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Die Geeehichtr eines Gelebrten ist  die 
Qesehicbte desrea, wan er gelehrt hat. 

A. W. Hofnirnn.  

Vexit5 in der schwedischen Provinz Smolaiid war in der ersten 
Fliilfte dieses Jahrhunderts und ist noch heute ein kleines Stiidtchen, 
dessenlhauptsiichliche Bedentong in dem dortigen Gymnasium liegt. 
111 dieser Stadt wurde B l o m s t r a n d  am 20. October 1826 geboren. 
Er gehijrte der gelehrten Welt gewissermaassen von Geburt an, insofern 
als sein Vater Lehrer am Gymnaeium war. Das hauptsffchlichste 
Studium in dieser Schule bildeten zo jener Zeit, wie fast noch heute, 
die alteii Sprachen. Wesentlich im selben Geiste wie in der Schule 
wurden seine Studien an der Universitiit Lund in Schonen getrieben. 
Nach sechsjiihrigem Univeraitstsstudium wurde er 1850 mit ausser- 
ordentlich guten Zeugnissen gradnirt. 

Bis dahin war somit nichts zur Erscheinung gekommen, woraus 
sirh vorauesagen liees, daas er Chemiker oder Naturforscher fiber- 
hnupt werdeii wiirde. Doch wareu ihm die Naturwissenschaften 
nicht ganz anbekannt geblieben. Jeder, welcher dam& graduirt sein 
wollte, musste ausser seinen Haoptfiichern eineArt S t u d i u m  g e n e r a l e  
durchmachen, d. h. er mns& in aiimmtlichen iibrigen Fiichern der philo- 
sophischen Facultfit wenigstens das Zeugoiss sadrnittiturc: haben. 
Selbstverstlindlich waren die Forderungen dementsprechend. 

Die Universitfit hatte damals tiichtige Vertreter in deli Natur- 
wieeensohaften, wie S ven N i l  s o n  in Zoologie, Geologie nad Archiio- 
logie, J a c o b  A g a r d h  in Botanik, N. J. B e r l i n  in Chemie und 
H i l l  in Mathematik. Man gewinnt einen Einblick in die dortigen 
Verhaltnisse durch Wti hler’s bekannte, iiberans anmuthige *Jugend- 
erinnernngen eines Chemikersa , deren Gegenstand eben sein Aufent- 
halt in Schweden war. W o h l e r  hat bier ein Culturbild der ge- 
lehrten Welt in Schweden zu dieser Zeit geliefert, das allein steht. 
Daiukbarkeit, Liebe, Treue und Wahrheit liabeii dieeen Erinnerungen 
eine Frische gegeben, welche niemals verwelken kann. 



Die Naturforscher seiuer Universitiit blieben unserem lieben 
Studiosus also in wissenschaftlicher Beziehung zunhhst wenigsteiis 
I I I W  entfenitere Bekanntschaften. Wiihrend seiner Studienzeit aber 
starb B e r z e l i u s  1848, uiid bald darauf stiftete sein alter Freund, 
der Hergrath A s c a n ,  an der Akademie der Wissenschaften zu 
Stockholm ein Stipendiuin Berzeliauum, 2u dessen ersten Inhaber 
.er selbst eeiuen Landsuiann Dr. B l o m s t r a n d  eruannte. Somit 
iiiig B loms t rand  nuu an Cbemie ZII studiren, und zwar mit derri 
Brfolge, dass er vier Jahre iiach&er (1854) rnit einer Abh~iidlung 
iiber die Brom- uiid dod-Verbindungen des Zinns’) als Privatdoceiit sich 
babilitiren konnte. Docli war die Aussicht auf akademische BeForderung 
.veiiig giinstig; B e r l i n  war noch jung und der Adjunct v. Borck 
vhenso. Er Gbernahm diiher eiri Lehramt an der eben eingericliteten 
trcliiiiechen Schule in Malmii. 1855 starb aber plbtzlicb v. Borck,  
uiid eiue in verhiiltnissaiiissig kurzer Zeit ausgearbeitete Abhandlung 
iiber die Chlorverbindungen des MoIybdfins2) machte B loms t rand  
1,356 zu dessen Nachfolger. 

Es ist schoii beiliiutig erwiihiit, dass Berl in ,  selbst ein Schiiler 
voii B e r z e l i u s ,  sein IAhrer iii Chemie war. Be r l in  als reiner 
Chvmiker hat zwar nicht viele, aber gnte uiid zuverllssige Arbeiten 
geliefert. Lch miichte bier nur erwiihneri, dtiss die erste gute Zahl 
fur das Atomgewicht des Chroma von ihm herruhrt. Er hat fir seine 
Zrit sehr gute Lehrbiicher in Cbemie und eine wahrhaft genial ge- 
schriebene Naturlehre fur die Volksschule verfasst, welche eine 
massenhafte Anzahl von Auflagen erlebte und auch in fremde 
Sprachen ilbereetzt wurde. In  Schweden hatte, wie mau sich 
leicht denken kann, die alte Berzelius’sche Auffassung bis zu 
I ~ l o m s t r s n d ’ s  Zeiteii sich wesentlich unveriindert erhalten. Die 
Auffassungen des fiinften Jnlirrehnts waren zu sehr dimrgirend und 
iiribestimmt, um sich gut der Lehrbuchliteratur anpassen zu lassen. 
I m  Jahre 1870 redigirte B loms t rands )  eine neue A d a g e  von 
He rl in’s Lehrbucli der anorganischen Cbemie. Selbstverstgndlich 
wurde das game Material dabei im Lichte seiuer eigenen Auffassung 
gehalten. 

Nun batte bekanntlicb Re  r z e l  i u s eiue Methode ausgearbeitet, 
um wasserfreie Chloride zu erhalten, welche darin bestaud, entweder 
die Metalle oder deren Sultide oder aiich die Oxyde im Gemiscli mit 
Zuckeikohle mit Chlor in Glasrbhreri zu erhitzen und die verschiede- 
lien Chloride nachher dnrch Gliblimntion von einander zu trennen. 

Dieses Ruch hat in Schweden eine grosse Rolle gespielt. 

.. . . . ~  

1) Verh. der Stockholmer Akademic 1854. 
3 Jonrn. f. prakt. Chorn. 1857, Bd. 7 I ,  419. 
3, N. J. Berl in:  Elementar-IRrobok i oorganick kemi. Lund 1870. Dritte 

.Aullege, redigirt von C. W.  lom met rand. 



