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LOTHAR MEYER.  

Ale in der Sitzung vom 29. April 1895 der  Priisident unserer 
Gesellschaft der Versammlung die Trauerbotscbaft von dem jiihen 
Hingang des langjiibrigen, hervorragenden Mitgliedes Lo t h a r  M e y e r  
mittbeilte, gedacbte er in Worten voll Anerkennung der Wirksamkeit 
und der Bedeutung des dabingeiangenen grossen Forschers , zugleich 
ein rusfibrlicberes Lebensbild desselben aus der  Feder eines lang- 
jiihrigen Schiilers und Freundes in Aussicht stellend. 

Dieses Versprechen suchen die nachstehendeo Blatter e inzulhen;  
war der Verfasser such durch den Wechsel in seinen iiusseren Ver- 
biiltnissen verhindert, sich der Arbeit mit der Ruhe und Musse zu 
widmen, wie dies in seinem Wunsche lag, so diirften die darin ent- 
baltenen eachlichen Angaben I) doch zu einer Vervollstiindigung des 
Bildes vom Leben und Wirken des Dahingeschiedenen wesentlieh 
beitragen; die wissenschaftliche Bedeutung L o t h  ar M e y  er ’s  bedsrf 
gegeniibcr der jetzt lebenden Generation einer eingehenden Begriindung 
n i c k  

J u l i u s  L o t h a r  M e y e r  wurde geboren am 19. August 1830 zu 
Varel a. d. J a d e  im Grossherzogthum Oldenburg ale Sohn dee dortigen 
Amtsphysikus Dr. F r i e d r i c b  A u g u s t  M e y e r  und seiner Frau  A n n a  
S o p h i e  W i l b e l m i n e ,  geb. B i e r m a n n .  Er war unter sieben Kindern 
das vierte, doch starben seine alteren Geschwister schon in zartem 
Alter. Auch L o t h a r  war  von Geburt an sehr  schwachlich und viel- 
fach durch die Einderkrankheitea heimgesucht, die durch die Bauera, 
welche mit ibren kranken Kindern in’s Haus seines Vaters kamen, 
eingeschleppt wurden. Dazu kam das feuchte, rauhe Klima der  Nord- 
seekiiste; es bedurfte der ganzen aufopfernden Pflege und riihrenden 
Sorgfalt der Mutter, den kleinen L o t h a r  am Leben zu erhalten, und 
zuweilen schien es ,  ale o b  alle Miihe vergebeos sein sollte und die  
Hoffoung auf Erbaltung des jungen Lebens aufzugaben sei. 

1) Fiir Mittheilungen am den friiheren Lebensjshren des Entscblafenen 
ist der Verf. den n&chsten Angehbrigen, namentlich such Hm. Geh. Rath 
Dr. 0. E. Meyer in Breslau, ferner Hm. Staatsrath Dr. Bei ls te in  in St. 
Petersburg zu Dank verpflichtet. 
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L o t h a r  wurde in der lutherischen Confession erzogen. Er be- 
suchte zunachst eine Privatschule, dann die auf Betreiben seines Vaters 
und einiger einsichtsvoller Biirger des Stadtcbens neugegriindete Biir- 
gerscbule. I n  den klassiscben Sprachen wurde e r  mit einem Freund 
zusammen privatim unterrichtet. Urn die Zeit, ale er die Schule 
durchgemacht hatte und confirmirt wurde, litt e r  a n  so hartniickigem 
heftigem Kopfweh, dass der Vater als Arzt die viillige Enthaltung ron 
Schularbeiten und andauernden Aufenthalt im Freien als nothwendig er- 
kannte. Er gab daher seinen Sohn zu dem Schlossgartner der gross- 
herzoglichen Sommerresidenz Rastede in die Lehre und bier arbeitete 
L o t h a r  mit der Absicht, sich ganz der Gartnerei zu widmen, wenn 
dae Leiden oicht schwinden sollte, doch ohne die Hoffnung auf Wieder- 
berstellung seiner Gesundheit und Fortsetzung des Schulbesuchs vollig 
aufzugeben. Schon nach einem Jahre  fiihlte e r  sich gesund und kraf- 
tig geniig, zur Schulbank zuriickzukehren, und besuchte von da an das 
Gymnasium in Oldenburg, das er nach vier Jahren zu Ostern 1851 mit 
dem Zeugniss der Reife verliess. 

Wie  schon auf der Biirgerschule, gehijrte L o t h a r  auch auf dem 
Gymnasium zu den begabtesten und eifrigsten Schiilern und verwandte 
namentlich auf das Griechische ausserordentlichen Fleiss. Eine Vor- 
liebe fiir diese Sprache hat e r  sich bis an sein Lebensende bewahrt; 
in  Tiibingen gehiirte er der >Graecac, einem kleinen Kreise von 
Freuuden an, der sich wiichentlich einmal zusammenfand, um die Werke 
der griechischen Klassiker in der Ursprache zu lesen. 

Daneben hatte L o t b a r  M e y e r  aber auch einen ausgesprocbenen 
Sinn und grosse Vorlirbe fur die lebende R’atur, eine Anlage, die er 
wohl zumeist von seiner trefflicben Mutter ererbt hatte, die aber auf 
der Schule seiner Vaterstadt durch den anregenden Unterricht seines 
Lehrers Dr. B a l l a u f  f auf’i Beste weitergebildet wurde; dem gleichen 
rerdienten Manne verdankte e r  seine Einfuhrung in die Matbematik. 
L o t h a r  hat  diesem seinem alten Lebrer, der ihn iiberlebt, stets die 
dankbarste Erinnerung bewabrt, aber aucb jener hat auf die Kunde 
vom Ableben seines friiheren Schiilers dessen in riihrender Anhanglich- 
keit ijffentlich gedachtl). BWer damals den 80 hoch begabten und 
dabei doch so ausserst bescheidenen und liebenswiirdigen Knaben 
naher kennen gelernt hat, der wird auch heute nocb gern sein Bild in 
sein Gedachtniss zuriickrufen. Und was der Knabe versprach, das  hat 
der Mano in vollem Maasse gehaltenc - so heisst es in dem Nacbrufe. 

Die gartneriscbe Thatigkeit in Rastede hatte das Verstandniss 
und die Vorliebe L o t b a r  h leyer ’s  fiir die Pflanzenwelt auch nach 
der praktischen Seite bin erweitert und ausgebildet und er ist dieser 
Neigung bis zuletzt treu gebliebeu. Die Arbeit in seinem kleinen 

‘1 Jade-Zeitung (Varel) vom IS. April 1895, No. 90. 
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Garten zu Tiibingen war seine liebste Erholung in freien Stunden 
und auch als Mitglied des Verschiinerungsvereins Tiibingen hat er 
eine ebenso eifrige als erfolgreiche Thatigkeit entfaltet. Auf der 
BEberhardshGhec, einem Aussichtspunkte im Nordosten der  Stadt, 
von dem der Blick die Bwundersame blaue Mauerc der schwlbischen 
Alb vomHohenstaufen bis zum Hohenzollern beherrscht und in griisserer 
Niihe auf dem Hohenneuffen und der Achalm, sowie der von U h l a n d  
besungenen Wurmlinger Kapelle haften bleibt , hat L o t h  a r  M e y e r  
unter Besiegung nicht geringer iirtlicher Schwierigkeiten und mit 
feinem Verstandniss der landschaftlichen Eigenart der nachsten Um- 
gebung eine Anlage geschaffen, in deren Mitte sich jetzt ein seinem 
Gedachtniss gewidmeter Gedenkstein erhebt. 

Nach bestandener Abiturientenpriifung entschied sich L o t h  a r  
M e y e r  fiir den Beruf des ungefahr ein J a h r  vorher verstorbenen 
Vaters, welcher Entschluss von der Mutter, die selbst Tochter eines 
Arztes war, gebilligt wurde. Er bezog daher als Studirender der 
Medicin die Universitat Ziirich und wurde am 8. Mai 1851 dort im- 
matrikulirt. In L i i w  ig’s Laboratorium lernte e r  damals auch L a n -  
d o  I t  kennen, mit dem e r  spater wieder in Heidelberg zusammentraf, 
wo sich dann ein Freundschaftsverhaltniss anbahnte, das  trotz raum- 
licher Trennung stets lebhaft aufrecht erhalten wurde. 

Nach zweijahrigem Aufenthalte in Ziirich, wlhrend dessen L o t h  ar  
M e y e r  namentlich auch die Vorlesungen des Physiologen L u d w i g  
eifrig gehijrt hatte, wandte er sich nach Wiirzburg, wo er nach ein- 
jahrigem Aufenthalte am 25. Februar 1854 als Doctor medicinae pro- 
movirte. Den rertheidigten Thesen, deren erste lautete: BNon est 
illa, quae dicitur, vis vitalisa, ist nur die kurze Angabe vorgedruckt: 
BDissertatio Inauguralis: De quibusdarn nervi sympathici fuoctionibusa. 
Dieses Thema wurde jedoch, abgesehen von einer in V i r c h o w ’ s  A r c h -  
f. pathol. Anat. Bd. 6, S. 581 enthaltenen kurzen N o h  BUeber die 
Abhangigkeit der Oefasse und der Pigmentzellen beim Frosch von 
dem Nerreneinflussc, nicht weiter verfolgt, vielmebr behandelte die 
wirkliche Dissertation, die erst spater von Kiinigsberg aus eingesandt 
wurde, einen anderen Gegenstand, den der junge Doctor in Heidel- 
berg, wohin er sich im gleichen Friibjahr 1854 gewandt hatte, zu be- 
arbeiten begann. Obgleich dort noch ale stud. med. Dr. L o t h  a r  
M e y e r  immatrikulirt, da  ihrn sonst der Besuch der Vorlesungen iind 
die Benutzung des Laboratoriums nicht gestattet gewesen ware, wandte 
e r  sich nunrnehr entschieden den Naturwissenschaften und zwar unter 
B u n s e n ’ s  Leitung specie11 chemischen Studien zu. Als Frucht der- 
selben entstand 1857 die nachtraglich der medicinischen Fakultat 
Wiirzburg eingereichte Dissertation ,die Gase des Blutesc, [5]’) die 

I) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichniss 
am Schluese. 
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seinem Lehrer C. L u d w i g ,  der inzwischen von Ziirich nach Wien 
berufen war, zugeeignet wurde. Wie friiher L i e b i g  in Giessen, 80 

war damals B u n s e n  in Heidelberg der Ansiehtmgspunkt, dem Schiiler 
aus weiter Ferne zastriirnten, die sich namentlich auch mit den von 
ihm so genial ausgedachten gasometrischen Methoden, die gerade da- 
mals ausgearbeitet waren, vertraut machen wollten. So arbeitete bei- 
spielsweise im Sommer 1856 in dem kurz zuvor eriiffneten neuen La- 
boratorium neben L o t h a r  M e y e r  eine Amah1 von jtingen Miinnern, 
deren Namen in unserer Wissenschaft ehrenvoll genannt werden, so 
B e i l s t e i n ,  B a r t h ,  Q u i n c k e ,  L i e b e n ,  M e i d i n g e r ,  L a n d o l t ,  
P e b a l ,  R o s c o e ,  die Italiener F r a p o l l i  und P a v e s i ;  spater kamen 
noch S c h i s c h k o w ,  A n d r e j e w ,  F i l i p p u z z i ,  der Indier L o u r e n q o  
(nachmals Professor i n  Lissabon) und zuletzt A. v o n  B a e y e r  und 
V o l  h a r  d hinzu. Theilnehmer am gemeinschaftlichen Mittagstische in 
Heidelberg waren auch R e k  u l b ,  damals junger Privatdocent, und der 
Nationalijkonom A d o l f  W a g n e r .  

I n  den Sommer 1856 fallt die bekannte Heidelberger studentische 
Bewegung und L o t h  a r  M e y e  r war  an ihr in hervorragendem Maasse 
betheiligt. In  iiffentlicher Versammlung der Studirenden trat e r  einem 
hanptsachlich von deri Corps unterstutzten Antrage, den sein strenges 
Rechtlichkeitsgefiihl nicht zu billigen verrnochte, kiihn entgegen und 
brachte denselben bei der namentlichen Abstimmung zu Fall. Dies 
war  der Anlass zu Excessen nnd Reibereien, die schliesslich zur zeit- 
weiligen Suspension der Heidelberger Corps fiihrten. 

Zu Pfingsten 1854 hatte L o t h a r  M e y e r  von Heidelberg aus 
eine Fusswanderung nach der schwabischen Alb unternommen, auf 
der er auch durch Tiibingen kam und, wie er nachmals oft erzahlte, 
\-or dem Hause, das fur so manches J a h r  seine Heimstatte werden 
sollte, betrachtend Halt machte. *Ut desint rires, tamen est laudanda 
roluntasc heisst es besebeiden, von seiner Hand geschrieben, auf dem 
ersten Blatte des mit mancher schwabischen Ansicht bereicherten 
Skizzenbuches jener Reise. 

I m  Herbste 1856 wandte sich L o t h a r  M e y e r  nach Kiinigsberg, 
namentlich in der Absicht, bei Fr. N e u m a n n ,  dem unliiogst in hohem 
Alter dahingeschiedenen Nestor der deutschen Gelehrten, die beriihmten 
Vorlesungen iiber mathematische Physik zu horen. I n  gleicher Ab- 
sicht war schon ein Semester vorher ein jiingerer Bruder Lotbar ’s ,  
der Physiker Oskar  E r n i l  M e y e r ,  nach Kiinigsberg gskommen und 
L o t h a r  holte nun auch die Schwester von Neufchliel dorthin, d a  
durch den schon 1853 erfolgten Tod der Mutter sich das Elternhaus 
geschlossen hatte. 

Wahrend der drei Semester des Kiinigsberger Aufenthaltes fihrte 
L o t h a r  M e y e r  ferner im Laboratorium des Professor W e r t h e r  eine 
pbysiologische Untersuchung iiber die Einwirkung des Kohlenoxyd- 
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gases auf Blut aus [6], die er dann bald nach seiner Uebersiedelung 
nach Breslau im Friihjahre 1858 der pbilosophischen Fakultat daselbst 
als Dissertation unter dem Titel sDe sangnine oxydo carbonic0 in- 
fectoc vorlegte und a m  5. J u l i  1858 sich den philosophischen Doctor- 
grad erwarb. Nun, nach eiebenjahriger, eifrigst ausgeniitzter Studien- 
zeit, brachte L o t h a r  Meyer auch seine Lehr- und Wanderjahre 
zum Abschluss, indem er sich am 21. Februar 1859 mit einer historisch- 
kritischen Schrift Biiber die chemischen Lehren von B e r t h  o 1 l e t  iind 
Berzeliusc: in Breslau fiir Pbysik und Chemie habilitirte; seine Probe- 
vorlesung bebandelte )die sogenannten volumeiriechen Metboden der 
Chemiec. Noch zu Ostern des gleichen Jahres ubernahm L o t h a r  
Me y e r  die Leitung des chemischen Laboratoriums im pbysiologischen 
Institut der Universitat Breslau und hielt ausserdem im Laufe der 
nachsten Jahre Vorlesungen iiber Pflanzen- und Thierchemie, physio- 
logische Chemie, Photochemie, Gasanalyse, Maassanalyse, sowie Re- 
petitorien der anorganischen und organischen Cbemie. Unter den 
Lehrern der Naturwissenschaften wirkten damals in Breslau L 6 wig, 
GZippert, Duflos ,  Romer ,  Cohn,  Marbach und der Physiker 
F rankenhe im.  1861 kam anch der Bruder O s k a r  E m i l  nach 
Breslau, eunachst als Extraordinariue fiir Mathematik und mathe- 
matische Pbysik, schon 1865 aber wurde er Ordinarius und 1867 
nach F r a n k e n h  eim’s Riicktritt dessen Nachfolger. 

Ein Schreiben aus der ersteu Zeit der Breslauer Thiitigkeit, das 
im Original sich unter den hinterlassenen Papieren L o t h a r  Meyer’a 
fand, darf bier wohl eine Stelle beanspruchen, weil es fiir seine un- 
eigenniitziRe, hochherzige Denkart und seinen ideal-wissenschaft- 
lichen Sinn so recht bezeichnend ist. Es lautet wbrtlich: 

An den ersten Assistenten dee physiologischen Instituts 
Herrn Priratdocenten Dr. L o t h a r  Meyer. 

sIch habe mich verpfliehtet gehalten, dem Herrn Minister der 
geistlichen etc. Angelegenheiten von der Liberalitat Anzeige zu 
machen, mit der Ew. Wohlgeboren Ihr vorjahriges Gehalt zu 
sachlichen Ausgaben fiir das Institut zur Disposition gestellt 
haben. 

