
Sitzung vom 11. October 1897. 
Vorsitzender : Hr. E. F i  s c h e r,  Vice -Prasident. 

Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 

Der V o r s i t z e n d e  berichtet, dass in den Monaten, wiih- 
rend welcher die Arbeiten geruht haben, die Gesellschaft von 
einem schweren Schicksalsschlage betroffen worden ist. Ihr 
hochverehrter Prlisident 

V I C T O R  MEPEK,  
Geheimrath, Professor der Chemie in Heidelberg, 

ist am 8. August zu Heidelberg aus dem Leben geschieden. 
In den weitesten Kreisen hat sein pliitzliches Ende Trauer 
und Schmerz geweckt; die Wissenschaft wird noch lange die 
Liieke empfinden, welche durch seinen Tod entstanden ist. Un- 
serer Gesellscbaft liegt am heutigen Abend die Pfiicht ob, 
des grossen Forschers mit Dankbarkeit und des vortrefflichen 
Mannes mit Wehmuth zu gedenken. Herr Prof. C. L i e b e r -  
mann ,  der dem Verstorbenen von der Jugendzeit an nahe 
gestanden, hat es iibernommen, diesen Gefuhlen Ausdruck 
zu geben. 

+ 

Hr. L i e b e r m a n n  nimmt sodann das Wort: 

Meine Herren! 
Unsere erste Versammlung nach den Ferien, in welcher 

wir uns zu neuer Thatigkeit froh zu begriissen pflegen, 
ist heute zur Trauerversammlung geworden! Eine strah- 
lende Leuchte unserer Wissenschaft ist erloschen ! Der Tod 
V i c t o r  Mey er's bat unsere Gesellschaft ihres diesjabrigen 
Prhidenten beraubt; wir Alle betrauern den Verlust eines 
unserer hervorragendsten Fachgenossen , Viele von uns den 
Verlust eines lieben unvergesslichen Freundes! Wie ein 
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&it2 &us heiterem Himmel traf uns vor zwei Monaten die Ttauer-  
botschaft, uiid noch heute stehen wir tinter dem Eiudruck des  
Unbegreitlichen, Unfassbaren, wie ein so souniges, so offen da- 
liegendes , vom schijnsten Erfolge gekrontes, frisches Leben so plotz- 
lich endigen, wie ein Augenblick iibermiissigen kiirperlirhen Leidens 
iiber soviel Geisteskraft und Willensstarke unseres Freundes soweit 
Macht gewinnen konnte, dass ihrn das Leben eine unertriigliche Last  
schien, die e r  entmuthigt von sich warf. Wie oft hatten wir in frii- 
heren JaLren um ihn gebangt, wenn sein feuriger Geist an seine 
geistige uiid kiirperliche Arbeitskrnft zu hahe Anfordernngen stellte, 
die  sich an seiner Gesundheit richten. Aber stets war e r  doch 
wieder a h  Siegar, frisch und strahlend, aus dem Kampfe hervorge- 
gangeu. Und eben IioRten wir ,  dass er iu dem schonen Heidelberg 
in  den Freihafen verhlltnissniassiger Ruhe eingelaufen sei. Glaubte 
e r  doch selbst hau dieser herrlichsten Stiitte des deutschen Vaterlandes 
die dauernde Heimathg gefunderi zu haben. Wieviel schone Hoff- 
riungen , die wir l e i  seiiiem klaren Forschergeist , seiner genialen 
Experinientirkunst, seiner jugendfrischen unermudlichen Arbeitskraft, 
seiner meisterhaften Gestaltungsgabe fiir die Zukuuft in den erst 
49-jlbrigen Mann setzeu durften, hat  nun der eine unbewachte, unselige 
Augenblick fiir immer vernichtet! 

Wer,  wie ich, V i c t o r  M e y e r  seit drei Jahrzehnten als Freund 
nahe gestandmi, der fuhlt, dass er seinem Gedlchtniss nur dann voll- 
kommen gerecht werden kann,  wenn er  iiicht nur  vou deni hohen 
Streben und den wissenschaftliclien Leistungen V i c t o r  Meyer ' s  
berichtet, sondern auch zum Hereen der  Hiker  von ihm spricht. Denri 
die Herzen gewann er Aller, die ihm nahe traten. Nicht nur Fach- 
genossen , Gelehrte und Kiinstler, denen seine geniale Veranlagung 
nicht eutgehen konnte, nein auch der harmlosest auf dem Lebenspfade 
ihm Begegnende s tand unter dem Zauber seiner Personlichkeit. So 
von Kindheit bi3 an sein Lebensendr. Aufs Gliicklichste hatte ihn 
die Natur d a m  verarilagt und ausgestattet. Die jugendliche Gestalt, 
der fein geschnittene, geistreiche Kopf, das seelenvolle blaue Auge, 
der Wohlklang der Stimrne nahmen schon ausserlich Jeden fiir ihn 
ein. Liebenswiirdige Geselligkeit war in ihrn mit harmonischer Durch- 
bildung, schnelle Auffassungsgabe niit natiirlicher Beredsamkeit, klarer 
Verstand niit schiipferischer Phtintasie gepaart. Fern von banaler 
Schmeichelei H usste er Jedeii freundlich aufzufassen, fremdes Verdienst 
begeistert anzuerkennen. Dies gab den1 Umgang mit ihm das warme 
Colorit, das seinen Preunden an ihrn so wohl gefiel und ihrn immer 
neue Preunde warb. Ein trefflicher Erziihler, der mit seinem treuen 
Oediichtniss liingst vergessene Geschichten den Freunden zuriickrief; 
ein feiner Kenner auch der belletristischen Literatur; ein begeisterter 
und verstiindnissvoller Musikfreund, der selbst Geigenspiel und Oesang 
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sudb te ;  mas Wunder, dnss er, wohin er kam, auch suseerberntlieh, 
Freunde gewann. Auch sein friih begonnenes ProfessorenwanderIebeu 
und seine Neigung, an bedeutenden Mlinnern, die das Leben ihm 
voriiberfiihrte , nicht vorbeizugehen, sondern sie , in d l e r  Beecheiden- 
heit, sogar aufzueucheii , schafte ihrn einen 80 groesen Bekannterr 
und Freundee-Kreis , wie ihn nur Wenige besitzen, sodaas sein Hauo 
in Ziirich , Gottingen und Heidelberg ein beliebter Sammelpunkt 
erlesener wissenschaftlicher , literarischer und musikalischer Kreiee 
ward. .Denno& war seine Freundschaft keineswegs nur exteosiv, 
eondern ebenso intensiv, und treue Freundschaft hat er aein Eeben 
lang auch den riiumlich fernen Freunden gehalten. 

Wahre Herzensgiite war iiberhaupt ein Grundzug dieses Ronnigen 
Charakters. Ein Sonnenglanz lag iiber seinen Familienbeziehungen. 
Die liebevollste Zartlichkeit zu Eltern, Geschwistern, Gattin und K h  
dern. Keine schiinere Aufgabe, kein eehnlicberer Wunsch ale in den 
vier auf bliihenden Tiichtern jede geistige und kiinstlerische Anlage 
*chon zu entwickeln. Und jeder seiner Schiiler, Mitarbeiter, Bekannten 
hatte an seiner wohlwollenden Giite Theil. 

I n  diesem menschlich schiinen Lichte glanzt das Bild des Mannes, 
den wir den Meistern unserer Wissenschaft zuztihlen, und deswen 
Lebenswerk sich vor uns aufbaut auf grossen Gedanken und Eot- 
wiirfen, die er mit kiihner, gewissenhafter, nie erlahmender Arbeit 
und hohem experimentellem Geschick verfolgt. Begeistert nnd be- 
geisternd , seinen hohen Zielen stiirmisch bis zuletzt nachstrebend, 
bleibt er unserm Gedlchtnisa fur immer eine nichtalternde, etrahlende 
Jiinglingsgestal t. 

