung des Aktenmaterinls und unparteiische Untersuchung der  
Ijeschwerde. Als ibm seine Forderungen dirckt verweigert wurden, 
ninchte e r  sofort der  Unterrichtsdirektion davon hlitteilung, dafi e r  
bein Ordinariat an der Unirersitiit mit Ablauf seiner Arnteperiode am 
SO. September 1909 niederlegen werde, iind setzte nun mit seiner un-  
errnudlichen Energie alle seine Kriifte dafur ein, eine objektire Prii- 
lung der gegen seine Amtsfubrung erhobenen Beschwerden, die ibn 
auF das tiefste kriinken muBten, bei den beteiligten Beborden durch- 
zusetzen. 

Dieser Kampf bat seinerzeit in weitesten Kreisen Aufaehen er- 
regt, und man sah rnit Befremden, dal3 die Unterricbtsverwaltung des 
Kantons Bern der selbstreratiindlichen Forderung nach einer gerechten 
offentlichen Untersuchung des Falles nicht nachkam, da13 ein ange- 
gesehener Lebrer und Porscher, der  zwolf J s h r e  lang angestrengt und 
mit steigendem Erfolge dem Staate gedient hatte, sein Recht nicbt 
finden konnte. Das umfaogreiche Aktenmaterial, das zur Beurteilung 
des Falles dienen kann, hat, der Absicht Friedheims entsprechend, 
nach seinem Tode seine Gattin der Offentlichkeit iibergebeo l), und 
man ersieht daraus, mit melcher Energie Friedheim, wenn such rer- 
geblich, fur sein Recht geklmplt bat. 

*) Der Fall F r i c d h e i m ,  Nanmbuig a. d. S. [1910]. 
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Fur sein Recht! Deuu seine Ehre  als Lehrer und Gelehrter, die 
e r  in der Hitze des Kampfes wiederholt als angegriflen betrachtete, 
konnte i n  Wirklichkeit durch diese tatsiichlich unbewiesenen Beschul- 
digungen, zu deren Widerlegung ihm das Material verweigert wurde, 
nicht beriihrt werden. Seine Pllichttreue, seine wihrend seines ganzen 
Lebens bewiesene Begeisteruog fur die akademische Lehrtatigkeit be- 
zeugen allein schon die Unrichtigkeit dieser Beschuldigungen, und es  
bleibt daher unverstiindlich, wie seine Gegner diese Anlilngen allein 
auf den Exnmensdurchfall dreier Kandidaten zu statzen wagten. 

Erklirlich werden diese Vorgiinge nur, wenn man, entsprechend 
der  Darlegung, welche Friedheims Gattin in ihrer Veriiifentlichung 
gegeben hat, jene Vorfiille nicht als sGrundursachena der  Kimpfe,  
sondern nur als auslosendes Moment betrachtet. Friedheims Stellung 
war erschuttert, weil er mit seinem Wesen und seinen Anschauungen 
suf die Dauer  nicht i n  das Berner Milieu p a h e ,  we! er sich dort 
nicht amalgamieren konnte und wollte. 

Diese Zeit mit ihren aufregenden KHmpfen, ihren personlichen 
Keibungen und vielfachen Euttiiuschungen stellte ungeheure Anforde- 
rungen an Friedheinis Kraft. Trotzdem schien e r  alles mit gewohnter 
Elastizitat iiberwinden zu konnen, und im Friihjahr 1909 kam er nach 
Berlin, um die Vorbereitungen fur seine ifbersiedelung zu treffen, d a  
e r  sicher war, an der altgewohnten Stiitte einen neuen Wirkungskreis 
ZLI finden. Frisch und hoffnungsvoll schien er in die Zukunft zu 
blicken : e r  wollte seine umfangreichen litararischen Unternehmungen 
fordern, sich moglichst wieder eine amtlicbe Stellung verschaffen und 
durch Veroffentlichung seines Materials sich in der @ffentlichkeit sein 
Recht seinen Berner Widersachern gegeniiber sichern. 