BDer Herr Minister hat mich beauftragt, Ew. Wohlgeboren 
seine Anerkennung und seinen Dank dafiir auszusprechen und ea 
ist mir angenehm, diesem Auftrage hierdurch Ausdruck geben 
zu k6nnen.s 

Bres l au ,  10. April 1860. 
Curator der Universitat. 

Oberprlisident v. S c h 1 e i n i t 2. 

Dabei muss hervorgehoben werden, dass L o t h a r  Meyer mit 
Gliicksgiitern durchaua nicht reich gesegnet war, sondern vielmehr 
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das nach dem Tode des Vaters ererbte bescheidene Vermogen im 
Laufe der  Studienzeit stark zusammengeschmolzen war. 

Der  Winter 1859/60 vereinigte L o t h a r  M e y e r  wieder mit 
seinem Freunde B eil s t e i n ,  der inzwischen in Giittingen und dann 
bei W i i r t z  in Par is  gewesen war  und nun in eine Assistentenstelle 
bei L i i w i g  eintrat. Dem kleinen Kreise ron  Freunden gehorte ruch 
der inzwischen in Breslau verstorbene Mathematiker S c h r i i t e r  und 
ein friiherer Heidelberger Studiengenosse, der jetzige Grossindustrielle 
d e  H a C n  an, der damals auf der chemischen Fabrik von K u l m i z  
in Sarau angestellt war. 

In  Breslau entstand L o t h a r  M e y e r ’ s  erstes selbstandiges Werk 
>Die modernen Theorien der  Chemiecc [I], das, fCr alle naturwissen- 
schaftlich Gebildeten geschrieben, auch in weiteren Kreisen Aufsehen 
erregte und den Namen des Verfassers bald allgemeiner bekannt 
rnachte. Ihm hatte e r  aucb wohl in erster Linie einen auf L o w i g ’ s  
Ernpfehlung am I .  Mai 1866 an ihn ergehenden Ruf an die Kgl. 
Forstakademie Neustadt-Eberswalde zu verdanken, om dort *die 
Funktionen eines Docenten zunachst commissarisch und spater, sobald 
es die Verhaltnisse gestatten wiirden, unter Beforderung Zuni Professor 
zu iibernehmen.c Am 1. October 1866, nach siebenjahriger Thatig- 
keit in Breslau, siedelte er nach dern Orte seiner neuen Wirksamkeit 
iiber, welch’ letztere an Vielseitigkeit nichts zu wiinschen iibrig liess, 
denn in dem Berufungsschreiben heisst es  wijrtlich: >Ihr Lehrfeld 
wiirde zwar hauptsachlich nur (!) das Gebiet der gesammten anor- 
ganischen Naturwissenschaften, also insbesondere Mineralogie, Chemie 
und Physik umfassen, aber docb auch auf Botanik sich ausdehnen 
miissen, soweit das  Bediirfniss sich ergeben sollte, Sie auch zu dem 
botanischen Unterrichte mit heranzuziehen.a 

Dass  unter sothanen Umstanden die Zeit fiir eigene Arbeiteo 
knapp genug bemessen war ,  lasst sich denken; L o t h a r  M e y e r  hat  
oft erzlhlt,  dass ein vielverheissender Jagdtag, der Lehrer und Schiiler 
der Akademie hinausrief in den Wald, auch f i r  ihn ein Festtag war, 
weil er dann ungestiirt im Laboratorium fiir sich arbeiten konnte. 
Im MLirz 1867 erfolgte die in Aussicht gestellte Ernennung zum Pro- 
fessor an der Forstakademie. 

Mit seiner Uebersiedelung nach Eberswalde hatte L o t h a r  M e y e r  
auch den eigenen Herd begriindet, indem er sich am 16. August 1866 
mit J o h a n n a  V o l k m a n n ,  einer Verwandten des beriihmten Chi- 
rurgen gleichen Namens, vermahlte. Die Gattin , deren munterer 
lebhafter Sinn seinen mehr ernsten, stillen Charakter in gliicklichster 
Weise erganzte, ist ihm bis an sein Ende eine treue Lebensgefiihrtin 
gewesen. Von den vier Kindern, die der Ehe  entsprossen, ist das  
alteste, ein Sohn, noch in Eberswalde geboren, die anderen drei in 
Karlsruhe. Umgeben von der herangebliihten Kinderschaar w a r  es 
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den Eltern noch rergiinnt, im Sommer 1891 in dem malerisch gele- 
genen Mittenwald an der bayrisch-tiroler Grenze das Feat der  silber- 
nen Hochzeit in voller Frische zu begehen. 

Der  Aufenthalt in  dem stillen Eberswalde sollte nicht von langer 
Dauer sein. Im Friihjahre 1868 erhielt L o t b a r  M e p e r  einen Ruf 
a h  ordentlicher Professor der Chemie und Vorstand des chemischen 
Laboratoriums an das  Polytechnikum zu Karlsruhe in Baden, ale 
Nachfolger W e l t z i e n ’ s .  Er konnte iiber seinen Entschluss nicht 
lange irn Zweifel sein. Denn so angenehm in mancher Hinsicht der 
Aufenthalt in Eberswalde sein mochte, so waren die dortigen Ver- 

, baltnisse der Entfaltung productiv-wissenschaftlicher Tbiitigkeit auf 
dem Gebiete der reinen Chemie begreiflicherweise wenig giinstig, 
schon wegen Mangels an Schiilern dieser Richtung. L o t h a r  M e y e r  
siedelte daber, nachdem die verwaiste Professur in Karlsruhe in- 
zwischen durch den darnaligen I. Assistenten am chemischen Institut 
daselbst, den spateren Technologen K. B i r  n b a u m  prorisorisch ver- 
waltet war, im Herbste 1868 nach Karlsrube iiber. 

Dort erbffnete sich ibm die gesuchte Gelegenheit, in seinem en- 
geren Fache in  griisserem Umfange als Lehrer und Forscher zu 
wirken. Freilich war die Periode ruhigen Schaffens zunachst nur 
von kurzer Dauer, denn der  Ausbruch des Krieges gegen Frankreich 
im Sommer 1870 rief nicbt nur die Mehrzahl der Studirenden zu 
den Fabnen, sondern nahm auch die Zuriickgebliebenen in dem dem 
ersten Kriegsschauplatze so nahe gelegenen Karlsruhe mannigfach i n  
Anspruch. 

Dass L o t h a r  M e y e r ,  der begeisterte deutsche Patriot, sich 
diesem Rufe nicht entziehen wiirde, war vorauszuseheu ; seine alten 
medicinischen Erinnerungen wieder auffrischend, betheiligte er sich 
an der Leitung eines in den Riiumen des Polytechnikums erricbteten 
Hiilfslaeareths und zwar mit solcbem Eifer und Erfolge, dass ihm 
nach dem Friedensschlusse die Kriegsdenkmiinze fiir. Nicht- Com- 
battanten und das  Erinnerungszeichen fiir H iilfsthatigkeit im Kriege 
verliehen wurden. Noch in den letzten Jabren, ale so manche andere 
Ordensauszeichnung seine Brust schmiickte, sagte er einmal zum 
Scbreiber dieser Zeilen, auf die beiden Kriegsdenkzeichen deutend, 
,Die allein freuen mich, denn die habe ich verdient.c 

Im Januar  1870 war an L o t h a r  M e y e r  ein Ruf nach KBnige- 
berg i. Pr. ergangen, an die Stelle des dort rerstorbenen Professor 
W e r t h e r .  Er beantwortete ibn ablebnend unter Begriindung einer- 
seits mit der abgeschiedenen geographischen Lage und dem rauben 
Klima Kiinigsbergs, und andererseits mit dem Entgegenkommen der 
badischen Regierung in Erfiillung einiger von ihm geiiusserter Wiinsche. 
Unter diesen war auch die Erstellung einer Dienstwohnung beim 
Institut, doppelt nothwendig bei der weitlaufigen Bauart der Stadt, 
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infolge deren die Entfernung der Privatwohnung vom Polytechnikum 
eine nnverhlltnissmiiseig grosse war. Dieeer Uebelstand machte sicb 
namentlich empfindlich geltend, als L o t h a r  M e y e r  im Herbste 1874 
ernstlicb erkrankte uod sioh fiir das Winter-Semester 1874/75 ver- 
treten laesen musste. 

I m  Laufe des nachsten Jahres  wurde die Dienstwohnung erstellt 
und im Juli 1875 erfolgte der Einzug, freilicb nur fur ungeabnt kurzc 
Zeit. Denn schon zu Anfang des Jahres  1876 erging der Ruf  an 
L o t h a r  M e y e r  zur Uebernahme des durcb F i t t i g ’ s  Weggang nacb 
Strassburg in Erledigung gekommenen Lehrstubles der Cbemie in 
Tiibingen; die Antwort war  diesmal eine zusagende und am 21. Ja- 
nuar erfolgte die Ernennung von Seiten des Kiinigs. Wobl batte 
L o t h a r  M e y e r  im  Laufe von acbt Jahren Karlsruhe lieb gewonnen 
nnd dort auch in weitesten Rreiseii Anerkennung und Wiirdigung 
gefunden, die schon 1872 durcb Verleihung des Ritterkreuzee I. Kl. 
des Ordens vom Ziibringer L6wen aucb ibren ausseren Ausdruck er- 
haltcn hatten, aber  doch konnte sein Entschluss nicbt anders aus- 
fallen, denn seiner ganzen Veranlagung und Neigung nach war  er fur 
die freiere, weniger i n  den Rahmen eines Faebstudiums eingepasste 
Lebrtbatigkeit der Universitat gescbaffen. Im Friibjabre 1876 erfolgte 
die Uebersiedelung nach Tiibingen und der Einzug in die freundlichen 
RBume der  i m  Institut belegenen Dienstwobnung, die nun fiir nahezu 
zwanzig Jahre  seine Heimath wurde, die e r  nur gegen die letzte 
Ruhestatte vertauschen sollte. 

In Tiibingen begann f i r  L o t h a r  M e y e r  eine lange Reihe yon 
Jahren unermiidlichen Schaffens und erspriesslicher, gesegneter Wirk- 
samkeit. Zahlreiche, fruber zuriickgestellte Entwiirfe konnten nun, 
da  die Hiinde zu ihrer Hearbeitung vorbanden waren, in Angriff ge- 
nommen und vollendet werden. Die grosse Zabl der aus dern Tiibinger 
Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten giebt von der Scbaffenskraft 
und Schaffensfreude dieser besten und letzten Periode ein beredtes 
Zeugniss. 

Der  Name L o t b a r  Meyer’s  fiihrte zahlreiche Schiiler, nament- 
licb aucb aus dem Auslande, in  die kleine Musenstadt am oberen 
Neckar. Und wenn sie von dannen gingen, so war  es nicht nur der 
grosse Gelehrte und der geistvolle, anregende Lebrer, an den sie die 
Erinnerung mitnabmen fir’s Leben, sondern in gleichem Maasse der 
woblwollende vaterlicbe Freund. 

Seinen Beruf als akademischer Lebrer fasste L o t h a r  M e y e r  mit 
der Gewissenhaftigkeit und dem tiefen Pflichtgefiihl auf, die sein 
g a m e s  Wesen kennzeichnen. 

Sein Vortrag, wohl durchdacbt und nacb sorgfiiltig iiberlegteni 
Plane angeordnet, wurde an der Hand kurzer leitender Notizen klar, 
frei von rhetorischen Verzierungen und Effekthascherei, und aus- 
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aehmend deutlich gesprodben. Die Hauptvorlesung, im Winter fiber 
anorganiscbe, im Sommer fiber organische Experirnentalchemie, durch 
zahlreiche Versuche erliiutert, wurde fortlaufend durch Einfiigen ron 
Neuem bereichert und durch historische und persiinliche Erinnerungen, 
die ihm eine ungevm6hnliche Belesenheit und ein ungemein treues Ge- 
dachtniss in grosser Zahl zu Gebote stellten, belebt. Besonders aber  
gal t  letzteres von seinen kleineren Vorlesungen, die sich auf die ver- 
ecbiedenen Gebiete der physikalischen Chemie, Gasnnalgse 11. a. m. 
erstreckten ; hier setzte seine eingehende Kenntniss der einschliigigen 
Literatur, die er iiberdies meist aus seiner eigenen, mit vielem Fleisse 
ausammengebrachten, reichhnltigen Bibliothek im Originale vorlegen 
konnte, geradezu in  Erstauiien. 

Sofort nach der groesen Vorlesung, die er Winter wie Sommer 
Ton 8-9 Uhr morgens abhielt, erschirn L o t h a r  M e y e r  irn Lalw- 
ratorium, um dort, init Ausnahme der kurzen Mittagspause, bis zum 
Abend unter seinen Schiilern zu verweilen. Erst  wenn diese das 
Institut verliessen, waridte e r  sich in seinem sehr besclieiden aus- 
gestatteteu Privatlaboratorium den eigenen Arbeiteh zu. Scherzend 
ptlegte er dann, den Enteilenden nachblickend, zu sagen: 

H6rt der Bursch die Vesper schlagen, 
Meiater muss sich irnmer plagen. 

Und geplagt hat  e r  sich redlich mit seinen Schiilern und fur sie. 
Anfanger und Vorgeschrittene konnten seines Rathes und seiner 
Hilfe in  gleichem Maasse gewiss sein; betrachtete e r  es doch als 
sehr  wesentlich, dass gerade der Anfanger in eiue erfahrene und 
namentlich auch pldagogisch der  Aufgabe gewachserie Hand gegeben 
wird. Die von ihm gdeiteten Laboratorirn korinten hinsichtlich der  
Fiirsorge und Nachhilfe, die den Studirendrn von Seite des Lehr- 
personals zugewendet wurde, XIS musterhaft gelten, nicht minder aber  
durch den Geist der Znsammengehorigkeit, der die l'riiktikanten unter 
s ich und mit ihren Lehrern rerband, u n d  dtar von L o t h a r  M e y e r  
stets sorgs?tm gepflegt und hochgehalten w nrdr Vide' unserer alten 
Tiibinger werden dies aus eigener Erfahrung bestatigen konnen und 
s ich rnit Vergniigen an die BChemikerkneipenc zu Schiuss des Se- 
mesters erinnern, in denen diese Zusammerigehiirigkeit aucli nach 
Aussen zum Ausdruck kam. 

Aber das Rand, das Lehrer und Gchiiler vereinigte, reichte fiber 
Horsaal und Laboratorium und iibrr das  Gebiet der gemeinsamen 
wissenschaftlicben Interessen hinaus. In allen Angelegenheiten war  
Lothar  M e y e r  den sich an ibn Wendenden der wohlwollende und 
treue Berather, wenn nothig auch der ernste, aber giitige Mahner, 
dessen freundlicher Zuspruch den Strauchelnden wieder auf den sicheren 
Pfad zuriickbrachte. Wie konnte e r  sich freuen, Gutes von seinen 

[7SI Berichte d. D. ehem. Gesellschaft. Jahrg. XXVIII. 
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ehernaligen Schiilern zu rernehmen oder ihnen nach Jahren wieder 
die Hand zu driicken, und selten hat es wohl einer von ihnen unter- 
lassen, wenn ibn sein Weg in die Nahe der schwabischen Musenstadt 
fiihrte, dort anzukehren und seinen altcn Lehrer und die freundlichen 
Raume des Laboratoriums wieder aufzusuchen. Auf wie manche 
frohe Stunde diirfen wir auch zuriickblicken, die wir in seinem gast- 
lichen Hause verlebten, wo er und die heitere Hausfrau wetteiferten, 
es den Gasten angenehrn zu machen und dern oft zum ersten Male 
weit vom Vaterhause weilenden jungen Studirenden iiber das erste 
echwere Gefihl  der Einsamkeit hinwegzuhelfen. Das  waren keine 
BAbfiitterungenc (wie der Tiibinger Student die Einladungen in griisse- 
rem Maassstabe etwas respektwidrig benennt) im gewohnlichen Sinne; 
man fiihlte, dass die Gastgeber Freude machen wollteu und sich selbst 
mit den Friihlicheu freuten; nicht selten war auch eine Ueberraschung 
bereit, ron den wenigen Eingeweihten unter dem Siege1 tiefster Ver- 
schwiegeiiheit schon seit Tagen und Wochen vorbereitet. 