V i c t o r  M e y e r  ist am 8. September 1848 in Berlin gelloren. 
Er war der zweitiilteste von 4 Geschwistern, denen die Eltern eine 
ausgezeichnete Erziehung zu geben strebten. Die Kindererziehung 
leitete mit griisster Sorgfalt die begabte, spiiter in der Erziehunp- 
frage auch literarisch tbiitige, Mutter. Aus h e m  iiber ihre Kinder 
gefiihrten Tagebuch diirfte eich noch mancher cbarakteristieche Zug 
des Knaben V i c t o r  ergeben. Schon rnit 5 Jahren betheiligte sich 
das lebhafte Kind an dem Unterricht seines 2 Jahre tilteren Bruders 
R i c b  a r d  (jetzt Professor in Braunschweig). Spllter kamen beide 
mit mehreren gleichaltrigen Knaben in einen von wenigen Lehrern 
ertheilten Privatunterricht. Bereits mit 10 Jahren trat V ic to r  in die 
Tertia des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums ein. Wlihrend seiner 
Gymnasinlzeit fand er zwar an dem mathematischen und physikali- 
&en Unterricht , welchen der Professor, aptitere Berliner Stadt- 
echulrath, B e r t r a m  in sehr anregender Weise ertheilte , beeonderes 
Oefallen, aber doch nicht in dem Maasse, dass es den kanftigen 
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Natnrforscher erkennen liess. Auch experimentell versocbte er eicb 
nieht. Vielmehr war es sein sehnlichster Wunsch , SchsuspieIer EU 
werden; e r  trieb literarische Studien und recitirte und declamirte 
fortwtihrend, eine Gabe, mit der e r  spater noch oft seine Stndien- 
genossen erfreute. Mit Miihe redete ihm schliesslich dieg Familie 
seinen Lieblingswunsch aus. Ostern 1865 machte er mit 16:Jahren 
das  Abituriqntenexamen. Obwohl das  Haus, in welchem er aufwwhs, 
mitten in der Kattunfabrik seines Vaters lag und sein Bruder, z u r  
Vorbereitung fiir dies chemisch so interessante Fach,  bereits .Chemie 
etudirte, mochte V i c t o r  von dieser als Lebensberuf nichts wissen. 
Erst  bei einem Besuch in Heidelberg entschied e r  sich plotzlich f u r  
die Chemie und fiir die Docentenlaufbahn, und nun gab er sich dem 
einlnal gefassten Entschluss auch gleich mit dem ihm eigenen Feuer- 
eifer hin. Im Sommersernester horte e r  in Berlin noch A. W. H o f -  
m a n n ’ s  Antrittsvorlesungen und ging dann im Herbst 1865 nach 
Heidelberg, wo das Dreigestirn B u n s e n ,  K i r c h h o f f ,  H e l m h o l t z  
damale im vollsten Glanze strahlte. Neben den Vorlesungen arbeitete e r  
eifrigst in  B unsen’s  Laboratorium. Schon 1867, noch nicht 19-jiltrig, 
proniovirte e r  in Heidelberg mit solchem Erfolge, dass B u n s e n  ihm 
die Stelle eines Assistenten fiir Mineralwasseranalyse iibertrug. Diese 
Stellung brachte M e y e r  auch zu H e r r m .  K o p p  und E. E r l e n -  
m e y e r  in friihe Beziehungen. B u n s e n ’ s  Zuneigung zu ihm dat rt 
aus jener Zeit. 

Diese Stelle verliess M e y e r  Herbst 1868 und ging nach Rer n, 
urn sich hier unter A d o l f  B a e y e r  in der organischen Chemie 
zubilden. So trat er in das  unter B a e y e r ’ s  trefflicher Leitung er- 
blfihte organische Laboratorium der Gewerbeakademie ein. D e r  Ruf 
dieses Laboratoriums stand iibrigens zu seiner Grosse - 5 Raume 
incl. des Privatlaboratoriunis und ca. 15 Arbeitspliitze - in geradern 
Gegensatz. Thatsachlich zog es aber aus dieser Reschriinkung den 
besten Theil seines Erfolges, denn die wenigen Prakticanten bildeten 
unter sich und rnit detn jungen Professor eiiien intimen Familien- 
kreis, den die heutigen grossen Laboratorieu nicht mehr recht zu- 
lassen. Unter den Prakticanten waren damals nur wenige Studirende 
der  Gewerbeakademie, meist waren es  Doctoranden oder mit eigeneti 
Arbeiten befasste junge Doctoren, die der Docentenlaufbahn zu- 
strebten, und dir der Ruf des Lehrers hierherzog, wodurch ein reges 
wissenschaftliches Leben irn Laboratorium herrachte. Wiihrend 
Me y er’s dreijahrigem AutGnthalt in diesem Laboratorium war zuerst 
C .  G r a e b e ,  spater der Verfaaser dieser Skizze Assistent; von be- 
kannter gewordenen Chemikern arbeitetrn hier noch gleichzeitig mit 
M e y e r :  E. A d o r ,  E. B o r g m a n n ,  H. L. B u f f ,  Th. D e i c h s e l ,  
A.  E m m e r l i n g ,  E. L u d w i g ,  S. M a r a s s e ,  M. N e n c k i ,  M. D e l -  
br ii c k u. A. Lebenslangliche Freundschaften sind an dieser Arbeits- 
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ettitte zwischen den Prakticanten unter sich und zwischen Lehrer und 
Prakticanten gekniipft worden. A. B a e y e r  und V. Meyer’s Freund- 
schaft nahm hier h e n  Ursprung. 

Heinen besseren Ort und Zeit zu seiner Ausbildung konnte ein 
junger strebsamer Chemiker finden, als damals Berlin. A. W. Hof- 
m a n n  auf der Hijhe seines Ruhmes und seiner Schaffenslust; znm 
ersten Ma1 in Berlin ein grosses chemisches Institut, daa Schaaren 
einheimischer und fremder Jiinger herbeizog; Baeye r ’ s  miichtig auf- 
strebende Kraft; die eben begrlndete, jugendfrische chemische Gesell- 
achaft , in der sich alle wissenschaftlichen und technischen Kreise 
znsammenfanden; ein neuer Aufscbwung der cliemischen Industrie in 
Berlin; wichtige wissenschaftliche und technische Erfolge in deo 
Unterrichtslaboratorien; all dies wirkte in  hohem Maasse anregend. 
Namentlich waren auch die Nachsitzuogen der chemischen Gesell- 
schaft eine Quelle der Belehrung und des angenehmsten persijnlichen 
Verkehrs. 

Mey er’s Begabung konnte den Laboratoriumsgenossen und dem 
Scharfblick des Leiters natiirlich nicht entgehen. Auch durch seine 
Munterkeit und Schonheit gewann er sich schnell Aller Herzen. Seine 
Belesenheit und sein phiinomenales Gedtichtniss wurden bald vom goazen 
Laboratorium ausgebeutet , indem es Gebrauch wurde, betreffs unbe- 
kannter Literaturstellen , deren Auffindung damals nicht ganz leicbt 
war, einfach Meyer  zu befragen, der eie meist bis auf die Bandzahl 
genan auswendig anzugeben wusste. Sehr bald begann er aueh 
selbststlnd.ige Untersuchungen. Zuerst offenbar mehr nach einem Therna 
tastend, aber bereits wichtige Fragen, wie die nach der Constitution 
des Chloralhydrats und Camphers angreifend. Aber schon 1 8 i O  er- 
scheint von ihm in Liebig’s Annalen eine ausfiibrliche Untersuchung 
iiber die damals im Mittelpunkte des Interesses stehende Stellungs- 
frage isomerer Benzolderivate. I n  dieser lehrt er die Umwandlung vnn 
Sulfostiuren in Ctlrbonsiiuren mittelst Natriumformiats, die ZugehBrig- 
keit des Dibrombenzols zur Terephtalsiiure durch Ueberfiihrung in 
letztere und weist, gegen die damalige Annahme, der Sulfo-, Brom- 
und Oxy-Benzoesiiure ihre richtige Stellung 1,3, wie der Salicylsiiure- 
reibe die Stellung 1,2 ganz scharf zu. Trotz mancher noch stehen 
gelassener, irriger Anschauungen der Zeit veiriith die e x p e r h e o t e b  
and geistige Beherrschung des schwierigen Gebiete hier schon den 
kiinftigen Meister. 

Auch im Laboratorium weiss er Schiiler heranzuziehen, und seine 
Vortragsbegabung kommt in einem fir befreundete altere Mediciner 
gebaltenen Vorlesungscyklus iiber moderne organische Chemie znm 
Anadruck. Als daher bald darauf H. F. F e h l i n g  einen jiingemn 
Mikrbeiter suchte, der sich an der Leitung seines Laboratoriums am 
Stuttgarter Polytechnicurn betbeiligen und die Vorlesung iiber orgal 



nische Chemie iibernehmen konne , wurde auf B a e  yer’s Vorschlag 
V. M e y e r  in diese Stelle berufen. 

Hier fiihrte der 23-jlhrige Professor, trotz der geringen Mittel, 
die ihm das Laboratorium bot, bald eine Reihe bedeutender Arbeiten 
aus. Namentlich sind es die von ihrn entdeckten, den Salpetrigsilnre- 
estern isomeren Nitrotithane, die urn so griisseres Interesse erregten, als 
zwischen diesen beiden Gruppen derselbe fundamentale Gegensatz der 
Reactionen sich zeigte, den man erst wenige Jahre zuror als Folge 
der Constitutionsverschiedenheiten zwischen isomeren Nitrilen und 
Isonitrilen mit Staunen kennen gelernt hatte. 

D3 trat ein fiir den jungen Forscher besonders wichtiges Ereig- 
niss ein. Der bekannte Schweizer Schulprasident K a p p e l e r  befand 
sich auf einer Rundreise, um fiir den aus Ziirich fortberufenen Prof. 
J. W i s l i c e n u s  einen Nachfolger zu suchen. Er war dabei auch nach 
Stuttgart und, seiner Gewohnheit gemass incognito, in V. M e y e r ’ s  
Vorlesung gekommen. Obwohl K a p p e l e r ,  wie er selbst erzlhlte, von 
Chemie sebr wenig rerstand, gefiel ihm doch der klare und anregende 
Vortrag Meyer’s so, dass sein Entschluss sogleich feststand. Nach 
der Vorlesung theilte er dem vijllig ahnungslosen jungen Docentcn die 
Absicht der Berufung mit und iiusserte nur das Bedenken, dass Me y e r  
seinen kiinftigen Schiilern gegeniiber doch noch zu jung sein mochte. 
Auf dessen lachelnd gegebenes Versprechen , diesen Fehler tiiglicb 
verbessern zu wollen, beruhigte er sich aber, und so kam die Be- 
rufung des noch nicht 24-Jahrigen zum Direktor de3 analytischen 
Laboratoriums und Ordinarius der Chemie am Ziiricher Polytechnicum 
zu Stande. 

