
RICHARD ABEGG. 

Am 3. April 1910 verungiuckte A b e g g  auf einer Fahrt  i n  einem 
Freiballon in  der Zeit seines besten Mannesalters; ich erfiille im Fol- 
genden die traurige, aber dankbare Pflicht, das wissenschaftliche 
Lebenswerk des Verblichenen zu schildern. 

ljber seinen Lebensgang sei vorausgeschickt, dnB er  am 9. Januar  
1869 in Dauzig als Sohn des Dr. jur. Kommerz- und Admiralitits- 
rates W i l h e l m  A b e g g  und Frau M a r g a r e t e  geb. F r i e d e n t h a l  ziir 
Welt kam; seiu GroBvater F. H. A b e g g  wirkte als eiit hervorragender 
Rechtsgelehrter an den Universitaten Konigsberg und Breslau. Nach 
der Ubersiedlung seiner Eltern nach Berlin absolvierte e r  das  Wil- 
helms-Gymnasium und promovierte 1891, nachdem er  die Univer- 
sitaten Tubingen, Kiel und Berliu besucht hatte, an letzterer mit der 
unter H o f m a n n  s Leitung ausgeffihrten Arbeit: s u b e r  das Chrysen 
uud seine Derivatea; es gelang ihm, durch Reduktion von Mononitro- 
chrysen mittels JodwssserstoffsBure, zum ersten Male Amidochrysen 
darzustellen, sowie ae i te r  eine Reihe neuer Derivate, zii deren ein- 
facher Nomenklatur er fur den Rest CJl*Hl~ den Namen *Chrysyla 
vorschlug. 

Hierauf widmete er sicb, besonders auch, wie e r  mir oft erziihlte, 
odurch die Lektiire von L o t h a r  M e y e r s  ,Moderne Theorie der Cherniecc 

iingeregt, der physikalischen Chemie und arbeitete in den Laboratorien 
\on  O s t w a l d  (Leipzig) und A r r b e n i u s  (Stockholm). Gelegentlich 
eines Aufenthalts in Berlin anfangs 1894 fragte ich L a n d o l t  nach 
einem geeigneten Privatasuistenten; er nannte den mir damals noch 
unbekannten Namen Abegg, woraufbin sofort ein Engagement nach 
Gottingen zustande kam. Bald darauf habilitierte sich Abegg, erhielt 
3 Jnhre spater den Professortitel, nahm auch vorhbergehend eine 
Assistentenstelle an dem von mir geleiteten Institut fur physikalische 
Ghemie an und wurde dann 1899 als Abteilungsvorsteher an das 
cheniische Instittit der Universitat Breslau berufen, woselbst e r  bis 
1909 an  dem ehemals ron  L a d  e n b u rg geleiteten Laboratorium t i t ig  
war. 1900 erhielt Abegg einen Ruf uach Christiania als Nachfolger 
W a a g e s ,  den er jedoch sblehnte, worauf ihn spater die dortige Ge- 
sellscbaft der Wissenschaften zum Mitgliede eruannte. 1909 wurde 
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er zum Ordioarius an der lieti ZLI grtindenden Technischen Ilochschiile 
in  Breslau ernannt, nnd er begann ungesaumt mit den Vornrbeiten 
fiir die Erbauung und Einrichtung eines Institutes fiir physikalische 
C‘heniie. {lessen 3’roffnimg er nicht mehr erleben sollte. 