Nach Bern zuruckgekehrt, fiihrte er seine Vorlesungen zu Ende 
und bereitete mit der  ihm zur Natur gewordenen Ordnungsliebe und 
Exnktheit die Ubergabe des Instituts, das e r  nun verlassen sollte, an 
seinen Nachfolger ror: Von mancherlei kleinlichen und lrgerlichen 
Szenen, die ihm auch hierbei nicht erspnrt blieben, suchte e r  nach 
Vollendung seiner Arbeit auf einige Tage Erholung nrn Brienzer See, 
wo ihn in  Boningen intolge einer Lungenembolie ganz plotzlich der  
Tod ereilte. 

Zwischen diesem tragischen Ereignisse und den Kampfen der  
let zten Zeit besteht zwar kein sichtbarer Zusamrnenhang, denn das  
Leiden, dem e r  erlag, kann als Folge unglihkseliger Zufalle auch 
jeden vollkriiftigen Menscben plotzlich niederwerfen; aber trofzdem 
wird man den Eindruck nicht 108, da13 bier durch unn6tig;e und un- 
motivierte Krlnkungen ein reger Geist, ein guter Mensch vorzeitig 
vernichtet ist. Diese Empfindung kommt auch in den Worten Zuni 
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Ausdruck, die der Schweizer Pfarrer, ein 
an seiner Bahre sprach: 

DWir stehen am Ende einer Tragijdie. 
Schuld auf u n s  geladen, indem wir einen 

treuer F r e u d  Friedheirns, 

Wir haben eine schwere 
edlen Menschen auf unbe- 

wiesene Verleumdungen hin auf das schwerste gekriinkt haben und 
ihm nicht die geringste Genugtuung fur das angetane Unrecht gaben.<< 

Die Dissertation Friedheims, deren Thema er, wie schon erwiihnt, 
der Anregung R a m m e l s b e r g s  verdankte, beschaftigt sich mit den 
iiietawolframsauren Salzen. E r  stellte eine Reihe dieser zuerst von 
S c  h e i  b l e r  in einer klassischen Arbeit studierten Verbindungen rein 
dar, untersuchte jhren Konstitutionswasser-Gehalt und ihre Zersetzungen 
und kornmt zu dem Ergebnis, da8 die Metawolframate mindestens ein 
Yol, Wasser festgebunden enthalten. Die Arbeit, die nur rls Disser- 
tation gedruckt ist und in keiner Zeitschrift erschien, zeichnet sich 
achon diirch die grode analytische Sorgfalt und Zuverliissigkeit aus, 
die das Charakteristikum aller weiteren Veroffentlichungen Friedheims 
bildeo. Durch diese Untersuchung wurde er auf das Gebiet der Poly- 
salze der Metallsluren gefiihrt, das ihm wahrend seiner ganzen wissen- 
schaftlichen Laufbahn grobes Interesse einflobte. E r  veranlal3te daher 
eine grobere Anzahl von Doktoranden, Themata iiber derartige Ver- 
bindungen zii bearbeiten, und beteiligte sich selbst an den experimen- 
tellen Untersuchungen. Diese Arbeiten, die vollstiindig durch ihn be- 
aufaichtigt wurden , sind trotzdem nicht unter seinem Namen ver- 
offentlicht; sie erschienen teilweise in Zeitschriften, wie die Unter- 
suchungen uber vanadinsaure Salze von 0. Manuasse l )  und 
C. RadauP) ,  wurden aber zum griidten Teil lediglich 81s Disser- 
tationen gedruckt und sonst nicht veriiffentlicht, wie z. B. Unter- 
suchungen uber motybdiinsaure Sake  von F. Westphal ')  und 
E. Marck  wald 9. Merkwurdigerweise hat Friedheim wahrend seiner 
ganzen wissenschaftlichen Laufbahn einen aufiergewahnlich grol3en Teil 
der von seinen Mitnrbeitern unter seiner stiindigen Aufsicht und Teil- 
nahrne erbaltenen Resultate nur in Gestalt von Dissertationen er- 
scheinen lsssen und, entgegen unserem sonstigen heutigen Brauche, 
nicht weiter verarbeitet. Das am Schlusse dieser Lebensbeschreibung 
gegebene Verireichnis seiner Veroffentlichungen gibt daher nur eio 
sehr luckenhaltes Bild seiner experimentellen Tiitigkeit. 

