










Bericlit des abtretenden Sekretars tiber das

Geschaftsjahr 1921/22.

Die Gresellscbaft der Wissenschaften hat wahrend des abge-

lanfenen Greschaftsjahres 16 ordentliche und 2 offentliche Sitzungen

gehalten, iiher deren wissenschaftlichen Teil unten berichtet ist.

, Die Nachrichten der mathematisch-physikalischen Klasse sind

in zwei Heften, die der philologiscli - historischen Klasse ebenso in

zwei Heften erschienen.

Eine groBe Anzahl der in den Sitzungen vorgelegten Arbeiten

sind in anderen Zeitschriften veroffentlicht, da die Gesellschaft ge»

zwungen war, ihre Drnckschriften so viel wie moglich einzn-

scMranken.

Von den Abhandlnngen der philologisch • historischen Klasse

gelangte zur Ansgabe:

XVII 3 Julius Sch wietering, Die Demutsformel mittel-

hocMeutscher Dichter, 1921.

Von den Abhandlnngen der math.-physikalischen Klasse;

X7 Ernst Ehlers, Polychaeten von Java und Amboina.

Ein Beitrag zur Kenntnis der malaiischen Strandfauna,

1920.

Der durch den Krieg unterbrochene Tauschverkehr wurde,

wenn auch noch nicht in vollem XJmfange wieder aufgenommen,

dazu traten der Tauschverkehr mit der TJniversitat Urbana und
mit der Universitat Kalkutta. In einer E,eihe von andern Fallen

hat die Universitatsbibliothek an Stelle der Gesellschaft den Tausch-

verkehr libernommen. Ueber die der Gresellschaft im Jahre 1921

dttrdh Tausch und sonst zugegangenen Schriften gibt das unten

mitgeteilte Verzeichnis Auskunft, das zugleich als Empfangsbe-
scheinigung dient.

Die G-ottingischen Gelehrten Anzeigen konnten unter der Re-
daktion des Herrn Dr. Joachim in demselben TJmfange wie im
vorigen Jahre fortgefiihrt werden dank einer nochmaligen grofiern

Zuwendung des Universitatsbundes. Ihm und seinem ersten Vor-
sitzenden sei an dieser Stelle der herzliche Dank der Gesellschaft

ausgesprochen.

Nachrichten, geschaftl. Mitteilungen 1,922.
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2 Bericlit des abtretenden Sekretars iiber das Gescbaftsjahr 1921/22.

Znr Unterstutzung wissenschaftlicher Arbeiten be^jl^yte die

Gresellscliaft:

Herrn Schroder fiir die Herausgabe der mittel-

alterlichen Bibliothekskataloge . .
•

, . . . . M. 1000

Herrn Schroder fiir das biographische Jahrbnch . „ 500

Herrn Sethe zur Erganzung des Bestandes von
Hieroglyphen aus Mitteln, die der Q-esellschaft

von dem TJniversitatsbund zuflossen „ 6000

Von der Staatsregierung wurde die Anderung des Statnts ge-

nehmigt, wonach nnnmehr, sobald ein Mitglied das 70. Lebensjahr

iiberschritten hat, unbeschadet seiner Hechte ein nenes Mitglied

gewahlt werden kann. Durch diese Anderung wurde die Gesell-

schaft in dnn Stand gesetzt eine grbfiere Eeihe von ordentlichen

Mitgliedern aufzunehmen. ' >

Sie wahlte am 24. Juni 1921

Wilhelm Meinardus,
Hugo Euchs,
Emil Sieg

und am 25. November 1921

Max Born,
J ames Franck,
Wolfgang Heubner,
Alfred Kiihn,

Herbert Meyer,
Karl Mirbt,
Greorg Vitzthum.

Zu auswartigen Mitgliedern warden am 24. Juni gewahlt r

Eduard Meyer in Berlin (Korrespondent seit 1895).

Bruno Krusch in Hannover (Korrespondent seit 1911).

Oskar Montelius in Kopenhagen,

am 25. November:

Hans Geitel in Wolfenbiittel,

ITlrich Wilcken in Berlin.

Zu korrespondierenden Ifitgltedern wahlte die Gresellschaft

a) in der philologisch-historischen Klasse

am 24. Juni

Heinrich Schafer in Berlin,

Rudolf MeiBner in Bonn,

Josef Hansen in Kbln,

am 25. November

Friedrich Kxich in Marburg,
OBNTRAL AROHAEiOLU(:^yi4J-Setala in Helsingfors,

hlBRAMY NEW DELHI
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Bericht des abtretenden Sekretars fiber das Gescbaftsjahr 1921/22. 3

Nathati Soderblom in Upsala,

Rudolf Wackernagel in Basel,

b) in der mathematiscli-pliysikalisclieti Klasse

am 25. November

Niels Bohr in Kopenhagen,

Fritz Foerster in Dresden,

G-odfrey Harold Hardy in Oxford,

Max von Lane in Berlin,

Tullio Levi-Civita in Rom,
Ernst Leonhard Lindelof in Helsingfors,

Richard Lorenz in Frankfurt,

Johannes Meisenheimer in Leipzig,

Gustav Mie in Halle,

Carl Neuberg in Berlin,

Heinrich Wieland in Freiburg i. B.,

am 24. M&z
George D. Bxrkhoff in Cambridge Mass.,

Karl H eider in Berlin,

Rudolf Magnus in Utrecht,

Hans Horst Meyer in Wien,

William F. Osgood in Cambridge Mass.

Wilhelm Ramsay in Helsingfors,

Jakob Johannes Sederholm in Helsingfors,

Manne Siegbahn in Lund,

Robert Tigerstedt in Helsingfors.