Wenn Abegg so spat zu einer selbstandigen Stellung gelangte, 
und wenn er sogar die Erliillung seines sehnlichsten M’unsches, die 
Leitung eines wissenschaftlichen Laboratoriums zii ubernehmen, tiicht 
mehr erlebte, so war daran gewil3 nicht Znrficksetzung oder MiBgunst 
seitens der Facbgenossen oder irgend eine Art von Abneigung seitens 
der maagebenden Uiiterrichtsbehorden schuld; es ist dies vielmehr 
lediglich auf eine Uugunst der akademischen Verhiiltnisse zu schieben, 
die mangels geeigneter freier Stellen haufig auch tiichtige Leute un- 
verdient trifft. Jch glaube aber, daB man weder i n  Gottingen noch 
in Breslau es an irgend welcher Farderiing von Abeggs wissenschaft- 
lichen Arbeit hat fehlen lassen, wie sie einem Institutsdirektor eifrigen 
jiingeren Kollegen gegentiber nur irgend miiglich ist, und daB daher 
die wissenschaftliche Produlction Abeggs unter der erwahnten Ungunst 
der Zeiten nicht hat leiden miissen; auch darf hinzugefugt werden, 
daB in unserem Falle weder die reichlichen matenellen Hilfsmittel 
noch der schlichte Sinn ihres Besitzers eine besondere Sebnsucht nach 
einer weiteren VergroBerung der Einnahmen durch Erlangung einer 
ordentlichen Professur aufkommen liel3en. 

In die Gattinger Zeit fiillt auch die Begrandung &nee eigenen 
Hausstandes; im Juni 1895 fiibrte er Frau L i n a  geb. S imon  aus 
Kirn a. N. heim, die ihm auch darin stets zur Seite stand, wenn es 
galt, sein Haus zu einem Mittelpunkte anregender und frghlicher 
Geselligkeit zu machen. 

Abegg war, wenn auch nur mittelgrob, von ungewohnlich kriiftigep 
Konstitution, die lebhaft nach eioer Betiitigung ihree Kraftiiberschusses 
verlangte. So war er denn ein eifriger Freund fast jeglicher Art von 
Sport: er war ein guter Reiter (auch i n  seiner Eigenechaft ale Reserve- 
offizier eines Husaren-Regiments), er segelte, brachte es, besonders 
bei seinem Stockholrner Aufentbalt, zu einer gewissen Meisterschaft 
im Schlittschuhlanfen und widmete sich epiiter auch dem Skilauf. 
Sehr eifrig aber trieb er nach seiner obersiedlung nach Breslau den 
Sport der Freiballonfahrt und begriindete den Schlesischen Verein fur 
Luftschiffahrt, dessen Vorsitzender er blieb, bis ihn gerade als Balloit- 
ftihrer das Verhlngnis ereilte. 

Die nliheren Umstiinde seiner Todesfahrt werden sich vMlig wohl 
nicht mehr autkliiren lassen, wie auch eine Besprecbung im Kaiser- 
lichen Aeroklub, der auch ich beiwohnte, meiner Meinung nach nicht 
volle Klarheit gehracht hat. Es scheint festzusteben, daB der Rallon. 
in welchem au5er Abegg und seiner Gnttin sich noch weitere zwei 



Passagiere befanden, durch eine unvermutet stark auftretende Luft- 
stromung nach abwiirts zu einer so plotzlichen Landung gebracht 
wurde, dd3 Abegg nicht rechtzeitig Vorsorge treffen konnte; bei dem 
plotzlichen Anprall auf den Erdboden wurden die Mitpassagiere, ohne 
iibrigens Schaden zu nebmen, aus der Gondel geschleudert und der 
Ballon stieg infolgedessen mit Abegg allein sehr rasch wieder in die Hohe. 
Da6 Abegg, ein Mann von ruhiger und sicherer Geistesgegenwart, 
nunmehr, nachdem er die Folgen einer voriibergehenden Unachtsam- 
keit so stark z u  spiiren bekommen hatte, noch weitere Fehler be- 
gangen hiitte, ist niir auls iiuderste unwahrscheinlich, und ich m8chte 
daher annehmen, daI3 entweder der Ballon bei seinem nochmaligen 
Autstieg hereits angerissen oder bei dem StoB das Ventil irgendwie 
in Unordnung geraten war, um den weiteren Verlauf des Ungliicks- 
lalles ru erkliiren. Tatsache ist jedenfalls, dal3 alsbald der Ballon 

.aus gm0er Hiihe niit ungeheurer Wucht niederstiirzte, und ao sein 
Fiibrer ein jiihes l h d e  fand. 