Die ersten Veroffenilichungen in Zeitschriften unter Friedheims 
eigenem Namen erschienen in den Jahren 1886 iind 1887. Es sind 

A. 261, 114. 

-~ 

I) A. 240, 23. 
9 hug.-Dissert., Basel 1895. 

3 1naug.-Dissert., Berlin 1895. 
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dies Arbeiten kritischer Natur ,  in denen er experimentell 
daB zwei durch v. K l o b u k o w  und Fr. W e i l  beschriebene 
lytische Verfahren zur maflanalytischen Bestimmung des 

nachweijt, 
neue ann- 
Schwefels 

und des SchaeFelwasserstoI~J keine zuverllissigen Ergebnisse liefern. 
%u gleicber Zeit beschiftigte e r  sich mit eioer Veroftentlichung von 
0. v. d. P f o r d t e n ,  der  glnubte, ein Silberoxydul der Formel AgdO 
dargestellt zu haben, und komnit zu dem Ergebnis, daB in den be- 
schriebenen Stoffen mahrscheinlich Geruenge von Silberoxyd mit me- 
tallischeni Silber vorliegeu. Derartige lrritische Untersuchungen , die 
er mit Scbarbinn und griiflter Exaktheit durchliihrte, entsprachen der 
oben geschilderten Geistesrichtung Friedheinis am besten; fur die 10- 
angriffnahme neuer Gebiete, die Entdeckung neuer Methoden fehlte 
ihm die schiipferische Gestaltuogskraft. Daher beschrankte e r  sich iu 
vielen seiner rein analytischen Arbeiten, fur die e r  stets daa meiste 
Ioteresse hatte, nuf die Priiiting der i n  der Literatur vorgeschlagenen 
Methoden, eine Tiitigkeit, die, wie nicht erst hervorgehoben z u  werden 
braucht, fur die Entwicklung der  analytischen Chemie sehr notwendig 
und, falls sie rnit solcher Sorgtalt wie von ihm durchgeiuhrt wird, 
auch auflerordentlich Terdienstvoll ist. 

Diese Ziele verfolgte er  z. B. in seiuen Untermchungen iiber die 
gewichtsanalytische Bestimmung des Arsens (1 Y95), fiber die Anwen- 
4ung des  Wasserstoffsuperosyds (1 899, 1905) und des Hydroxylamiiis 
(1 905) in der  quantitativen Analyse, uber Metalltrennungen im Salz- 
saurestrom (1 905) und iiber die Bestimmung der Schwefelsaure durch 
Benzidin (1906). Immerhin verdanken wir Friedheim auch eine Reihe 
neuer, sebr verwendbarer analytischer Methoden; so fnnd e r  gemein- 
sam niit R. J. M e y e r ,  dafl man zur Trennung und Bestimmung der  
drei  Halogene das Gemisch ihrer Salze nur zuerst mit Arsensiiure, dann 
mit Chromsiure zu destillieren brauche, um Jod  und Brom fraktioniert 
tiberzutreiben, die, in Jodkalium aufgefangen, jodometrisch bestimmt 
wurden. Chlor laBt sich im Ruckstand leicht ermitteln (1892). Das  
bekannte Verfahren, Arsen in dreiwertiger Form durch Destillation in 
salzsaurer Losung von anderen Elementen zu trennen, modifizierte er 
gemeinsam mit P. h l i c b a e l i s  i n  sehr dnokenswerter Weise, indem 
er statt der  zuerst von E m i l  F i s c h e r  als Reduktionsmittel ange- 
wandten Ferrosalze hfethylalkohol Porschlug (1893). Eine sehr ele- 
gante Methode zur Bestimmung von Vanadinpentoxyd und Molybdln- 
trioxyd nebeneinander begriindete er  zusammen mit 11. E u l e r  auf 
der  Beobachtiing , daB Bromwasserstoffsaure ffinfwertiges Vanadium 
zu vierwertigem, secbswertiges Molybdiin aber gar  nicht reduziert, 
und Jodwasserstoffsiiure das  fiin€wertige Vanadium in dreiwertiges, 
sechswertiges Molybdan in funfvertiges uberfuhrt. Diose beiden 



Reaktionen bilden die Grundlage f i r  die jodometrische Bestimmung 
dieser beiden Stoffe (1905). 