Die Methode, in deren Handhabung Berze l ius  Meister war, fiihrte 
Ber l in  nach Lund und veranlasste zunsicbst Y. B o r c h ,  sich mitden 
Haloidverbindungen des Wolfiams zu beschiiftigen. B I oms t r a n d  (loc. 
cit.) benutzte dann die Merhode zur niiheren Untersuchung der Haloid- 
verbindungen des Molybdhs. Wiewohl dieee Untersuchung sich spiiter 
a18 nicht ganz einwandfiei zeigen aollte, ist er doch hier auf eine 
sehr interessante Thatsache geetossen. Bei Untersuchung des echon 
VOD s v an  b e r g und S t r u v e angedeuteten Molybdhbichlorids und 
besonders des van ihm dargestellten, leichter zugiinglichen Bibromide') 
zeigte es sich, dass nnr ein Drittel des Haloids leicht ausgetsuscht 
werden konnte. Man hatte offenbar ein Radical Mo~Clr ,  von ihm 
Chloromolybdln genannt , vor sich. Diese Verbindungen sind noch 
jetzt fast alleinstehend. 

B l o m s t r a n d  ftihrte auch v. Borck's uachgelaseene Arbeit iiber 
die Chlorverbindungen des Wolframs weiter. Die bie dahh bekannt 
gewordenen Chloride empfingen die dehitiven Formeln W Clb, 
W o c I ,  und WOsClo; er konnte das Pentachlorid hirrz&ugen*). Dae 
Tehchlorid und Dichlorid wurden apliter von Roscoe entdeckt. 

Die bieher erwiihnten Arbeiten nnd eine dazugehiirige iiber die 
Bromverbindungen des Molybdiinsg) trugen ihm 1862 den Professor- 
stuhl ein, als Ber l in  in die medicinkhe Facultgt fberging. Zndem 
hatte er Gelegenheit gehabt, ale Polarforacher aufiutreten. Im Jahre 
1837 batte der Zoologe Sven Lov6n eine Forscbunpreise nach 
Spitzbergen gemacht. Eine zweite von 0. T o r e l l  folgte 1859. Diese 
Expeditionen sind insofern von Bedeutung, als sie die ersten von 
diesen skandinavischen Polarfahrten waren, deren Hiihepunkt die 
riihmlichst bekannten Reisen von Nordenski t i ld  1878-79 und 
N a n s e n  1893-96 bilden. Eine Forechungereise nach Spitzbergen in 
grossem Maassstabe - nicht weniger als sieben Naturforscher be- 
theiligten sich daran - wurde 1861 in's Werk gesetzt; dank seiner 
Freundschaft mit T o r e l l  nahm Blomst rand  an dieser Fahrt als 
Mineraloge theil'). 

Wir h d e n  somit Blomst rand  in seinem 36. Lebensjahre als 
Professor nnd Polarforscher und dazu von der Jugend geliebf. Ja, 
man diirfte eagen, dass er in Vielem Sin Sonntagskind war. Er hatte 
zwar echon i n  seinem vierten Jabre seinen Vater verloren; aber zum 
Ersatz hatte er eine Mutter, die im Stande war auch die Pflichten 

1) Journ. fiir prakt. Chem. 1859, Bd. 77, S. 88. 
9) Jonm. fiir pralrt. Chem. 1860, Bd. 88, S. 408 und 1863, Bd.89, 6.230. 
3) Jonm. fiir p d t .  Chem. 1860, Bd. 88, S. 433. 
*) Geognoatiache Beobachtungen withrend einer Reise naoh Spitzbergen 

im Jahre 1861 in Verb. der Stmkholmer Akademie 1862. Geol. Fbr. F6rh. 
6, 123. 
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cines Vaters zu erfiillen. Obne Vermiigen verstand sie doch ihren 
finf Kindern eine gute Erziehung zu geben. Von seiner Mutter batte 
er das gute H e n ,  die ernsthafte Lebensauffassung und die Arbeits- 
liebe geerbt, aber er scbuldete ihr  auch die gute Gesundheit. Er 
war iiber 60 Jahre alt, ehe er aus eigener Erfahrung etwas ron 
Krankheit wusste. 

Seine Mutter hiess S e v e r i n a  R o d h e  und wohnte bei ihm 
wPhrend ihrer letzten zwaneig Lebensjahre. Sie starb 188i im 
Alter ron 91 Jehren. Ich pflagte gem der alten Dame mehe 
Aufwartung :in ihrem Geburtstage zu machen. Sie sass de  
iminer im Sopha, mit einer lieu gepliitteten weissen Miitze ruf 
dem Kapf und niit dem sanftesten und gemiithlicheten Gesicht. 
Das letzte Ma1 s e e  sie am Ende unserer Unterredung zu mir: 
d?. mein junger Preund. r s  ist so im Leben: wenn nian 5111- 

fiiogt alt zu werden, ist es beinehe eine Schande; aber wenn 
man einmal recht alt wird, so iet r s  eine Ehre.a Ja ,  in Wahrheit, 
es war ein ehrenvolles Alter. Man konnte deutlich, sehen, dass der 
schiine, ruhigr Abrnd ein Vorbote eines noch schiineren, besseren 
Tageo war. 

Doch kehren wir nun wieder xnriick zu Blomstrand’s  wiseen- 
schaftlicben Arbeitrn ! 

Im Jahre 1860 hatte Nordensk i i i l d  Euxenit untersucllt. Seine 
Angaben iiber die Euxenitsiiure gaben dez Miiglichkeit Raum, dass man 
hier eine selbststiindige Sgiure, verschieden von den beknnnten Tantal- 
aiiuren, hatte. Die Untersucbung und das Material wurden Blom- 
s t r a n d  iiberlassen. Hier hnben wir den erstenAnfangzuBlomstrand’s 
wirderholter Beschiiftigung mit den Tantalmstallen. Besooders hat 
er Mineralien, welche durch einan Gehalt an Tantalsaurrn gekenn- 
zeichnet waren, annalysirtl). Dies wurde sogar seine Specialitiit. Die 
Entdeckung der Tancalmetalle stammt bekanntlich aus den) Anfange 
dieses Jahrhiinderrte und wurde gleichzeitig von H a t c  he t t  und 
E k e b e r g  gemacht. Es sollte sich zeigen, dass man init dem Namen 
Tantal den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. B e r z e l i u s ,  
W o h l e r  und namentlich H. R o s e  beschaftigten &h eiogehend mit 
dem Elemente. Nicht nur Tantali Tochter Niobe, sondern auch sein 
Sohn Pelop$ wurden unter Anderen aus der Erde gegraben. Rose 
hntte zuletzt folgende Siiuren: TantalsPure (TaOo) , Niobsiiore 
(NbO2) und Unterniobsiiure (Nb2 Oa), nebst den entrprechenden 
Chloriden. Dae wnisee Unterniobsiiurechlorid (Nb CIS) wurde zuerst 
von W i i h l e r  dargestellt. und er hatte es sogar als ein Acicblorid 