Abeggs Streifzug in das Gebiet der organischen Chemie, zugleich 
seine erste wissenschaftliche Leistuag, wurde bereits oben erwiihnt ; 
die spiiteren B o ~ h u o g e n  fallen fast eiimtlich in das Gebiet der phy- 
sikalischen und anorganiecheo Chelnie, wobei er vielfach mit Mit- 
nrbeitern sich vereinigte und spfterhin zahlreiche Wi i l e r  heranzog. 

Als Abegg nuf  physikalisch-chemischem Gebiete zu arbeiteu be- 
gann, war gerade durch van 't Hoff die Bedeutung des osmotisohen 
Driicks in helle Beleuchtung geruckt worden ; einer der wiohtigaten 
Methoden zur Messung desselben, dem Studium der Gefrierponkts- 
erniedrigung, sind eine Reihe von Arbeiten gewidmet. Einerseits lockten 
ihn die Abweichungh, die der o smot i sche  D r u c k  bei hoher Kon- 
rentration von den Gasgesetzen aufweisen muS und die er dem Ver- 
hnlten stark komprimierter Gase an die Seite zu stelleri sich bemuhte, 
nndererseits arbeitete er eine exakte Methode zur Messung des Ge- 
frierpunkts sehr verdunnter Losungen ous. Besondere die lehteren 
Arbeiten batten eine groI3e Bedeutung, weil sie die auf Grund ander- 
weitiger, stark fehlerhafter Versuche geau5erten Bedenken an  der ge- 
nauen Giiltigkeit der Gasgesetze in verdiinnten Losungen zum end- 
Hitigen Verstummen brachten. I n  engem Zusarnmenhang mit dem 
osrnotiscben Druck steht ferner auch die Diffusionsf i ihigkei t  ge-  
l ii s t e r S t o  f f e; hier war es besonders der etwas kompliziertere Fall 
der Diflusiori i n  Gemischen geloster Stolfe, der wiederholt Abeggs 
Interesse fesselte. , 

Eine nndere Reihe von Arbeiten (teilweise gemeinschaftlicb mit 
W. Seitz)  betrifft die Messung von Dielektriziti itskonstanten, 
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besonders bei tiefen Temperaturen. E r  stellt die sehr bemerkenswerte 
Tatsltche fest, daS die Alkohole, die im flussigen Zustande bekanntlich 
sehr hohe Werte besitzeu, im glasig-festen Zustaude Lhnlich kleine 
Dielektrizitatskonstanten annehmen, wie sie feste Korper auch sonst 
in der Regel zeigen; die Aufhellung einer triiben, sogenannten 
krystdlinisch-fliissigen Phase durch Temperatursteigerung macht sich 
hingegen irn Gange der Dielektrizitatskonstanten nicht bemerklich. 
Wichtig ist ferner, daI3 Flussigkeiten mit abnorm hoher Dielektrizitiits- 
konstante einen relativ starken TernperatureinfluB zeigen. 

Wiederholt hat sich Abegg mit e l e k t r o c h e m i s c h e n  P r o b l e m e n  
beschaftigt; gemeinsarn rnit B o s e  untersuchte er vom Standpunkte der 
Diffusionstheorie den EinfluB von Neutralsalzen auf die Diffusions- 
geschwindigkeit der Elektrolyte, speziell von Sauren und Basen, wo- 
bei eine von der Theorie vorhergesehene starke Beschleunigung ibrer 
Diffusion auch experimentell konstatiert wurde. Andere Arbeiten be- 
trafen eine Prufung des F a r a d  a y s c h e n  Gesetzes, die Elektrochernie 
des Bleis, den EinfluB des Liisungsmittels auf das elektromotorische 
Verhalten der Metalle; gemeinsam mit S t e e l e  wurde eine Methode zur 
Hestimmung der absoluten Ionengeschwindigkeiten ausgearbeitet. 