So einfiich und anspruchslos L o t h a r  M e y e r  fiir seine Person 
lebte, so offene Hand hatte er fiir andere; fiir seine Familie und 
seine Freunde, wenn es  galt, ihnen SchSnes in Natur oder Kunst zu 
zeigen oder ihnen Freude zu bereiten; aber auch der Bediirftige und 
Nothleidende pochte selten cergeblich an seine Thiir um Hilfe, wenn 
er deren wiirdig war. 

Hohe geistige Begabung war bei L o t h a r  M e y e r  mit Thatkraft 
und Festigkeit und einer den Qrundzug seines Wesens bildenden 
offenherzigen Wahrheitsliebe und Ehrenhaftigkeit verbunden; ron 
seinen Collegen und Mitbiirgern war  er daher hoch geschatzt und sein 
ruhig und sachlich gegebener Rath gerne geh6rt. 

Mit grosser Treue hing L o t h a r  M e y e r  au seinen Freunden und 
setzte namentlich die in seinen Studienjahren eutstaudenen freund- 
schaftlichen Beziehungen i n  regem Briefwechsel, in  dem auch die 
wissenschaftlicheu Fragen eingehender erortert warden, eifrig fort. 
So waren es neben dem Bruder O s k a r  E m i l  unter Anderen B e i l -  
s t e i n ,  L a n d o l t ,  P e b a l ,  mit denen er  nicht n u r  schriftlich lebhaft 
rerkehrte, sondern auch gern in gelegentlichem personlichem Bei- 
sammensein die Ansichten iiber Tagesfragen und die alten Erinne- 
rungen austauschte. - An ausseren Zeichen der Anerkennung hat es 
L o t h a r  M e y e r  nicht gefehlt. Unter den mancherlei Orden und 
Ehrenzeichen, deren Inhaber e r  war, sei hier noch das ihm 1892 
verliehme Ehrenritterkreuz des Ordens der Wiirttembergischen Krone 
genannt, mit desseii Besitz der personliche Adel rerbunden ist. Ge- 
lehrte Korperschaften haben ihm Auszeichnuiigen in reicher Zahl zu 
Theil werden lassen. 1883 wurde er zum auswartigen Ehrenmitglied 
der Chemical Society zu London gewahlt; 1887 ernannte ibn der 
Physikalische Verein zu Frankfurt a/M. bei Gelegenheit der feier- 
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lichen Eriiffnung seines neuerbauten Instituts gleichfalls zum Ehren- 
mitglied. Am 6. December 1888 wurde er von der  Preussischen 
Akademie der  Wissenschaften zum correspondirenden Mitgliede der 
physikalisch-mathematischen Klasse gewahlt, gleichzeirig mit ihm 
B e i l s t e i n ,  C a n n i z z a r o  uod F r e s e n i u s .  Ende April 1889 erfolgte 
die Wahl zum Ehrenmitglied der Manchester Literary and Philo- 
sophical Society, deren Mitglied nahezu hundert Jabre  zuvor J o h n  
D a l t o n  gewesen war, urid am 15. Januar  1891 die Ernennung eum 
correspondirenden Mitglied der  Akademie der  Wiaaenschaften zu 
St. Petersburg. Wobl am meisten erfreut wurde jedocb L o  t h a r  
M e y e r  durch die am 2. November 1882 seitens der Royal Society 
zu London erfolgte Verleihung der goldenen D a v y -  Medaille an ihn 
und gleichzeitig a n  M e n d e l e j e f f ,  denn mit Recht erblickte er darin 
eine Anerkennung des selbstandigen Antheils, den e r  an der Ent- 
wickelung des periodischen Systems genommen hatte, wie es auch in  
dem Begleitschreiben ausdrucklich heisst, der Rath der Gesellschaft 
habe beschlosaen >to award to Dr. D. M e n d e l e j e f f  and you con- 
jointly the Davy Medal for your researches on the classification of 
the elements.( 

Die Universitiit Tiibingen wiihlte L o t h a r  M e y e r  fiir das Stu- 
dienjahr 1894/95 zum Rector magnificus. I n  seiner bei Gelegenbeit 
des Oeburtsfestes S. Maj. des EBnigs gehaltenen Rectoratsrede B Ueber 
naturwissenschaftlicbe Weltanschauungu [152) hat er u. a. seine Auf- 
fassung der religiosen Frage dargelegt ; nicht dogmatische, sondern 
ethiscbe Glaubenssatze sind es, zu denen er sich bekennt, und aus 
seinem Munde klang es  nicht wie Phrase, wenn e r  darin sagte: 
PJeder von uns, der klar  zu deoken uod fein zu empfinden ver- 
mag, weiss, dass die Befolgung der christlichen Gebote der Nachsten- 
liebe, Selbstlosigkeit, Duldsamkeit zu eiuer inneren Befriedigung fiihrt, 
welche auf anderem Wege und durch anderes Handeln nicht erlaogt 
werden kann. Auf sittlichem Gebiete fiihlt und denkt der u n a b  
hiingigste und selbststandigste Naturforscher nicht anders ale jeder 
andere edle und gute Mensch. Er denkt es vielleicht noch sicberer 
und klarer, weil e r  erkennt, dass die edle Handlung ihren Lohn in 
sich selbst birgt, und er  daher weder einer Hoffnung auf Belohnung, 
noch einer Furcht vor Strafe bedarf.c Diese, wenige Wochen vor 
seineln Tode, an hervorragender Stelle gesprochenen Worte eothalten 
den Grundzug seines Handelns im Leben. 

Das herankommende Alter ist L o t h a r  M e y e r  freundlich und 
fast unmerklich genaht. Abgesehen voc dem achon fruhzeitig beginnen- 
den Ergrauen des voll getragenen Bartes deutete nichts darauf hin, 
dass er schon in dasjenige Jahrzehnt des  Lebens eingetreten war, 
das  fiir so Vide auch das  letzte ist. Die grosse, schlanke, dabei 
aber kraftig und sehnig gebaute Gestalt war noch ungebeugt, das  

[78*1 
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schiine dunkle Auge hatte seinen alten Glanz no& voll bewahrt, 
Bewegongen und Gang waren bis zum letztcn Tage jugendlich elastisch 
und rasch; ohoe sichtbare Ermiidung konnte e r  sich bis zuletzt noch 
anetrengender ktirperlicher Arbeit und grijsseren Fueswanderungen 
unterziehen. Noch in seiner letzten Zeit fiihrte ihn eine in Begleitung 
eioer seiner Tiichter untcrnommene Alpenwanderung auf  Hiihen von 
3000 m und mehr. (Das diesen Zeilen beigegebene Bild stammt 
aus dem J a h r e  1893 und giebt den schiinerr, charakteristischen Kopf 
mit grosser Treue wieder.) 

So kam das pliitzlicbe Ende um so unerwarteter. Am Nach- 
mittage des 11 .  April hatte e r  noch einem scheidenden Collegcn das 
Geleite zum Bahnhof gegeben und sich sodanu mit Gartenarbeit, 
seiner liebsteii Erholung in freien Stunden, beschaftigt, als ibn u r n  
5 U h r  Unwohlsein iiberfiel Seine von ihm selbst herbeigerufenen 
Angebiirigen fmden ihn zw:tr noch bei Bewusstsein, das i h n  aber 
rasch rerliese und bis zu seinem urn 11 Uhr Nachts erfolgendcn 
Tode nicht mehr wiederkehrte. Schmerzlos und ohne jeden Todes- 
kampf ist e r  hiniibergeschlummert. 

Als Todesursache crgab sich Gehirnschlag infolge Biuches der 
rerkalkten Arterienwandungeu drs  Rleingehirns. 

Einst hatte L o  t h a r  M r y e r  den Nachruf an seinen so tragisch 
dahingerafften Freund L. v. P e b a l  [147] mit den Worten geschlossei: 
BIst er wirklich ein Gliick, in gliicklichster Stunde aus dem Leben 
ZII scheiden, so war es ihm bebchieden, une aber ein urn so grosserer 
Schmerz, ihn, s u f  drm noch so viele Hoffnungen ruhteu, im entsetz- 
lichen Wechsel des Ceschickes so plotzlich verlieren zii miirsei1.c 
Auch den Seineo und uns Allen. die ilim im Leben n lher  standen, 
war dirser Schmerz, ihm nber jenes Gliicli beschieden. Mit der 
heiteren Ruhe eines Weisen sah er seinen Lebcnsabend naher kammen, 
niit dankbiirer Grnngthuung auf das auIiickl>licliend, was ibm 211 

leisten rergannt war, und Plane entwerfeend fiir die Zeit, die e r  noch 
zn haben glaubte; d:ibei sich d p s  Gliirkes der Seiner] freuend, des 
Eintritts der Siihne in den erwihlten Beruf, des briiutlicheu Gliickes 
der Tiichter. Die Nacht liracli fiir ihn herein, plBtzlicb, ohne Dani- 
merung. Die achiineu Worte, die einst A .  W. v. H o f m a n n  *) seinem 
Freundt" W ii r t i! nachrief, sie grlten auch f i r  uirseren Dahingeschir- 
denell : *Die Bbschiedsetuiide hat geschlagw. Dem reichen Leben 
ist ein seines Inbalts wiirdiger Schluss beschieden. Icein Siechthum 
irgend welcher Art, kein Erlnhmrn der schBpferischen Thiitigkeit, 
keine Einbusse an Hegeisterung fiir die Lehre, keioe Minderung in 
der Hingabe an Schiiler und Freundr! I m  Vallbesitze alley Brafte 
des Kiirpers und des Geistes, die Harid noch immer fest am I'6uge 

1) Diese Bericlite 30, R. 996. 
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iler Wissenschaft, des  Auge unverwandt auf die hiichsten Ziele der 
Menschheit gerichtet - so ist e r  aus unserer Mitte geschieden, ein 
Gliicklicher in des Wortes schiinster und edelster Bedeutung!c 

* t 
i 

Die wissenschaftliche Thiitigkeit L o t h  a r  M eyer’s war eine eehr 
ausgedehnte und erstreckte sich sowohl auf das Gebiet experimenteller 
Forschung, wie auf das der naturwissenschaftlichen Speculation und 
zusammenfassenden helehrenden Darstellung. 

Seine ersten experimentellen Arbeiten behandeln physiologische 
Fragen und zwar die Chemie des Blutes. Auf den denkwiirdigen Ver- 
suchen von G. M a g n  us fussend lieferte e r  als Erster den Beweis, dase 
die Aufnahme des Sauerstoffs durch das  Blut unabhangig vom Drucke 
erfolgt [5] und demnach eine, wenn auch lockere, chemische Biodung 
statthat, oder urn mit seioen eingenen Worten zu reden (a. a. 0.’ 
s. 61): SUnabhangig vom wechselnden Drucke der Atmosphiire, zieht 
das  Blut in den Lungen den Sauerstoff in richtigem Verhiiltnisse an, 
um ihn den Organen zu bringen. Nur eine Verinderung des Blutes 
selbst bedingt eine erhebliche Veriinderung der aufgeiiommenen Quan- 
titiit; jede Blutentziehung wird daher zu einer Sauerstoffentziehungc. 
Spater zeigte er dann [6], dass auch das Kohlenoxyd durch chemische 
Kriifte im Blute zuriickgehalten wird und dass rdie vom Blute auf- 
genommenen Mengen Sauerstoff und Kohlenoxyd im einfachen Atom- 
verhaltnisse stehen, wonach es  wahrscheinlich wird, dass beide von 
einem und demselben Bestandtheile des Blutes aufgenommen werden. 
Dieser kiinnte sich also sowohl mit CO als mit 0s verbinden.< Die Ver- 
suche niit Hiimatin zeigten, dass diesem die genannte Fiihigkeit nicht 
zukomme; der Abbruch der Untersiichung liess ihn nicht mehr das  
Hiimoglobin als den gesuchten Bestandtheil erkennen. 

Auch in Breslau wurden noch gelegentlich kleinere physiologisch- 
chemische Arbeiten ausgefihrt und hierbei u. A. gefunden, dass f i r  
das Zustandekommen der H o f f m a n  n’schen Tyrosinreaction die An- 
wesenheit einer kleinen Menge salpetriger Saure unerliisslich ist [ 121. 
Unter den analytischen Arbeiten jener Zeit ist eine vollstiiodige 
Analyse der Heilquellen des Bade8 Landeck in Preussisch Schlesien 
zu nennen, die u. a. die bemerkenswerthe Thatsache ergab, dass d m  
in der Quelle aufperlende Gas  aus reinem Stickstoff bestaud, der in 
der  Tiefe unter Druck aufgenommen sein musste. I n  Gelneinschaft 
mit R u d .  H e i d e n h a i n  [8] wurde die Absorption der Kohlensaure 
durch Liisungen des *neutralen Natronphosphatesc untersucht und 
die beobachtete Entstehung von Natriumbicarbonat als Massenwirkung 
iin Sione der Lehre B e r t h o l l e t ’ s  erklart. Der kurze Aufenthalt in 
E berswalde wurde hauptsiichlich zu literarischen Arbeiten ausgenatzt, 
soweit die vielseitige Berufsthatigkeit hierzu Zeit iibrig liess; erst in 
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Karlsruhe konnten cJxperimentelle Arbeiten in grijsserem Umfange 
und i n  Oemeinschaft mit Schiilern in Angriff genommen werden. I n  
weit hiiberem Maasse aber war dies in Tubingen der Fall und die 
lberwiegende Mehrzahl der Publicationen L o t h  a r  Meyer’s  arif 
diesem Gebiete ist dort entstanden. Dabei wurden die verschiedensteii 
Richtungen der chemischen Forschung eiageschlagen und eine erstaun- 
liche Vielseitigkeit des Interesses und eine weitgehende Vertraotheit 
mit allen Zweigen der physischerr Wisseuschaften bekundet. 

Noch iu Karlsruhe hatte 0. Fi renken  [A51 gezeigt, dass das  
vermeintliche Schmelzen des Trichlorjodes, JClj ,  bei 250 in Wahr- 
heit ein Schmelzen des diirch Chlorabspalturig entstandenen Mono- 
chlorjodes, JCI, ist; in einer Chloratmosphare tritt, wie P. M e l i k o f f  
[26] danu naher nachwies, die Dissociation unter Atinosphiireudruck 
erst bei 77O ein, im zugeschmolzenen Rohre aber auch bei 860 noch nicht. 
D e r  ganze Vorgang eignet sicti als lehrreicher Versuch zur Dc- 
monstration in der Vorlesung. Spater vervollstandigte W. Borne-  
m a n n  [29j die Untersuchung des Chlorjodes und dehnte sie auf 
Bromjod und Chlorbrom aus und lieferte so einen schatzenswerthen 
Beitrag zur Kenntniss der Eigenscbaften und des Verhaltens dieser 
vordem wenig studirten Stoffe. 

Auf Veranlassung ron L o t h a r  M e y e r  hatten P. L i e c h t i  und 
B. K e  mpe’) eine Untersuchung der Chloride des Molybdans rinter- 
nommen; aus den Ergebnissen ihrer sehr sorgfaltig ausgefuhrten 
Analysen der erhaltenen Verbindungen berechnete L o t h  a r  M e y e r  
das Atomgewicht des Molybdans [22]; der Mitrelwerth Mo= 95,8 ist 
identisch mit dem Mittel aus den beiden neuesten Bestimmungen 
dieser Constante durch S m i t h  und M a a s ,  sowie S e u b e r t  und 
P o l l  ar d. 

Die Untersrichungen von L i e c h  t i  und K e m p e  Fiber die Chloride 
des Molybdans legten den Gedanken einer Neuuntersuchung der Aci- 
chloride dieses Metalles nahe, um so mehr als H a s s e l b a r t h  ge- 
funden hatte, dass das von B l o m  s t r a n d  beschriebene Molybdan- 
acicblorid M o s O g C l ~ ~  nach der weit einfacheren Formel MoOC14 zu- 
sammengesetzt sei. Eine von W. P i i t t b a c h  [39] ausgefiihrte 
Untersuchung bestatigte dies und fugte den bis dahin bekannten 
Molybdiinacichloriden neue hiozu, so dass die Zahl der ziemlich 
sicher bekannten auf sechs erhiiht wurde. 

Auch die Oxychloride des Chroms und des Schwefels wurden 
in erneute Bearbeitung genommen, so mit G. P r a t o r i u s  [37] die 
Salze der  Chlorchromaaure, deren einige neue dargestellt wurden, 
und mit Fr. C l a u s n i z e r  [40] die Oxychloride des Schwefels. 