Durch den Tod verier die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied Con-
rad von Studt (gest. am 29. Oktober 1921), der unsrer Gesell-

schaft seit 1901 angehort hat. Die Gesellschaft betrauert ferner

den Hingang von dreien ihrer friiheren ordentlichen Mitglieder

Max Vetworn, Hermann Amandus Schwarz und Theodor
Liebisch. Alle drei haben lange Jahre an unserer TJniversitat

gewirkt. Sie werden fiber Verworn und Liebisch nachher

aus berufenem Munde Naheres horen.

Hermann Amandus Schwarz (gestorben 78jahrig im De-

zember 1921) vereinigte groBe geometrische mit funktionentheore-

tischer Begabung. Er studierte unter WeierstraB, als dieser noch

auf dem Gewerbeinstitut in Berlin unterrichtete
,
und wurde von

ihm zu der Losung der Aufgabe angeregt, die Riemannschen Exi-

stenzsatze, die Riemann auf das Dirichletsche Prinzip gestiitzt

hatte, mathematisch zu beweisen. Auch in seiner Arbeit fiber die

hypergeonietrische Reihe knfipft er an Riemann an. In den Ar-

beiten liber Minimalflachen zeigt sich sein anschauungsmaBiges Ver-

1 *



4 Bericht des abtretenden Sekretars uber das Gescbaftsjabr 1921/22.

standiiis neben’ seiner Begabung fiir Funktionentheorie. Durch

den strengen Nachweis der Existenz eines Eigenwertes der Schwin-

gungsgleickung bat er einen wesentlicben Anteil an der Entwick-

lung der modernen Tbeorie der Eigenfunktionen. In der Varia-

tionsrechnung folgt er WeierstraB und bat mit dazu beigetragen,

dafi die strenge WeierstraBiscbe Kritik auf diesem Grebiet zurHerr-

schaft gelangte. Er hat 17 Jabre lang an unsrer llniversitat ge-

wirkt bis er 1892 als WeierstraB Nachfolger nacb Berlin • ging.

. Zum Gredacbtnis unseres auswartigen Mitgliedes Berthold
Delbriick wird nachber gesprocben werden.

Am 5. Marz 1922 verschied in Erlangen 74jabrig das ans-

wartige Mitglied Elias von Steinmeyer. Er bat wie kein

zweiter seit Greff das Stadium der altbocbdeutscben Spracbe und

Literatur gefordert durcb die Neubearbeitung, Erganzung und

Weiterfiibrung der „Denkmaler“ von Miillenboff und Scherer und

vor allem durcb die monumentale Ausgabe der Altbocbdeutscben

G-lossen", die er mit Eduard Sievers begann und vom zweiten Band
ab allein durcbfiihrte. Uber dem Drucke des 5. (Nacbtrags)*Bandes

bat ihn der Tod ereilt. Das groBe „Althochdeutsche Worterbucb^^

binterlaBt er nun auf Zetteln. DaB . sicb ihm dem unermiidlich

Arbeitenden die Vollendung immer wieder binausscbob, daran tragt

die wabrbaft einzigartige Hingabe Scbuld, mit der er sicb durcb

nahezu 45 Jabre alien Angelegenheiten seiner Universitat, ihrer

pbilosophiscben Eakultat und besonders aucb ibrer Bibliotbek ge-

widmet bat. Aucb die mustergiiltige Ausgabe der Altorfer Ma-

trikel ist aus diesen Interessen und diesem Pflicbtgefiibl bervor-

gegangen.

In Carl Robert (gest. 71jabrig am 17. Januar 1922) be-

trauert die Gesellscbaft den letzten Gelebrten, der mit bis zuletzt

unermiideter Arbeitskraft und seltener Erucbtbarkeit es vermocbt

hat, die beiden groBen Schwesterdisziplinen der klassischen Philo-

logie und Archaologie im Sinne seiner groBen Vorganger E. G.

Welcker und Otto Jahn zu umspannen. Innerlicb und unausge-

setzt dazu getriebeuj nicbt nur metbodiscb durcb eifriges Studium

dazu in den Stand gesetzt, weil er zu tief wurzelte in dem poe-

tiscben Grundelement des Griecbentums : kiinstleriscber Auffassung

und bildhafter Gestaltungskraft. Mocbte bei den Hellenen diese

Gabe sicb geauBert baben in Dicbtung oder bildender Kunst, fiir

Robert, der iiber scharfe, kritische Analyse stets binaus selbst auf

groBte Anscbaulichkeit bindrangte, war es scblecbthin Bedlirfnis,

das eine durcb das andere zu deuten, zu erklaren, uns nabe zu

bringen. In dieser Ricbtung liegt sein gauzes Lebenswerk: Seine
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heiBe Liebe gait den Grbttermytlien, Homer, der Heldensage, dem
klassiscten Drama, der hellenistischen Kombdie nicht weniger, als

der verlorenen Monnmentalmalerei Polygnots, dem pergainenisclieii

Altar Pries, den romischen Sarkophagreliefs, der antiken Blihnen-

frage oder Pausanias als scbriftstellerischem Problem. Ein glan-

zender akademiscker Lehrer spriihenden Temperaments, voll leben-

diger Anregungen und daneben vier Jakrzelinte hindurch Heraus-

geber des „Hermes“, der fiilirenden dentschen Zeitscbrift filr klas-

sische Pbildlogie, liat er dnrcli sein nmfassendes Wissen und Streber,

seiner Forschung und seiner Eigenart weit iiber Deutschlands

Grrenzen Mnaus hbckstes Ansekn zu* verschaffen gewuBt. Seit 1901

korrespondierendes, seit 1918 auswartiges Mitglied unserer Sozietat,

gehbrte er zu ibren treuesten Mitarbeitern
,

durcb zaklreiche ge-

wichtige und oft gefurchtete Rezensionen in unsern „Anzeigen“

die klassische, pMlologisch fest fundierte Arcbaologie aufs Wiir-

digste vertretend.