Diese letztere Untersuchung entstand aus dem Bedurfnis, fur dns 
Studium der kornplexen anorganischen Sauren zuverlgssige Methoden 
zu gewinnen ; derselbe Grund YeranlaBte andere analytische Arbeiten, 
wie die Uutersuchung uber die Trenuung des Arsens von Vanadin 
und MolybdHn (1905) und uber die Trennung YOU Wolframtrioxyd 
und Siliciumdioxyd, welche letztere Friedheim in sehr bequemer Weiae 
durch Erhitzen im Salzsaurestrom ausfuhrte (1905). Die Erforschung 
des groI3en Gebietes der Bkomplexen anorgnnischen Siurena lag 
Friedheim vor allem am Herzen. 

Als ich mich irn J a h r e  1887 a19 Praktikaut des BZweiten Che- 
mischen Universita~institutsu an Friedheim mit der  Bitte wandte, mir 
ein Thema fur meine Dissertation vorzuschlagen, wies e r  mich auf 
die umfangreichen Untersuchungen von W o l c o t t  G i b  b s  uber koiii- 
plexe nnorganische Siiuren hin, die damals im American Chemical 
Journal erschienen. Er erklHrte es fur wiinschenswert, irgend einen 
Teil dieses weiten Gebietes nachzuprufen und zu versuchen, Struktur- 
formeln fur dielie Verbindungen nufzustellen oder wenigstens Be- 
ziehungen zwiachen den schein bar so liompliziert zusammengesetzten 
Salzen und den einfachen Polydalzen aufzudecken. Ich untersuchte 
daraufhin Verbindungen der  Vanndinnte und Wolframate und ver- 
Bffentlichte die Resultate rneiner Dissertation a d  Friedheirns Veran- 
lassung allein unter meinem Narnen I ) .  

Diese von ihm beeinfluljte VerBffentlichung war fur Friedheim 
der  Ausgangspunkt fur seine Experimentalarbeiten, die ihn bis zu 
aeinem Lebensende beschiiftigten; er  publizierte im Laufe der  Jahre 
dreizehn teilweise sehr umfangreiche Abhandlungen uber dies Gebiet 
i n  den ))Berichten der  Deutschen Chemischen Gesellschafta und der 
BZeitschrift fur anorganische Chemiea. Ein noch vie1 groderes experi- 
rnentelles Material ist in mindestens 50 Dissertatiouen enthnlten, die 
Friedheim zum Teil noch in Berlin, zum griiljten Teil aber in Bern 
von seinen Schulern benrbeiten lieI3. Die Ausfuhrung seiner oft 
wiederholten Absicht, dieses Material kritisch zu' sichten und zu publi- 
zieren, muI3tu er infolge nnderer Arbeiten immer wieder verschieben; 
ein anderer kann leider diese Arbeit nicht ausfuhren, d a  der  Inhalt 
vieler dieser Dissertationen einer sehr strengen Kritik bedarf, die nur 
der  uben kann, welcher die experimentelle Ausfuhrung iberwacht hat. 

Er ging bei seinen Arbeiten im wesentlichen von denselben Ge- 
tichtspunkten aus, die er  mir, wie oben erwahnt, fur meine Disser- 
sation entwickelt hatte. Er wollte zunachst zeigen , daI3 zwischen 

I) A. 261, 197 [1889]. 
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diesen akomplexen Salzena und sgewohnlichen Doppehlzena  keine prin- 
zipielle Verschiedenheit bestebe, und daB diese beiden Klassen sicb bocb- 
stens graduell unterscheiden. Hierin bat e r  Recht gehabt; denn tatsgch- 
lich sind, wie wir  heute wissen, u n t x  diesen Verbindungen solche r o n  
sehr verscbiedener .Komplesitata bezw. BNichtkomplexitatN. Weiter 
N unscbte er, fiir diese Salze Strukturformeln aufzustellen und zu be- 
weisen , die eine bequemere Systematik dieses Gebietes ermoglichen 
aollten. Mit diesem Vorhaben ist e r  gescheitert; die Strukturformeln, 
die fur die organische Cbemie so unschLtzbare Dienste geleistet haben, 
haben sich als Grundlage fur die Konstitutionsaulklarung anorgn- 
nischer Stoffe auch i n  einfachen Fallen bekanntlich nirgende bewabrt. 