I)  Liebig’s Annalen 169, 344: diese Berictte 6, 1)91. 
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Durch Einwirkung von Ammoncarbonat auf die Siiurechloride 
d e s  Phosphors und Schwefels stellte Ad.  M e n t e  [lo61 Amidoderivate 
dieser Elemente dar. 

Auch das  schwierige Kapitel der metallorganischen Verbindungen 
wurde von L o t h a r  M e y e r  in Gemeinschaft mit seinen Schiilern er- 
folgreich in Angriff genommen. Als Uebergang hierzu kiinnen die 
interessaoten Kohlenoxyd-Metallverbindungen gelten. W. P u l l i n  ger  
{I201 stellte ausser den scbon von S c h u t z e n b e r g e r  beschriebenen 
Carbonylen des Platins ein Phosgenplatinchloriir, P t  Cla . 2  CO Cla, 
a n d  Kohlenoxydplatinbromiir, P t  Bra. CO dar. 

Die mit P h .  L i i h r  [I141 unternommenen Studien iiber die Ein- 
wirkung von Alkyljodiden auf Cadmium und Magnesium fiihrten zur 
Darstellung des flussigen Cadmiumdimethyls, sowie der festen, nicht- 
fliichtigen Verbindungen Magnesiumdimethyl und -Diiithyl und wohl 
auch der entsprechenden Propylverbindung; mehrfach erwiesen sich 
die  iilteren Angaben als der Verbesserung bediirftig. Mit H. F l e c k  
11251 gemeinsam wurde sodann Magnesiumdiphenyl, Mg (C6 H&, dar- 
gestellt, das  sich gleich der Aethylverbindung ale ein sehr reactions- 
fiihiger K6rper erwies; auch wurde gezeigt, dass die Darstelluog von 
Magnesiumathyl aus Magnesiumamalgam und Jodiithyl mit Leichtig- 
keit gelingt. Fr. W a g a  [142] fand das  Magnesiumdiphenyl weit 
reactionsfiihiger als das Quecksilberdiphenyl und namentlich sehr ge- 
eignet, seine beiden Phenylgruppen gegen Chlor auszutauschen. Die 
hieran ankniipfenden Versuche, durch Einwirkung von Magnesium- 
diphenyl auf Tetrachlorkohlenstoff oder Renzotrichlorid zum Tetrsphe- 
nylmethan zu gelangen, waren ergebnissloe. 

Auf dem Gebiete der  organischen Chemie wurden die Grenz- 
kohlenwasserstoffe mehrfach zum Gegenetand der Forschung gemacbt. 
8. B 6 h n 1 e i n hatte anlasslich einer anderen Untersuchung [7 11 die 
Bilduog von Paraffinen aus Aluminiumchlorid und Alkyljodiden 
beobachtet ; so lieferten Aluminiumchlorid nnd Propyljodid reines 
Propan. Zur Erklarung der Reaction wurde angenommen, dass dae 
Chloraluminium zunachst aus einem Theile des organischen Jodides 
Jodwasserstoff abspaltet, welcher reducirend auf den iihrigen Theil 
desselben einwirkt, wenn er  am Entweichen verhindert wird. Ein 
naheres Studium der Reaction in Hinsicht auf die Abhangigkeit der- 
selhen von Druck und Masse, sowie auf das  Verhalten des Aluminium- 
bromids nnd -jodids unter analogen Verhaltnissen, durch C. K e r e z  
[87] ergab, dass nur das  Chlorid des Aluminiums aua den Alkyl- 

jodiden Grenzkohlenwasaerstoffe bildet, das Bromid und Jodid des 
genannten Metalles aber  ungesattigte Kohlenwasserstoffe der Aethylen- 
reihe. Spater zeigte eine mit Fr. K l u g e  [139] unternommene Cnter- 
suchung der Rii h n 1 e i n'schen Reaction ferner noch, dass die in einem 
Versuche beobacbtete Spaltung des aus Hexyljodid zu erwartenden nor- 
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malen Hexans in Butan [I281 analog aucb bei anderen Judiden vor- 
kommt, und dass nicht die Stellung des Jodes den Ort  der Spaltung 
bestimmt, sondern wesentlich die angewandte Temperatur; je h6her  
dieee letztere ist, deeto weiter geht die Spaltung. Es kijonen alscl 
aus ein und demselben Jodid verschiedene Paraffine elrhalten werden. 

Die Miiglichkeit der Reindarstellung der niederen ParHffine 
mittels der Kohnle in’schen  Reaction gab fiir L o t h a r  M e y e r  die  
Veranlassung, die nur wenig gekannten physikalischen Eigenschaftea 
derselben im verfliissigten Zustande untersnchen ZII lassen. 

Die Untersuchung, die namentlich bei den Anfangsgliedern dea 
niedrigen Siedepunkts wegm mit erbeblichen Sehwierigkeiten verknfipft 
war ,  erstreckte sich auf die Ermittelung des Siedepunktes, der kri- 
tischen Temperatur und des kritiechen Druckes, sowie der Tension 
und der Dichte der verfliissigten Gaae fiir rerscbiedene Temperaturm; 
sie wurde fiir Aethan und Propan von Ad.  H a i n l e n  [140], fiir 
Isopropan, Butan und Isobutan ron 0. D e g n e r  [144] dorchgefiihrt. 

Eine weitere Gruppe von Arbeiten gak  der Ermittelung von 
Siedepunktsregelmassigkeiten bei Estern und Aetberestern hornologer 
Oxgsliuren, speciell der Glycolsaure, Milchsaure, der Oxybuttersliuren, 
sowie auch der Salicylsaure. L. S c h r e i n e r  [36] fand hierbei, dass 
ein Ersatz von Methyl durch Aethyl in dr r  Carboxylgruppe nur eine 
ganz geringe Siedepunktserh6hung von 4 bis 60, der gleiche Ersatz 
im alkoholischen oder im Phenol-Hydroxyl dagegen die gewohnliche 
Erhohung ron etwa 200 hervorruft, eine Beobaehtung, die spater durch. 
A. F 6 1 s i n g  [78] bestatigt wurde. Dagegen erwies sic11 eine Angabe 
S c h r  e iner’e ,  wonach die gemischten Ester der Kohlensiiure CO3(CH3) 
(Cz Hs), bezw. CO3 (CzHJ(CH3) verschieden sein sollten, spiiter ale 
irrthiimlich und auch die von L. G o r d o n  P a u l  [60] aus Anlass der  
S c h r  e i  n e r’schen vermeintlichen Beobachtung unternommene Unter- 
suchung der beiden hiernach moglicherweise verschiedenen Oxalsiiure- 
ester COOCH3. COOCzHa und C O O C ~ H S .  COOCH3 ergab zweifellos 
ihre Identitiit. 

Eine von H. E a u e r  [79] ausgefuhrte Arbeit iiber die Siedepunkte 
der chlorirten Acetonitrile und ihrer Abkijmmlinge bestatigte die  
H e n r y  ’sche Regel. 

Die Art der Einwirkung der Halogenwasserstoffe auf zusammen- 
gesetzte Aether wurde in Gemeinschaft mit E. S a p p e r  [57] klargelegt 
und neben der Menge der einzelnen Zersetzungsproducte narnentlich 
auch die Geschwindigkeit und die naheren Bedingungen der Reaction 
ermittelt. Eine Ausdehnung der Untersuchung auf Aetherester der  
Glycol- und der Salicjlsaure durch A. F o l s i n g  [78] ergab, dass das  
i n  der Gruppe COOR enthaltene Allioholradical R durch Bromwasser- 
stoff leichter entzogen wild, ale das in der alkoholischen Gruppe COR 
befindliche. Die Untersuchung der Zersetzung der oxydischen Aether 
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durch Wasserstoffsiiuren, iu Gemeinscbaft mit W. L i p p e r t  [I241 
unternommen, gab eine Bestatigung des von S i l  v a  aufgestellten Satzes, 
der dahin erweitert wurde: Wird ein gemischter Aetber durch eincn 
Halogenwasserstoff eu Alkohol und Alkylhaloid gespalten, so vereinigt 
sicb das Halogen mit demjenigen Radical, welches ale das kleinere 
V O ~  beiden eu betrachten ist. Bei den zwei- oder dreiwerthigen Aethern 
findet die Spaltung in dem Sinne statt, dass d a s  Halogen eich mit dem- 
jenigen Radical verbindet, welches an Stelle des Wasserstoffs in der  
Hydroxylgruppe eingetreten war. Wirkt  Jodwasserstoff aof einen 
gemiscbten Aether e in ,  dessen Radicale isomer sind, so geht daa 
Halogen an dasjenige Radical, welches sich vom normalen Kohlen- 
wasserstoff ableitet, bezw. an dasjenige, welches die primiire Struktur 
besitzt. 

Ankniipfend an die schou 1859 von P e r k i n  und D u p p a  beob- 
achtete Umsetrung des bromessigsauren Aethyls in die entsprechende 
Jodverbindung durch Jodkalium, liess L o t b a r  M e y e r  in einer Reih0 
von Arbeiten durch seine Scbiiler den Austausch von Cblor, Brom 
und J o d  zwischen organischen und anorganiscben Verbindungen unter- 
suchen. Zunachst bearbeitete R. B r i x  [64) die Einwirkung von 
Halogenverbindungen der Metalle Ca, Ba, Cu, Zn, Cd, TI, Pb,  sowie 
der Metalloide As,  S b ,  Bi auf Alkyljodide. B. K i i b u l e i n  [71] zog 
noch Mg, P, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Sr, Sn  binzu; a ls  Alkylbalogenide 
wurden namentlicb normale Propylverbindungen angewandt. Dabei  
ergab sicb ale allgemeinere Regel, dass die schwer reducirbaren leichten 
Metalle durchweg das Cblor bevorzugen; so namentlich die Metalle 
der Alkalien und alkalischen Erden und das  Aluminium. Die leicht 
reducirbaren Schwermetalle dagpgen ziehen meistens das J o d  vor. 
Gelegentlicb dieser Untersuchung wurde die scbon oben be- 
riibrte Wahrnehmnng gemacht, dass rnanche anorganiscbe Cbloride 
eine tiefer gehende Zersetzung der organischen Halogenverbindungen 
bewirken, eufolge deren Paraffine gebildet werden. H. S p i n d l e r  [86] 
zeigte sodann, dass der Umsatz eebr wesentlich von der Constitution 
abhlngt, insofern nur die Halogmderivate der Fettreihe zu einem 
leichten Austausch der Halogenatome befabigt sind. Die organischen 
Jodide aus der Elasse der Paraffine lassen sich aus den entsprechenden 
Chloriden, Bromiden oder Chlorobromideu darstellen durch Einwirkung 
eines anorganiscben Jodides, und zwar iet vor alleu anderen das wasser- 
baltige Calciumjodid hierzu geeignet. 

Eine andere Gruppe von Arbeiten, an denen sich G. K u m p f  [63], 
P. Fr i sche  [68], J o b .  L i n d n e r  [85] und J u l .  E i s e n l o h r  [99] 
betheiligten, galt der Darstellung und dem ngheren Studium der Ni- 
trirungsproc!ucte von Pbenyl-Benzyliitbern und ihren Homologen, sowie 
den Bromnitrophenolen und -Phenetolen und Amidoderivaten derselben, 
A. H i i l z e r  [56], E. N o a c k  [G2] und M. R a p p  [69], untersucbten> 



1126 

die Phenylester der phosphorigen Saure und der Phosphorsaure. Un- 
ter  ersteren waren solche, die sich rnit den Phosphenylverbindungen 
von M i c h a s l i s  isomer erwiesen und sich offenbar von der in freiem 
Zustande nicht bekannten symmetrischen phosphorigen Saure ableiten, 
SO z. B. die Verbindung (CaH5)3P08. 

Sehr gross is t  auch die Zahl der unter L o t h a r  M e y e r  aus 
dem Tubinger Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten auf dem 
Gebiete der allgemeinen Chemie, iiber Affinitatsgriisse, den Verlauf 
ron Reactionen nach Masse und Zeit u. a. m., Gberhaupt von Unter- 
sachungen, die das Material zu einer spateren deductiven Behandlungs- 
weise dieser Fragen liefern sollten. 

Schon in Eberswalde hatte 1867 L o t h a r  M e y e r  [30] beim 
Verpuffen von elektrolytischem Knallgase mit Kohlenoxyd Resultate 
erhalten, die in Urbereinstimmung rnit H o r s t m a n n ’ s  Angaben da- 
rauf hinwiesen, dass das gegenseitige Verhaltniss der Endproducte, 
H20 : COa, sich in continuirlicher Weise und nicht sprungweise, wie 
. B u n s e n  und E. v. M e y e r  annahmen, andert. Eine von J. H. 
L o n g  [33] ausgefuhrte Untersuchung iiber die Einwirkung von Wasser- 
dampf auf gliihende Holzkohlen ergab gleichfalls, dass die Mengen 
der entstandenen Producte in keinem rationellen Verhaltnisse zu 
einander stehen. Die Verbrennung von Kohlenoxyd-Knallgasgemischen, 
sowie von Gemischen aus Chlor, Sauerstoff und Wasserstoff wurde von 
K. B i j t s c h  [55] eingehender untersucht und dabei die mit der  Lehre 
vom )travail maximume, den1 Umsatze rnit grosater Warmeerzeugung, 
im Widerspruch stehende Beobachtung gemacht, dass erst dann Sailer- 
stoff verbrennt, bezw. Wasserbildung eintritt, weiin die vorhandene 
Menge Chlor in Chlorwasserstoff iibergefiihrt ist, dass mithin nur  
der  Rest des Wasserstoffs, den das Chlor iibrig gelassen hat, dem 
Sarierstoff zu gute kommt. Zu einer Bestatigung dieses Satzee ge- 
langte G. S c h l e g e l  [80] bei Versuchen uber Verbrennung gasformiger 
Kohlenwasserstoffe mit Sauerstoff und Chlor. Auch bier geht der 
Wasserstoff an Chlor zur Salzsiiurebildung, der Sauerstoff bildet mit 
dem Kohlenstoff Kohlendioxyd, und nur wenn Wasswstoff iibrig ist, 
wenn das Chlor also nicht ziir vollstandigen Iieberfiihriing des Wasser- 
stoffs in Salzsaure ausreicht, wird auch Wasser gebildet. 

Aehnlich wie die Kohlenwasserstoffe rerhalten sich auch ihre  
Chloride und Oxyde, indem auch sie ihren Kohlenstoff an Sauerstoff, 
den Wasserstoff an Chlor abgeben. 

D i x o n  hatte die auffallende Beobachtung gemacht, dass ganz 
trockenes Kohlenoxyd nicht mit Sauerstoff rerpufft. L o t h a r  M e y e r  
zrigte in Gemeinschaft mit W. S t a h l  [89], dass eine Explosion auch 
unter diesen Umstiinderi bewirkt werden kann, aber es bedarf zur 
Zandung eines sehr kraftigen Funkens. Die fordernde Wirkung, 

welche die Anwesenheit einer kleinen Meiige Ton Wnsserdampf in 
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dem Gemisch auf das Zustsndekommen der Explosion ausiibt, beruht 
darauf, dass der Wasserdampf zunachst unter Freiwerden von Wasser- 
stoff durch Kohlenoxyd reducirt wird und das nunmehr gebildete 
Sauerstoff- Wasserstoffknallgas sich viel leichter entziindet a ls  das  
Kohlenoxyd-Sauerstoffgemisch. Es ist demnach zur Trennung der  
Sauerstoffmolekel eine viel stlirkere Erhitzung erforderlich, ale zur 
Dissociation der Molekel des Wassers. 

Eine in  Gemeinschaft mit W il k e n s  geplante Untersuchung iiber 
die Einwirkung von Tetrachlorkoblenstoff auf Oxyde [93] wurde 
durch Erkrankung des Mitarbeiters untarbrochen uod nicht wieder 
aufgenommen, da  ihre Bearbeitung inzwischen von anderer Seite be- 
gonnen war. Es mag hier ferner noch die Arbeit Ton John A. H a r k e r  
[123] iiber den Umsatz von Wasserstoff mit Chlor und Sauerstoff 
erwahnt werden, die bei D i x o n begonnen, aber  zum grossten Theile 
bei L o t h a r  M e y e r  ausgefiihrt wurde; sie ergab die Giiltigkeit 
des Gesetzes ron G u l d b e r g  und W a a g e  auch fur die genannte 
Reaction. 