I m  Leben V i c t o r  Meyer’s ist dieser Tag  von ausschlaggebender 
Bedeutung. Ausser der Selbststandigkeit und angeselienen Stellung, 
die er ihm gab, bcgriindet er auch die lebenslange Freundschaft zu 
seinem Vorgesetzten K a p p e l e r  und wird, last not least, z u  seinem 
Verlobungstage mit seiner Jugendfreundin, Fraulein H ed w i g  Dav id  - 
s o n ,  die er wenige Monate spater, sein Ziiricher Heim begriindend, 
heirathete. 

In Ziirich gestalteten sich die Verhaltnisse aufs Glucklichste, d a  
er grosse Freude am Unterricht fand, und der griissere Wirkungskreis 
die Aus bildung und Heranziehung zahlreicher Schiiler als Mitarbeiter 
ermoglichte. M ey er’s Regabung und Leistungsfahigkeit kommen jetzt 
zu voller Entfaltung. Durch eine Reihe V O J ~  Arbeiten, von denen hier 
nur die Stellungsarbeiten, die Nitrofettverbindungen, die Dampfdichte- 
methoden, die Zerlegung der Halogenmolekiile bei GI iihbitze genannt 
deien, tritt er in der Ziiricher Zeit in die rordere Reihe der Fach- 
genosseu. 

Die dieeer Skizze gezogene Grenze verbietet, hier auf mehr, ale 
einige seiner bedeutendsten Arbeiten einzugehen; die detaillirte WSr- 
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l g u n g  seiner und seiner Schiiler zahllosen Arbeiten muss vielmebr 
spliierer, ausfihrlicher Berichteratattung vorbehalten bleiben. Einige 
dlgenieine Bemerkurigen diirften aber hier am Plntze sein. 

V i c t o r  M e y e r  ist einer der fruchtbarsten, originellsten und viel- 
seitigsteii chemischen Experimentatoren gewesen. Ueberblickt man 
aber  die nach so vielen Huriderten ziihlenden eigenen und SchGler- 
Arbeiten, so erkcnnt man, wie sie bei aller Vielseitigkeit doch immer 
wieder auf wenige Grundthemata zuriicklaufen. Man sieht, wie er, 
einem Gedanken folgend, schrittweise sich den Weg zum Ziele bahnt, 
wie e r ,  mit Auskundschaftungen nach rechts uiid links, Hindernisse 
bewaltigend oder umgehend, Hiilfsmittel vorbereitend oder ein neues 
Ziel iiber das  erreichte hinaussteckend, der  Natur ihre Geheimnisse 
abkampft. Nie giebt e r  ein Thema auf; die der Nitrofettsubstanzen, der  
Molekulargewichtsbestimrnungen, der Thiopliengruppe laufen bezw. 25, 
21 und 14 Jnhre bis unmittelbsr zu seinem Tode fort. Nur  von Zeit 
zu Zeit tritt zu den alten ein neues Thema hinzu, um in gleicher 
Weise rerfolgt zu werden. 

D e r  Chernie Fernstehende kijnriten in dieser Beschriinkung eine 
Einseitigkeit M e y e r ’ s  erblicken. Nichts wiire unrichtiger! Keine 
grcssere Kuiist kennt die Chemie, als mit dem Experiment unentwegt 
e i n e m  Ziele zu folgeii. Denn hier wirft die sprode Natur zur Ver- 
theidigung ihrer Geheimnisse imrner machtigere Hindernisse uuf. 

Das ganzeGeriie V i c t o r  Meyer’s ,  sein klares Erkennen, seine hohe 
Erfindungsgabe, kiihne Eriergie, wid gewaltiges Wissen, tritt am gliin- 
zeiidsten bei dieser ziiheii Verfolgung hervor. Diese Art  der Verfolgung 
macht erst seine Themata so bedeutungsvoll. Andere haben dieselben 
oder ahnliche in Hiinden gehabt, ohne seine Triurnphe zu feiern. Man 
braucht sich hierfiir nur der Entdeckung der Thiophengruppe aus 
einer versagenden Reaction des Benzols aus Benzohaure, oder seiner 
schonen letztjiihrigen Arbeiten iiber diorthosubstituirte Sauren aus der  
Nichtesterificirbnrkeit der Mesitylencarbonsgure zu erinnern. 

Wie yersteht e r  es aber  auch, seine Themata fortznfiihren und 
immer Neues aus ihnen zu entwickeln! Drei Beispiele mogen dies 
hier in grossen Ziigen zeigen. 

Aus dem Nitroiithan und dessen Homologen entwickeln sich die 
Nitrolsauren, die Pseudonitrole, die- gemischt arornatisch-fetten Azo- 
verbindungen, gelegentlich derer er ein iinserer Farbstotrtechnik sehr 
zu Statten gekommenes Diazotirverfahren mittheilt. Die  Ester  der 
Salpetrigsaure fiihren zu Reactionen mit der Saure selbst, deren Folge 
die Isonitrosoverbindungen sind. Diese sind Hydroxylamine, die Ein- 
fiihrung des Hydroxylamins als Reagens, die Entdeckung der  Aldox- 
ime und Eetoxime ist die nachste Folge. Die A u f h d u n g  eines zwei tm 
Benzildioxims durch seinen Mitarbeiter H. G o l d  s c h m  i d  t fiihrt ihn 



eur Stereochemie und eelbst, gemeinsam mit E. R i e c k e ,  zur  Bebud- 
lung des Vakmzproblems; und wenn er auch seine Ansicht iiber die 
Stereoieomerie der  Ketoxime sp&ter der  von H a n t z s c b  und Werner  
hat niihern, j a  diese vielleicht hat annehmen miissen, so bleibt auch 
in diesen weitestgehenden Auslaufern der experimentelle Gewinn 
immer noch gross genug. 

D e r  ersten miihsamen Gewinnung aus 
Theerbenzol folgen verbesserte Methoden, die Erkennung der Con- 
stitutionsbeziehungen zum Benzol, dann zum Furfuran und Pyrrol, und 
SO zahllose Abkbmmlinge, Homologe, Substitutionsproducte, Isomere rnit 
ihrem Parallelismus zu den Renzolderivaten, dass e r  sie schon 5 J a h r e  
nach Entdeckung des Thiophens zu einer Monographie zusammen- 
fassen muss. Nicht weniger als 103 Abhaodlungen von ihm und 
seinen Schulern sind in letzterem Werk  zusammengefasst. 

Noch staunenswerther ist der Gang der Dampfdichtearbeiten. 
Unseres unvergesslichen A. W. Ho f m a n  n klassische Dampfdichte- 
methode hatte, trotz der fruher vorhandenen von D u m a s  und von 
Gay L u s s a c ,  diese Bestimmungen (>rat popular gemacht durch ihre  
Handlichkeit, Exactheit, minimalen Substanzrerbrauch und betriicht- 
liches Temperaturintervnll. Aber iiber 3 10" rersagt sie wegen der  
Spannkraft des Quecksilberdampfes. M e y e r ' s  geniale, auf der Ver- 
drtingung W 0 0  d'schen Metalls beruhende Methode erhebt die benutz- 
bare  Temperatur bis zum Siedepunkt des Schwefels (440") und 
Schwefelphoephors (5600). Nach verschiedenen Varianten bildet er, 
gemeinsam rnit C a r l  M e y  e r ,  sein Luftverdriingungsverfahren aus, 
das in Glasgeftisseri Temperaturen bis zur  Erweichung des Glaaea, 
in  Porcellangefiissen bis zu heller Gelbgluth, in Platingefbsen gar 
bia 1700-18000 gestattet, wobei e r  in C. M e y e r ,  L a n g e r ,  B i l t z  
U. A. treffliche Mitarbeiter findet. Unermiidlich irii Erfinden neuer 
Apparate und Oefen zur Erzielung der hochsten Temperaturen, zieht 
e r  zahlreiche, mit Gliihtemperaturen arbeitende industrielle Etablisse- 
menta, Porcellanfabriken, Platinschmelzen, Gasanstalten des In- und 
Auslandes in den Dienst seiner Ldee und stellt ihnen neue, bisher 
unbekannte Aufgaben. Noch kurz vor seinem Tode ha t  e r  den 
,Berichten( mitgetheilt, dass neue, von H e r a u s  ihm gelieferte Appa- 
rate aus I Theil Iridium auf 3 Th.  Platin weit hohere Temperaturen, 
a ls  Letzteres fiir sich zu benutzen gestatten, und dass, wenn auch 
seine Hoffnung, gasdichte Gefiisse aus Grapbit herstellen zu kiinnen, 
gescheitert sei ,  doch sein Mitarbeiter M. v. R e c k l i n g h a u s e n  sue  
Veitscher Magnesia unter gewiwen Bedingungeu , zwar bisher i i u r  
kleine, gasdichte Gefasse erhalten habe, welche gaaometrische Ver- 
suche iiber 20000 als mbglich erecheinen lassen. In der T b a t  ha t  
V. M e y e r  die Pyrochemie in einem bis dahin ungeahnten Grade er- 
weitert. 