Es gelang ihm jedoch, bei seinen Arbeiten neue Verbindungs- 
klassen und Salzreihen i n  grol3er Zahl darzustellen und annlytisch 
festzulegen. Allerdings ist sehr ZLI bedauern, daB seine Abneigung 
gegen die Entwicklung der  pbysikalischen Chemie ibn verhindert hat, 
sich mit den Metboden der  Gleichgewicbtslebre einerseits und mit 
denen der Elektrochemie andererseits vertraut zu niachen. Die erstere 
hiitte ihn veranlabt, rationellere Methoden fur die Charakterisierung 
und Trennung seiner vielen verschiedenen Krystnllisationen zu wiiblen ; 
die letztere hatte ihm Mittel an die Hand gegeben, der Frage nach 
der Konstitution vieler seiner Salze in den Losungen etwas niiher zu 
treten. So geben seine Arbeiten in letzterer Ricbtung keinen Aiif- 

scbluB, und sie entbalten neben der  Beschreibung vieler unzweifelbnft 
gut charakterisierter chemischer Verbindungen auch solche Stoffe, die  
ebenso unzweifelhaft als Gemische anzuseben sind. Eine esperimen- 
telle Kritik kann aber vielfach hier scbwer eiosetzen, drt die Angaben 
iiber die Krystallisationen nicht immer derartig sind, daB man die  
\‘ersiiche reproduzieren kaon. So miiB man bedauern, daS inlolge 
einer gewissen Einseitigkeit r o n  Friedbeims wisseuschaftlicher Rich- 
tung diese Arbeiten nicht den Erfolg gehabt hnben, den sie nach der  
nuf sie verwandten Arbeitskraft und analytischen SorgFalt durch die 
zur Zeit gegebenen Methoden hitten zeitigen konnen. Immerbin 
haben sie unsere Kenntnjsse liber die Mannigfaltigkeit d8r auf diesem 
Gebiete moglichen Verbindungsformen auflerordentlich erweitert. 

Im Jahre  1894 hatte Friedheim als BEinfiibrung in das  Studiurn 
der  qualitativen cbemischen Analysecc, eine Neubearbeitung von 
R a m m  e l s b e r g s  aLeitfaden der qualitativen cheniischen Analyses, 
erscbeinen lassen. Der  Leitfadeii R n m n i e l s b e r g s  war eines d w  
iiltesten fur den Laborntoriunisunterricbt bestimmten Biicber; er war 
znerst im Jahre  1843 niit Unterstutzung H e i n r i c h  R o s e s  erscbienen 
und hat sieben Auflagen erlebt. Das kleine, kurz gehaltene, aber  
sehr inbaltsreicbe Buch enthielt neben einem Analysengang die Vor- 



schriften fur die wichtigsten Reaktionen, gab aber keine Erlauterungen, 
sondern iiberlied die zum Verstandnis notwendigen Erkliirungen ganz 
dem Unterrichtenden.. Friedheim fiillte nun in seiner BEinfuhrunga, 
die er selbst als achte Auflage von Rammelsbe rgq  Leitfaden be- 
zeichnete, diese Liicke auf das sorgfffltigste aus und ergiinzte auch 
den Inhalt des Werkes durch eine Fulle eigener Beobachtungen. Zuc 
Erklarung der Reaktionen bediente er rich fast ausschlieI3lich deq 
ron ihm so sehr geecbiitzteo K~e~ tu t ione fo rme ln ,  lehnte dagegena 
wie er auch in einei ausfiihrlichen Einleitupg ansdrucklich hervorhebt, 
die Heranziehung physikalisch-chemischer Betrachtungen ganz ab. 
Dies ist dem Buche, auf das .er. vie1 Arbeit verwendet hatte, ver7 
hiingnisvoll geworden; denn. kurze Zeit darauf erschienen die vieleq 
kuroen Lehrbiicher der qualitativen Andyse, welche die gerade fur 
die andytische Chemie so *ichtige Dissoziationetheorie ah Giund)age, 
mit grWem Erfolge, benubten, und . die= verdriingten das Friedheim; 
sche Buch iiberall. 