Zum Zweck einer vergleichenden Untersuchung iiber die Affinitat 
des Schwefels und des Sauerstoffs zu den Metallen wurde in Oemein- 
schaft mit 0. S c h u m a n n  [32] die Einwirkung des Wasserstoffs auf 
Sulfate in hiiherer Temperatur, ferner die Einwirkung ron Wasser- 
dampf auf Sulfide und endlich jene von Schwefelwasserstoff auf Oxyde 
untersucht. Spater lies E. S c h i i r m a n n  [lo51 Losungen von Metall- 
salzen auf friscbgefallte Schwefelmetalle einwirken und ermittelte den 
Grad  der stattgehabten Umsetzung. Nach seinen Versuchen nimmt 
die Verwandtschaft der Schwermetalle zum Schwefel a b  in  der  
Reihenfolge Pd ,  Hg, Ag, Cu, Bi, Cd, Sb, Sn, Pb,  Zn, Ni, Co, Fe, 
As, TI, Mn; e s  wird hierdurch die schon friiher ron A n t h o n  auf- 
gestellte Reihe erganzt und in einigen Punkten berichtigt. Sie ist, 
mit Ausnahme des Eisens, die gleiche, wie sie R. F i n k  [loll fiir 
die Affinitat der Vitriolmetalle Fe, Cu, Zn, Ni, Co, Mn und Mg zur  
Schwefelsaure fand, indem er das Sulfat eines Vitriolmetalles auf 
die aquivalente Menge des Hydroxydes eines anderen einwirken liess. 
Hinsichtlich der  Affinitat der Vitriolmetalle zum Wasser fand E m i  1 
S l e y e r  [91], dam sie unabhiingig ist von der Natur der mit dem 
Metall verhundenen SIiure und nur durch die Natur des betr. Metallea 
bedingt wird. 

Noch in1 Laboratorium zu Karlsruhe hatte B. A r o n h e i m  ') das  
Molybdiinpentachlorid als vorziiglichen Chloriibertrager bei der Chlo- 
rirung von Kohlenwasserstoffen erkannt und dann die Frage in Ge- 
meinschaft mit 0. D i e t r i c h  9) weiter verfolgt. Mehrere Jahre  spater 
nahm L o t h a r  M e y e r  daa Thema der  Chloriibertrager von Neuem 

1) Diese Berichte 8, 1400. 9 Diese Berichte 8, 1401 und 9, 1755. 



auf und liess durch A l f r .  G. Page [76] eine Reihe von Metall- 
ehloriden auf ihre  Fghigkeit, als solche zu wirken, uiitersuchen; e s  
erwiesen sich jedoch nur MoCls, FeCl3, AlCh, TIC1 und TIC13 als 
tauglich. Die grosse Wirksamkeit des Eisenchlorides legte den Ge- 
dankeii nahe, dass das Bromid dieses Metalles ein Bromiibertrager 
an organische Kiirper sei, was Ad. S c h e u f e l e n  [77] experimentell 
bestatigen konnte; e r  fand zugleich, dass auch das  Eisenchlorid a l s  
vorziiglicher Bromiibertrager wirkt, indem es selbst in Bromid iiber- 
geht und Chlorwasserstoff entweicht. Die weitere Ausdehnung der  
Untersuchung auf die Bromirung ron Nitrokorpern durch Mc K e r r o  w 
[I191 ergab, dass die bei Gegenwart nur eincr einzigen Nitrogruppe 
im Benzolringe sehr grosse Wirksamkeit der Uebertrsger durch die  
Gegenwart von zwei oder drei Nitrogruppen in demselben ganz lahm ge- 
legt wird und eher eine Substitution der Nitrogruppeu durch Halogen er- 
folgt, als eine solche der im Ring noch rorhandenen Wasserstoffatome. 

Von F. K e s s l e r  waren friiher als Fiille von Binduciiter Sauer- 
stoffiibertraguogcc solche Reactionen beechrieben worden, bei welchrn 
die Oxydation eines Stoffes durch einen zweiten durch Gegenwart 
eines dritteu erheblich beschleunigt wird. So verwandte H e i n  r. 
R o s s l e r  den Rupfervitriol in siedender Losung technisch zur Er- 
leichterung der Oxydation der schwcfligen Saure durch die Luft. 
Auf Anregung von L o t h a r  M e y e r  uiitersnchte nun F. B i i i n c c k e r  
[ 1021 verschiedene Metallsalze auf ihre Fahigkeit, als Sauerstoff- 
ubertrager zu wirken. 

A m  wirksamsten fur die Bmittelbare Oxydation<, wie L o t h n r  
M e y e r  sie zu nennen vorschlug, erwiesen sicb die Salze des Mangans, 
Kupfers, Eisens und Kobalts, und zwar beruht die Wirksamkeit, wie 
schon K e s s l e r  und H a r k o u r t  annahmen, auf  einer abwechselnden 
Oxydation und Reduction des Uebertriigers. 

Eine grossere Anzahl oon Untersuchungen unteruahm L o t h a r  
M e y e r  mit Schiilern zum Zweck der Feststellung des Einflusses, 
den die Masse und andere Factoren, wie Verdiintiung, Zeit u. dgl. 
auf den Gang gewisser Reactionen ausiiben. So untersuclrte J. Morr i s  
[43] die Einwirkung von Gemischen ron chromsaurem und kohlen- 
saurem oder auch schwefelsaurem und kohlensaurrm Kalium auf 
ungeniigende Mengen Chlorbaryum und fand, dass die Vertheiluug 
der Sauren ail das  Baryum hierbei der Regel von G u l d b e r g  und 
W a a g e  entspricht. 

Ad. R o m e r  [88] studirte den Einfluss der Masse auf die Chlo- 
rirung von Kohlenwasscmtoffen der Reihen C, HOnf2, C, Hc, und 
C, sowie auf Benzol, Wassrrstoff und Kohlenoxyd; 0. Bur -  
c h a r d  [lo41 ermittelte den Verlauf der Oxydation dcs Jodwasserstoffe 
durch die Halogensauerstoffsauren unter wechselnden Bedingungen 
der  Zeit and der Masse. 



Ein eingehenderes Studium des Verlaufee des Nitrirungsprozesses 
d e s  Benzols wurde von L o t h a r  M e y e r  1883 mit P a u l  S p i n d l e r  
f67] in Angriff genommen und die Arbeit in Gemeinschaft rnit 
J. G i e r s b a c h  [90] und spater mit A. K e s s l e r  [98] fortgesetzt 
Hierbei wiirde der Einfluss der Concentration der SalpetersHure, 
ferner derjenige der Nitrirungsproducte, also des Nitrobenzol 3 und 
des Wassers, und endlich der Einfluss der Masse der wirkenden 
Stoffe, der Temperatur und der Zeit, messend verfolgt. Es zeigte 
sicb, daes der eine der wirksamen Stoffe, die Salpetersaure, be- 
schleunigend, der andere dagegen, das Benzol, verz6gernd wirkt, auch 
wenn sie in unzureichender Menge zugegen sind, so dass rnit einer 
gepebenen Quantitat Salpetersaure i n  der ersten Zeit der Einwirkong 
um so mehr Nitrobenzol erhalten wird, j e  weniger Benzol zugegen 
ist. Dsr Einfluss aller bei der Nitrirung in’s Spiel kommenden Fac- 
toren liess sich freilich aucb jetzt noch nicht in eine einzige Differen- 
tialgleichung zusammenfassen. Eine Nitrirung mit Salpetersaure- 
Anhydrid verlief vie1 heftiger als jene mit der SBure, ging aber auch 
nicht weitcr ale diese. 

Von gleichen Gesichtspunkten ausgehend untersuchte dann H. 
F u l  d a  [ 11 71 die Sulfuiirung des Chinolins; vollstiindig analog der 
Nitrirung beschleunigte aucb hier ein Ueberschuss an Saure den Prozess, 
ein solcher an Cbinolin oder Phenol wirkte bemmend. 

Von umkebrbaren Reactionen wurde in Gemeinscbaft mit A. B o n z  
[I071 die Amidbildung aus Estern und Ammoniak und die Riick- 
bildung voii Ester und Bmmouiak aus SBureamid und Alkohol unter- 
sucht, ferner rnit J. C. C a i n  [131] die Einwirkung yo11 SalzsHure 
auf Aethylalkohol und die Riickbildung dieser Stoffe diirch E i n -  
wirkung von Wasser auf das entstandene Chlorathyl. Beide Prozesse 
folgen dem Gesetze ron G u l d b e r g  und W u a g e .  

Auf mehr pbysikalisch-cheniischem Gebiete liegt eine Reihe von 
Arbeiten, deren erste Anfange theilweise noch in die Earlsruher Zeit 
znrtickreicben. Dahin geh6ren namentlich die Untersuchungen iiber 
die Transpiration von Dampfen, durch welche festgestellt werden 
sollte, ob dieselbe in ibrer Abhangigkeit von Druck und Temperatur 
den  gleichen Gesetzen gehorcht, wie jene der Gase. Die ersten Ver- 
suche rnit Benzol zeigten, dass dies nicht obne weiteres der Fal l  ist, 
doch wurde ein Ausdruck abgeleitet, aus dessen Constanz hervor- 
ging, dass der Reibungscogfficieut des geeattigten Benzoldampfes (und 
wohl aller gesattigten Dampfe) der Quadratwurzel aus der Spannung 
des  Dampfes proportional ist [34]. Gemeinschaftlich mit 0. S c h u-  
m a n n  [52, 531 wurde sodann die Transpiration der Dampfe der ein- 
basischen Siiuren der Ameiseusaurereihe und der iboeii isomeren 
Ester, insgesammt 34 Stoffe, untersucht. Hierbei ergab sicb u. H., 
d a s s  die aus der Reibung der Dampfe abgeleiteteu Volumina ibrer 
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Molekeln ontereinander in nahezu demselben Grossenverhaltnisse 
stehen, wie ihre Molekularrolumina in tropfbarem Zustande. Die 
Transpirationsversuche wurden dann mit V. S t e u d e l  [61] auf mehrere 
homologe Reihen organischer Verbindungen ausgedehnt. Die Be- 
obach tungen bestatigten die bisherige Erfahrung hinsichtlich der Pro- 
portionalitat der Molekularrolumina aus der Reibung von Dampfen 
und der tropfbaren F l h i g k e i t e n  nach Kopp’s  Regel. Eine Er- 
weiterung dieser Schliisse hat  L o t h a r  M e  y e r  in einer besonderen 
Abhandlung [61] dargelegt. 

Das werthvolle Material an Estern der Fettsaurereihe, das  von 
den Transpirationsversuchen ber in grosser Reinheit zu Gebote stand, 
wurde auch noch in anderer Richtung nutzbar gemacht. So er- 
mittelte E. E l s a s s e r  [54] die specifischen Volumina derselben, 
P. S c h o o p  [50] die Aenderung der Dampfdichte bei Aenderung des 
Druckes und der Temperatur. 

Oemeinschaftlich mit Fr. N e u b e c k  [loo] wurde eine Arbeit 
iiber Molekularvolumina aromatischer Verbindungen unternommen, die 
namentlich auch den Einfluss des Druckes auf das Molekularvolomen 
feststellte und die Unrichtigkeit des von K o p p  aufgestellten Satzes: 
>Isomere Flissigkeiten analoger Constitution haben gleiche Molekular- 
volumec darthat, da sich das Molekularvolumen der p-Verbindungen 
grosser als das  der m- und dieses wieder griisser als das der o-Ver- 
bindungen erwies. N e u b e  c k  hatte Renzol, Toluol, die Xylole, sowie 
Nitro- und Amidoderivate derselben untersucht, S. F e i t l e r  [115] 
vervollstandigte die Zahl derselben und zog auch Chlor- und Brom- 
substitutionsproducte hinzu und lehrte den Einfluss dieser Gruppen 
kennen. 

Ueber die gegenseitige Loslichkeit zweier sich nicht mischender 
FlGssigkeiten liegen nur sehr wenig urnfassendere und bestimmte An- 
gaben vor. Schon 18791iess daher L o t h a r  M e y e r  durch J. S c h u n c k e  
[42] die Loslichkeitnverhlltnisse von Aethylather in Wasser und von 
Wasser in Aethylather einerseits, und andererseits die Liislichkeit von 
gasfiirmiger Salzsaure in Aethylather und von Aethylather in wassriger 
Salzsaare andererseits bei wechselnder Temperatur und wechselnder 
Concentration der SalzsHure untersuchen. Eine weitere Ausdehnung 
dieser Untersuchung auf andere Kiirper war von L o t h n r  M e y e r  fiir 
das  J a h r  1895 als Preisaufgabe gestellt und ihre Bearbeitung von 
W. L u d w i g  [I451 unternommen worden. Derselbe zog weitere 
oxydische Aether, sowie einige Fettsauren und Alkohole hinzu; die 
Arbeit wurde am 6. November 1895 von der naturwiesenschaftlichen 
Fakultat der Universitat Tiibingen preisgekront. 

Es ist bier ferner noch zu erwihnen die Arbeit von J. €3. Long  
[44] uber die Diffusionsgeschwindigkeit von Salzlosungen, wobei sich 
die Beziehung ergab, dass die Diffusionsgeschwindigkeit eines Salzea 
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proportional ist der Summe der Geschwindigkeiten, mit wblcher sich 
seine Bestandtheile wahrend der Elektrolyse bewegen; ferner Unter- 
suchungen von E. E l s i i s s e r  1451 iiber galvanische Leitung von Metall- 
legierungen. 

Das von L o t h a r  M e y e r  stets mit Vorliebe gepflegte Gebiet der  
Gasanalyse wurde selbstverstandlich nicht brach liegen gelassen. Waren 
doch eine Anzahl der  in Vorstehendem erwahnten Arbeiten nur unter 
Zuhilfenahme gasanalytischer Methoden und Apparate durchfiihrbar ge- 
wesen. Namentlich aber wurde eine Verbesserung der seitherigen 
Methoden in der Richtung versucht, dass ein Zusatz von Luft bei der  
Explosion vermieden werden sollte, da  hierbei durch Bildung von 
Oxyden des Shks tof fs  leicht Fehler entstehen. Die in Gemeinschaft 
mit dem Schreiber dieser Zeilen unternommenen Versuche [75] waren 
von vollstandigem Erfolge gekront. Durch eine besondere An- 
ordnungsweise des Apparates wurde es ermoglicht, die Verpuffungen 
bei beliebig vermindertem Drucke rnit reinem Sauerstoff zu bewirken; 
so konnte auch das sonst im Gemisch mit Saiierstoff oder Luft mit 
gefahrlicher Heftigkeit explodirende A cetylen viillig gefahrloa verpufft 
werden. Die neue Methode gestattet iiberdies die Ausfiihrung von 
Analysen mit qanz kleinen Mengen an Gasen. Eine zweckmiissige 
Art  der Berechnung von Gasanalysen hat L o t h a r  M e y e r  [74] im 
Anschluss an vorgenannte Arbeit veroffentlicht. 

Als L o t h a r  M e y e r  nach Tiibingen kam, hatte I(. v . V i e r o r d t  
kurz zuvor die Anwendung der Spectralanalyse auf quantitative 
Messungen gelehrt. In einer mit H. S e t t e g a s t  [38] unternommenen 
Untersuchung beniitzte L o t h a r  M e y e r  das  Spectroskop, um die 
Vertheilung einer Base zwischen Chromsiiure und verschiedenen 
anderen Sauren optisch zu verfolgen, ein Verfahren, dessen Princip 
spater E. L e l l m a n n  bei seinen Affinitatsbestimmungen so erfolg- 
reich angewendet hat. Das inzwischen von G. H ii f n  er  verbesserte 
Spectrophotometer gestattete nunmehr erheblich sicherere und genauere 
Messungen. Mit seiner Hilfe wurden vou A. W e i g l e  [130] ver- 
gleichende Untersuchungen iiber die Salzbildung aromatischer Basen 
ausgefiihrt und zu diesem Zwecke die Einwirkung von Salzsaure auf 
Fuchsin, sowie auf Liisungen der drei Nitraniline, Nitrotoluidine und 
Nitronaphtylamine spektrophotometrisch verfolgt. Die Untersuchung 
des Fuchsins iind einiger anderer Triphenylmethanfarbstoffe wurde 
sodann von R. T h e u r e r  [I321 fortgesetct und gefunden, dass bei der 
Einwirkung von Salzsiiure auf Fuchsin und Verwandte eine farbloee 
Zwischenverbindung entsteht, welche daun durch Aufnahme von 
griisseren Mengen Salzsaure wieder in einen gefarbten Rorper iiber- 
geht. Die einfachste Erklilrung der Beobachtungeu bietet die R o s e n -  
s tiehl’sche Auffassung der Fuchsine als Chloride amidirter tertiarer 
Alkohole, die also das Chloratom direct am Kohlenstoffatom ent- 



halten. Das dreifach saure Salz mit vier Chloratomen ist dann das  
salzsaure Amidosalz des Esters. Den Abschluss einer zur Priifung 
dieser Anschauungsweise gegeniiber der Fuchsinformel E m  i 1 und 
0. F i s c  h er’s mit E. M a n z  [I461 gemeinschaftlich unternommenen 
Untersuchung sollte L o t  b a r  M e y e r  nicht mehr erleben. Ankniipfend 
a n  diese Arbeiten untersuchte C. H a u c k e  [141] in analoger Weise 
die Messenwirkung von Salzsiure auf eine Anzahl von Substitutions- 
producten des Fuchsins. 