Aehnlich beim Thiophen. 



Meyer’a Anwendung eeiner Methode auf die Halogene venietzte 
1879 die chemische Welt in nicht geringe Aufregung. Diesen Ver- 
sochen nach verminderte sich die Gasdichte der Halogene in Gliih- 
hitze, im Gegensatz zu friiheren Befunden St. C l a i r e  D e v i l l e  und 
Troos t ’ e  beim Jod, auf a/s;  d. h. ihre Molekeln spalteten sick Zwar 
hat Meyer  splter diese Angaben, zuerst in Folge einer Arbeit 
J. M. Cra f t ’ s  und F. Meier’s,  dann nach eigenen weiteren Unter- 
auchungen etwas modificiren miissen, aber die bis dahin unerhiirte 
Thatsache der Spaltung der Halogenmolekule in ihre Atome bei Gliih- 
hitze ist bestehen geblieben, dergestalt, dass das Molekiil des Jode 
leicht und vollkommen, vie1 schwieriger das des Broms und erst iiber 
1400’ und nur i n  geringem Maasse das des Chlors in  die Einzel- 
atome zerfiillt. Was wir V. Meyer’s i m m y  neuen Versuchen be- 
ziiglich der Molekularverhiiltnisse des 0, N, S, NO, COY, SO2, HCI, 
8, Sb, Hg, Zn, HgS, einer grossen Zahl von Metallchloriden und 
-Bromiden bei den verschiedensten Gliihtemperaturen, sowie beziiglich 
der Siede- und Schmelz-Piinkte anorganischer Salze verdanken, ist zum 
Theil ltingst i n  den bleibenden Schatz der allgemeinen und der an- 
organischen Chemie ii bergegangen. 

Verflossen unter den grossen Erfolgen, im frohen Familien- und 
Freundes-Kreis, im Genuss derschonen Natur in Ziirich fiir Mey e r  gliick- 
liche Jahre, so war seine an sich treffliche Constitution doch auf die 
Dauer den Ueberanstrengungen , welche er sich bestandig zumuthete, 
und zumal den Aufregungen, welche die Chlorarbeit im Gefolge hatte, 
nicht gewachsen. S u c h  das Arbeiten in seinem vollig ungeeigneten 
Ziiricher Feuerlaboratoriurn, in dem oft eine Temperatur von 50’’ C. 
herrschte, war seiner Gesundheit durchaus abtriiglich. Schon 1880 
machten sich Schlaflosigkeit und Nervenschmerzen bei ihm geltend. 
Der Verlust eines bliiheuden 7 jahrigen Tochterchens und seines in- 
timen Freundes W. W e i t h  im Jahre l&81 miigen zur Festsetzung 
des Uebels beigetragen haben. 1884 brachtcn die fortgesetzten Ueber- 
anstrenguogen eine Riickenneuralgie zum Ausbruch, die 9 Monate 
lang der Kuost der Aerzte spottete und zu den ernstesten Besorg- 
oissen Anlass gab. Dieses Uebel hat ihn splter, so frisch er auch 
in den Zwischenzeiten war, da er sich etets wieder iiberanstrengte, 
iifters plotzlich und mit grosser Gewalt iiberfallen; es ist mittelbar 
die Veranlassung seines Todes geworden. 

Mit seinem Collegen L u n g e  an Plhnen fiir den Neubau dee 
Ziiricher Laboratoriums beschaftigt, erhielt M e y e r  einen Ruf nach 
Giittingen. Noch leidend, zijgerte er erst, nahm ihn aber dann, da  
sich reine Gesundheit hesserte, an iind iibersiedelte 1885 nach Oiit- 
tingen. Hier lag ihtn zunachst der Umbau des alten Wiihler’sohen 
Laborstoriums ob. Derselbe wnrde 1888 vollendet; bei dieser Ge- 
legenheit erhielt M e y e r  den Geheimrathstitel. Seine wichtigsten 



Arbeiten atia dieser nnd der  Heiddberger  Z&t eind zum Tbsil eehon 
oben mitreferirt. Erwtihnt sei bier noch’dae in GBttingeo k a -  
gekommene schone Arbeitsgebiet iiber die negative Natur d e r  Pheoyl- 
gruppe. 1889 erhielt M e y e r  den Ruf als B u n s e n ’ s  Nachfolger nach 
Heidel berg, den er zuin Verdruss der  preussischen Unterrichtever- 
waltung annahm. Aoch hier war die Erweiterung des alten Labo- 
ratoriums auf eine groasere Platzezahl und unter Beriiclisichtigung der  
organischeii wie jetzt auch der Pyrocbemie geplant. Dieses neue Labo- 
ratorium wurde 1892 mit 120 Pliitzen in Betrieb gesetzt und erwiee 
sich bald als uberfiillt. 

In  gleicher Machtigkeit und Tiefe wie friiher gehen auch in 
Heid!lberg V. M e y e r ’ s  Arbeiteu fort. Die Jodoso- und Jodo-Ver- 
bindungen konimen hier hinzu, an die sich die Jodoninmverbindungen 
aoschliessen, die eiii aussergewohnliches Interesse dadurch darbieten, 
dass  in ihnrn das J o d  die Rolle des Stickstoffs in den Amrnonium- 
bssen spielt, und dass sie, starke Basen wie letztere, in ihren Salzen, 
zumal den Fallungen mit Schwefelwasserstoff und Halogenwasser- 
stoffen, den Thalliumverbindungen gleichen. 

Hier werden auch die diorthosubstituirten BenzoEsBuren zu einer 
in ihrer kiinftigen Bedeutmg rioch iiicht iibersehbaren Fundgrube der  
Stereochemie Endlich ist rioch aiif dem Gebiet der cbemisch-physi- 
kalischen Porschung die von h f e y e r  wieder in grossem Style ange- 
legte Arbeitsgruppe iiber den zritliclieii Verlaiif der Reaction von 
Gasen (Knall-, Chlorknall-Gas, Jodwnsseratoff etc.) zu erwahnen. 

Neberi dern Allen fiiidet er nocli Zeit, genieinsam niit P. J a c o b s o n ,  
ein grossesLehrbuch der orgariischen Ctiemie herauszugeben, das, zu zwei 
Drittel vollendet, als ein vortrefflichew Buch f i r  zusammenhangendeLectiire, 
wie wcgen seines zuverlassigeii Quel1enn:ichweises sebr geschatzt ist. 

Seiner Thatigkeit als Forscher steht M e y  e r’ s Lehrthltigkeit 
nich t nach. Seine Vorlesiing wirkte neben ihrer klnren Durchbildung 
auch darum so anregend, weil er selber am Vortragen und Experi- 
mentiren die grneste Freude hatte. Manchen schiinen und bisweilen 
recht kiik lien Vorlesnngsrersucli hat er in unseren *Berichten<, ver- 
ijffentlicht. Wenn e r  im Lsboratoriuni einen gaoz ausserordentlichen 
Procentsatz von Schiilern zu selbststandigem Arbeiten erzog, SO lag d* 
a n  der  Hegeisterung, die e r  diirch seine eigenen Arbeiten deu Schiilern 
einflijsete, wie nicht minder a n  der fcin durcbdachten Art, mit der e r  
sein Haiiptthenra dureh Nebenthemata zu erweiteru und zu fordera 
verstand, wovon zeitweise in seinen Abhandlungen gegebene Andeii- 
tungen Gber die seinen Schulern iibertragenen Aufgaben interessantee 
Zeugniss geben. Auch znhlreiche hervorragende Forscher sind aue  
aeiiiem SchGlerkreis hervorgegangen. 

An ausserer Anerkennung seiner Verdienste hat  es ibm nicbt 
gefehlt. Die Aliademieen der  Wissenschaften zii  Berlin urid Miinchen, 
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die Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, eowie die GZittinger 
Qelehrte Gesellschaft ernnnuten ihn zum Mitgliede, die Universitiit 
Kcnigsberg verlieh ihm den Titel als Ehrendoctor der  Mediein, die- 
Royal  Society ihre Davy-Medaille. Zahlreiche gelehrte Gesellschaften 
erwshlten ihn zum Ehreiinritgliede. 

M e y e r  rnachte es Freude, seine Wissenschaft in weitere natur- 
wbsenschaftliche Kreise xu tragen. So hat e r  in den allgemeinen 
Sitzungen EU Heidelberg 1889 11nd Liibeck 1895 Vortrage uber 4 h e -  
mische Probleme der Gegenwnrta uod BProbleme der Atomistikc ge- 
halten, welche seine feine Darstellungsgabe und Beherrschung des  
s t y l s  zeigen. Auch einige iiffentliche Experin~ex~talvorlesungen , SO- 

wie eioe solche vor dem grossherzoglich badischen Paare  im Schloss 
zu Karlsruhe hat e r  gehalten. Gern flocht e r  bei solchen Gelegen- 
heiten seine eigeneu Arbeiten ein, urn atis ihrer Retrachtung YOU einem 
hZiheren Standpunkt selbst neue Anregungen fiir ihre Fortfiihrung ZD 
gewinnen. D e r  Vortrag in Liitreck wurde sein Schwanengesang. D e r  
folgende Satz desselben enthiillt uns Me y er’s Ziele nuf pyrochemischem, 
Gebiet. )>Da die Chemiecc, sagt er, *bereits eine betriichtliche Zahl 
von Gasen kennt, welche ails einem Atom bestehen, - ich nenne  
nur  Quecksilber, Cadmium, Zink und J o d  - so wird der V e r s u c h .  
dariiber Auskunft geben kiiiinen, ob wir bei der Auflijsung in diese, 
jetzt also ben;innten A t o m e  wirklich schon bis zur letzten tins zu- 
gHnglichen Zertheilung der Mnterie vorgedrungen sindc. 