Scbmerzlichst beklagen wir weiter den Tod eines zweiten

Meisters auf arcbaologischem Grebiet, den unsere Sozietat in Am-
betracht seiner uberragenden wissensckaftlicben, Bedeutung fiir

ganz Europa im letzten Sommer zum auswartigen Mitglied erwalilt

batte, als unerwartet der Tod den 78 jabrigen binwegnahm (4. Nov.

1921): Oskar Mo ntelius. Von den Naturwissenscbaften ent-

lebnend die sichere Methods der Formenvergleichung und an der

Brdnzezeit Skandinaviens als an einem Musterbeispiel sie zuerst

erprobend hat Montelius durcb seine typologiscben Untersucbungen

und Grruppierungen der vorgeschicbtlicben Forscbungen auch .ganz

Europas die chronologiscbe Grrundlage gescbaffen, obne die sie

heute nicht mebr denkbar ist. Das klare Netz seiner vorsicbtig

alle Formen vergleicbenden Studien umspannte unsern ganzen Kon-
tinent vom bbcbsten Norden bis weit in den Orient binein. Kein

Grelehrter verfiigte liber eine so vollstandige personlicbe Kenntnis

der vorgeschicbtlicben Denkmffler samtlicher europaischer Museen
und Sammlungen wie Montelius. Die ZahL> seiner im Druck er-

scbienenen Arbeiten iibersteigt 3 V2 Hundert. Nicht nur fiir den

vorgeschicbtlicben Norden, auch fllr den klassiscben Siiden hat

Montelius babnbrecbend gewirkt: durcb sein groJBes Werk j,La

civilisation primitive en Italic Ein ebenso groB angelegtes

zweites Werk „La Grece prdclassique“, das sicb balb vollendet in

seinem NacblaB fand, wird von der scbwedischen Akademie fertig

heransgegeben werden. Eine seiner allerletzten Arbeiten, eben-

falls nocb nngedruckt, gilt der Vorgescbicbte der Eupbrat- und
Tigrislander. Ein Gelebrter von Weltruf, der Lehrmeister aller
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PraHstoriker Europas, auch als vornehmer Charakter von alien

Nationen hocli geachtet, ist er stets kraftvoll fiir das Grermanen-

turn eingetreten. Nur in Deutschland fiihlte er sich wie in der

Heimat zu Hause, Vortr%en in Deutschland hat die letzte seiner

vielen Reisen gegolten. Wie Montelius auch als Haupt der schwe-

dischen Akadenoie wahrend des Weltkrieges und danach nautig und

mannhaft unsern Eeinden gegeniiher fiir Deutschland und die

deutsche Wissenschaft eingetreten ist, wird ihm unvergessenbleiben.

Auch unter den Korrespondenten beklagt die Gesellschaft den

Tod einer Reihe_ von hervorragenden Gelehrten.

OttoSeeck in Munster (gest. im Friihling 1921 im 72. Lebens-

jahre) war es noch beschieden sein Lebenswerk, die „Geschichte

des Untergangs der Antiken Welt“ begleitet von den Regesten

der Kaiser und Papste von 311—476 mit dem sechsten Bande ab-

zuschlieJBen. Ihr Charakteristikum ist der Versuch, moderne natur-

wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorieen in den Dienst der

Geschichte zu stellen und den historischen ProzeB als einen Kampf
urns Dasein, bier unter Ausrottung der Besten, zu verstehn.

Giacomo Ciamician (gest. am 2. Januar 1922), geboren in

Triest,. einer der ersten italienischen Chemiker. Auf dem Gebiete

der organischen Chenne ragen seine Synthesen unter Einwirkung

des Lichtes hervor.

Leo Kbnigsberger (gest. 84jahrig am 16. Dezember 1921).

Konigsbergers hervorragende Qualitaten sind mehr persdnlicher als

mathematischer Natur, obschon seinen Arbeiten iiber das Abelsche

Theorem und fiber Differentialgleichungen das Verdienst, das sie

besitzen, nicht abgesprochen werden soil. Er hat die groBe Heidel-

berger Zeit mit erlebt, als Kirchhoff, Bunsen, Helmholtz dort

lehrten und die Welt mit ihren Entdeckungen inErstaunen setzten.

In der groBen Biographic von Helmholtz gibt uns Konigsberger

ein Bild davon, Obschon ein glanzender Lehrer hat er doch nur

wenige Schfiler im engeren Sinne hinterlassen.

Max Noether (gest. 77jahrig am 13. Dezember 1921). Als

Schfiler von Clebsch verfolgt er die Riemannschen Ideen nach der

algebraischen Seite und entwickelt die algebraische Theorie der

Punktsysteme auf Kurven und Elachen. Noether erdffnete das

Gebiet, auf welchem seitdem die Italiener so glanzend weiter ge-

arbeitet haben. Durch seine wissenschaftlichen Nachrufe, in

denen er die Lebensarbeiten von Cayley, Salmon, Sylvester, Lie,

Gordan und Andern besprach, hat er sich auch urn die historische

Seite der Mathematik hohe Verdienste erworben, indem er ein Bild

von ihrer modernen Entwicklung gab.
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Ignaz Groldzieher (gest. am 14. Nov, 1921 in Budapest)

einer der bedentendsten Vertreter der Wissensdiaft vom Orient.