Die Ausfiihrung der hier nnr kurz angedeuteten Untersuchungen 
erforderte nicht selten besondere, eigens fiir deu speciellen Zweck zu 
construirende Apparate. 1u1 Ausdenken solcher bewies L o t h  a r  
Me y e r ,  gestiitzt auf seine griindliche physikalische Schulung, eine 
seltene Erfindungsgabe und in der Ausfiihrung seiner Ideen auch 
grosses manuelles Geschick. 

Als Jiinger der Bunsen’schen Schule hatte e r  auch gelernt, mit 
einfachen Mitteln docli den gewunschten Zweck zir erreichen. Die 
glasernen Theile seiner Apparate fertigte er verrnoge seiner Geschick- 
lichkeit im Glasblasen vor der Lampe meist mit eigenen Handen an, 
fur  die ubrigen Theile mussten, wenn es  irgend angingig war, die 
sehr einfachen Hilfsmittel seines Werkzeugschrankes ausreichen; Sder 
Chemiker muss rnit der Sage tiohren konnenc, meinte e r  dann mit 
dem Altmeister B e r z e l i  us, wenn irgend ein gewagter Nothbehclf 
erforderlich wurde An Apparaten f i r  den Gebrauch im Laboratoriuni 
ha t  L o t h a r  M e y e r  manches angegeben, was inzwischen sich auch 
iii andereu Laboratorien eingebtirgert hat, so seine Luftbader und 
Ttockenschranke [65, 11 I ,  1371, sein verbesserter Babo’scher TLerrno- 
regulator [72] u. :L. m. 

Um sehr niedrige Ternperaturen awli rnit kleineren Mmgen von 
Kaltemischung nie>seti zu konnerl, lnder te  Lot h a r  M e y e r  das von 
J. T. B o t  to m l e y  angegebene Lnfttherrnorneter in zweckentsprechender 
Weise etwas ab [I261 and bewies dessen Brauchbarkeit durch die 
in Gemeinschaft rnit E. H a a s e  uriternommene Bestimmung von 
Schmelzpunkten einer Reihe von anorganischen und organischen 
Stoffen, wobei Trrnperaturen bis zu i 8 0  herunter gernessen wurden. 

Den Experimenten in der Vorlesung wandte L o t h a r  M e y e r  
grosses Interesse und besondere Sorgfalt zu und war stele darnuf 
bedacht, neue lehrreiche Versuche einzureihen. Er hat auch selbst 
Einiges auf  diesem Gebiete veriiffentlicht, so namentlich fiber die De- 
monstration der Verdarnpfung ohne Schmelzung [40, 511. Es wird 
hierbei gezeigt, dass J o d  und einige andere Stoffe, wie Japancampher 
und Naphtalin, im luftleeren Rohre nicht zum Schme1zt.n EU bringen 
s ind ,  sondern trocken sullirniren, bei Zutritt der Luft aber sofort 
schrnelzen. Einen sehr lehrreichen Versuch in dieser Richtung hat 
T h .  C a r n e l l e g  angegeben, indtsm er zeigte, dass Eis beim Erhitzen 
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im Vacuum unter gewissen Bedingungen nicht zum Schmelzen ge- 
bracht werden kann. L o t  b a r  M e y e r  erdachte zur Demonstration 
dieses Versuches einen Apparat, den er spater noch ausserordentlich 
rereinfachte, so dass er nur noch aus einer einzigen weiten Glas- 
rohre besteht. Die von C a r n e l l e y  zunachst gemachte Annahme, 
dass das Eis sich hierbei iiber 00 erhitzen lasse, wies L o t h a r  M e y e r  
freilich sofort als unm6glich richtig von der Hand und zeigte, dass 
sie auf einem nicht erkannten Versuchsfehler beruhe [51]. Auch eine 
zweckmassige Abanderung des zur Elektrolyse der Salzsaure in der 
Vorlesung dienenden Apparates hat e r  noch in der letzten Zeit seines 
Lebens beschrieben [133]. 

Beim experimentellen Arbeiten war L o t h a r  M e y e r  unermiidlich 
und im Ueberwinden VOII Schwierigkeiten ron bewundernswerther 
Ausdaiier und Geduld. Immer und immer wieder konnte er Zer- 
brochenes flicken und neue Anordnungen ersiunen zur Verhiitung er- 
neuter Unfalle; namentlich der bei den Untersuchungen iiber Trans- 
piration von Dampfen beniitzte Apparat stellte in dieser Hinsicht hohe 
Anforderuugen, aber  auch die Mitarbeiter a n  anderen Untersuchungen 
werden sich so mancher Stunde erinnern, wo sie an der Liisung der 
Aufgabe verzweifelten, bis des Meisters erfinderischer Kopf und ge- 
schickte Hand wieder einen Ausweg schuf. 

E in  charakteristischer Zug darf bier nicht mit Stillschweigen 
iibergangen werden: es ist dies die Kiihnheit und bisweilen selbst 
Vrrwegenheit, die L o t h  ar M e y e r  beim Experimentiren eigen war. 
Eine ohne ernsteren Schaden abgelaufene Explosion gewahrte ihm 
stets ein gewisses Vergniigen und nicht selten wurden verbogene Me- 
talltheile des Apparates als Belegstiicke aufbewahrt. Wie manches 
Ma1 standen Assistenten und Schiiler i n  reapectvoller Entfernung, auch 
wohl in unauffalliger Weise eine sich darbietende Deckung benutzend, 
wenn der Meister ruhig das brennende Ziindholz der Ausstriimungs- 
iiffnung naherte, mit den vertrauenerweckenden Worten 3 Wir wollen 
einmal sehen, ob's brennt, vielleicht fliegt's auch in die Luftc. Aus 
mehreren Abenteuern dieeer Art  ist L o t  h a r M e y e r  gliicklicherweise 
stets ohne erhebliche Schadigung davongekommen ; iiber eine heftige 
Acetylenverpuffung hat e r  selbst noch in letzter Zeit berichtet [134]. 

Neben den experimentellen Arbeiten kamen auch die rein litte- 
Tarischen zu k e r n  Rechte. Auf dem Gebiete der Chemie war es 
sein Erstlingswerk, >die modernen Theorien der Chemiec, [I]  daa 
seinen Namen in der Folge wohl zu einem der best bekannten im 
weiteren Kreise der naturwissenschaftlich Gebildeten gemacht hat. 

Die bei ihrem ersten Erscheioen kaum neun Bogen starke Schrift 
war zunachst eine skritisch-polemische, die den Widerstreit der theo- 
setischen Anschauungen jener Zeit zu schlichten und auszugleichen 

"791 Berichte d.  D. chem Gesellschaft. Jahrg. XSVIII. 
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suchte durch Sonderung des wesentlichen Inhaltes von dem forma- 
listischen Beiwerka:. 

Der Gedanke hierzu war  ihm schon einige Jahre  friiher ge- 
kommen und hauptslchlich durch die genauere Kenntniss von Can-  
n i z z a r o ’ s  kleiner Schrift asunto di un corso di filosofia chimicac an- 
geregt worden. In der von ihm selbst noch besorgten Neuausgabe 
dieser Abhandlung in O s t w a l d s  2Klassikern der exacten Wissen- 
schaftenc [4u ]  erzahlt uns L o t h a r  M e y e r  in den Anmerkungen, dass 
Exemplare derselben auf einer im Jahre 1860 nach Karlsruhe i. B. 
einberufenen Versammlung gelehrter Chemiker im Auftrage von C a n -  
n i z z a r o  durch A n g e l o  P a v e s i  vertheilt wurden. BAuch ich erhielt 
ein Exemplar, das ich einsteckte, um es unterwegs auf der Heim- 
reise zu lesen. Ich las es wiederholt auch zu Hause und war erstaunt 
iiber die Klarheit, die das Schriftchen iiber die wichtigsten Streit- 
punkte verbreitete. Es fie1 mir wie Schuppen von den Augen, die 
Zweifel scbwanden, und das Gefiihl ruhigster Sicherheit trat an ihre 
Stelle. Wenn ich einige Jahre  spater (durch die 1862 geschriebenen 
aber erst 1864 veriiffentlichten modernen Theorien der Chemie) etwas 
fiir die Klarung der Sachlage und die Beruhigung der erhitzten Ge- 
niiither habe beitragen konnen, so ist das zu einem nicht unwesent- 
lichen Theile der Schrift C a n n i z z a r o ’ s  zu dankenc. 

Die B modernen Theorien a machten verdientes Aufsehen un& 
wurden namentlich auch ausserhalb des Kreises der eigentlichen Fach- 
genossen mit Interesse gelesen. 1872 folgte die zweite Auflage, 1876 
die dritte, 1883 eine vierte und schon 1884 die fiinfte, die nach 
L o t h a r  M e y e r ’ s  Annahme auch die letzte sein sollte. Mehr und 
mehr war  der zu berucksichtigende Stoff und mit ihm auch der Urn- 
fang des Buches angewachsen, sodass aus den 147 Seiten der ersten 
Buflage in der funften 626 Seiten geworden waren. Damit war  aber 
auch ein nicht wohl zu vermeidender Wechsel im Charakter des 
Buches For sich gegangen. Urspriinglich in der Absicht geschrieben, 
>die anscheinend best begriindeten Theile der gegenwartig geltenden 
chemischen Hypothesen und Theorien, ihres specifisch chemischen Ge- 
wandes mBglichst entkleidet, darzustellen und dadurch dieselben auch 
einem weiteren Kreise leichter zuganglich zu machena l), war dasselbe 
im Laufe der Zeit zu einem Lehrbuche der theoretischen Chemie 
herangewachsen, das nunmehr dem Chemiker und Physiker eine Fiille 
von Belehrung bot, fiir einen grosseren Leserkreis aber und selbst die 
jiingeren Studirenden der Chemie zu umfangreich und ausfiihrlich ge- 
worden war. L o t h  a r  M e  y e r hat in diesem Sinne selbst, wenn auch 
halb im Scherz, wiederholt geaussert, die erste Auflage der ~ M o -  
dernena sei die beste gewesen. Er entschloss sich endlich, einen 

1) Moderne Theorien der Chemie, I. Aufl., 1864, S. 14. 
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kiirzeren Leitfaden herauszugeben, der 1890 unter dem Titel DGrund- 
ziige der theoretischen Chemiec erschien [2] und im Wesentlichen die 
Tendenz der urspriinglichen ,Modernen Theoriena hatte, denn in der 
Vorrede betont der Verfaeser, e r  habe ,bei der Abfaseung nicht allein 
an die Bediirfnisse der Studirenden gedacht, sondern auch denjenigen 
Freunden naturwissenschaftlicher Forschung etwas bieten wollen, 
welche nicht die Absicht und die Zeit haben, sich in die Einzelheiten 
chemischer Forschung zu vertiefen , jedoch gern die allgemeinen Er- 
gebnisse derselben kennen lernencc. Dass das Buch trotz mehrerer 
in den letzten Jahren erschienenen Werke iiber theoretische Chemie 
einem vorhandenen Bediirfniss entgegenkam , geht wohl am besten 
daraue hervor, dass es schon zwei J a h r e  spater eine Neuauflage er- 
fuhr, sowie i n s  Englische und Russische iibersetzt wurde. 

L o t h a r  M e y e r  selbst hatte die Ueberzeugung, dass e r  mit dem 
kleinen Buche ssich selbst Concurrenz machec: und dass von dem 
grossen, ziemlich kostspielig gewordenen, nun eine neue Auflage nicht 
mehr niithig wiirde, um so mehr, ale der Absatz ins Ausland durch 
die inzwischen erfolgte Uebersetzung des Werkes ins Englische und 
Franzijsische ein erheblich geringerer geworden sein musste. In  
diesem Glauben machte er, gegen seine friihere Gepflogenheit, in den 
letzten Jahren in seinem Handexemplare nur noch wenige Nachtrage. 
Seine Annahme erwies sich jedoch als irrig; im letzten J a h r e  wurde 
die Neuauflage notwendig und L o t h a r  M e y e r  begann die Bearbei- 
tung dieeer sechsten Auf lage, deren Erscheinen in drei selbstandigen 
Theilen geplant wurde. Er sollte sie nicht mehr vollenden; am 
Morgen seines Todestages sandte er das druckfertige Manuscript des 
ersten Theiles an den Verleger a b ,  die beiden anderen unfertig 
hinterlassend. 

Neben den ,Modernen Theoriena sind es namentlich die Arbeiten 
iiber dan periodische System der Elemente, die L o t h a r  M e y e r ’ s  
Namen fiir alle Zeiten einen Ehrenplatz in der Geschichte unserer 
Wissenschaft gesichert haben. 

Als sein erster Versuch ziir Aufstellung eines auf die Gr6sse der  
Atomgewichte basirten iiatiirlicben Systemes der Elemente ist die von 
L o t h a r  M e y e r  in der  ersten Auflage der ,Modernen Theoriena im 
9 91, S. 137, gegebene Zusammenstelluog von G natiirlichen Gruppen, 
im ganzm 28 Elemente umfassend, anzusehen und er  selbst bat die- 
selbe stets als solchen betrachtet. 1870 erschien dann die Ende 1869 
geschriebene bekannte Abhandlung 3 die Natur der chemischen Ele- 
mente a ls  Function ihrer Atomgewichtea in  L i e b i g ’ s  Annalen [18]. 
Ein selteames Zusarnmentreffen war  es, dass im gleichen Jahre  1869 
der russische Forscher D. M e n d e l e j e f f  seine erste Abhandlung iiber 
den gleicheri Gegenstand pu blicirt hatte, freilich in russischer Sprache, 
aber  ein kurzes Referat hieriiber war in die SZeitschrift fiir Chemiea 

[79*1 
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iibergegangen und so auch L o t h a r  M e y e r  zu Gesicht gekommen, 
was e r  in seiner Abhaudlung auch ausdrficklich erwahnt. Da beide 
Forscher ihr  System auf das gleiche Priucip griindeten, haben ihre 
Entwiirfe sehr Vieles gemeinsam und so ist nicht selten die Auffassung 
entctanden, L o t h a r  M e y e r  babe sein System im Wesentlichen Ton 
M e n d e l e j e f f  iibernommen. Dass dern nicht so war ,  hat e r  freilich 
bestimmt genug versichert [46] I), und wer ihn kannte, war keinen 
Augenblick im Zweifel, dass es sich auch so verhielt, wie er sagte, 
aber dem Fernerstehenden konnten doch Zweifel iiber die Grosse des 
selbstandigen Antheiles, den L o t h a r  M e y e r  an der Aufstellung des 
Systemes genommen, bestehen bleiben. L o t h a r  M e y e r  selbst Sat 
diese eigentiimliche Sachlage und die durch sie hervorgerufene Unsicher- 
heit durchaus nicht verkannt. Durch ein freundlicbes Geschick wurde 
jedoch noch in letzter Zeit diese Sorge von ihm genommen. Ein 
handschriftlicher Entwurf eiries 52 Elemente umfassenden Systemes, 
fiir eine Neuauflage der )Modernen Theoriena: bestimmt, war von ihm 
im Sommer 1868, also ein volles J a h r  vor Erscheinen der ersten 
Mendelejeff’schen Abhandlung;, seinem Nachfolger in Eberswalde 
iibergeben worden. Dieser, Geh. Rath Prof. Dr. A. R e m e l B ,  be- 
wahrte ihn a u f  und machte vor einigen Jahren L o t h a r  M e y e r  ge- 
legentlich eines pers6ulicheu Zusnmmentreffens Mittheilung von dern 
Vorhandensein des langst rergessenen Schriftsttckes , der dann den 
Schreiber dieser Zeilen mit der Einsichtnahme und Veroffentlichung 
betraute, d a  er aus begreiflichen Griinden das Original nicht selbst 
in Hinden haben wollte. Es stellt nun dieser Entwurf ausscr allen 
Zweifel, dass er wirklich dern System L o t h a r  M e y e r ’ s  von 1869 
zu grunde gelegen hat und liefert damit den urkundlichen Beweis fiir 
die Selbstandigkeit des deutachen Forschers bei seiner Entdeckung 
des periodischen Systemes. 