1) In Brtigger’s grosser Arbeit : Die Mineralien der Syenitpegmatitghge 
der sfidnorwegischen Augit- und Nephelin-syenite hat er Xenotirn, Polymignyt 
iind Anneriidit analyirt. - Titanate aus Smiland. Diese Beriehte 12, 7%1. 



a n g e d e n .  Es entging nun B l o m s t r a n d  bei seiner 1863') mitge- 
theilten Untersuchuog nirht, dass das weisse Chlorid in der That alle 
Eigenschaften eines Oxychlorides hatte, was er aucb direct durch 
starkes Erhitzen der Verbindung im indifferenten Gasstrom zeigen 
komte, da es in gelbes Chlorid und Niobsiiure cerfiel. Damit 
wurde dae Atomgewicht des Niobs van 122 (Rose's Zahl) ruf 106 
.(im Jahre 1865y) sogar bis etwa 98) reducirt. Dns Atomgewicht 
von Tantrl giebt B l o m s t r a n d  zu 174.8 an. Zu dieser Zeit wurden 
die Tantalsiiuren auf Grund ihrer Aehnlichlreit mit Titanstinre ganz 
allgemein als zweiatomige angeseben. Das weisse Chlorid e m p b g  
dadurch die Formel Nb, OJ Cllo. Andererseits hatte M ari gn H c im 
Jahre 1865 eine ganz andere Erkliirung far das weisse Chlorid ge- 
geben. Das Unterniob war ein Oxyniob, das, ebeneo wie Rose an- 
riahm, mit drei Chloratomen verbuiiden war. In den Fluorverbindungen 
fand M a r i g n  ac bekanntlich zugleich eine Methode, nm diese Siiuren 
zu trennm. Obwohl nun diese Auffassung des Nioboxychlorides 
(NbOCl3) sngar beseer mit B loms t rand ' s  eigenen Analysen stimmte, 
wollte er nicht sngleich sie ffir gut halten, eondern veriinderte seine 
Formel in Nbz,OCk;. Kiirze Zeit nachher erkannte er aber die 
Richtigkeit vnii Marignac's Auffilssang. Nebenbei mag bemerkt 
werden, dass NordenskiBld (Oefvereigt Vet. akad. Fijrh. 1863 S. 447) 
schon 1863 BUS krystallographischen Griinden die Vermuthung aus- 
geeprochen hatte, dass die Trntalsiiuren einbasiech oder, was daeselbe 
war, dass sie Pentoxyde seien. 

Ee eriibrigt noch zu berichten, dass er l883$) die interessante 
Beobachtung machte, dass die Additionsproducte von Platinchloriir 
und Alkylsulfiden iii zwei isomeren Formen auftreten, ebenao wie 
C 1 eve  es Er die entsprechenden Ammoniakverbindungen gezeigt 
batte. Schliesslich hat er Doppelsiioren zwiacben Jodsiiure einerseits 
und Chrom-, Molybdiin- und Wolfram- Siiure anderemeits'), ebenso 
rolche zwischen Ueberjodsiiure und Molybdiinsiiure 5, dargestellt. 
Chlorsiiure entspricbt nacb ihm der Salpetersiiure, Jodsffure der Meta- 
phospborsiiure und Ueberjoddure der Orthophosphorsiiure. 

Viele Verhiiltnisse, unter anderen der Mange1 an Lebrbiichern, 
aiithigten R l o m s t r a n  d sich in die Theorien der Wissenschaft zu ver- 
tiefen. Er sollte 
Vorlesungen in organischer Chemie halten und daohte sogar mit 

Wie erwiihnt, wurde er  im Jabre 1862 Professor. 

1) Verb. der Skand. Naturforscherversammlung in Stockholm 1863. 
*) Comptes rendns de 1'Ac. d. Sc. 1866, 337 et 852. Jonm. fiir prakt. 

3 Journ. f. prakt. Chem. 1883, Bd. 27, S. 161. 
4) Jonm. f. prakt. Chem. 1886, Bd. 34, S. 433 und 1889, Bd. 40, 305. 
5) Zeitschr. fiir anorg. Chem. Bd. 1, S. 10. 

Chem. 1866, Bd. 97, S. 37 u. 99, S. 40. 
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einem Lehrbuch dieser Wissenschaft anaufangen. Er fiihlte. aber die 
Schwierigkeiten. Er fing an zu sehen, dass eine Thiir ihn von dem 
organischen Reiche trennte. Die Thiir war freilich nicht verschlossen, 
aber wie sollte er mit all seinem Gepiick durehkommen? Diesee 
Gepiick war die Macht der Erziehung, die M.acht der Gewohnheit, 
die Macht des heiligen Gefiihls von Dankbarkeit, welches .die Wissen- 
schaft B e r z e l i u s  schuldete, der die Arbeit seiner Vorgiinger, be- 
sonders L a v o i s i e r s ,  in so susserordentlicher Weise zum Abschluse 
gebracht hrrtte. Er iiffnete die Thfir und eah, welch ein gedeihliches 
Leben man im organischen Reiche fiihrte; er stand vor der harten 
Nothwendigkeit, einen Abfall zii begehen; er wollte sich aber he- 
miihen, dass dieser so gering wie nur miiglich wurde. Wie kam e r  
nun durch die Thiir, welches Qepiick konnte e r  mitnehmen, nn& 
welches war er geniithigt liege11 zu lassen? lllles dieses erziihlt e r  
ausfiibrlich in einem grossen Buche’). Bevor wir uns aber hierauf 
niiher einlassen, diirfte es niithig sein, den Gang der Wissenschaft in  
eiligsteni Laufe zu verfolgen. 

Die chemischen Erscheinungen waren ron D a v j  und noch HUS- 

fiihrlicher von Berze l iu s  auf das Fundament der Wirkungen des 
elektrischen Stromes auf die chemischen Verbindungen gesetzt. Dae 
System war dsnach ein rein dualistisches. Ee traten, wie zu erwarten 
war, allrnalilich Schwierigkeiten entgegen. Sie hhften sieh an, und 
es blieb allmiihlich nur ein leeres Schema zuriick. Das ist aber ein 
geflihrlicher Standpunkt. Schematisch, dns ist es gerade, wa die 
Natur nicht ist. Nementlich wurde ee, je mehr man im  organischen 
Gebiet sich vertiefte, klarer und klarer, dass es unmiiglich war, VOII 

den I3 e rze l iu s ’  schen Auffassungen geleitet vorwiirts zu gehen. Die 
entgegengesetzte unitarische Auffassung fing an sich mehr uod mrhr 
geltend zu machen. R e r z e l i u s  suchte, so gut wie er es nur konnte, 
die Schwierigkeiten zu beseitigen; aber der frohe Mutir, die lebendige 
Zuversicht wurde geringer und geriiiger, uiid nach dern ‘rode dre. 
Meisters kam die Reaction in cein eigenes Lager. Es wurde fast 
ah Schwindel aufgefasat, wenn man voii Atonren redete. Man sollte 
sich mit den Aequivalenten begniigen lassen. *Schliesslichc, wie 
KekulB sagt, pals beide Zweige sir% schon wesentlich genaihert batten, 
trennte sie ein Gestriipp von Missverstiindnissen.c 