Am wichtigsten und vielseitigsten sind von Abeggs experimentellen 
Arbeiten aber  diejenigen, welche die E r m i t t l u n g  c h e m i s c h e r  
G l e i c h g e w i c h t e  betreffeo, und zu denen er vielfach durch seine 
weiter unten zu besprechende Valenztheorie angeregt wurde. E r n a h n t  
seien die Arbeiten uber das  Gleichgewicht zwischen Amylalkohol und 
Borsiiure, zwischen Chrornsaure, Chromat und Uberchromsiiure, u ber 
das Losungsvermogen von Salzliisungen fur Ammoniak, ferner uber 
das besonders interessante, gemeinsam mit H. P i c k  untersuchte Gleich- 
gewicht 

BAgNO2 = Ag + NO + AgNOo. 
Einen Fall von Tautomerie auf anorganischem Gebiet fand Abegg 

im Thalliumtrijodid; dieser Korper vermag in Liisung sowohl nach 

der Formel 'I% J . J? (Molekularverbindung von Thallojodid rnit einern 

Mol. Jod), wie auch nach der Formel T h J B  (Jodid des dreiwertigen 
Thalliums) zu reagieren. In engem Zusammenhang hiermit stehen die 
sehr grundlichen Arbeiten uber die Bestandigkeit der Polyjodide der  
Alkalimetalle. 

Wir kommen n u n  zur Besprechung von Abeggs v a l e n z t h e o r e -  
t i s c h e n  A r b e i t e n ,  auf die e r  selber jedenfalls das Hauptgewicht 
gelegt hat iind die den Leitstern fur zablreiche Spezialuntersucbungen 
bilden, die e r  gemeinsam rnit einer groBen Reihe von Schiilern in  den 
letzten Jahren seines Lebens durchgefuhrt hat. 

I 

III 
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Die bereits 1899 gemeinsam mit seinem Freunde B o d l i i n d e r  
vertiffentliche Studie .Die Elektroaffinitiit, ein neues Prinzip der che- 
mischen Systematilia geht gewissermaden auf B e r z e l i u s  zuriick, in- 
dem den zweifellos vorhandenen Beziehungen zwischen der chemischen 
Affinitiit und dem elektrochemischen Verhalten der Elemente nachge- 
spiirt wird. Als wichtigste neue Erkenntnis mochte ich den Nach- 
weis bezeichnen, dad die Fiihigkeit der Komplexbildung (d. h. die Be- 
tiitigung der Nebenvalenzen) im allgemeinen an ein geringes elektro- 
chemisches Entladungspotential der betreffenden Ionen geknuptt ist. 
Aucb sonst ist die Lektiire dieser Arbeit ungemein reizvoll, weil sie 
eine Fiille von Beobachtungsmaterial in  eine neue Beleuchtung rtickt; 
die Theorie leidet aber unter den Umstasde, dad die Elektroaffinitiit 
einer scharfen priizisen Formulierung nicht fiibig ist. Denn wenn 
man, wie A b e g g  und B o d l i i n d e r  es tun, unter Elektroaffinitiit die 
Spannung bezeichnet, bei der ein Ion in das ungeladene Radikal bei 
gleicher Konzentration iibergeht, so hat diese Definition nur Sinn, 
wenn man angibt, in  welchen Zustand die abgescbiedenen Elektronen 
gebracht werden sollen (was snzugeben offenbar kaum miiglich ist), 
und wenn man dafiir das  gewohnlicbe Entladungspotential i n  wliBriger 
Lasung einfiihrt, so nimmt man, wie die Autoren ubrigens selber be- 
tonen, eine Reihe sekundzrer Faktoren mit in den Kauf, die bei einer 
allgemeinen Systematik oSfenbar zu eliminieren sind. 

In der Folgezeit beschiiltigte sicb Abegg mit der allgemeinen 
Frage nach der N a t u r  d e r  c h e m i s c h e n  V a l e n z  iiberhaupt; er ge- 
langte zu der gewid denkbaren, wenn ruch immer noch diskutabeln 
Auffnssung, dad siimtliche Valenzen der Elemente polarer Natur sind, 
und d a 6  die Summe aller positiven und negativen Valenzen bei jedem 
Element 8 betragt. Das folgende Schema kennzeichnet diese Auf- 
fassung; man mu6 sich dabei die Elemente nacb dem periodischen 
System geordnet denken. 