Kei diesen Arbeiten machten sich die Unsicherheit uud Ungleich- 
masvigkeit , welche viele der damals geltenden Btomgewichtswerthe 
zeigten, rielfach storend bemerkbar und legten den Wunsch uach einer 
zurerlassigen, auf einheitlicher Grundlage durchgefiihrten Neuberecb- 
nung der Atomgewichte der Elemente nahe. L o t h a r  M e y e r  nahm 
die Husserst zeitraubende und mthsame Arbeit noch in Eberswalde in 
Arrgriff, wo ihm die Nahe Berlins die Benutzung der dortigen litte- 
rarischen Hilfsmittel gestattete. Durch die Berufung nach Karlsruhe 
wurde die Arbeit unterbrochen und erst 15 Jahre spiiter unter Mit- 
wirkung des Schreibers dieser Zeilen zu Ende gefiihrt und als selbst- 
standiges Werk veroffentlicht [3]. 

1) Ucber die einschljgige Literatur vgl. ,)Das periodische System der 
Elementec, herausgegeben van K a r l  S e u b e r t :  Ostwald’s  Rlassiker der 
exacten Wissenschaften No. 68, Leipzig 1895; auch K. S e u b e r t ,  Zur Ge- 
schichte des periodischen Systems; Zeitschr. anore!. Chem. 9, 331. 
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Von den das gleiche Thema behandelnden Arbeiten von G. F. 
B e c k e r ,  F. W. C l a r k e ,  S e b e l i e n  und O s t w a l d  unterscheidet sich 
die unsere z. Th. dadurch, dass sie die vorliegenden Restimmungen 
durchweg nach den Originalzahlen auf einheitlicher Grundlage durch- 
rechnet, statt die Werthe nach Ermessen auszusuchen und zu com- 
biniren, und ferner durch die Wahl des Verbaltnisses 0 : H = 15.96 : 1 
bebufs Umrechnug der zuniichst auf Sauerstoff bezogenen Werthe auf 
den Wasserstoff als Einbeit. Die von mancher Seite vorgeschlagene 
Norm 0 = 16 vermochten wir nicht zu adoptiren und haben uns 
iiber d ie  Griinde der Ablehnung mebrfach geaussert [83, 84, 113, 121). 

Wiederholt nahm L o t h a r  M e y e r  auch Veranlassung, in ktrzeren 
Aubatzen chemisclie Tagesfragen zu behandeln, sei e9, weil dieselben 
ein ganz specielles Interesse in einer Richtung boten, sei es, um in 
zusammedfassender, iibersichtlicher Darstellung aiich dem weniger 
Eingeweibten ein deutliches Bild daron zu entwerfen. 

So trat L o t h a r  M e y e r ,  ale die Bestimmungen der specifischen 
Warme des Berylliums durch N i l s o n  und P e t t e r s s o n  fiir die Drei- 
werthigkeit dieses Elementes spracben, entscbieden fiir dessen Zwei- 
werthigkeit ein, [35, 481 unter Hinweis anf die, zuerst von B. B r a u n e r  
betonte, Miiglichkeit einer Veranderlichkeit der specifischen Wiirme 
des Berylliums mit der Temperatur. Die nocbmalige Untersuchung, 
namentlich aber die scbiinen Arbeiten von H u m p i d g e  uber die Dampf- 
dichte von Berylliumverbindungen haben bekanntlich die Frage zu 
Gunsten der Zweiwerthigkeit entschieden. 

Gegeniiber der v a n  ’t H o  ff’schcn Auffassung des osmotiscben 
Druckes als des Molekulardruckes des geltisten Kiirpers vertrat 
Lothar  M e y e r  [I221 die Ansicht, dass es sich bier nicht sowohl 
um den Druck des geliisten KBrpers, als vielmehr den des Liisungs- 
mittels handle, also den Druck desjenigen Stoffes, den die Wand 
durchlasst, und nicht desjenigen, fiir den sie undurchlassig ist. Der 
Unterschied im Verhalten der Bestandtheile ruht also lediglich in der  
Natur der  Membran und nicht in der Fliissigkeit. L o t b a r  M e y e r  
will ewischen dem sosmotischen Drucka und dem sMolekulardrucka 
unterschieden wissen; die van’t  Hoff’sche Theorie erscbeint ibm ale 
seine zu weit gebende und darum unbaltbare Verallgemeinerung ver- 
scbiedener, an sich sehr werthvoller Wahrnehmungen.a Seine Be- 
denken gegen die van’ t  Hoff’sche Tbeorie der Liisungen hat  L o t h a r  
M e y e r  ferner in einer Mittheilung an die Berliner Akademie dar- 
gelegt [ 1 181. 

Zusammenfassendes bieten die Aufsatze iiber *die Grundlagen 
der Thermochemiec [66 ] ,  eine fiir L i e b i g ’ s  Aonalen auf Wunsch 
ihres Herausgebers geschriebene kurze Darlegung der wichtigsten 
Lehren der Thermochemie, und iiber ,die Entwickelung der Affinitiits- 
lehre [92].~ Eine der letzten literarischen Arbeiten L o t h a r  Meper’s  
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war die Herausgabe der bekannten Abhandlungen ron J. W. D o b e -  
r e i n e r  (1829) und Max P e t t e n k o f e r  (1850) iiber die gegenseitigen 
Beziehungen der Aequivalentzahlen der Elemente fiir BOstwald’s  
Klassiker der exacten Wissenschaften.c Die genannten Aufsiitze 
wurden zusammen mit einer von L o t h  a r  M e y  e r  geschriebenen ge- 
schichtlichen Cebersicht iiber die Weiterentwickelung der Lehre von 
den Triaden unter dem gerneinsamen Titel >Die Anfange des natiir- 
lichen Systemes der Elernentea als No. 66 der genannten Sammlung 
ausgegeben [4 b]. Die auf das natiirliche System beziiglichen Abband- 
lungen von L o t h a r  M e y e r  und M e n d e l e j e f f  bilden ein weiteres 
Bandchen der Reihe 1). 

Ein 1867 in einer forstlichen Fachzeitschrift verijffentlichter Auf- 
satz iiber >die Chemie in ihrer Anwendung auf Foretwirthschaftc 
[ 1491 behandelt die agriculturchemischen Probleme und zeigt, in 
welch’ hohem Grade dem Verfasser die Kunst einfacher, verstandlicher 
und dabei doch stet8 wissenschaftlicher Damtellung z u  Gebote stand; 
ebenso ein irn Winter 1885 zu Plochingen vor wiirttembergischeu 
Schulmlnnern gehaltener Vortrag uber die neuere Entwickelung der 
chemischen Atomlehre [150]. 

Aber auch in Fragen von allgerneinerem Interesse iet L o t h a r  
M e y e r  wiederholt i n  Wort  und Schrift a n  die Oeffentlichkeit getreten. 
So namentlich auf dem Gebiete der Unterrichtswesens. Zwei Vor- 
traige, die 1873 im BLiterarischen Vereincc zu Karlsruhe gehalten 
und dann unter dem Titel *die Zukonft der deutschen Hochschulen 
und ihrer Vorbildungsanstaltana [155] verBffentlicht wurden, folgte im 
nachsten Jahre  eine den deutschen Forst- und Landwirthen gewidmete 
Schrift BAkademie oder Universitata [ I  561. 1879 veroffentlichte e r  
einen Aufsatz iiber akademische Lernfreiheit in der Zeitschrift BNord 
und Siida [157]; weitere Publicationen behandelten 1882 die gewerb- 
liche Schulfrage [l58], 1887 Mathematik und Naturwissenschaften in 
der  Einheitsschule [159], 1890 die Reform der  hoheren Schulen [160], 
sowie Wunsche fur den mrtthematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht an Gymnasien [161] und die Vorbildung der Studirenden [162]. 
In  diesen Schriften tritt L o t h a r  M e y e r  fiir eine griindliche geistige 
Vorbildung durch die Schule ein, so dass die Schiiler zur Ergreifuog 
jeglichen Studienzweiges beflihigt werden, ohne die iibliche Spahung 
in eine humanietische und realistische Richtung. Die Oberrealschule 
und ahnliche lateinlose Lehranstalten sind als Vorbereitungsschulen 
fiir Studien auf technischen Hochschulen nicht nur entbehrlich, son- 
dern in mancher Hinsicht geradezu schadlich, und, ebenso wie das 

I) Das natfirliche System der chemischen Elemente. Abhandlungen von 
L o t h a r  Meper  und D. Mendelejeff .  Herausgegeben von K a r l  S e u b e r t ’  
0 s t w  a1 d’s Klassiker der exacten Wissenschaften, No. 6s. Leipzig, R. 
E n g e l m a n n  1895. 
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Realgymnasium als Vorschule fur gelehrte Studien, aufzugeben. Alle 
streng wissenschaftlichen Studien aber gehiiren in den Verband der 
Universitat und nicht auf Akademien und Shnliche Fachschulen. Die 
kunftige Einheitsschule denkt sich L o t h a r  M e y e r  weit mehr dem 
jetzigen Gymnasium Phnlich als der  Realschule I. Ordnung oder 
dem Realgymnasium, und zwar nicht nur, weil das  Griechische als 
wesentlicher Unterrichtsgegenstand beibehalten, sondern gaoz beson- 
ders  auch, weil Uebergriffe in das Gebiet der Hochschule vermieden 
werden sollen. Fiir jedes akademische Studium ist das Reifezeugniss 
einer solchen Schule zu fordern. 

* * * 
Mit Befriedigung konnte L o t h a r  M e y e r  auf sein wissenschaft- 

liches Lebenswerk zuriickblicken; is t  doch die Saat, die er mit aus- 
streuen half, aufgegangen und tragt reichlich Bliithen und Friichte. 
Dass dabei auch Flughafer und manch’ unreifes Korn mit unterlauft, 
ist natiirlich und thut dem Werthe der Haupternte keinen Eintrag. 
Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik is t  es, das  Gewonnene auf 
seinen Werth zu priifen und so die Spreu vom Weizen zu sondern. 
Und hierzu war  L o t h a r  M e y e r  wie kaam ein zweiter befahigt und 
berufen. Mit einem regen Interesse und Verstandniss f i r  das Neue 
verband er den niichternen Blick, den die Erfahrung verleiht; wer, 
wie er, so manche Lehre, die ihre Zeit beherrschte, hat stiirzen und 
verschwinden sehen, wird kritischer und vorsichtiger gegen das neu 
Auftauchende; 

BDas Alter wHgt und misst es, 
*Die Jugend sagt: so ist es,c 

lautet ein bekannter Spruch. 
Wie so manches Ma1 werden wir in der Folge uns das  ruhige 

sachlichc Urtheil des Verfaseers der ,Modernen Theorienc herbei- 
wiinschen. 

10 der Geschichte der  Chemie aber wird L o t h a r  M e y e r  un- 
vergessen und lebendig bleiben ale der erfolgreiche Vorkkmpfer einer 
neuen Epocbe in der Entwickelungsgeschichte unserer Wissenschaft 
und als der geniale Mitbegriioder eines einheitlichen , natiirlichen 
Systems der Elemente, das  rielleicht noch dereinst der Schliissel zur 
Erkenntniss der  Einheit des Stoffes eein wird; i m  Herzen seiner 
Freunde und Schiiler aber wird gleichzeitig sein Andeoken fortleben 
ale das eines guten, edlen Menschen. 

H a n n o v e r ,  Weihnachten 1895. 
Karl Seubmt. 
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Verzeichniss der Veroffentlichungen von L o t h a r  M e y e r .  
I. Einzelwerke. 

1. Die  modernen  Theor ien  d e r  Chemie u n d  i h r e  B e d e u t u n g  
fiir d i e  chemische S t a t i k .  Breslau. Maruschke & Berendt. 5 huf- 
lagen: 1864, 1872, 1876, 1883 und 1854. (In’s Englische und Franzosische 
iiberaetzt.) 

2. Grundzi ige  d e r  theore t i schen  Chemie. Leipzig, Breitkopf & 
Hirtel, 1890. 3. Aufl. 1S93. (In’s Englische uud Russische iibersetzt.) 

3. L. M. und Kar l  Seuber t :  Die  Atomgewichte  d e r  E l e m e n t e  
aus den Originalzahlen neu berechnet. Leipzig, Breitkopf & Hgrtel, 18% 

4 a.  A b r i s s  e ines  L e h r g a n g e s  der  theore t i schen  Chemie,  vor- 
getragen von Prof. S. Cannizzaro.  Hcrausgegeben von L o t h a r  Ueyer .  
Ost  w a ld’s  Klassiker der exacten Wissenschaften. No. 30. Leipzig, Wilhelm 
Engelmann, 1891. 

4 b .  Die  A n f i n g e  des  nat i i r l ichen Sps temes  d e r  chemischen 
Elemente.  Abhandlungen von J. W. D o b e r e i n e r  und Ma\: P e t t e n k o f e r ,  
nebst einer geschichtlichen Uebersicht der Weiterentwickelung der Lehre von 
den Triaden der Elemente. Herausgegeben von L o t h a r  Meyer. Ostwalcl’s 
Klassiker der exacten Wissenschaften No. 66. Leipzig, Wilhelm Engel- 
mann, 1895. 

11. dbhandlnngen cheniischen InLltes nnd Dissertationen seiner Scbiiler. 
1857. .i. Ueber die Gase des Blutes. 1naug.-Diss. Wiirzburg 1857. 

Henle und Pfeuffer’s Zeitschr. f. rat. Med. [N. F.] VIII, 356; irn Auszug: 
Poggend. Ann. CII, 299. 

1858. 6. De sanguine oxydo carbonic0 infecto. Dlss. inaug. Vratisl. 
1858. Ueber die Einwirkung cles Kohlenoxydgases auf Blut. Henle und 
Pfeuffer’s Zeitschr. f. rat. Med. [N. F.] I X ,  . . .; Schmidt’s Jahrb. f. d. ges. 
Med. CI, 25. 

7. Wirkung des Drucks auf die Verwandtschaft. Pogg. Ann. CIV, 1S9; 
Lieb. Bnn. CX, 312. 

1862. 8. L. M. und Rud. H e i d e n h a i n :  Ueber die Absorption der 
Kohlensiiure darch LBsungen des ncutralen Natronphosphates. Studien des 
physiol. Inst. zu Brcslau, Heft 3, Leipzig 1863: im Auszug: Lieb. Ann. 
Suppl. 11, 157. 

1863. 9. Krystallforrn des Desoxalssureathykithers. Pogg. Ann. CXX, 605. 
10. Bequeme Vorrichtung zur Reinigung des Quecksilbers. Zeitschr. 

11. Gasometrische Bestimmung der Kohlensaure in Mineralwassern. 

1864. 12. Ueber die H o f f m a n n ’ d e  Reaction anf Tyrosin. Lieb. 

13. Chemische Untersuchung der Thermen zu Landeck in der Grafschaft 

1865. 14. Ueber die Umkehrung der Natriumlinie. Zeitschr. f. Chem. 

15. Ueber die Beziehnngen der specifischen Warme zum stom- und 

anal. Chem. 11, 211. 

Zeitschr. anal. Chem. 11, 237. 

Ann. CXXXII, 156; Zeitschr. anal. Chem. 111, 199. 

Glatz. 

1865, 464; Phil. Mag. XXX, 390. 

Molekulargewicht. Zeitschr. f. Chem. 1865, 250. 

Journ. prakt. Chem. XCI, 1 .  
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1866. 16. Ueber einige Zersetzungen des Chloriithyls. Lieb. Ann. 
CLIX, 483. 

1867. 17. Ueber die Molekularvolumina chemischer Verbindungen. Lieb. 
Ann. Suppl. V, 129. 

1870. 15. Die Natur der chemischeu Elemente a h  Function ihrer Atom- 
gewichte. Lieb. Ann. Suppl. VII, 354. 