Der chemische Himmel des ganzen fiinften Jahrzehiits war somit 
immer mit Wolken bedeckt; doch zuletzt erfolgten einige Blitzschliige, 
und das sechste Jahrzehnt brach strahlend herein. Mit der Lehre voii 
der Atomigkeit und der Atomverkettung bekam die chemische Welt 
eine neue Constitution. Der alte Vogel Yhiiriix hatte sich verbrannt,. 

1) Die Chemie der Jetztzeit, vom Standpunkte (lor elektrochemiechen 
Aiiffassung BUS Beraelinii’ Lehre ent.wickelt. Heidelberg 1860. 
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and eiri neuer war entstmden. EY waren nur 17 Jahre nach 
Tode vnn B e r z e l i u s  dahingeeilt; aber es schien, d s  ob rie 
Schlucbt. so tief wie zwischen Nifelheim und Muspellreim, 

dem 
eine 
aus- 

gegraben hgttea In  jugendlichem Eifer konnte man BauklZitze aus 
der Kinderstube hnlen, urn die Bausteine der Natur und ibre Lage 
zur Anschauung zu bringen. In dieser frohen Stimmung schritt man 
vorwiirts und entdeckte die tropiechen Gegenden der Wissenscliaft, die 
schanen aromatischrn Regionen. 

Die Sturm- und Drang- Periode der Wissenschaft war jetzt vor- 
fiber. Sie hatte nun ihre Burschenherrlichkeit. Selbstverstiindlich 
konnte man nicht f i r  immer im Paradiese bleiben, wenn es auch er- 
I:iubt sein dorfte ZII siogen: 

*Nic kehrst du wiedvr gold’ne Zeit 
So froh nnd uogebunden!u 

Dmn es galt vorwiirts zu gehen, uud dies hat man ja  auch redlich 
gethan. Die aterische Anschauung der Dinge tritt uns in fast iiber- 
waltigender Weitje, besonders im Gebiete der Kohlenhydrate, ent- 
gegm. Die unitarische Anschauung but ihre gr6sste Blume ent- 
faltet: das reule Wesen des Molekiils in der Materie tritt uns 
aiich iu all seiner Miichtigkeit entgegen. Auf diesem Fundament hat 
sich der Dualismus iu der Matnr als etwas nicht nur in der Vor- 
stelluug, sondern in der Wirklichkeit Existirendes gezeigt. Ja, ein 
neuer Vogel Phiinix ist geboren. Wir wissen nun, warum Berzelius’ 
elektrochemischr Theorie nicht entwickelungsfkihig sein konnte. 
Nicbt , weil er die elektrolytischen Erscheinungen fehlerhaft deutete; 
noch weniger, weil der Dualismus nicht in der Natur vorhanden 
war; dieser Dualismus war einfach w friih zur Welt gekommen. 

Den Dualismus - unter D A V ~  geboren - batte B e r z e l i u s  
a l s  den Meesiils der Wissensuha& erkannt Unter den Unitmisten 
wiirde er begmben, nm wieder unter Ar rhen inb  vom Tode aufzu- 
erstehen, und er regiert nun unter Ostwald.  - 

Wir hatten B l o m d r a u d  vor einer Thiir stehend verlassen. 
Er wollte durch diese in dab srganische Reich. Er schaute sich in der 
Literatur genau urn, und so wurde er Kolbe ’ s  ansicbtig. Oott sei 
gedankt. dachte er, er bat daaselbe Geptick gehabt wie ich, und er 
hat es doch verstanden, wenigstens einen Theil davon durch die Tbiir 
c u  ziehen. Daes ich nicht alles mitbringen kann, webs ich. Die 
Ferseln, mit denen B e  r z  e l  i u die beiden Wasserstoffatome zusammen- 
gebunden batte, miissen geliist werden, das beisst: Nwir waihlen also 
den Wabserstoff stntt des Sauerstoffs zur Euiheit des Maasses*; daa 
ist daa Einzige, was uns Noth tbut, urn ebenso gute Atomgewichte 
wie diejenigen zu haben, welche die Typiker dank C a n n i z z a r o  
.hatten. Die elek4trocbemische Theorie, welche KO 1 be nicht mitbringen 
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konnte, muss ich aber vor alleii Dingeu mitfiihren; er soll mir rbrllr 
helfeu >die VorzBge der iiltereii AntYassung uiid das Unhaltbare drr- 
typischeii Anschauungsweise darzulegenc . ,Die elektrochemische Krnft 
mu+s eiufach uls eiue coud i t io  s i n e  q u a  non angenommeu werden.e 
BEr miichte ohnedies fiagen, wanu und durch wen die elektro-. 
chemiriche Theorie von B e  r z e 1 i u s eigrntlich als widerlegt betrachtet 
wird?a Man hat nur sdas absolute Verdtlmniungsurtbeil , welches voii 

den Rlteren Urhebern der Typrntheorie iiber sie ausgeeprochen war,. 
und dieses ist fir sich allein als geiiiigeuder Beweis ihrer vollstiindigeo 
Bedautnngalosigkeit angesehen wordena:. Durch welche Mittel wurde 
es nun fir R l o m s t r a n d  moglicb, durchzukommen? K o l b e  und alle 
diejeiiigeii, welche A r b e i t e r  im organischen Reich waren, hatten es 
ja ale nnmoglich erklart. B l o m s t r a u d  fnnd aber Ratb: Er srtzte 
den eleklrocbemischeu Gegensat.z ,cine qualitative Erscheinunp 
in deli Atomen selbst eiu. In solcher Weise uahni sir sozusagsn 
keinen l'latz, und so kam er iuit seiriem Gepick gliicklich diirch. 
Wit diesem elektrochemischen Gegensatz oder deni BGesetz des Gegen- 
satzesc als Waffen fiihrte rr nuu init der Typentheorie einen Kampf. 
tluf Leben uud Tod. Was iet nun dirser aelektrochemische Oegen- 
satm von B l o m s t r a n d ,  welcher wie friiher der Scbwefel und das. 
Quecksilber oder das Phlogiston alles machen solltr? Ja in der Beant- 
wortung dieser Frage liegt ebeii die Schwierigkeit, weil diese Kr:ift 
wir die Liebe und der Hass, tlls nur qualitatir, nicht gemessen 
werden konnte. sSie ist die Ursache der wechselnden Stittigungs- 
capacitiit der Gruudstoffec. . Je niedrigrr der Atomwerth ist, clesto 
kriiftiger wirkt er; mit deru hiihel.cn Atolneerth vertheilt sich die 
&aft auf mehrere Punkte. Sie kaun sich auch in deu verschiedrnen 
Punkteu werschiederi iiuasrrii, in einrni inehr positiv, in einem aiidrrn 
mehr negativ seine. 