Er bannte die arabische Welt in alien iliren Auslaafern. Seine

Forsclierarbeit gait besonders dem Islam als Religion, und in einer

Fiille durcb Scbarfsinn wie tiefes Wissen ansgezeiclineten Arbeiten

hat er fiber ihre Entwicklung, ihren XJrsprung, ihr Verlialtnis zu

den andern Religionen Liclit verbreitet. Der bedeutsame Auf-

schwung der IsMm-Edrschnng in den letzten beiden Jalirzehnten

ist znm groBen Teil aus seinem Wirken hervorgegangen.

Franz Eilhard Schulze (gest. im November 1921 im 82.

Lehensjahr) hat uns in mehr als BOjahriger wissenschaftlicher

Tatigkeit eine groBe Anzahl von Arbeiten fiber den Ban und die

Entwicklung wirbelloser Tiere, insbesondere Rhizopoden, Schwamme,
Hydroidpolypen und Medusen, sowie fiber einige Organsysteme der

"Wirbeltiere, vor allemEiemen und Lungen, geschenkt. Sie zeichnen

sich durch auBerordentliche Beobachtungsscharfe aus und sind noch

heute Vorbilder morphologischer TJntersuchungsweise. Er hat

starken EinfluB-auf die entwicklungsgeschichtliche Richtung in den

70 er und 80er Jahren ausgefibt, und die beiden Autoren des groB-

zfigigen „Lehrbuchs der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der

wirbellosen Tiere", E. Korschelt und K. Heider, sind aus seiner

Schule hervorgegangen.

Mit Johann Wilhelm Spengel (gest. am 13. April 1921)

ist einer der kenntnisreichsten und erfahrensten deutschen Zoo-

logon dahingegangen. Schon 1876 hat er mit seiner Arbeit fiber

das TJrogenitalsystem der Amphibien ffir die Morphologic der

Wirbeltiere Grrundlegendes geleistet. Er ist auch spater haufig

zur Untersuchung der Wirbeltiere zuruckgekehrt. Eingehende For-

schungen widmete er den Wurmgruppen der Grephyreen und der

Enteropneusten
,

die er in einer umfassenden Monographic behan-

delt hat. Einen starken EinfluB gewann Spengel durch die Her-

ausgabe der „Zoologischen Jahrblicher“ (seit 1885), denen sich

(1907) die „Ergebnisse und Fortschritte der Zoologie^ anschlossen.

Spengel verfoigte mit wunderbarer Vielseitigkeit und stets wachem
Scharfblick alle Entwicklungsrichtungen der Zoologie und nahm
an ihnen starken Anteil, auch wenn sie von seinem eigenen Ar-

beitsfeld weit ablagen, Ein Kennzeichen daffir ist es, daB er 1910

seinen Jahrbfichern eine^ besondere Abteilung angliederte
,
um der

jungen physiologischen und experiinentellen Arbeit srichtung eine

Veroffentlichungsstelle zu schaffen. Seinen Plan eines groB ange-

legten Handbuchs der Zoologie zerstbrte der Krieg,



Verzeicliiiis der im Jahre 1921/22 abgehaltenen

Sitzungen mid der darin gemacliten wissenschaftlichen

Mitteilungen.

Ordentliche Sitziing am 22. April 1921.

P, Klein laBt zwei neue Hefte der „Mathematischen Enzyklo-

pMie^^ Bd, II 3 H. 4 (Bieberbaoh, Punktionen komplexer. Va-

riabler) nnd Bd. Ill 3 H. 5 (Salkowski
,

Dreifach brtbogonale

Placbensysteme) vorlegen.

A. Win dans legt vor:

E. Kirchner (Grottingen)
,
Eine neue Synthese von Plienan-

tlirenderivaten. (Kachrichten, math.-phys. KL 1921, S. 154).

K. Brandi bespricht neuere Arbeiten der bistoriscben Kommission.

R. Reitzenstein, Platons Epigramme. (Nachrichten, pMl.-bist.

Kl. 1921, S. 53).

R. Reitzenstein legt sein Bnch „Das iranische Erlosungsmyste-

riuni^‘ vor.

E. Schroder legt vor;

E. Hultzsch (Halle), Neue Sanskrit'Dramen. (Nachrichten,

phiL-hist. Kl. 1921, S. 36).

Offentliche Sitzung am 7. Mai 1921,

E. Schroder erstattet Bericht iiber das abgelanfene Greschafts-

jahr.

E. Wiechert, Gredachtnisrede auf Julius Elster.

Ordentliche Sitzung am 13. Mai 1921.

A, Windaus legt vor:

A. Windaus nnd W. Hiickel, Ubertragung der Spannungs-

'

theorie auf das Ringsystem des Cholesterins, (Nachrichten,

math.-pbys, KL 1921, S. 162.

Ordentliche Sitzung am 27. Mai 1921.

R, Reitzenstein legt vor:
,

F. Hiller v. Gartringen, Athenisches Gesetz von Hestiaia

um 445 V. Chr. (Nachrichten, phil.-hist. KL 1921, S. 62).
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Gr. Tammann legt die 2. Auflage seines Lehrbnches der Metallo-

graphie vor.

E. Wiecliert legt vor:

Gr. Angenheister, Periodizitat der erdmagnetischen Ak-
tivitat und Sonnenrotation.

Gr. Angenheister, Sonnenstrahlung und Erdtemperatur im

elfjakrigen Eleckenzyklus. (Erscheinen in den Nachrichten,

matli.-pliys. Kl.).

Ordentliche Sitzung am 10. Juni 1921.

0. Miigge, Quarz als geologiscHes Thermometer und die Bedeu-

tung der Zusammensetzungsflachen von Krystallzwillingen.