1871. 19. Ueber die Hypothese Avogadro's. Diese Berichte IV, 25. 
Isomorphie von Natronsalpeter und Kalkspoth. 

1872. 20. Apparat zur Regulirung des Luftdruckes hei Destillationen. 
Diese Berichte V, SO4 Ref. 

1873. 21. Beschreibung eines Druckregulators. Lieb. Ann. CLXV, 303. 
22. Ueber das Atomgewicht des Molybdiins. Lieb. Ann. CLXIX, 360. 
33. Zur Systematik der anorganischen Chemie. Diese Berichte VI, 101. 
1875. 24. Vorlesungsversnch iiber Verdampfuog ohne Schmelzung. Diese 

25. - OSC. Brenken:  Ueber Chlorjod. Diese Berichte VIII, 457. 
26. - Pet .  Melikoff: Ueber die Dichte des aus Dreifachchlorjod ent- 

1876. 27. Wasserstoffentwickelung durch Zink und Kupfersulfat. Diese 

1877. 28. Ueber Dreifachchlorjod. Diese Berichte X, 645. 
29. - W. Bornemann:  Ueber Chlorjod, Bromjod, Chlorbrom und 

deren Verbalten gegen Wasser. Inaug. - Diss. Tiibingen 1577 ; Lieb. Ann. 
CLXXXIX, 153. 

Diese Berichte IV, 53. 

Berichte VIII, 1627. 

stehenden Dampfes. Diese Berichte VIII, 490. 

Berichte IX, 512. 

30. Ueber unvollsthdige Verbrennung. Diese Berichte X, 21 17. 
31. - E m i l  Elsiisser: Ueber eine Elektrolyse mit Wasserstoffent- 

wickelung an beiden Polen. 
32. - O t t o  Schnmann:  Ueber die Affinitit des Schwefels und des 

Sauerstoffs zu den Metallen. 1naug.- Diss. Tiibingen 1S77. 
1878. 33. - J o h n  H. Long:  Ueber die Einwirkung von Wasserdampf 

anf glhhende Holzkohlen. 
34. Ueber Transpiration von Diimpfen. Diese Bericbte XI, 206. Wied. 

Ann. (1579) VII, 497. 
35. Ueber daa Atomgewicht des Berylliums. Diese Berichte XI, 576. 
36. - Ludwig  Schre iner :  Ueber die Siedepunkte der Ester und 

Aether-Ester der Oxysiiaren. 1naug.-Diss. Tiibingen 1575; Lieb. Ann. 

37. - Georg Pr i i to r ius :  Ueber die Salze der Chlorchromsiiure. 

38. - H a n s  Se t tegas t :  Beitriige zur quantitativen Spectralanalyse. 

39. - W i 1 h. P ii t t b a c h : Ueber Molybdiinacichloride. Inaug. - Diss. 

40. - Fr iedr .  Clansnizer :  Ueber einige Schwefeloxychloride. 1naug.- 

1879. 41. Reinignng des Quecksilbers. Diese Berichte XII, 437. 
42. - Jnl .  Schuncke:  Ueber die LBslicbkeit des Aethyloxydes in 

Wapser nnd wgssriger Salzsiiure. Inaug. - Diss. Thbingen 19i9: Zeitschr. 
physik. Chem. XIV, 331. 

Diese Berichte X, 1. 

Lieb. Ann. CXCII. 255. 

CXCVII, 1. 

1naag.-Diss. Tiibingen 1575; Lieb. Ann. CCI, 1. 

hang.-Diss. 

Tiibingen 1578; Lieb. Ann. CCI, 123. 

Diss. Tiibingen 1575; Diese Berichte XI, 2007, 2009, 2011, 2012. 

Tibingen 1878; Wiedem. Ann. "2) VII, 24'2. 
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43. - J a m e s  Mor r i s :  Ueber den Einfluss der Masse auf chemische 

44. - J. 8. L o n g :  On the Diffusion of Liquids. 1naug.-Diss. Tiibingen 

45. - E m i l  Els i isser :  Ueber galvanische Leitung von Metalllegirungen. 

1880. 46. Zur Geschichte der periodischen Atomistik. Diese Berichte 

47. Zu V i c t o r  Meyer’s Dampfdichtebestimmung. Diese Ber. XIII, 991. 
48. Ucber das htomgewicht des Bergliiums. Diese Berichte XIII, 1780. 
49. Verdampfung ohne Schmelzung. Diese Berichte XIII, 1831. 
50. - P a u l  Schoop:  Die Aenderung der Dampfdichten bei variablem 

Druck und variabler Temperatur. Inaug. - Diss. Tiibingen 1880; Wiedem. 
Ann. XII, 550. 

Umsetzungen. 1naug.-Diss. Tiibingen 1879 ; Lieb. Ann. CCXIIT, 253. 

1Si9; Wiedem. Ann. IX, 613. 

Wiedem. Ann. VIII, 455. 

XIII, 220, 259, 2043. 

1881. 51. Verdampfung ohne Schmelzung. Diese Berichte XIV, 715. 
52. L. M. und O t t o  S c h u m a n n :  Ueber Transpiration r o n  Diimpfen. 

Diesc Bericbte XIV, 593. 
53. - O t t o  S c h u m a n n :  Ueber Transpiration von Dgmpfen. Wiedem. 

Ann. XII, 40. 
54. - E m i l  E l sgsse r :  Ueber die specifischen Volumina der Ester der 

Fettreihe. 1naug.-Diss. Tiibingen IPS1 : Lieb. Ann. CCXVIII, 302. 
55. - K o n r .  Bo t sch :  UnvollstBndige Verbrcnnung von Gasen. 1naog.- 

Diss. Tiibingen 1SS1; Licb. Ann. CCX, 207. 
56. - Alb. H Blzer: Ueber einige Phenokitber. 1oaug.-Diss. Tiibingen 

1ss1. 
57. - Eug.  S a p p e r :  Ueber die Einmirkung der Halogenwasserstoffe auf 

zusammengesetzte Aether. 1naug.-Diss. Tiibingen 1851 ; Lieb. Ann. CCXI, 175. 
5s. - Theod.  L e h r f e l d :  Ueber die Einwirltung voii Ammoniak auf 

Bibrombernsteins&ure und auf Bibrombernsteinsaureatbylester. 1naug.-Diss. 
Tubingen 1881, Diese Berichte XlV, 1816. 

1882. 59. Ueber die Bildung und Zersetzung des Acetanilids. Diese 
Berichte XV, 1977. 

60. - L. G o r d o n  P a u l :  On the Identity of Certain Mixed Ethers of 
Oxalic Acid. 1naug.-Diss. Tiibingen 18SP. 

GI. - V i c t o r  S t e u d e l :  Ueber Transpiration von Dampfen. 1naug.- 
Diss. Tiibingen 1882; Wiedem. Ann. XVI, 36Y; s. a. L o t h a r  Meyer ,  da- 
selbst S. 394. 

62. - E r n s t  Noack:  Ucber die Phenylester der phosphorigen Siiure. 
1naug.-Diss. Tiibingen 1582; Lieb. Ann. CCXVIII, S5 

63. - G e o r g  K u m p f :  Ueber Nitrophenpl-Benzpl- und Nitrophenpl- 
Nitrobenzyliither und die Nitrirungsproducte des Benzylchlorids. 1naug.-Diss. 
Tubingen 1852; Lieb. Ann. CCXXIV, 96. 

64. - Rich. B r i x :  Uebcr den Austausch von Chlor, Brom und Jod 
zwischen organischen und anorganischen Verhindungen. 1naog.-Diss. Tiibingen 
1SS2: Lieb. Ann. CCXXV. 14ti. 

1883. ti5. Ueber Luftbider. Diese Berichte XVI, 1087. 
66. Die Grundlagen der Thermochemie. Lieb. Ann. CCXVIII, 1. 
67. - P a u l  S p i n d l e r :  Der Nitrirungsprocess der Benzolderivate. 

1naug.- Diss. Tiibingen 15S3; Diese Berichte XVI, 1252. 
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65. - P a u l  Fr i sche :  Ueber nitrirte p-Kresyl-Benzyl-Aether. 1naug.- 
Diss. Tiibingen 1853; Lieh. Ann. CCXXIV, 137. 

69. - Mart in  Rapp:  Ueber die Phenyl- und Kresylester der Phos- 
phorsiure und ihre Nitrirung. hang.-Diss. Tiibingen 1883; Lieb. Ann. 
CCXXIV, 156. 

70. - Benj. KBhnlein: Eine bequeme Darstellung der Paraffine. Mit- 
getheilt von L. M. Diese Berichte XVI, 560. 

71. - Benj. KBhnlein: Ueber den Austausch von Chlor, Brom nnd 
Jod zwiechen anorganischen und organischen Halogenverbindungen. hang.- 
Diss. Tiibingen 1853; Lieb. Ann. CCXXV, 171. 

1884. 72. Ueber einen empfindlichen Thermoregulator. Diese Berichte 
XVII, 478. 

73. Uebcr Aetherester der Glycolsiure. Diese Berichte XVII, 669. 
74. Ueber die Berechnung der Gasanalysen. Lieb. Ann. CCXXVI, 115. 

On the Calculation of Gasanalysis. 
75. L. M. und K a r l  Senber t :  Ueber Gasanalyse bei stark vermin- 

dertem Druck. Lieb. Ann. CCXXVJ, 87. Gasanalysis under greatly Dimini- 
shed Pressure. Journ. Chem. SOC. XLV, 581. 

76. - Alfr. G. Page:  Ueber anorganische Chloride als Chloriiber- 
triiger. Inaug. - Diss. Ttibingen 1884 ; Lieb. Ann. CCXXV, 196. 

77. - Ad. Scheufelen:  Ueber Eisenverbindungen als BromiibertrQer. 
hang.-Diss. Tiibingen 1584; Lieb. Ann. CCXXV, 196; CCXXXI, 152. 

75. - Aug. FBlsing:  Ueber einige Aetherester der Glycolssure und 
Salicylsiure. 1naug.-Diss. Freibnrg i. B. 1854. Auszug mitgetheilt von L. M., 
Diese Berichte XVII, 4S4 und 486; rergl. auch den Nachtrag a. a. 0. S. 669. 

79. - Herm. Bauer :  Ueber die Siedepunktsanomalien der chlorirten 
Acetonitrile und einige ihrer AbkBmmlinge. 1naug.-Diss. Tiibingen 1884; 
Lieb. Ann. CCXXIX, 163. 

80. - G. Schlegel :  Ueber die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, 
ihren Oxyden und Chloriden mit Chlor und Sauerstoff. Lieb. Am. CCXXVI, 133. 

1885. 81. Ueber Chlor- und Bromiibertriger. Diese Berichte XVIII, 2017. 
82. Eisenchlorid als Jodiibertriger. Lieb. Ann. CCXXXI, 195. 
53. L. M. nnd K a r l  Seuber t :  Ueber die Einheit der Atomgewichte. 

Diese Berichte XVIlI, 1089. On the Unit adopted for Atomic Weights. Journ. 
Chem. SOC. XLVII, 426. 

84. L. M. und K a r l  Seuber t :  Das Atomgewicht des Silbers und 
.Pront’s Hypothese. Diese Berichte XVIII, 1098. The Atomic Weight of 
Silver and Prout ’s  Hypothesis. Journ. Chem. SOC. XLVII, 434. 

85. - J o h .  L i n d n e r :  Ueber Bromnitrophenole, Bromnitrophenetole nnd 
deren Amidoderivate. 1naug.-Diss. Tiibiugen 1885. Dieae Berichte XVIII, 6 11. 

S6. - Heinr .  Spindler :  Ueber den Austausch von Chlor, Brom nnd 
Jod zwischen organischen und anorgauischen Halogenverbindungen. h u g . -  
Diss. Tiibingen 1885. Liebig’s Ann. CCXXXI, 257. 

57. - C o n r a d  Kerez:  Ueber die Einwirkung von Halogenverbindungen 
des Aluminiums auf halogensubstituirte Kohlenwasserstoffe. Inaug. - Diss. 
Tiibingen 1P85. Lieb. Ann. CCXXXI, 284. 

85. - Ad. RBmer: Untersuchungen iiber den Einflnss der Masse auf 
die Chlorirunp brennbarer Gase. Inaug- Diss. Tiibingen 1 S84. Lieb. Ann. 

Jouro. Chem. SOC. XLV, 601. 

~ C C ~ X l l I ,  172. 
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1886 S9. - Ueber die Verbrennung von Kohlenoxyd. Diese Berichte. 

90. - J u l .  G i e r s b a c h :  Ueber die Nitrirung des Benzols. 1naug.-Diss. 

91. - E m i l  M e y e r :  Ueber die Affinitat der Vitriolmetalle zuin Waeser. 

1887. 32. - Die bisherige Entwickelung der Affinit&tslehre. Zeikchr. 

93. Ueber die Einwirkung von Ctdorkohlenstoff auf Oxyde. Diese Be- 

!M. Apparat zur fractionirten Destillation unter vermindertem Drucke. 

95. Ueber Sauerstoffuhertriiger. Diese Berichte XX, 3045. 
96. Ueber die Darstellong von Jodwasserstoff. Diese Berichte XX, 3 3 1 .  
97. Ueber die Constitution des Benzols. Lieb. Ann. CCXLVII. 
98. - Arth.  Kessler.  Die Nitrirung des Benzols in ihrer Bbhangig- 

keit von der Masse der wirkenden Stoffe. GekrBnte Preisarbeit und 1naug.- 
Diss. Tiibingen 18%. 

99. - J u 1. Ei s o n  1 o h  r. Ueber Nitro- und Broinnitroderirate des 
Phenols. hug.-Diss.  Tiibingen 1S57. 

100. - F r i e d r .  Neuheck .  Ueber Molekularvolumina aromatischer 
Verbindungen. 1naug.-Diss. Tiibingen 1S87. Zeitschr. physik. Chem. I, 649. 

101. - Rich. P ink .  Ueber die Affinitkt der Vitriolmetalle zur  Schwefel- 
siiure. 1naug.-Diss. Freiburg i. B. 1SSfi. Diese Berichte XX, 2106. 

102. - Fr. Binnecke r .  Ueber verschiedene Metallsalze als Sauerstoff- 
iibertriiger an schwef lige SBure. 1naug.-Diss. Tubingen 1857. 

1888. 103. Ueber die N i t r i r u n g  des Benzols. Zeitschr. physik. Chem. 
11, 676. 

104. - Osc. B u r c h a r d .  Ueber die Oxydation des Jodwasserstoffes 
durch die Sauerstoffsiiuren der Salzbilder. 1naug.-Diss. Tubingen 1888. 
Zeitschr. physik. Chem. 11, 79F. 

105. - E r n s t  Schi i rmann.  Uebor die Verwandtschaft der Schwer- 
metalle zum Schwefel. Inaug. - Dissert. Tubingen 19SS. Lieb. Ann. 
CCXLIX, 326. 

106. - Ad. Mente.  Ueber einige anorganische Amide. 1naug.-Diss.. 
Tiibingen 1855. Liab Ann. CCXLVII, 232. 

107. - Alb. Bonz. Ueber die Bildung von Amid aus Ester und hm- 
moniak und die Umkehrung dieser Reaction. 1naug.-Diss. Tiibingen 1 YSS. 
Zeitschr. physik. Chem. 11, S65. 

XIX, 1099. 

Tiibingen 1SSC;. 

1naug.- Diss. Tiibingen 1856. 

phgsik. Chem. I, 134. 

richte XX, 681. 

Diese Berichte XX, 1353. 

1889. 105. Ueber Nitrirung. Diese Berichte XXII, 15. 
109. Ueber Salpetersaureanhydrid. Diese Berichte XXII, 23. 
110. Ueber die Umsetzuog von Skureamidon mit Alkoholen. Diese 

1 1  I .  Nachtriigliches iiber Luftbader. Diese Berichte XXII, 579. 
112. Ueber Gasheizung. Diese Berichte XXII, SSY. 
113. L. M. nnd K a r l  S e u b e r t .  Die Einheit cler Atomgewichte. Diese 

Berichte XXII. S72 und I161 : 1392. 
114. - P h i l .  Liihr. Ueber die Einwirkung Ton Alkjljodiden auf Cad- 

mium und Magnesium. Inaog.-Diss. Tubingen 18S9. Lieb. Ann. CCLXI, 45. 

Berichte XXII, 34. 
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115. - Sigm. F e i t l e r .  Ueber die Molekularvolumina einiger Substi- 
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