Ein Element kauri somit auf &ma1 sowohl posit.iv wie negtltiv, 
rtwa wis eiii Magnet win. Darin treunte sich seine Auffassung ent- 
schirden von derjenigen von Berzel ius .  Blomstrai id  spricht irk. 
jedcm Augenblick vom elektrochemischen Gegensatz, ohne einmiil iuit 
dem leisesteu Wort von deni elektrischen Theil, deu elektrolytiachen~ 
Erscheinungeu, zu sprechen. Er benutzte auch in der That den Nament 
Elektricitgt nur aus Mange1 eines bessereu. Er sah iibrigens nichts. 
Niitzliches in dem Zusammengemisch von Physik und Chemie. 

Nach den Friicbten soll man den Baum beurtheilen. Wie war' 
seine Auffaaeung der Saueretoffsalze? Iler Sauerstoff, s a g t  rr, ist mit 
eiiiem Chlorwasserstoff, CIH, zu vergleichen, in welcheni die aus. 
irgend eiuer Veranlsssung fest an einander gebundeueu Atom?, jedes. 
fir sich nach ihrer verschiedenen Art, chemisch wirken, also z. B. 
arif einmal K und C1 binden. Das ssmphogenea Sauerstoffatom band. 
somit einfach das positive und das negative Radical zusamiiien. Die. 
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Sauerstoffsalze waren somit auch fiir B l o m s t r s u d  pAniphidsalzea, 
wenn auch in anderer Meinnng a18 fir Berze l iu s ,  und das Wasser 
war fiir ihn wie fiir seine Gegner ein Typus der Anhydride, Hydrate 
und Sauerstoffsalze. 

Vielleicht hat B1 o m s t r a n d  hier melir Tyyenwein getrunken, 
als er selbst zugestehen wollte. Vielleicht hat auch hier der elektro- 
chemiscbe Gegensatz aus Rache dariiber, dass B l o m s t r a n d  den 
Dualismus nicht mitnehmen wollte, ihn sogar auf dem Wege zwischen 
B e r z e l i u s  und seiner Jetztzeit in eine Sackgasse gefiibrt. Die Rolle, 
welche das Wasser bei der Salzbddung thatsachlich spielt, blieb niim- 
lich fiir ihn unerkltirlich, ja  fast eine , con t r ad ic t io  i n  ad jec to ,  
wtihrend seine Geguer sich aus der Verlegenheit durch die Annahme 
retten konnten, dass die Stiureaiihydride keiue wahren SBuren sind. 

Es steht somit zu befiirchten, dass Blornstrand,  dem guten 
Willen zum Trotz, den elektrochemischeii Gegensatz hinter der Thiir 
zusammen mit dem Dualismus verlassen hat. Etwa 17 Jahre nachher 
hat Ar rben ius ,  vom unitarischen Standpunkte ausgehend, also den 
entgegengesetzten Weg verfolgend, dieee beideu Mitgenossen entdeckt. 
Die beiden Grundricbtungen in der Wissenschaft - die dualistische 
und unitarische Auffassung - sind damit vereint worden; seine 
elektrolytische Dissociationstheorie ist,  sc iep t i a  conc i l i a t r ix  g e  
worden. Der Unterschied zwischen B l o m s t r a n d  und A r r h e n i u s  
tritt uns in folgenden Formeln biindig entgegen: 

+ -+ -- + + - - I . - + -  

K .  0. H + H .el= K. C1+ H . O f  H nach Blomstrand.  

K + OH + H + CI = K  + 61 + HoO nach A r r h e n i u s .  
+ t -  + 

-- - 
Im Jahre 1864 hatte B 1 om s t r a n  d 1) in schwedischer Sprache ein 

Buch fiber die Constitution der organischen Kiirper geschrieben. 13s 
ist die erste VOU seinen theoretiscben Arbeiten. B l o m s t r m d  stellt 
sich hier mit dem Degen in der Hand gegen Kekulk.  Die Heraus- 
forderung lag iu dem, was KekulO iiber den Paarungsbegriff ge- 
iiussert batte. KekulB, meinte er, hatte, Bum wo miiglich das Zu- 
thun der elektrochemiachen S c h l e  zu verschweigen, lauter Phrasen 
anstatt bestimmte Begriffe ge8etzt.c. Man fiihlt allerdings, dass es 
nicht der Unparteiische ist, welcher sich hier iiussert. Es war aber 
und blieb immer seine feste Ueberzeugung, dass das Nene in der 
Sache, welclies KekulO eingefiibrt hatte, im Grunde nichts anderes 
war, als was schon, in den alten Paarungsforrneln von B e r r e l i d s  
lag. *B e r z  e l i  u s’ slte Paarungsformel fiir Essigsiiure, HO . C2 08 Ca Hs, 
wird, sagte er , atomistisch geschrieben : H1 .Oa . ca 02 . Ca Hs oder 
verkiirzet: H . 0 . CO . CH3.x Er w& sein Leben lang ein Ritter ohne 

1) Om ile organiska kropparnes konstitution. Lund 1SG4. 
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Purcht fir den apaarungsbegriffa. Noch 1897 in seinem Aufsatz in 
der Diazofrage redet er  davon. 

Es liegen nuti Jahrzehnte nach dem Geddnge im Thorwege. 
Lssset uns hiiren, waa K e k u l k  selbst dreissig Jahre spiiter iiber 
diesen Gegenstand s e e :  runsere jetzigen Ansichten stehen nicht, wie 
man 8fter behauptet hat, auf den Triimmern friiherer Theorien. Keine 
der friiheren Theorieri ist durch spiitere Geschlechter als vollstiindig 
irrig erkannt worden; alle konnten, gewisser unschiiner Schnarkel 
entkleidet, in den spiiteren Bau aufgrnommen werden und bildrn mit 
ihuen ein harmonisches Ganzes.4 

Dieseu I’aarungsbegriff brachte iibrigens K o l  be aelbst , wie 
v. Meyer erziihlt, d o n  im Jahre 1865 rnit folgenden Worten aus 
der Welt: aes ist F rank land’ s  Verdienst, bieriiber zuerst Licht ver- 
brritet und damit zugleich den Begriff der Paarung ganz beseitigt zu 
habell, indem er erkannte, dasr deli einzelneii Elementen bestimmte 
Siittigiingscapaeitiiten zukommenc 

Ich erinaere mich bpi dieser Oelegenheit einiger Worte auf dem 
schijnen Sockel einer Statue in Kopenhagen, welche den diinischen 
Seeheld N i l s  J u e l  vorstellen SOU. Es steht dort, in so guter Uebrr- 
setzung, wir es mir miiglicli ist: 

Das Wcthen der Helden ist in der Tiefe begraben, 
Wie Soiinc* fiber’s Meer eteigt die Ehre erhabenl). 