(Nachrichten, math.-phys. KL 1921, S. 217).

L. Prandtl legt seine Mitteilung iiber neue G-esetze des Luftwider-

standes in der Festschrift der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft vor.

Ordentliche Sitzung am 24. Juni 1921.

C. Runge legt die 2. Auflage seines Baches „Praxis^ der Grlei-

chungen^ vor.

Ordentliche Sitzung am 8, Juli 1921.

H. Stille, Meeres- und Bodenschwankungen.

E. Landau legt vor:

F. Carlson und E. Landau, Neuer Beweis und Verallge-

meinerung des Fabryschen Liickensatzes. (Nachrichten, math.-

phys. KL 1921, S. 184).

K. Brandi legt die 2. Auflage seines Buches „ITrkunden und

Acten^ vor.

K. Brandi legt sein Buch „Auswahl aus Mosers Schriften“ vor.

Ordentliche Sitzung am 22. Juli 1921.

E. Schroder, Von den Anfangen des deutschen Buchtitels. (Er-

scheint in den Nachrichten, phil.-hist. KL).

A. Rahlfs, Studien liber den griechischen Text des Buches Ruth.

(Erscheint als Beiheft der Nachrichten, phil.-hist. KL).

E. Wiechert, Tiber Erdbebenwellen. VIII. Laufzeitfunktionen

und Erdinneres. (Erscheint in den Nachrichten, math.-phys.

KL).

H. Ehlers legt vor:

R. W. Hoffmann, Die erperimentelle und die biologische

Hypnose bei Limnotrechus lacustris. 2. Teil der Unter-

suchungen liber experimentelle Hypnose bei Insekten und



10 Verzeichnis der wissenscliaftliclien Mitteilungen.

ihre Beziehungen zum Beruhrungsreiz, (Nachrichten, math.-

pliys. KL 1921, S. 193).

F. Klein lafit zwei Hefte der Mathematisclien Enzyklopadie vor-

legen: Bd. II2 H. 6 (E. Hilb, Nicbtlineare Differentialglei-

chungenj A. Krazer und W. Wirtinger, Abelsche Pnnktionen

nnd allgemeine Thetafunktionen) and Bd, II 3 H. 5 (K, Hensel,

H. ‘W. E. Jung, Aritkmetische Theorie der algebraischenEank-

tionen.

Ordentliche Sitzung am 28. Oktober 1921.

0. Range legt vor:

Gr. Polya, Eine Erganzung zu dem Bernoulliscben Satz der

Wabrscheinliclikeitsrechnung. (Nacbricbten, math.-pbys. Kl.

1921, S. 223).

A. Win dans legt vor:

A. Windaus und M. Ehrenstein, Die thermiscbe Zer-

setzung einiger Dicarbonsauren. (Erscheint in den Nack-

richten, math.-pbys. KL).

F. Klein lafit zwei Hefte der Mathematischen Enzyklopadie vor-

legen: Bd. V 1 Heft 6 (K. F. Herzfeld, Physikaliscbe undElek-
trocbemie) und Bd. V 2 Heft 4 (W. Pauli, Relativitatstbeorie).

E. Schroder legt vor:

R. Meissner, Zur Eggjuminschrift. (Nachrichten
,

phil.-

hist. KL 1921, S. 89).

R. Reitzenstein legt vor:

Gr. Jachmann., Der Eunuchus des Terenz. (Nachrichten,

phiL-hist. Kl. 1921, S. 69).

Offentliche Sitzung am 12. November 1921.

Gr. Tammann tragt vor liber das chemische Verhalten binarer

Mischungen.

Ordentliche Sitzung am 25. November 1921.

K. Sethe, Beitrage zur Greschichte Amenophis’ IV. (Nachrichten,

phiL-hist. KL 1921, S. 101).

0. Range legt vor:

A. Prey in Prag, Darstellung der Hohen- und Tiefen-Ver-

haltnisse der Erde durch Entwicklung nach Kugelfunktionen

bis zur 16. Ordnung. (Erscheint in den Abhandlungen,
math.-phys. Kl.).

F. Bernstein und Gr. Doetsch in Gottingen und Hannover,
Die Integralgleichung der elliptischen Thetanullfunktion.

(Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. KL).
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Wall a oh spricht liber Beziehungen zwischen dem Greruch und

der Konstitntion cbemisclier Verbindungen (mit Beriicksichti-

gang des Bucbes von H. Henning ;,der Grerucb^'). (Erschienen

in dem BericM von Schimmel and Co., Miltitz bei Leipzig,

April 1922).

E. Landaa legt vor:

C. Siegel in Gottingen, Uber die Diskriminanten total reeller

Kdrper. (Erscbeint in den Nackrichten
,
matk. - pkys. KL),

Ordentlicke Sitzang am 9. Dezenjber 1921.

E. Sckroder, Attilas Leickenfeier. (Ersckeint in der Zeitsckrift

fiir deatsckes Altertum).

E. Landaa, tJber Diricklets Teilerproblem. (Ersckeint in den

Nackrickten, matk.-pkys. Kl.).

Ordentlicke Sitzung am 13. Jannar 1922.

E. Erensdorff, Der recktskistoriscke Gekalt der Sacksenspiegel-

Vorreden. (Hackrickten, pkil.-kist. Kl. 1921, S. 131).

A. Bertkolet bespricht das Werk „Die Kpelle" von D. Wester-

mann.

H, Tkiersch besprickt die AVerke

1. Artkar Evans, Tke palace of Minos at Knossos.

2. Percy Gardner, A kistory of ancient coinage, 700—300 B. C.

0. Miigge, Einfacke Schiebangen and Straktnr der Eisenkrystalle.

(Ersckeint in den Nackrickten, matk.-pkys. KL).