Dem Bestreben, die Chemie zu populnrisiren, verdankt auch e i n s  
grosse Zshl  Einzelaufsatze, die e r  irn BNaturforscherc, der r Naturwissen- 
schaftlichen Rundschau((, der BDeutschen Revuet, rDeutschen Warte. 
u. A. veriiffentlichte, ihre Entstehung. Ja  selbst in H a r d e n ’ s  BZukunft. 
versuchte er, in einem Lebensbild Pas teur’s, einern mehr politischer, 
Publikum die Lehre vom asymmetrischen Kohlenstoff mundgerecht zm 
machen. 

Reizende belletristische Arbeiten vermischten Inhnlts hat  e r  UDS 

in seinen BWanderbliittern und Skizzen : Aus Natur und Wissenschaftc 
und *Marztage irn kanarischen Archipela hinterlassen. Wie stimmungs- 
voll kommt d s  namentlich in den Aufsatzen ,Die Jungfraiic, BDer blaue 
Strahlc und in der kanarischen Reise die Freude des ecliten Natur- 
forschers an der Natur, die liebevolle Auffassung von Land und Leuten 
Zuni Aus‘druck, wahrend die Tiefe seinesGemiiths aus  dent W. W e i t h  be- 
treffendenNnchruf SZurEnnnerung an einen friihGeschiedenen~, und eine 
starkeDosisHumor aus dem Aufsatz BSubstanz undSeeleu hervorleuchten. 

Karperliche Uebungen, Hochtouren, Reisen liebte er sehr. Im 
Sommer waren es Schwimmbader irn klaren Ziirichsee oder im  schiinen 
Neckar, im Winter Schlittschuhlauf, ganz zuletzt noch daR Radfahren, 
an denen e r  eich von angestrengter Arbeit erholte. Wanderfreudig 
ha t  er die meisten Hochgipfel der Schweiz, Olarnisch und Tiidi, 
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Reruina, Jungfrau iind Matterhorn eratiegeu. In den Ferien traf er 
bald mit Freunden air der  Riviera zusammen, bald zog es ibn mit 
einzelnen Freunden weiter nach Corsica, den Kanaren, Spanien. 

Meyer’d  Freunde hofften, dass er nun, wo e r  in seiner Stellung 
alle3 Wfinschenswerthe erreicht hatte und der stiirmischere Lebens- 
abschnitt hinter ihm lag, I G r p e r  \rod Geist rnebr ale bisher Ruhe 
gnnnen und sicli dauernd gesund erhalten wiirde. Sie hatten sich 
getauscht, oder die Hiilfe linm zu spat. 

Zuni Schluss dieses Somniersemesters stellten sich wieder grosee 
Abspannung mit Schlaflosigkeit und zeitweise Neuralgien ein, darunter 
eiiie ncue, ihn besonders bekngstigende Art. Collegen wollen in den 
letzten Tagen selbst Zeicheii plotzlicher, schnell voriibergehender 
Benomrneiiheit bemerkt haben. Iinmerhin verbrachte e r  den Abend 
des  7. August rnit seiner Familie heiter in dem engstbefreundeten 
Familienkreise eeines Institutsnachbars W. Kiih n e. Sein Nichter- 
acheinen am iiachsten Morgen fie1 nicht auf, da  man annahrn, e r  habe 
nach d i l a f l o s e r  Nacht langeren Morgenschlummer gefunden. Erst 
Mittags ijffnete man das  Schlnfgemach. Man fand ihn todt. Die 
rerhanguissvolle T h a t  war  langst, offenbar in einem durch Neuralgie 
und Schlaflosigkeit iiberreizten Nervenzustand geschehen. Ein vor- 
gefundenes Blatt enthielt die Abschiedsworte : 

>Geliebte Frau! Geliebte Kinder! Lebt wohl! Meine Nerven 
sind zerstort; ich kann nicht mehr.6 

Am 10. August hat ein tiefergriffene,s Trauergefolge ihm das 
letzte Geleit gegeben zum Heidelberger Friedhofe. Hier riiht e r  nun 
von gewaltiger, schnellvollbrachter Lebensarbeit aus. 

Wir  aber werden den theuren Freund,  den genialen Forscher, 
den liebenswiirdigen Genossen nicht vergessen, und in der Geschichte 
der  Chemie werden seine Werke  fortleben. 

Die Versamrnlung ehrt das Andenken ihres heirngegangenen 
Priisidenten durch Erheben von den Sitzen. 

Der  V o r s i t z e n d e  fahrt fort, e r  sei leider genothigt, noch weitere 
Trauermeldungen zu machen. Ebenso plotzlich, wie Victor Meyer, 
ist am 22. September 

EIMJND DRECHSEL,  
Professor der physiologischen und pathologischen Chemie 

und der  Pharmakologie in Bern, 

i n  Neapel gestorben. Sein langjahriger Schiiler - Hr. Prof. M. S i e g -  
f r i e d  in Leipzig - hat  dem Secretariat den folgenden Nachruf ein- 
gesandt : 



Wieder hat die pbyeiologiache Chemie einen ihrer Meister ver- 
loren. Edmund D r e c h s e l  starb am Vormittage des 22. Septembers 
im Lnboratorium der zoologiechen Station in Neapel in Folge einee 
Gehirnschlages, aus vollem Schaffen jtih herausgerissen. Ihn be- 
trauern zugleich mit den Jiingern und Freunden der physiologiecheo 
Cbemie alle Verehrer chemischen Wiseens, denn die verechiedenetea 
Gebiete der Chemie geniessen die Friichte seines exacten Forschens. 

Edmund Drechse l  ist am 3. September 1843 ale Sohn dee 
Advocaten und Notars, Dr. jur. Drechse l ,  in Leipzig geboren. Er 
besuchte daa Thomasgymnasium seiner Vaterstadt und bezog daselbst 
nach absolvirtem Matiiritlitsexamen 1860 die UniversitLit, die er ein 
Jahr sptiter verliess, urn in Marburg bei K o l b e  zu arbeiten. 1862 
kehrte er nach Leipzig zuriick und prornovirte daselbst 1864. Hierauf 
siedelte er a h  Assistent von V o l h a r d  nach Miinchen iiber, um nach 
einem Jahre die gleiche Stellung bei Kolbe  in Leipzig anzntreten: 
Durch ungiinetige Vertinderung der Verm6gensverhlltnisse seinee 
Vaters wurde er gezwungen, von seinem Plane, die akademische Lauf: 
bahn zu ergreifen, abzuatehen und im Jahre 1866 eine Stellung in 
der Technik in Sclaignenux in Belgien anzunehmen. Nach vier 
Jahren, bei Begim des Krieges 1870, kebrte er nach Deutschland 
euriick und wurde Assistent und Docent bei S c h e e r e r  an der Berg- 
akademie Freiberg. 

D r e c  h s e l  hatte berei'ts eine Anzahl werthvoller Untersuchungen 
auf dern Gebiete der orgunischen urrd anorganiscben Chemie publicirt 
und sill1 vor alleni durch die Reduction der Kohlenslure zu Oxalsiiure 
in der Cheniie und Biologie einen Namen gemacht. Obgleich er jetzt 
noch der Phgsiologie ganz fremd gegeniiber stand, bot ihm C. Lud-  
wig  1872 die Stellung des chemischen Assistenten am Leipziger 
pbysiologischen Institute, die durch die Berufung H iifners nach 
Tiibingen frei geworden war, an. Ludwig  schtitzte in ihm schon 
damals den unbedingt zuverlffssigen , auf +das Peinlichste genau 
arbeitenden Chemiker , dessen Begeisterung fiir die Wissenschaft 
ihn die pecuniiir seh'r giinstige Stellung in der Technik mit der 
rauben akademischen Lanfbahn vertauschen liess. L odwig war der 
Ueberzeuguog, dass die Aufgaben der physiologischen Cheniie nicht 
von Miinnern, die sich BauchK mit Chemie beschtiftigt haben, gel6st 
werden kiinnten, sondern, um seine eignen Worte zu gebrauchen, von 
hitinnern, die die ganze Kraft ihres Wesens dem Studium der Chemie 
zugewendet haben. 