Zu Kol  be’s Begriibnissrede iiber den Paarung8begriff kiinnen wir 
Nachlebendeii somit wohl Folgendes hinzufiigen: ruhe in Frieden, die 
Ehrr bleibt. 

Es kam bekanntlich von 1864 an zu einem langwierigen Streit iiber 
den coxistanten oder wechselnden Atomwerth. Fiir die Schule, welcher 
B 1 oms  t r  a n  d angehiirte, lag da* Wechseln im Atomwerth sozwagen 
in1 Blute. P r a n k l a n d  und K o l b e  waren dieser Ansicht. Ins- 
besondere hat E r l e n m e y e r  von 1863 an wiederholt die Auffaseung 
geltend gemacht, dass jedes Element eine hochste Valenz besitze, 
von der aber in  vielen Fallen nur ein Theil mit Affinitsitsponkten 
anderer Elemente verbunden iet. Selbstverstiindlich ist auch, dass 
die vieleii Anhiinger der Ammoniumtheorie den Stickstoff am liebstrn 
ah fiiiifwerthig erklhren wollten. Im Jahre 1864 sagte nun K e k u l l :  
,Atomicittit der Grundstoffe ist eine fundamentale Eigenschaft der 
Atome, welche ebenso unver&aderlich ist ah  die Atomgewichtr K. 
Ebenso wie nun die Volumgewichte in der Verbindung bei Gasform 
zuni wahren Atorngwicht gefihrt hatten, so sollten Rie auch das 
Mittel abgeben zur Darlegung der wahren Valenz. 

1) Kjempernes Harmeiilr: Dybet begravet. 
Men .iron den stigw som sol over Ilavet. 
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Es l t s t  sich nun leicht verstehen, dass B loms t rand  gegen 
diese constante Atomigkeit von KekalB in’s Feld ziehen musste. 
aEin theoretisch gegebenes Gesetz, wie dasjenige der unveriinderlichen 
Atomigkeit, kann schwerlich der Auedruck einee Naturgesetzea eein, 
wenn ee sich selbst durch die Amnahmen aufhebt und so formulirt 
werden muse, dase der Widerspruch gegen die Regel ebeneo berech- 
*igt erecheint, wie die Regel eelbstc. Namentlich ist es die Ueber- 
jodsiture und deren wechselnde Siittigungscrpacitiit, welche von B 1 o m  - 
st rand’)  und zwar mit vollem Reoht ale Beweis benutzt wird, dass 
auch die Saueretoffverbindongen bei Bestimmung der Atomicitiit zu 
Bathe gezogen werden miissen. Um nun etwas inehr in die Valenz 
hineinzulegen ale dasjenige, welchee im D a l t o n ’ d e n  Geeetz zum Aus- 
druck kommt, euchte er eine vollsffidige Theorie der wechselnden 
Atomwerthe zu begriinden. *Die einander entsprechenden Waseeretoff- 
und Sauerstoff - Verbindungen zeigen die Constmz des Atomwerthes 
dieser Elementea, und davon geht er aus. In *den Wasserutoff- wid 
Saueretoff-Oruppen der Elementer oder denjenigen mit geraden und 
ungeraden Valenzzahlen wechselte der Atomwerth erfahrungsgemiise 
immer mit zwei Einheiten, was selbstversttindlich war, wenn man, 
wie B e r z e l i u s ,  nach dem Sauerstoff als Einheit rechnete. Die Am- 
nalimen, wie z. B. Eisenchlorid, konnte man einfach eliminiren durch V e r  
doppelung der Formel. Er iiabm nun seine Theorie des elektro- 
cbemischen Gegensatzes zu Hilfe, um dieees Gesetz, das allerdings 
spster durch neue Molekulargewichtsbestimmungcn in Gasform wie in 
fliieeiger Form vielfach getriibt wurde und nunmehr hiichetens ale 
Ztegel zuriickgeMieben iet, zu erkliiren. *Wir denken une nun ein 
mehratomigee Element der Saueretoffgruppe mit einem einatomig w i r  
kenden Element in Verbindung tretend. Es entatiindc die Verbindung: 

&. 
Findet sich in materiellen Atomen die leiseste Neigung zur Po- 
lariat, so kann eine derartige Verbindung nicht das Siittigungs- 
streben befiedigen. Daa Gleichgewicht dea Wagebalkens kauii aber 
leicht hergestellt werden bei Anlegang einee anderen Gewichtes der- 
aelben Schwere in gleicher Entfernung vom Ruhepunkte : 

Die Elemente auf rerschiedenen Siittigungsetufen waren nach ibm 
gewissermaassen verechiedene Elemente, eine Auffaseung, die im 
sechsten Jahrzehnt auch bei anderen, z. B. H. L. Buff (Ein Blick auf 

1) Dies Berichte 8, 31i. 



die Geschichte der Chemie) vorkommt. B loms t ra i id  nimnit sogar d ie  
alte Spradisponirende Verwandtschafta wieder auf, gegeii welche B e  r - 
z e l i u s  aalbst schon 1808 ein grosses Bedenken hatte, und welche 
in seiner letzten Auflage der Chemie kauni mehr vorkommt. 1Er 
fuhlte wahrscheinlich, dass dadurch der Forscher vie1 zu leicht zum 
Pradisponent wird, was allerdings tZr die Wissenschaft nictrt gut 
wiire. Unter diesen Begriffen versteht R lom s t r  a n d  dirsselbe wit! 
vorher: das Strsben zur Bilduug voii salzartigen Verbindungen, 
welches Bsich durch Erhiiliung oder Ehiedrigung des Atomwerthes 
vollziehtcc. Er fiihrt allerlei Beispiele h i e f i r  an, z. B. die Ueber- 
fiihruiig von Kohlenoxyd in ameiseiisaures Kali, KOH -!- co 
= KOCOH. 