G. Tammann besprickt sein Buck ;,Aggregatzastande^ (Leipzig,

L. VoB 1922).

C. Bunge iiberreickt der Gesellsckaft als Gesckenk von Herrn

Sven von Hedin das Werk „Die Chinesiscken Handsckriften

and sonstige Kleinfande Sven Hedins in Loulan von A. Con-

rady. “

Ordentlicke Sitzung am 27. Janaar 1922.

E, Landaa legt vor:

G. Szegb in Berlin, tJber die Nallstellen derPolynome einer

Edge, die in einem einfack zasammenkangenden Gebiete

gleickmaBig konvergiert. (Ersckeint in den Nackrickten,

math.-pkys. KL).

M. Lidzbarski, Die religiose Spracke Mukammeds. (Ersckeint

in der Zeitsckrift fiir Semitistik).

Derselbe, Altaramaiscke Urkanden aus Assur. (Wissensckaft-

licke Verdffentlickung der deutscken Orientgesellsckaft, Leipzig

1921).
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M. Pohlenz, Poseidonios Affektenlehre und Psychologies (Nach-

richten, phil.-hist. KL 1921, S. 163).

H. Wagner bespricht den zweiten Teil seines Lehrbuches der

allgemeinen Erdkunde. (Physikalische Greographie).

Ordentliche Sitzung am 10. Pebruar 1922.

E, Schroder berichtet liber Charles de Villers und seine Bezie-

hungen zu der Gbttinger Gesellschaft der Wissenschaften und
zur TJniversitat auf Grund einer Arbeit von Dr. Braubach in

Bonn,

E. Si eg berichtet iiber die chinesischen Handschriften und son-

stigen Kleinfunde Sven Hedins in Loulan auf Grund des Biiches

von A. Conrady.

R. Reitzenstein, Zur Geschichte der Alchemic und Mystik IL
(Erscheint in den Fachrichten, phil.-hist. KL).

E. Wiechert legt vor:

G. Angenheister in Gottingen, Liste der wichtigsten am
Samoa - Observatorinm 1913/20 registrierten Erdbeben. (Er-

scheint in den Nachrichten, math.-phys. KL).

M. Born, Tiber die Temperaturabhangigkeit der thermischen Aus-
dehnung und der Pyroelektrizitat. (Zeitschrift fiir Physik
Bd. 7 1921, weitere Ausflihrungen erscheinen in der Physika-

lischen Zeitschrift).

Ordentliche Sitzung am 24. Pebruar 1922.

J. Frank, Polgerungen aus der Theorie von Klein und Rosseland
liber Pluorescenz, photochemische Prozesse und die Elektronen-

emission gliihender Korper. (Erscheint in der Physikalischen

Zeitschrift).

A, Rahlfs, Tiber Theodotion - Lesarten im Neuen Testament und
Aquila-Lesarten bei Justin. (Erschienen in der Zeitschrift fiir

die neu-testamentliche Wissenschaft, 20. Jahrgang 1921).

Ordentliche Sitzung am 10. Marz 1922.

E. Schroder, Frankfurt und SalzwedeL Etwas von deutschen
Furtnamen. (Erscheint in der Germanisch-RomanischenMonats-
schrift).

L. Morsbach berichtet liber eine neue amerikanische Zeitschrift

fiir klassische und neuere Philologie.

R. Reitzenstein legt vor:

Cronert, Neue literarische Papyri aus Strafiburg und London.
(Erscheint in den Nachrichten, phil.-hist. KL).
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Gr. Tammaniij Tiber die Snbstanz zwiscben den Kristalliten me-

tallischer Kbrper. (Erscheint in der Zeitschrift fllr anorga-

nische und allgemeine Chemie).

Derselbe, Das elektrochemische Verbalten metallisch leitender

Verbindungen. (Erscheint in der Zeitschrift fiir Elektro-

chemie).

W. Heubner, Uber jahreszeitliche Schwankungen der Resorp-

tionsfahigkeit der Froschhant fiir Adrenalin. (Erscheint im

Archiv fiir experimentelle Pathologic and Pharmakologie).

0. Range legt vor:

C. Siegel in Grbttingen, Heaer Beweis fiir die Fanktional-

gleichung der Dedekindschen Zetafunktion. (Erscheint in

den Hachrichten, math.-phys. KL).

Ordentliche Sitzung am 24. Marz 1922.

Gr. Tammann, Uber das Anlaufen von Metallen.

C. Range, liber eine graphische Methode der Bahnbestimmang

von Planeten and Kometen. (Erscheint in den Nachrichten,

math.-phys. KL).



Verzeichnis der Mitglieder

der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

Ende Marz 1922.

Sekretare.

Carl Range.
Edward Sckroder.

Ehren-Mitglieder.

Ulrich, von Wilamowitz-Mollendorff, Exzellenz, in Berlin-

Westend, seit 1918. (Zuvor ordentl. Mitglied seit 1892, aus-

wartiges Mitglied seit 1897.)

Theodor Noldeke in Karlsruhe i. B., seit 1918. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1864, auswartiges Mitglied seit 1883.)

Sven von He din in Stockholm, seit 1918.

Friedrich Schmidt-Ott, Exzellenz, in Berlin, seit 1919.

Ordentliche Mitglieder.

Mathematisch- physikalische Klasse.

Ernst Ehlers, seit 1874.

Felix Klein, seit 1887. (Zuvor Assessor seit 1871, korresp. Mit-

glied seit 1872.)

Gottfried Berthold, seit 1887.

Albert Peter, seit 1889.

Otto Wallach, seit 1890.