___._ 

8.=0. 1 1. I 2. 3. ' 4. I-;.- i 6. I 7. 18 =0.1 Gruppo I 

+ 6  + 7  + 8  I +Valenz 
1 - 1  1-01 -Valenz 

Die Valenzen, die sich weniger deutlich betatigen, z. B. die sieben 
positiven Valenzen des der siebenten Gruppe augeharigen Chlors, be- 
zeicbnet Abegg auch als Kontravalenzea. 

Dad sich alle oder selbst nur einige der miiglichen Valenzen aucb 
wirklich betiitigen, ist nicht notwendig; ein wachsendes Atomgewicht 
begiinstigt im rllgemeinen die volle Betiitigung. Die negative Elek- 
troaffinitiit jst dem Umstande entsprechend, daS das  positive Elektron 
zur Materie im allgemeinen eine vie1 grbl3ere Affinitat besitzt, als 
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das negative, erheblich schwiicher ale die positive, was besonders in 
den Kontravalenzen zum Ausdruck kommt; so betgtigt das Chlor 
z. B. siimtlicbe Maximalvalenzen, das Natrium (erste Gruppe) aber 
nur die eine positive' und keine seiner negativen Kontravalenzen. - 
Besonders originell kommt die Reziprozitiit der nullten Gruppe (Edel- 
gase) und der achten Gruppe (Eisen usw.) in obigem Schema zur Gel- 
tung; die negativen Valenzen der Edelgase betiitigen sich freilich 
ebensowenig, wie z. B. die der Alkalimetnlle. 

Dem Umstantle, daB die positiven Kontravalenzen sich viel leichter 
betatigen. als die negativen, entspricht die Tntsache, daB die Zahl der 
komplexen Anionen viel groBer ist nls die Zahl der komplexen Ka- 
tionen. - Ein Wesensunterschied zwischen deli gewohnlichen und den 
sogenannten Molekularverbindungen wiirde hiernach nicht existiereo. 

Die Annahme ron Valenzen, deren Betiitigung bisher oie naeh- 
gewiesen werden konnte, wird manchem vielleicht als zu  ki ihn er- 
scbeinen; die Frage, ob es nicht doch Valenzen nichtpolaren Charak- 
ters gibt, ist bis heute wohl noch offen. Trotzdem wird Abeggs 
Auffassung der Valenz, auch wenn sie erbeblich niodifiziert werden 
sollte, ihren Platz in der Geschichte chemischer Theorien behaupten; 
zahlreiche bemerkenswerte RegelmaWigkeiten, au f  die Abegg in der 
Verfolgung dieses Gegenstandes gestoBen ist, werdeo einen dauernden 
Bestand unseres Wissens bildeo. 

Der Bericht iiber Abeggs wissenschaftliche 'Eitigkeit ist jedocb 
durch die Besprechung seiner wissenschaftlichen Spezialuntersuchungen 
noch nicht erschiipft; wir verdanken ihm auBerdein eine Reihe von 
L e  hrb i ichern ,  welche durch dieselbe ruhige Klarheit ausgezeichnet 
sind, durch die er seine Zuhbrer in der Vorlemng oder auf wissen: 
scbaftlichen Kongressen erfreute. Er  empland ein tiefes Bediirfois, 
seine Forschungatiitigkeit durch sonstige publizistische Arbeiten z u  
ergiinzen und so seinem Fache die voo ibm als ootig empfundene 
weitere Verbreitung zu verschaffen. In der Uberzeugung, dr13 die 
physikalische Chemie beaonders fur die anorganische Cbemie voii 
grundlogender Bedeutung sei, entschloB sich der Yielbeschiiltigte im 
Vereio mit einer grbBeren Anzahl von Mitarbeitern ziir Herxusgnbe 
eines groBen H a n d b u c h e s  d e r  a n o r g a n i s c h e n  Chemie.  Wie er 
in dem Vorwort bemerkt, wollte, wo irgend moglich, der theoretische 
Zusammenhang der cbemischen Ermheinungen herrorgehobeo uiid die 
vielfnch ersichtliche Deutung chemischer Tataachen gegebeu werdeo, 
die bisher ledighh aufgeziihlt worden sind.c Seio Programni 12Wt 
sich auch so aussprecben, daB er, was i n  der Chemie noch von eioer 
rein beschreibenden Naturwissenechaft steckt, maglichst verringern 
und das deduktive Printip, das in der Physik schon IPngst die 
Hauptrolle spielt, so weit als mbglicb auch hier einbtirgern wollte. 