Um so erfolgreicheg war s&e Neubeiubeitung von Rammels ;  
bergs  Leitfaden der quantitativeen Analyee, die im Jahre 1897 er- 
schien. R a m m e l s b e r g  hatte seinen kurzen Leitfaden zuerst im 
Jahre 1845 veriiffentlicht und hatte ihn so gestaltet, dad der Studie- 
rende ausschliedlich durch Analysen voo Minernlien und Hiitten- 
produktw . i n  die T,e,cPqik deq Gewieqhhnelyae eingefuhrt wurde. 
Diese Grundlage hat Fridheim beibehdten; er hat die Zahl der Bei- 
spiele udd Methoden auderordentlich vermehrt, hat die Madanalpe unter 
Beriicksichtigung der technischen Methoden, sowie die tecbnische Gat  
analyse sehr gruodlich in das Werk einge@gt .und auch einige elektro- 
analytische Methoden beaprochen. Wenn auch dieses Werk nicht die 
phys ika l i sch-chewen Grundlagen berticksichtigt, so sind die gege- 
benen Vorschriften so griindlich und sorgfiiltig bearbeit@, d& es zu 
den beliebtesten aualytischen BUohern gehort und auch heute nocb 
in ’vieler Beziehung trotz des Emheinene anderer Werke iiber dies 
Gebiet ale un’ersetzlmh bezeichnet werden mu& Im Jahre 1905 er- 
schien eine stark erweiterte Neuauf lw,  im Jahre 1906 eine franzii- 
sische Dbersetzung l) dieees Werkee. 

I n  den letzten Jahren seines Lebens beschiiftigte sich Friedheim 
fasb , auyddieDlich mit der Neuherwgabe von G m e l i n - K r a u t a  
aandbuch der anorg+nkhen Chemie. Seit dem Erscheinen der 
letzten, secheten Auflage dimes Werkes waren - ein ganz kleiner 
Teil war spiiter erschienen - dreiSig Jahre verflossen, und das auf- 

1) Rhcb d’snalyse cbimique quanti6tive. hersetzt  von L. Osntier,  

Bedohte d. D. Chem. C k d b a h R  Jdug. XXXXIV. 

Paris et Lihge. Ch. BQronger, Bdlteur, 1908. 
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zunehmende Material hatte in dieser Zeit eine ganz ungeahnte Aus- 
dehnung erfahren. Es handelte sich bei dieser Neuausgsbe daher  
in Wirklichkeit um eine Neuschtiplung, und diese Aufgabe entsprach 
ganz dem groden Organisationstalent und der ungeheuren Arbeits- 
kraft Friedheirns. In khrzester Zeit hat e r  denn auch dieses Unter- 
nehmen nicht nur  organisiert, sondern alle Manuskripte und Korrek- 
turen selbst kontrolliert, so da13 der erste Band 1906 erschien utid 
bei seinem Tode achon weit mehr ale die Hiilfte des ungeheuren 
Materials veroffentlicht war. Die jetzt fertig vorliegenden neun Biinde 
charakterieieren das Unternehmen als ein >standard work., d m  nanh 
Fertigstellung der  noch fehlenden vier BZinde, deren Erscheinen unter 
Leitung eines verstiindnisvollen Nachfolgers im Sinne dee Organisators 
nicht in Frage steht, dern Namen Friedheirn ein dauerndes Ehreri- 
denkmal in der  Geschichte der  Chemie sichert. Waa der  s B e i l s t e i n C  
der  organischen Chemie bedeutet, das  leietet der  S G m e l i n - K r a u t -  
F r i e d h e i m c  der anoganischen, und ee ist nur zu erholfen, daD die 
dauernde Kontinuitiit dieses letzteren Werkes ebenso gewiihrleietet 
wird, wie die dcs ersteren, im Sinne und zur Ehre  seiner Schiipfer. 