Man merkt freilich in allem diesem: dass man noch nicht in's. 
Reich der stereochemischen Auffassung gekommeri war; aber man gehe 
zuriick in der wisseiischaftlichen Literatur des seclisten und siebenteo 
Jahrzehnte, und man wird erfahren, welche tisfe Wurzel Re ku 16's 
Annahme der constanten Atomigkeit geschlagen hatte. Noch schroffer 
tritt uiis dies iu den Lehrbiichern hervor. Es ist fast, als ob die 
Xatur selbst die Atonie mit riimischen ZiKern etikettirt hatte. L i e b i g  
epricht 'einnial in seineii Briefen an B e r z e l i u s  von sdrri Nseln 
welche Lehrbiicher schreibeiw. Reducirt man den Ausdruck in ge- 
biihrends Grenzen, so diirfte darin vielleicht sin wenig Walirheit 
liegeii. Die wirkliche Schwache der Wisvenschaft wird in piidago- 
gischein lnteressc gar zu leicht als das Starke dargestellt. Im 
Grossen iind 'Ganzen diirfen wir wohl daher sagen kiinnen, dass 
B lon i s t r and  in diesem Strcite zur rechten Zeit und mit kriiftigeu 
Mittelir eingegriffen hat. 

R I o m s  t r  a n  d's Valenzlehre war im Principr dieselbe \vie 
Keknlis's, nur dass Blom s t r a n d  auch die Sauerstoffverbinduiigm 
:tls roaitssgebend ansah. Sie kiiniien dsher beide typiscbe Valenren 
yenaiiirt werden urrd fiihreii such beide zu eioem artificiellen System. 
Selbstverstiindlich konnte inan auch von Constitutionsvalenzen reden, 
was gleichbedeutend ware mit dem gesammten Bindungsvermiigen eines 
Elementes. 1;s ist klar, dass, wenn siimrntliche Haupt verbindungen 
eines Elementes bekannt sind, und man zugleich, weiss, wie die Atonie 
Rich binden, sich die Valenz des Elementes von selbst ergie-t. 
Beim Kohlenstoff decken sich diese beiden Regriffe, was aber nicht 
ziir Polge haben kann, dnes dasselbe fiir alle Elemente gilt. 

Merkwiirdig bleibt es, dass B l o m s t r a n d  fiir diese %graphipcheii* 
Fornreln eine solche Vorliebe hatte, dass er sie sogar noch 1897 in 
seineui Lehrbuche ') benutzt. Er gehorte iiberhaupt der L'ebergangs- 
zeit ganz und gar an, niclit als ob er ghzlich die Bedeutung der 
. . .. - ._ . . . . . 

I) Kart liirobok i oorgcmisk Kcmi. Lund 1897. Vierte Aufl. 



neuesten Zeit verkannte. Es j$ng ihm aber wie selbst dem grossen 
Columbus; ale er auf deni Boden einer iieuen Welt stand, freute er 
sich, dnss ein kiirzerer Weg zum alten Indien gefunden war. 

Geleitet YOU seinen Principien hat er die Dkoverbindungeii, die 
Metallammoniake, die Cyaiiverbindungen ' und die Doppelsalze niihrr 
betrachtet. 

Seine Auffassung der Metallammoniake') p h t  darauf binaus, d w  
die Ammoniake kettenarmig zwischeu dem Metal1 und den negativen 
Gruppen liegen und durch eine besondere Krnft des Metalls zu- 
sammengehalten werden. Fiir seine sehr eingehenden Untersuchungen 
namentlich der Cobaltammoniakverbindungen hat J 6 r g e  n s e n be- 
krrnntlich dieselbe Auffaesung zu Grunde gelegt. In den Doppel- 
haloidaalzen sind die Halolde aneinander grbunden (gepaart). 

Seine Aeusserungen in der Diazofrage haben ihm gros.se A n e r  
kennung verrscbafft. Er erkliirt sich in seiner BChernie der Jetztzeite') 
fiir die Auffassung der Diazosalze ale Ammonium-(8zoammonium)- 
Salzr. Diese Auffassung konnte VOII den Anhlingern der Ammonium- 
theorie ale ganz natiirlich angesehen werden; auch finden wir Er1e.n- 
m e y e r  und S t r e c k e r  dieselbe Buffassung theilen. Die Ueberfiih- 
rung von Diazosalzen in Hydrazin, welche uns E m i l  F i s c h e r  ge- 
lehrt hat, bot jedoch dieser Auffassung Schwierigkeiten, und so kani 
cs, dass man ganz allgemein die Auffassung ,von K e  k-ulB gelten liess. 
B l o m s t r a n d  3, sah aber hier eine Umlagerung. BDer dreiatomige 
Stickstoff passt schlecht als Vertreter von Wasserstoff im Ammoniom- 
radical&. Bekanutlich hatte H a  n t z s c h eine Stereotheorie der Diazo- 
verbindungen angenommen. B a m  b erger's schiine Eiitdeckung, dass 
die nicht kuppelungsfiihigen Isodiazohydrate Oxime der Nitrosover- 
bindungen waren, achira stiirend in diese Theorie eiuzugreifen, md 
die Azoammoniumtheorie von R 1 om s t r a n  d trat nun ron selbst tvieder 
in's Leben. H a n t z s c h  erkllirte aber, dam wir nicht weniger als 
drei Pormen haben : die salzartigen Azonium-, die Syn- und die Anti- 
Diazoverbindungeu. Die hzonium- wie Syn-Verbindungen sind Bornit 
beide kuppelnngsfiihig. Die Synforin wollte aber B a m b e r g e r  nicht 
zugeben. H a n t z s c h  berief sich nun auf die beiden labilen Hydrate, 
die beiden Kaliumbenzoldiazosulfonste und die Cyanide. Da B am- 
b e r g e r  sich aus dem Streite zog, wurde er dann von B l o m e t r a n d  ') 
weiter geftihrt. Er erkliirt siimmtliche labile, explosive und kuppe- 
luogeflibige Verbindungen als Diazoniumverbinduugen, die iibrigen 

1) Chemie d. Jetztreit. Diese Bcrichte 4, 40, 630. Jonm. f. prakt. Chem. 

3 Vergl. auch dieec Berichte 8, 51. 
3) Journ. f. prakt. Chem. 189G, 63, 169 u. .il, 305. 
4) Journ. f. prakt. Chem. 189i, 65, 481. 

~ _ _ _ _  

1871, 3, 186. 