Es w i d  wohl allgemein anerkannt, daS ibni dies bis zu einem hoheo 
Grade gelungen ist, ohne dal3 die Mitteilung des ungeheuren Tat- 
sachenmaterials, das man in eineni derartigen Handbuch notwendig 
verlangen iniil3, irgendwie zu kurz gekommen wkre. 

AuBercleni scbrieb Abegg zusammen mit W. H e r z  eiiie kleine 
h n l e i t u n g  fur d a s  chemische  P r a k t i k u m ,  dessen Tendenz iihn- 
lich darin besteht, die neueren Fortschritte der physikalischen Chemie 
mtiglichst bereits in dem analytischen Anfiingerunterricht zur Geltung 
zu bringen. Ob hier in didaktischer Hinsicht iiberdl richtig MaB 
gehalten ist, vermag iuh nicht sicher z u  entscheiden. Sehr niltzlich 
ist feriier seine A n l e i t u n g  z u r  B e r e c h n u n g  r o l u m e t r i s c h e r  
A n a l y s e n  (Breslau 1900) und die gemeinsani mit 0. Yackur  ver- 
lal3te S a m  m 1 u n g I- o 11 p h y s i  k nl i s c h- c h em i s  ch e n R e  c h e 11 a u  f -  
q a  bell (Samrnlung GGechen, 190'3). SchlieSlich ist besonders seine Be- 
teiligung an dem Organ der deutscheu Bunsen-Gesellschaft, der Zei t- 
achr i f t  f 8 r  E l e k t r o c h e m i e ,  zii nennen, die er seit 1901 mit ~ 0 1 1 -  
endeteni Takt redigierte, und in der er zahlreiche Relerate und Berichte 
von wissenschaftliclien Kongressen , Feiem und dergl. vertiffentlichte. 

Auf der Grenze zwischen wissenschaftlicher Arbeit uud per- 
sonlicher Liebhaberei lag Abeggs intensive BeschHftigung mit der 
pho tograph  i s ch e n C: am e r  a. Sowohl vom physikalischen Stand- 
punkt, was die optischen Verhiiltnisse anlsngt, wie auch nls Chemiker, 
was die Reaktionen in der photographischen Platte betrifft, hat er 
sich in  einer Anzahl kleinerer Mitteiluugen wissenschaftlich betiitigt, 
wie er aiich in seiner Gottinger Zeit die Photochemie in seinen Vor- 
lesungen u n d  cbungen besonders beriicksichtigte. Starker war in ihm 
aber vielleicht auf diesem Gebiete noch die Freude na der kilnst- 
lerischen Ausfiihrung von Landschrftsbildero, u n d  so brachte er dean 
von seinen Reisen, die ihn in die rerschiedensten Gegenden der Rrde 
fuhrten , eine Fulle herrlicbster Reiseerinnerungeii in Gestalt teils 
gewohnlicher, teils stereoskopischer Aufnahnien rnit nach Hause. Ala 
wertvolle Erinneriing besitze ich z. B. ein iiiir von ihm verehrtes 
Ailbum, das mir immer wieder die Erionerung an eine selteu genub- 
reiche gemeinsame Reise nach der Ririera und Siidfrankreich zuriick- 
ruft. Selbst bei anstrengenden Fufiwrnderungen schob er hiufig be- 
sondere Kletterpartien ein, urn von mtiglichst geeignetem Standpunkte 
nus ein ihn reizendes Motiv n u t  die Platte zu  bringen; wie ill seinen 
sonstigen Liebhabereien brachte es Abegg auch hier zu einer unge- 
wtihnlichen Meisterschoft, die in gleicher Weise seineni experimen- 
tellem Geschick wie seinem offenen Hick fiir alles SchBne eotsprang. 