David Hilbert, seit 1895.

Emil Wie chert, seit 1903.

Otto Miigge, seit 1909.

Ghjstav Tammann, seit 1910.

Georg Elias Muller, seit 1911.

Carl Range, seit 1914 (zuvor korresp. Mitglied seit 1901), z. Z.

Sekretar.

Johannes Hartmann, seit 1914.

Paul Jensen, seit 1914.

Richard Zsigmondy, seit 1914.
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Ludwig Prandtl, seit 1914.

Edmund Landau, seif 1914.

Hans Stille, seit 1916.

Adolf Wind aus, seit 1918.

Eobert Pohl, seit 1921.

Wilhelm Meinardus, seit i921.

Hugo Fuchs, seit 1921.

Max Born, seit 1921.

James Franck, seit 1921.

Alfred Kiikn, seit 1921.

Wolfgang Heubner, seit 1921.

Philologisch-historische Klasse.

Hermann Wagner, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, seit 1881.

Natbanael Bonwetsch, seit 1893.

Eichard Pietschmann, seit 1897.

Lorenz Morsbach, seit 1902.

Edward Schroder, seit 1903 (zuvor korresp. Mitglied seit 1894),

z. Zt. Sekretar.

Friedrich Andreas, seit 1904.

Karl Brandi, seit 1909.

Max Lehmann, seit 1914.

Eichard R e i t z e n s t e i n, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1904.) •

Kurt Sethe, seit 1914.

Max Pohlenz, seit 1916.

Alfred Rahlfs, seit 1918.

Mark Lidzbarski, seit 1918. (Zuvor korresp. MitgL seit 1912.)

Eduard Hermann, seit 1918.

Hermann Thiersch, seit 1919.

Alfred Bertholet, seit 1919.

G-eorg Graf Vitzthum, seit 1921.

Karl Mirbt, seit 1921.

Herbert Meyer, seit 1921.

Emil Si eg, seit 1921.

Aiiswartige Mitglieder.

Mathematisch-physikalische Klasse.

Svante Arrhenius in Stockholm, seit 1920. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1901.)
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Peter Debye in
.
Zurich, seit 1920. (Zuvor ordentl. Mitglied seit

1916.)

Walter you Dyck in Miinchen. seit 1914.

Sir Archibald Greikie in Shepherdsdown Haslemere (England)

seit 1906. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1889.)

Hans Greitel in Wolfenbiittel, seit 1921.

Camillo Gr o 1 g i in Pavia, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1892.)

Giovanni Battista Gras si in Horn, seit 1910. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1901.)

Karl von Linde in Miinchen, seit 1918.

Hendrik Anton Lorentz in Haarlem, seit 1906.

Luigi Luciani in Rom, seit 1906.

,

Walter Nernst in Berlin, seit 1905. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1864.)

Johannes Orth in Berlin, seit 1902.* (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1893.)

Max Planck in Berlin, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1911.)

Josef Pompeckj in Berlin, seit 1913. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1911.)

Johannes Beinke in Kiel, seit 1885. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1882.)

Hugo von Seeliger in Miinchen, seit 1919. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1901.)

Charles Scott Sherrington in Liverpool, seit 1906.

Josef John Thomson in Cambridge, seit 1911.

Gustav Tschermak in Wien, seit 1902. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1884.)

Richard Willstatter in Miinchen, seit 1920. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1910.)

Philologisch - historische Klasse.

Friedrich Bechtel in Halle, seit 1895. (Zuvor Assessor seit 1882.)

Harry Bresslau in Heidelberg, seit 1919. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1906.)

Hermann Diels in Berlin, seit 1899.

Louis Duchesne in Rom, seit 1891.

Franz Ehrle in Rom, seit 1901.

Adolf Erman in Berlin-Dahlem, seit 1919. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1888.)
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Hermann Jacobi in Bonn, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1894.)

Panl Kehr in Berlin-Dablem, seit 1916. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit

1896.)

Bruno Kr us ck in Hannover, seit 1921. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1911.)

Enno Littmann in Bonn, seit 1917. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1913, ordentl. Mitglied seit 1914.)

Heinrich. Maier in Heidelberg, seit 1918. (Zuvor ordentliches

Mitglied seit 1918.)

Eduard Meyer in Berlin, seit 1921. (Zuvor korresp, Mitglied

seit 1895.)

Grerold Meyer von Knonau in Zurich, seit 1914.

Moritz Ritter in Bonn, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1892.)

Oswald Redlich in Wien, seit 1920.

G-ustav Roethe in Berlin-Westend, seit 1902. (Zuvor ordentl.

Mitglied seit 1893.)

Dietrich Schafer in Berlin-Steglitz, seit 1919. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1894.)

Wilhelm Schulze in Berlin, seit 1902. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Eduard Schwartz in Milnchen, seit 1909. (Zuvor ordentl. Mit-

glied seit 1902.)

Eduard Sievers in Leipzig, seit 1920.

Yilhelm Thomsen in Kopenhagen, seit 1891.

Jacob W ackernagel in Basel, seit 1914. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1901, ordentl. Mitglied seit 1902.)

Ulrich Wilcken in Berlin, seit 1921.

Theodor von Zahn in Erlangen, seit 1913.

K orr espondier ende Mitglieder.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Karl von Auwers in Marburg, seit 1920.

Dietrich Barfurth in Rostock, seit 1904.

Charles Barrois in Lille, seit 1901.

Louis Agricola Bauer in Washington, seit 1906.

Friedrich Be eke in Wien, seit 1904.

George D. Birckhoff in Cambridge Mass., seit 1922.

Niels Bohr in Kopenhagen, seit 1921.

Robert Bonnet in Wlirzburg, seit 1904.