Von jetzt ab widmete bich Drechse l  fast ausschliesslich der 
playsiologischen Chemie. Die tagtlgliche Anregung , die er durch 
L u d w i g  in so reichlichem Maasse auf dern Gebiete der Physiologie 
g e n w ,  erleichterten ihm daa Vordringen in  dieser Wiasenschaft, 
sodaas er bald die groseen Aufgaben der physiologischen Chemie 



2170 

erkennen und a n  ihrer erfolgreichen Liisung sich betheiligen konnte. 
Im Jahre  1875 habilitirte e r  sich a11 der  philosophischen Facultbit 
Leipzig, wurde 1578 zum ausserordentlichen Professor in der  me&- 
einischen Facultiit und etwas sptiter voii derselben zum Doctor honoris 
causa ernannt. Bald nach seiner Habilitation hatte e r  Rich rnit der 
Hollanderin E s t h e r  H a m m i n g  vermahlt. Seiner E h e  entsprossen 
cwei S8hne. 

Als Leiter der chemischen Abtheilung des physiologischen In- 
stitutes hat  D r e c h s e l  einmal seine eigenen Schuler, die allmahlich 
in immer griisserer Zahl sich einstellten und die Anstellung ekes 
zweiten chemischen Assistenten erforderlich rnachten , uoterrichtet, 
zweitens den Schiilern L u d w i g s .  die bei Ausfiihrung ihrer Unter- 
suchuiigen der Chernie bedurften, die Anleitung gegeben. Hier wachte 
e r  mit peinlichster Gewissenhaftigkeit iiber die genaue Ausfiihrung der 
Methoden. Er war sich bewusst, dass gerade bei physiologisch - che- 
mischen Untersuchungen, wo meistens die Analysen der Controlle durch 
d i e  theoretischen Formeln en tbehren, die grossten Vorsichtsmanssregeln 
zur  Erlangung der  richtigen Resultate nothwendig sind. Das Zu- 
oammenarbeiten mit L u d w i g  bildete ein enges Verhilltiiiss wissen- 
achaftlichen und allgemeinen Gedankenaustausches , wie es schoner 
oicht gedacht werden kann. 

In  den zwanzig Jahren seiner Leipziger Thiitigkeit hat D r e c h s e l ,  
z u m  Theil gemeiuschaftlich mit seinen Schfilern, eine grosee Reihe roil 
Untersuchungen awgefiihrt, die vorzugsweise dem Gebiete der physio- 
logischeii Chemie angehore~i. Eine Anzalil Arbeiten lieschaftigen 
sich mit dem Eiweiss. Allgerneiu beknnnt sind die rum Theil 
mit G r ii bl e r  angestellten Untersucl~ungen iiber krystallisirte Eiweiss- 
Terbindungeri. Durch die Analysen dieser sch8n krystnllikteii,  von 
constanter Zusarnmensetzung erhalteneii Verbindungen konnte ein Ein- 
%lick in die Molekulargrosse des Eiweisses erhofft werden. Ferner 
erschien D r e c h s e l  die Auffinduug sicherer Methoden zur  Gewinnong 
krystallisirter EiweisskBrper oder ihrer Verbindungen erstrebenswerth, 
wei l  so zu hoffen war ,  reine EiweisskBrper a h  Ausgangsmaterial zu 
Versuchen iiber die Constitution des  Eiweisses zu erlangen. 

Die Versuche D r e c h s e l ’ s  iiber die Spaltung des Eiweisses durch 
Salzsiiure sind weniger in der Hoffnung, einen Einblick in  die Con- 
stitution des Eiweissmolekiiles zu gewinnen, unternommen worden, ale 
i n  der Absicht, den Mechanismus des Eiweisszerfalles im Thierkorper 
aufzuklaren. Es war bekannt, dass bei der Zersetzung der Eiweiss- 
k6rper durch Barythydrat Kohlensaure, durch Salzstiure keine Kohlen- 
saure gebildet wird. D r e c h s e l  verrnuthete, dass bei der Spaltung 
mi t  Salzsiiure ein KBrper entstehe, der  durch Barythydrat unttw 
Bildung von Kohlensaure weiter zersetzt wiirde, und dass dieser 
Kiirper zurn Harnatoff in naher Beziehung stiinde. Er konnte eeigeo, 
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dass bei der  Spaltiing des Caaeins, ausser den Lekannten Amidosliuren, 
Basen eutstehen, die sich aus deiii Reactioiisgemisch durch Phosphor- 
wolframeiiure abpcheiden Lessen. Es wurderi ziiniichst zwei Basen isolirt, 
dss Lysin und Lyaalinin , zu denen die Dircmidoessigsaure hinzukaai. 
Die  aLysatininc genannte Verbindung war thatslchlich die gesuchte, 
denn  sie lieferte bei vorsichtiger Zersetzuiig rnit Barythydrat Harn- 
stoff. Mit Auffindung dieser Thatsache hatte D r e c h s e l  das  vielfach 
vergeblich angestrebte Problem geliist, aus Eiweisa Harnstoff durch 
Hydrolyse darzustellen. Ee war somit bewiesen, dass Harnstoff am 
d e m  Eiweissmolekiile lediglich diirch Abbauprocesse entsteht, und daes 
er auf diese Weise ohne Synthese im thierischen Organismus ent- 
atehen kann. Gleichzeitig liess sich zeigen, dass die Menge des sa 
aus dein Eiweisse hervorgehenden Harnstoffe~ nur einem kleinen Theil 
des Stickstoffes im Eiweiss entspricht, sodass der vom Thierkarper 
gebildete Harnstoff zum bei weitem griissten Theile auf andere Ar t  
gebildet werden muss. 

Mit der Frage, auf welche Weise der  Thierkiirper Harnstoff 
erzeugt, hatte sich D r e c h s e l  schon eeit einer Reihe von Jahren 
beschiiftigt. Nachdem durch friihere Versuche anderer Forscher sicher 
oachgewiesen worden war, dass aus einfachen stickstoff haltigen Kiirpern, 
wie sie bei dem Abbau des Eiweisses entstehen, aua den Amidosguren, ja 
a u s  Ammoniak , im thierischen Organismus Harnstoff gebildet wird, 
galt es ,  experimentell die Frage zu beantworten, durch welche Re- 
actionen dies geschieht. D r e c h s e l  hatte gezeigt, dass bei der Oxy- 
dation vo11 Glycocoll etc. in alkalischer LBsung Lei gewiihnlicher 
Temperatur  carbaminsaures Ammon entsteht, und d a s s  iiberall, wo 
Kohlensiiure und Ainmoniak zusammentreffen, beide sich unter Ent- 
stehuiig von Carbaminsiiure, bez. carbarninsaiirem Ammon rereinigen.c 
Er betraclitete demnach diese Verbindungen als die Muttersubstaiizen 
des  Harnstoffs. Seine Versuche , au3 carbarniiisaureni Arnmon bei 
gewiihnlicher Ternperatur in wlssriger Losuiig Hariistoff aufzubauen, 
waren von Erfolg gekriint. Die Abspaltung VOII Wasser gelang ihm 
durch die Elektrolyse mit Wecheelatromen, durch schnell auf einander 
folgeiide Oxydtrtion und Reduction, also durch Wegnahme von Wasser- 
atoff und Sauerbtoff. Weiter gliickte es ihm, Carbamiiisaure in  ge- 
ringen Mengen im Blute und spater in griisseren Mengen im Pferde- 
barne  und somit das Vorkommeil der  Carbaminsaure im thierischen 
Organismus nachzuweisen. Eine grosse Freude waren ihrn spiiter die  
Resultate der Versuche N e n c k i ’ s  und P a w l o w ’ s ,  dass nach Aus- 
schaltung der Leber bei Hunden carbaminsaures Ammon im Harm 
auftritt 

Die Versuche mit Wechselstriimen lieferten, ausser dem Nachwein 
der Bildung von Harnstoff aus  carbaminsaurem Ammon, noch mehrere 
werthvolle Resultate. So zeigten sie die Bildung der Phenollithelc 



schwefelsffure in wiieeriger Losung und bei gewiibnlicher Tamperatur 
ans Phenol und Sehwefeleiiure, die Ueberflihrung dee Phenols in 
Hydrophenoketon, CapronsHure und einfachere Glieder der Fettreihe, 
unter allmtihlichem Abbau der grcsseren Molekiile in kleinere. Nacb 
D r e c h a e l  gehen die Abbauproceese im thieriachen Organismus in 
Bhnlicher Weise wie unter Einwirkung der Wechselstr6me vor sich, 
indem z. B. ein Molekiil Buttersiiure nicht durch gleichzeitige Auf- 
nahme von 10 Atomen Sauerstoff pliitzlich zu Kohlensiiure und Waeser 
verbrannt wird, sondern nach einander in Oxybuttersiure, Bernstein- 
riiure, Milcbsiiure, Malonsaure, Glykolsiiure, Oxalsaure und Kohlen- 
eiiure unter stetiger Abspaltung von Wasser nnd Kohlensiiure fiber- 
geht. Ebenso finden in analoger Weise, wie die Bildung des H a m  
sto&s aus carbaminsaurem Ammon, wie die der Phenoliitherschwefel- 
eaure aus Phenol und Schwefelsaure durch abwechselnde Wegnahme 
von Wasserstoff und Sauerstoff mit Hiilfe der Wechselstrome, die 
mannigfachen Synthesen im Thierkiirper statt. Als einen Beweis 
dafiir, dass ein Oxydationeprocess fiir das Zustandekommen der Syn- 
these nothwendig ist, fiihrt D r e c h s e l  an ,  dass bei allen Versuchen 
iiber Synthesen durch iiberlebende Organe es eich ale nothwendig 
berausgestellt hat, arterielles Blut zur Durchleitung zu benutzen. 