Als feinsinniger Be l l e t  r i s t  zeigte er sich in den fiir seine Freunde 
verfafiten Reiseschilderungen: SEine Reise nach Lapplanda (Kirn a. N. 
bei F. Mendel) und  besouders dndische Reis& (sls 3Ianuskript ge- 



druckt bei V i e w e g  in Braunschweig). Uberall erfrischt der in aka- 
demisch gemiilligter Form aultretende, ihm angeborene Berliner Humor; 
iu der zweiten Schrilt sei besonders seine begeisterte Schilderung der 
'I'adsch, adieses herrlicbsten Bauwerks der  Erdea, hervorgeboben. 

Die iingewijhnlich tiefe Trnuer uni den so plotzlich Dahin- 
geschiedenen galt dem Menschen nicht minder als dem Gelehrten. 
Und so seien am Schlusse dieses Gedenkblattes noch einige Worte 
h b e g g s  Personlichkeit gewidmet. Tm Verkehr war er von feinster welt- 
mannischer Liebenswurdigkeit, ohne jedoch durch Ubermall von Hiiflich- 
keit 9ich je etwas z u  vergeben oder gar mit seiner eigenen Meinung un- 
niitig stark zuriickhaltend zu sein; wer mit ihm zu tun hatte, konnte 
sich stets seines freundlichen Wesens erfreuen und wuflte dabei doch 
immer, wie e r  daran mar. Die Euergie, die in seiner Perstjnlichkeit 
steckte, iiuI3erte sich im taglichen Leben in  einem ungewohnlicben F l e i k  

Unser gemeinschaftlicher Freund D e s  C o u d r e s  schilderte ihn 
treffend in seinern ungemein reizroll fur die pbysikalische Zeitschrift 
geschriebenen Nacbrufe SolgendermaOen : aVon allen Seiten wird als  
Abeggs hervorragendste Eigenschaft seine ganz erstaunliche Leistungs- 
fihigkeit geruhmt. Sie stand scheinbar in gewissem Gegensatze zu 
einer fast bedachtig rubigen Art zu sprechen, einem liebenswiirdigen 
und humorvollen Sichgeben, das immer und fiir jeden Zeit hatte. 
Ohne ungewohnliche Raschheit des Urteils und gewandte leichte Feder 
ist ein Lebenswerk wie dns Abeggs natiirlich nicht zu leisten. Dazii 
kam bei ihm aber eine Gesundheit, die jeweils einen 24-stundigen 
Arbeitstag einzuschalten erlaubte, und auBerdem eine seltene Praxis 
peinlichster Ordnung in wiseenschnftlichen wie biirgerlichen Dingen, 
iiullerlich unterstutzt durch alle Art  fiegistratoren, innerlich durch ein 
vorzugliches Gedachtnis. Abegp gehorte zu den weuigen Menschen, 
die nichts nuf morgen verschieben, was heute getan werden kann.  
J a  er wartete mit nichts his halb aclit Uhr, was sich urn sieben hatte 
erledigen 1assen.a 

Ich rlarf mich nicht Z L I  seinen Lehrern zablen - dafiir war der 
Altersunterschied wobl uicht groQ, genug und xullerdem kam er  erst 
als ein nahe zur Habilitation reifer Forscher z u  mir -, aber ich kann 
darnuf hinweisen, dnll mnnches Thema fiir eine neue Untersuchung 
unseren Unterredungen entsprang. Und xus dieser gennuen Kenntnis 
seiner wissenschaftlichen Persiinlicbkeit hernus mull ich bezengen, da13 
sich Abegg in seinem Forschungsdrang vou nieniandem iibertrefren IieB. 
Seinen Schiileru war er daher, wie noch kiirzlich gelegentlich der 
Ubergabe seines Reliefs an die Techniscbe Hochschule zu Rreslaii Zuni 
Ausdruck kam, ein vorbildlicher akademischer Lehrer. 

TI-. 'YPV?M. 
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