Arthur Roeenheim. 

Venelchnls der Verbffentlichungen Carl Friedheimr 
1882. Uber die Konstitution der Metawolframshre und ihrer Salze. hang.- 

Dissert., Freiburg i. B. 
1886. Ubor die v. Klo b u k o  w s c b  neue quantitative Bestimmungsmethode 

dee Schwefels. B. 19, 1120. 
1887. nber  die volumetrische Beetimmung des Schwefelwnssemtone in dnrch 

Srlz- oder Schwefelsiture zerlegbaren: Su!fiden, nach Fr. Wei  1. 
B. 20, 51. 

Zur Kenntnis der Schwefelbestimmung nach Fr. Weil. 
1st v. d. P f o r d t e n s  AgdO eine chemische Verbindung? B. 80, 255. 

B. 20, 148. 

1888. Frage der Existenz des Pfordtenschen Ag4O und Einwirkung des 
KMnO4,anf Silber. B. 81, 307. 

a b e r  die chemische Zusammensetzung der Meteoriten von Alfianello 
nnd Conzepcion. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. zn Berlin 

1890. Neue Trenhungamethode fir  Vanadinsiiure und Wolframskure. B.88,353. 
BeitrHge zur Kenntnis der komplexen Shuren. I. Die Wolframvana- 

date. B. 28, 1,506. 
Beitrage zur Kenntnis der komplexen Siiuren. DI. Die sogen. Phos- 

phorvanadinshro und ihre Salze (mit M. Szamat6 lsk i ) .  B. 28,1580. 
Beitrtige zur ICapntnia der komplexen Siiuren. III. Die sogen. Arsen- 

vanadinsiiure und ihrg Salze (mit W. Schxuitz-.Dumont). B.28, 
2600. 

xrr, 345. 
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18@1. Beitdge zur Kenntnis der komplexen Suren. IV. Die sogen. molyb- 
dirnvanadinsauren Salze (mlt M. L i e  b ert). B. 84, 1173. 

h e r  die Beetimmung freier SahaAure neben oanren Phosphaten mittoh 
Calciumcarbonat (mit H. Leo). Arch. f. d. gae. Physiologie 48, 614. 

1898. h e r  die Herstellung molybdAnfreier Wolframiate (mit R. J. Meyer). 
Z. a. Ch. 1, 76. 

Eine neue Beatimmungsmethode der Vanadinskure (mit A. Rosen- 
heim). Z. a. Ch. 1, 813. 

h r  quantitative Trennung und Beatimmuog von Chlor, krom und 
Jod (mit R. J. Meyer). Z. a. Ch. 1, 407. 

Zur Kenntnis der Wagneisckea Kritik der Methode der Skurebe- 
stimmnng mittela Calcinmcarbonat (mit B. Leo). Arch. t. d ges. 
Physiologie 111, 615. 

BeitrAge znr Kenntnis rler komplexen Siinren. V. Die sogen. Arsen- 
molybdkns&nren und ihre Salze (mit F. Mach). 2. a. Ch. B, 814. 

1693. Zur Geschichte der kondensierten (komplexen) anorganiechea SAuren 
Z. a. Ch. 3, 254. 

Uber die mnDandytische Bestimmung freien Chlors. Z. a. Ch. 8,145. 
Beitnfge zur Kenntnis der kompIexen SSnren. VI. Die sogen. Phos- 

phormolybdAns&uren und ihre S h e  (mit G. W i r t  z). Z. a. Ch. 4,275. 
BeitrAge znr Kenntnis der komplexen SAuren. 'VIL. Die sogen. Phos- 

phorvanadinsAnre und ihre Salze (mit K. Micbaelis). 2. a, Ch. 
6, 4.37. 

1894. Beitrage znr &mntnis der komplexen Sauren. VIIJ. Die Wolhm- 
vanadate (mit E. Lbny). Z. a Ch. 6, 11. 

BeitrQe pnr Benntnio der komplexen Skuren. IX. fher Ammoainm- 
verbindungen der sog. Phosphor- nnd Areenmolybdiins6uren (mit 
J. Meschoirer). 