3240 

also als Asoverbindungen. B 1 o m s  t r a n  d hebt hervor, daas niaii 
a priori Schwierigkeiten hat zu vrrstehen, wariim die Differenz 
zwischm der Syn- und Anti-Form so sehr gross sein soll, wiihrend der 
Cnkwchied zwischen Diazoniumtypus und Synazotypus so sehr ge- 
ring ist, da sie doch structurverschiedeu sind. Da gegen die von 
R a  mberge r  gegebeneu axperimentellen Beliige YOU H a n t z s c h  prote- 
stirt wurdr, kiindigt B l o m s t r a n d  im letzten Juuiheft dieser Berichre 
an. dasr er im Journ. fir prakt. Cheni. neue von B a m b e r g e r  angr- 
strllte Versuche vorlegru werde. Dies war B loms t rand ' s  lctztes 
literarisches Auftreten. 

B l o m  st  rand's thearetische Erirterungen sind zum grossen Theil 
vou polemischer Art. Sie geben Zeugniss von eine.m bedeutendrn 
Coinbinationsvermogen und grossen literarischen Kenntnissen ; der Sty1 
ist sber etwas aeitltiufig und schwefiallig. Selbst der Uebergangszeit 
augehorend, brmiihte er sich deu Zusammenhang der neuen mit der 
altrrrn Chemie nachzuweisen. Namentlich hat er den Antheil K ol -  
b r 'S an der Entwickelung der Valanzlehre eingehend beleuchtet und 
hrrvorgeboben. 

B loms t rand  war auch Professor der Miueralogie und hat ale 
solrher eine bedeutende Tbtitigkeit ausgeiibt. E r  war ein sehr er- 
fabtwier Mineralaiialytiker und hat auch viele neue Mineralien be- 
schrieben. Ich erwiihnc bier besonders daa hochinteressiante Manga- 
masit odrr Manganoxydul aus der riihmlichst bekannten Lingbangrube i n  
Wermland 1). Dieses Mineral, das von dem Kunstwgchter P e t t e r s  s o  II  

L a p p  et.wa 18i3 gefiindeii wurde, krystallisirt reguliir uod geht an der 
Luft iu Msngauit iibcr. Das Mineral liegt zerstreut in einem Mangan- 
kalkspath. Ich eriiinere weiter an einige Phosphorsiiireminerdien aus 
'West:inP iu Schonenr) und ail Barylith aus Nordmarken3). Er hat 
sich auch iiber die Zus~linuiensetzung von Uranpecherz '), Monazit5), 
(;;idolinit") und sirkoniunrhaltigeu Silikaten ge8usserti). 

Dam Blomstrai id  eine poleiiiische Natur war, tritt uua, wie ge- 
sagt, iu seinen Schriften engegen. Davon nnrkte man aber fast gar 
niclits in seinem tiiglichen Leben. E r  hstte ntimlich zugleich ein 
'uberaus weiches, ernpfindsames Gemiith und war daher ein Gef"u1ils- 
.mensch wie nur wenige. In dirseii Orundeigenschaften liegt der 
Gchliissel zu seiiieni ganzen Leben. Wir konuen versteheu, daes e r  

-seine hellen, gliicklichen Tage hntte, :her wir kiinnrn rnch verstehen, 

1) Geol. Par. YBrh. Stlim. 2, 179: 3, 1%. 
*. Journ. f. prakt. Chem. lfW. 3 T .  
3) (3eol. Far. IGrh. Sthiit. 3, 12s. 
4) Jouru. f. prakt. Chem. ld84, 191. 
.-*) .Toam. f. prakt. Chem. 1854, 2%. 
I\) Lund's Gniv. Arsskrift t. 44. 
7; l - i b t .  airad. Hand. Sthm. Bih. 12, Ktj. I). 
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dam die triiben nicht ausbleiben eollten. Er hatte ein wunderbar 
echbnes Organ, was ihn neben eeinen iibrigen Eigenechaften zu einem 
hervorragenden Redner, beeonders Gelegenheitsredner, machte ; schon 
als Student wurde er durch diese Fiibigkeit eine bemerkte Persbnlich- 
keit. Wenn er als Redner in erhiihte Stimmung kam, war ee, ale ob 
unsichtbare Gdster Eothurne unter seine Fiisse geschoben hiitten ; 
wenn aber die Stimmung eich eenkte. wurde sein Oesicht triibe, ja 
er weinte. Es waren Schmerzenatbriinen. Die Jugend, deren Lieb- 
ling er war, fiihlre es, sie streute aber ein bischen Humor dariber 
und sagte: ner weint, weil die Atome so kleiu sinda. E r  war ein 
eifriger Politiker von conservativer Richtung. 

Sein tilgliches Leben war iiberaus einfach. In dem Laboratorium, 
xie  zu Hauee, fand man ihn immer in einen langen, grauen Schlaf- 
rock gekleidet, der ihm lieber wurde, je  deutlicher er die Spuren 
yon durcbgemachten Campagnen zeigte. Er war ein sebr starker 
Raucher, und man fand ihn daher fast immer mit einer grossen Pfeife 
in der Hand, der Tabak lag der Bequemlichkeit wegen lose in der 
Ta-che. Bei guter Laune war er iiusserst gemiithlich und angenehm. 

B loms t rand’ s  Empfindlichkeit nahm mit der Zeit bedenklicb 
zu. Er sah sich daher genbthigt, eich 1895 von seinem Lehramt 
zuriickzuziehen. Seine Arbeitaloet hat .  er aber bis zuletzt in unver- 
mindertem Grad sich bewahrt. Seine Betheiligung an der Diazo- 
frage, wahrbaft von keiner Schwiiche deutend. mag ihn doch wohl 
mehr angestrengt haben, als ihm gut war. Seine letzte Mittheilung 
trggt aber keine Spuren davon, daas er daran dachte, sich von seiner 
lieben Wissenschaft zu treonen. Doch sollte es andere aein. Der 
Tod kam nod nahm ohne Weiteres den Stab aus seiner Hand. Er 
starb am 5. November 1897. 

Die letzten Jahre seines Lebens &and B l o m s t r a n d  gmz allein. 
Er war niemals verheiratbet, und seine Geschwister waren alle vor- 
angegangen. Sein Begrtibniss gab aber Zenpise von der grossen 
Hochachtnng und Beliebtheit, welche er sich im Leben erworben hatte. 

Laeset such une ihn zuletzt den guten Altmeiater nennen, welcher 
C h e m i a  p u r a  iiber Allea bier in der Welt liebte und der niemale 
anterliees, uns daran zu erinnern, daas wir alle auf den Schultem 
unserer Vorgiinger stehen, dam % d i e  n e u e r c  A t o m t h e o r i e  n u r  
e i n e  consequen te ,  d u r c h  d i e  Macht  v i e l e r  neu e n t d e c k t e r  
T h a t s a c h e n  m i t  N o t h w e n d i g k e i t  h e r v o r g e r u f e n e  En twicke -  
l u n g  von Berzel iue’  A t o m l e b r e  i8t.a 

Peter Klneon. 