Bisher sind nur die wichtigsten Arbeitsgebiete D r e c  hsel’s aue 
der Leipziger Zeit erwahnt worden. Sehr werthvolle Resultate a i d  
durch eine grosse Anzahl anderer Arbeiten Drechse l ’ s  und seiner 
Schiiler geliefert worden; ich erinnere an die Untersuchungen fiber 
das Cyanamid, iiber Platinbasen etc., an die iiber Cerebrinsubstanzen, 
iiber Glycerinphosphorsiiuren und fiber das Jekorin, jenes interessanten, 
in der Leber zuerst gefundenen , protagonahnlichen K6rpers. Ferner 
riihien aus jener Zeit eine Aiizahl kleiner Mittheilungen her, welche 
Beobachtungen Drechse l ’ s  auf dem Gebiete der organischen, an- 
organischen und analytischen Chemie enthalten und welche Zeugnieee 
von seiner acharfen Beobachtungsgabe und griindlichen Beschlagenheit 
auf allen Gebieten der Chemie ablegen. Seine peinlich genaue Arbeite- 
art, die jede Schwefelbestimmung unter Anwendung vou Leuchtgae 
verwarf und nur die mit dem Spiritusbrenner gelten lieea, veranlasste 
die Construction einer Anzahl vorzeglicher Laboratoriumsapparate, 
von denen nur  die am meisten bekannte DrechRel’sche Waschflaache 
genannt sei. 

Ausserdem war D r e  c h a e 1 in ausgedehntem Maasse schrift- 
stellerisch thlitig. Fiir den Laboratoriumsgebrauch schrieb er eeinen 
SLeitfaden in daa Studium der chemisehen Reactionenc, der auch in 
einer wesentlich erweiterten zweiten Auflage erschien , und die SAn- 
leitong zur Darstellung phyeiologisch-chemischer Prgparater. Von ihm 
ist *Die Chemie der Absonderungen und Gewebee in Hermann’e  Hand- 
buch der Phyeiologie yerfasst, ferner zum Theil die Jahresberichte 



S b r  phpeiologische Chemie (Hofmanrl-Schwal%e), mehrere Artibl 
m Ladenburg 's  -Handwijrterbnch der Obetnie, von denen vor allem 
der dber Ekeise oft citirt witd. Zur Erin8glichnng seiner Laufbaha 
mpsete er namentlich in den ersten Jahren die Ngchte in ansgedehntem 
Maaase LU echrifistellerischer Arbeit herandehen und fiihrta dies 
durch ohne an wieer Schaffensfteudigkeit im Laboratorium eiueu- 
Ween. 

Im Jahre 1892 wnrde D r e c h s e l  ale Nwhfolger Nenaki 'e nach 
Bern ale ordentlirher Professor der physiologischen und pathologIechen 
Chemie berufen und erhielt dort spllter rugleich den Lehrauftrag fiir 
Pharmakologie. 10 die Berner Zeft fallen mine und seiner Schiiler 
Untersuchungen iiber die Kupferoxyaulverbindungen der Xantbin- 
korper, Jber Kuhcaeeh und Frauencasein, iiber dae Paramucin u.a m., 
und vor allem iiber das Jod im thierischen Organismlts. In den rBei- 
t e e n  zur Chemie einiger Seethierec berichtet er Ober dae Vorkommen 
einer jodirten Eiweieasubstanz , den Oorgonim, im hornigen Acheen- 
kelett  von Gorgonia Cavolinii, die bei der Spaltung mit Salzdure 
U. a. Jodgorgoslure CCH~NJOS liefert. Er war mit der Fortsetsung 
dieser Untereuchungen in Neapel beachtiftigt, ale der Tod seiaem 
Streben und Schaffen ein SO pli5tslichee Ende bereitete. Seine letzte 
Publication enthiilt eine vorllufige Mittheilung fiber das Vorkornmen 
eines Kieselstiureesters in den weissen Bettfedern, also iiber die erste 
in der Natur aufgefundene organische Siliciumverbindung, 

Bei dem friihen Heimgange D r e ch ee 1 'a betrauert die hinter- 
bliebene Familie den in treuer Faraotge nie ruhenden Cfatten und 
Vater. Diejenigen, welche das Gliick hatten, ibm als Freunde und 
Schiiler nalie zu treten, beklagen den Verluat des anreganden, jeder- 
zeit freundschaftlich rnthenden Forschere nnd dee edlen Menschen. 

Am 18. August starb nach lsngem Leiden das einheimische 
M itgl ied 

L)R. P A U L  SCHOTTLANDER 
zu Charlottenburg im 53. Lebensjahre. 

Derselbe gehiirte zu jener recht kleinen Schaar von Privat- 
gelehrten welche , awserhalb dee akademischen Berufea stehend, 
in aller Stille unsere Wissenschaft durcb gr8esere Experimental- 
untersuchungen bereichern. Geboren am 28. December 1843 zu 
Berlin, verlebte er die Kindheit in  Eethland, kehrte aber mit 
12 Jahren nach Deutschland zuriick, um zuerst 'in Braunechweig die 
Knabenschule und sptiter in Berlin die Realechule zu besuchen. Nach 
Absolvirung der letzteren studirte er in Ziirich und Karlsruhe Chemie, 
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giqq drrnn f5r *kune Zeit nach &gland and Schottland, am in do- 
Fabriken als Volont6r thstig ti eein. and trat 1870 in die New8kT 
Stearin-Fabrik XU St. Petersburg ale GehDlfe des Directon, ein. Nacb 
drei Sahren tibernahm er die Leitung dieeea Gescbtifte und m r h  
bald nacbher noch Mitdirector einer Petereburger Gesellechaft, welche 
eine griieeere Anzahl von chemisehen Fabriken ins Leben rief. Aur 
dieeem grossen praktiachen Wirkuogskreise scbied -er 1882, um nacb 
Berlin zuriickznkehren und sich von nun an auaechlieselich der wiesen- 
rchaftlichen Arbeit eu widmen. Schon im reifen Lebenealter stehend. er- 
warb e r  1884 zu Wiireburg den Doctortitel und griindete im folgenden 
Jahre in Charlottenburg ein prilchtig aasgestattetes Privatlaboratorium, 
L h g e r  ale 10 Jahre hat er eich bier mit wiesenechaftlichen Experi- 
mentaluntersuchungen beechiiftigt, bis er in schwere Krankheit unct 
Siechthum rerfiel. 

Von den Arbeiten S c h o t t l h d e r ’ e  bt hervorzuheben eine aue- 
gedehnte Untersuchaog iiber die Verbindungen dee Goldes, welche e r  
schon in Petergburg begonnen und in Berlin fortgeaetzt hat. Weitere 
Stndien betreffen die Metalle der Cergruppe, das colloidale Gold, die 
Anwendung des Spectroskope cur Beatimmung dee ExtinctionecoBfli- 
cienten nach Vie r o r  d t’e Methode nnd dae Triammoniumorthophobphat, 

Die Anweeenden erheben sich zu Ehren der veretorbenen Mit- 
glieder E d m u n d  Drechse l  und P a u l  Schot t l l inder  von den 
Sitzen. 

Der Voreiteende begriiest sodann Hm. Professor Rich ard 
Meyer,  welcher aue Braunschweig  hierhergeeilt ist, um der Ehrung 
seines vielgeliebten Bruders beizuwohnen und gewiss mit Wehmntb 
der Zeit gedacht hat, in welcher eein Bruder an dieeer Stelle jugendfriacb 
die Ergebnieee seiner ersten Arbeiten miteutheilen pflegte. Er begriieet 
ferner die auswlrtigen Mitglieder, Hrn. Prof. W. N e r n e t  am 
Gii t t ingen,  Hrn. Dr. F. Quincke  aus Olaucbau ,  Hm. Dr. Mjiien 
ails Chr is t ian ia ,  sowie den ale Gaet der Sitzung beiwohnenden Hm- 
Dr. W. S k l a r e k  (Berlin). 

Zu aueserordentlichen Mitgliedern werden verkiindet die HHm. : 
Oppenheimer ,  M., Miinchen; 

Karlsruhe ; F r a n k  -K amene t z k i, A., 
F r a n k  en s t e in, W., 
H e r t e r ,  Dr. C. A., New York City; 
Ru s c  h h a u  p t , W., Heidelberg; 

Berlin; 
V og el ,  J., 
Li icke,  O., 
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Alway,  Dr. T. J., Vittoria; 
S j d e n e r ,  Prof. C. T., Minneapolis; 
W a l k e r ,  A. J., Killygowon; 
L a d i s c h ,  C., Miincben; 
Bone,  Dr. W. A., London; 
F r P n k e l ,  Dr. S., Wien. 

Zn anseerordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die HHm.: 
Gieseke ,  Dr. Adolf,  Eikendorf b. Schijnebeck (durch A. 