BeitrHge znr Kenntnis der komplexen Siruren. X. 6ber Kondensations- 
produkte ron Alkaliphoephaten oder -menaten mit Chromaten uud 
Sulfaten und iiber a lche von Nitraten mit Sulfaten (mit J. Moz-  
kin). Z. a. Ch. 6, 273. - 

1#@k Uber die TrennnnK dee Arsene von anderen Elementen mitt& Metbytr 
alkohol uhd ChlorwseseretofIaAwe (uiit P. kfiehaelis). B. BS, 
1414. 

Beitriige znr gewichtarnalytischen Beat'immmg des hsene (nit P. 
Yichael is) .  Fr. 84, 505, 

Zur quantitativen Bestimmung des Mblybdias (mit 8, Eulei). B. 88, 
2061. 

MaOanalytische Beetimmnng von MolybdAntfioxyd a n d  Vdadinpent- 
oxyd neben einander (mit H. Enler). 

1806. Zur malanalytischen Bestimmnng des Molybdiins nnd Vanadins. B. 89, 
2981. 

1898. Kritische Stndien iiber die Anwendnng des Wssserstoffsuperoxyds in 
der quantitativen Analyse (mit E. Briihl). 

Z. a Cb. 6, 27. 

B. 88, 2067. 

Fr. 88, 681. 
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1900. nber  Permanganmolybdate I. (mit M. Samelson). Z. a. Ch. s4, 65, 
B. 88, 1611. 

1)08, Zur Analyse der niederen Molybdfinoxyde und dea metallimhen Mo- 

Uber Silicovanadinwolframate (mit W. H. Henderson). B. 86, 8242. 
1905. Kritische Studien iiber die Anwendung des Wasserstoftsuperoxyds b 

der quantitativan balyse. Fr. 44, 388. 
Uber Mctalltrennungen im Salzshrcstrom (mit L. Jacobius) .  Pr. 44, 

465. 
Uber die Anwendung des Hydroxylamins in der qnantitatihn Analyse 

(mit P. Haeenqlever). k’r. 44, 593. 
Uber die Trennnng des Arsens von Vanadin und Molybdh und die 

Bestimmung des ersteren (mit 0. D e c k e r  und E. Diem). Fr. 44, 
665. 

Uber die Trennung von Wolframtrioxyd und Silicinmdioxyd mittels 
gasfhrmiger Chlorwasserstoffssiiure und die Analyse der Sicowol- 
framate (mit W. H. H e n d e r s o n  und A. Pinagel). Z. a. Ch. 46, 
396. 

Notiz iiber die angebliche Flichtigkeit dea Siliciumdioxy& im Mo- 
mente seiner Abseheidmg durch starke Siiuren (mit A. Pinagel). 
z. a. Ch.’ 46, 410. 

bber sogcnannte feste LBsungen indifferenter Gase in Uranoxyden. 
B. 88, 2352. 

1908. Zor quantitativen Trennung des Aluminium8 und Berylliums. B. 89, 
3868. 

a e r  Silico$atdinmolybdate I. (mit C. Castendyk) .  

lybdgns (mit M. K. Hoffmann). B. 86, 791. 

’her Kobaltimolybdate (mit F. Keller). 
Uber die Bestimmnng der Schwefelshre durch Benzidin (mit 0. Ny- 

B. 89, 4301. 

degger). Z. Ang. 20, 9. 

t894. EinMhrnng in das Studinm der qualitativen chemisahen Analyse. 
(Achte, ghnclich umgearbeitete Auflage von C. F. R a m m e l s b e r g s  
Leitfaden der qualitativen chemischen Aualyse.) 

1807. Leitfaden fir die quantitative chemische Analyse unter Mitberiicksich- 
tigong von MaBanalyee, Gasanalyse und Elektrolyee. (FGnfte, g h z -  
lich umgearbeitete Auflage von C. F. R a m m e l s b e r g s  Leitfaden 
f6r die quantitative Analyse.) 

1905. Leitfaden fGr die quantitative chemische Analyse usw. sachate, @z- 
lich urngearbaitate Auflage. 

1806. G m e l i n - K r a u t s  Handbuch der anorganiden Chemie. Siebente Auf- 
lnge. Beginn der Berausgabe. 