Michael is  und R. S t o e r m e r ) ;  
George ,  H e n r y ,  Ingenieur-Chemiker der SociCtC fianpaioe 

de couleurs d’aniline, Pantin (Seine) (durch Ch. Gaas-  
mann und L. v. Gloldberger); 

Capen,  H. E., President of Tufts College, TuAe College 
Mass. (dnrch J. E. Bucher  und V. L!Leighton); 

the Pennsylvania Railroad, Altoona (Pa.) I(durch H. W. 
E well ,  E r w i n  E., First aesistent Chemist W i l e y  und A. 

in the United States Department of P i n n e r ) ;  

Dudley ,  Dr. Chas. B., Chief Chemist of 

Agriculture, Washington (D. C.) 
Mautner ,  Apotheker Dr. A., Cothen (Anhalt) (durch P. 

J a n n a s c h  und L. Gat te rmann) ;  
K i e b i t r ,  Dr. C. R., Briiderstr. 34, Leipzig (durch E. Beck- 

mann und H. Reckleben);  
Volger ,  Dr. F r a n z ,  Coepenickerstr. 102 11, Griinau[b. Berlin 

(durch P. J. Meyer und W. Pf i tz inger ) ;  
Pe te reen ,  Ferd inand,  i. F. Ferd. Petereen t CO., Anilin- 

fabrik, Schweizerhalle b. Base1 (durch Tb. Tease  und 
Fr. F ich ter ) ;  

A y k r o y d ,  H e n r y  E., Duckworth Lane, Thornfield, Brad- 
ford [Yorkshire] (dnrch F. W. Richardson  nnd A. 0. 
Perkin) ;  

€3 i l  t z, W i 1 h e 1 m , Kapaunenstr. 6, Greifswald (durch P. 
J a c o b s o n  nnd R. Stelzner) .  

1 

Der S c h r i f t  f ii h r e r verliest den unten abgedruckten Auszng 
ans dem Protocol1 der Voratanda-Sitznng vom 6. October 1897. 

Der V o r s i t  z end e hemerkt, dass die Beschlussfassung iiber den 
in No. 44 diesee Protocolls erwiihnten Antrag deshalb vertagt sei, 
we2 der Voretand erst ein Urtheil dariiber gewinnen wolle, ob durch 
die geplante Aendernng dem Wunsche einer grosseren Mitgliederzahl 
enteprochen werden wiirde, und ob andererseits nicht viele regel- 

143’ 



2176 

miissige, : t i1  den Montag gewohnte E6eucber urieerer Sitznngen in 
jener Aenderung eine Erechwernog dea Besuche erblicken wiirden. 
Er richte daher a n  die Mitglieder - einbeimische wie auswHrtige - 
die Bitte, dem Secretariat ihre Stellung zu dern Antrag kundzugeben. 

880. 

881. 
882. 
883. 

884. 

885. 

886. 

887. 

888. 

889. 

890. 

891. 

892. 

893. 

891. 

895. 

896. 

897. 
899. 
900. 

Fir  die Bibliothek sind als Gescheake eingegangen: 
Vender ,  V. 
del solfato sodico, dell’ acido muriatico. Milano 1897. 
Gers i ,  J. Leghe metalliche. Milano 1897. 
G s b b a ,  L. Manuale del chimico e dell’ industriale. Milano 1897. 
P e t e r s ,  Franz .  Angewandte Elektrochemie. I. Bd.: Die Prim&- 
und Secund&-Elemente. 
K i i S k o v s k j ,  0. Tabelle zur Bestimmung dea Reinheits-Quotienten 
in DiinnsHfkn von 9-13O Brix 
Buchner ,  Georg. Lehrbuch der Chemie mit besonderer Berijck- 
sichtigung des fiir daa Leben Wissenswerthen etc; I. Theil: Chemie der 
Nichtmetille und Metalle. Regensburg 1897. 
H i  r s c h , B. und S i e d le r , P. Die Fabrication der kiinstlichen Mineral- 
wsser  und anderer moussirender Getrilnke. 3. Aufl. Braunschweig 1897. 
W i e d e m a n n ,  E i l h a r d  und E b e r t ,  Rermann.  Physikalisches Practi- 
cum. 3. Aud. Braunschweig 1897. 
Miiller’s, Dr. J o h n .  Grundriss der Physik. Bearb. von 0. Lehmann.  
14. Aufl. Braunschweig 1897. 
F r i i h l i n g  und Schulz’s Anleitung zur Untersuchong der f i r  die 
Zuckerindustrie in Betracht kommenden Rohmaterialien , Producte etc. 
5. Aufl. Hrgbn. von R. Fr i ih l ing .  Braunschweig 1897. 
Remsen,  Ira. Einleitung in das Studium der Kohlenstoffverbindungen 
oder Organische Chemie. Tiibingen 1597. 
!&eyer, Hans.  Anleituug zur quautitativen Bestimmung der orga- 
nischen Atomgruppen. Berlin 1897. 
Benedik t ,  Rud. Analyse der Fette und Wachsarten. 3. Aufl. Hrgbn. 
von F. Ulzer. Berlin 1897. 
K a h l  b a u m , Geo r g W. A. Stndien iiber Dampfspannkraftmessungen. 
In Gemeinschaft mit C. G. W i r k n e r  und anderen Mitarbeitern. 11. Abthl. 
I. Hilfte. Basel 1897. 
Gamgee ,  A r t h u r .  Die physiologische Chemie der Verdauung mit 
Einschluss der pathologischeu Chemie. Deutsche Ausgabe und Neu- 
bearbeitung von L e a n  A s h e r  und H. R. Beyer. Leipzig and Wien 1897. 
Ulzer ,  F. und F r a n k e l ,  A. Anleitung zur chemisch-technichen 
Analyse. Berlin 1397. 
H e r t z k a ,  Adolf. Photographische Chemie und Chemikalienkunde. 
Berlin 1896. 
W i s c h i n ,  Rud. Vademecum desMineral6lchemikers. Braunschweig 1896. 
Albrecht ,  Gust. Die ElektricitBt. Heilbronn a. N. 1897. 
S c h w s r t z e ,  Theod. Katechismns der Elektrotechnik. 6. Aufl. 
Leipzig 1896. 

La fabricazione dell’ aaido solforico, dell’ acido nitrico, 

Wien, Pest, Leipzig 1897. 

Wien. Pest, Leipzig 1897. 

901. Klei  n, Jos .  Chemie, Anorgauischer Theil. Leipzig 1897. 
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902. B endt, Fran z. 3atechislsus der Differential- and Integral-Rechnusg. 
Leipzig 1896. 

903. Bersch ,  Wil helm. Handbuch der Maass-Analysc. Wien, Pest, 
Leipzig 1897. 

904. An’dBs, L o u i s  Edgar .  Animalische Fette und Oele. wi&, Pest, 
Leipzig 1897. 

905, Plat tner’s ,  F r i e d r i c h  C a r l ,  Probirkunst mit dem LBthmhr6. 
6. Aufl. Bearb. von F r i e d r i c h  Kolbeck. Leipzig 1897. 

906. H a n  n e c k e , P a u 1. Das Celloidinpapier, seino Herstellung und .Ver- 
arbeitung. Berlin 1897. 

907. Parzer -Mfih lbacher ,  A. Photographische Aufnahmen und Projection 
mit RBntgeostrahlen mittelst der Influenz-Elektrisiermaschine. Berlin 1897. 

908. K a h l b a u m ,  G e o r g  A. W. Monographien aus der Geschichte def 
Chemie, Hrgbn. von -. I. Heft. Die Einffihrung der Lavoisier’schen 
Theorie im Besonderen in Deutschland. Ueber den Antheil Lsvoi -  
sier’s an der Feststellung der das Wasser znsammensetzenden Gpse; 
von G. W. A. K a h l b a u m  und A u g u s t  Hoffmann.  Leipzig 1897. 

741. B u a g e ,  N. Cursus der chemischen Technologie. 3. Lfrg. Kiew 1897. 
(Russisch.) 

909. Panaotovid ,  J. P. Calciumcarbid und Acetylen in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Leipzig 1897. 

753. Roscoe-Schorlemmer’s  Lehrbuch der anorganischen Chemie; von 
H. E. Roscoe und A. Classen.  3. Aufl. 11. Bd, 2. Abthlg. Brann- 
schweig 1697. 

910. Bew i t t ,  J. T. Organic chemical manipulations. London, New-York 1897. 
804. Thoms,  Hermann.  Die Arzneimittel der organischen Chemie. 2. A d .  

Berlin 1897. 

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

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

A u s z u g  a u s  den1 

Protocol1 der Vorstands-Sitzung 
VOM 6. October 1897. 

Anwesend die HerrenVorstandsmitglieder E. F i s c h  e r,  S. G a b  riel, 
C. L i e b e r m a n n ,  A. P i n n e r ,  C. S c h e i b l e r ,  C. S c h o t t e n ,  A. 
T h i e r f e l d e r ,  H. W i c h e l b a u s ,  W. W i l l ,  sowie der General- 
Secreffir Hr. P. J a c o b s o n .  

40. Der Vorstaiid nimmt Kenntniss von einem neuerdinge ein- 
gegrtngenen ,Rapport de la Soue-Commission frangaise pour la reforme 
de la nomenclature chimiquea. 

44. Ein auf Veranlassung mehrerer auswartiger Mitglieder vom 
General-Secretiir gestellter Antrag, die Dzusammenfassenden Vortriigeu 