Nachrlcliteii
;
geschSiftl. Mitteilungen 1923, 2
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Josef Boussinesq in Paris, seit 1886.

Egbertus Brouwer in Amsterdam, seit 1918.

Alexander von Brill in Tubingen, seit 1888.

Woldemar Cbristoffer Brogger in Christiania, seit 1902.

Constantin Carath^odory in Smyrna, seit 1919.

John Mason Clarke in Albany (Newyork), seit 1906.

Theodor Cur tins in Heidelberg, seit 1919.

August Denckmann in Berlin, seit 1920.

Albert Einstein in Berlin, seit 1916.

Leopold E'ejer in Budapest, seit 1917.

Lazarus Fletcher in London, seit 1901.

Fritz Foerster in Dresden, seit 1921.

Erik Ivar Fredholm in Stockholm, seit 1907.

Robert Prick e in Braunschweig, seit 1904.

Karl von Groebel in Mtinchen, seit 1902.

Fritz Haber in Berlin-Dahlem, seit 1918.

Godfrey Harold Hardy in Oxford, seit 1921.

Erich He eke in Hamburg, seit 1918.

Oskar Hecker in Jena, seit 1919.

Karl He i der in Berlin, seit 1922.

Viktor Hen sen in Kiel, seit 1892.

Oskar Her twig in Berlin, seit 1911.

Richard von Her twig in Mlinchen, seit 1910.

William Hillebrand in Washington, seit 1907.

Erich Kallius in Breslau, seit 1919.

Alexander von Karpinski in Petersburg, seit 1892.

Ludwig Kiepert in Hannover, seit 1882.

Paul Koebe in Jena, seit 1915.

Martin Knudsen in Kopenhagen, seit 1919.

Eugen Korschelt in Marburg, seit 1918.

Albrecht Kossel in Heidelberg, seit 1918.

Johannes von Kries in Freiburg i. Br,, seit 1917.

Ludwig Kriiger in Potsdam, seit 1918.

Friedrich Kiistner in Bonn, seit 1917.

Paul Langevin in Paris, seit 1911.

E. Ray Lankester in London, seit 1901.

Max von Lane in Berlin, seit 1921.

Tullio Levi^-Ci vita in Rom, seit 1921.

Ernst Leonhard Lindelof in Helsingfors, seit 1921.

Ferdinand Lindemann in Miinchen, seit 1882.

Richard Lorenz in Frankfurt, seit 1921.

Rudolf Magnus in Utrecht, seit 1922.
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Johannes Meisenheimer in Leipzig, seit 1921.

Franz Carl Joseph Mertens in Wien, seit 1877.

Hans Horst Meyer in Wien, seit 1922.

Gustav Mie in Halle, seit 192L

Gosta Mittag-Leffler in Stockholm, seit 1878.

Carl Neuberg in Berlin-Dahlem, seit 1921.

Heike Kamerlingh Onnes in Leiden, seit 1910.

WiUiam F. Osgood in Cambridge Mass., seit 1922.

Wilhelm Ostwald in GroBbothen bei Leipzig, seit 1901.

Friedrich Pascheh in Tubingen, seit 1918.

Wmiam Henry Perkin (jun.) in Oxford, seit 1906.

Edmond Perrier in Paris, seit 1901.

Heinrich Precht in Hannover, seit 1908.

Alfred Pringsheim in Miinchen, seit 1904.

Georg Quincke in Heidelberg, seit 1866.

Santiago Ramon y Cajal in Madrid, seit 1906.

Wilhelm Ramsay in Helsingfors, seit 1922.

Fritz Rinne in Leipzig, seit 1911.

Wilhelm Conrad Rontgen in Miinchen, seit 1883.

Heinrich Rubens in Berlin, seit 1908.

Ernest Rutherford in Manchester, seit 1906.

,
Adolf Schmidt in Potsdam, seit 1917.

Friedrich Schottky in Berlin-Steglitz, seit 1911.

F. A. H. Schreine makers in Leiden, seit 1913.

Issai Schur in Berlin, seit 1919.

Arthur Schuster in Manchester, seit 1901.

Jakob Johannes Sederholm in Helsingfors, seit 1922.

Manne Siegbahn in Lund, seit 1922.

Arnold Sommerfeld in Miinchen, seit 1917.

Johannes Stark in Wiirzburg, seit 1913.

Eduard Study in Bonn, seit 1911.

Emil Tietze in Wien, seit 1911.

Robert Tigers ted t in Helsingfors, seit 1922.

Vito Volterra in Rom, seit 1906.

Aurelius V o 6 in Miinchen, seit 1901.

Paul Walden in Rostock, seit 1913.

Emil Warburg in Charlottenburg, seit 1887.

Eugen Warming in Kopenhagen, seit 1888.

Rudolf Franz Johann Wegsch eider in Wien, seit 1917.

Hermann Weyl in Zurich, seit 1920.

Heinrich Wieland in Freiburg i. B., seit 1921.

Willy Wien in Miinchen, seit 1907.

2 *
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Willielm Wirtinger in Wien, seit 1906.

Robert Williams Wood in Baltimore, seit 1911.

Pbilologiscb-historiscbe Rlasse.

Walter Axnelung in Berlin, seit 1917.

Ericb Berneker in Miincben, seit 1919.

Friedrick von Bezold in Bonn, seit 1901.

Adalbert Bezzenbergerin Konigsberg i. Pr., seit 1884.

Wilhelm von B ip pen in Bremen, seit 1894.

Petrus J. Blok in Leiden, seit 1906.

Johannes Boehlau in Kassel, seit 1912.

Franz Boll in Heidelberg, seit 1917.

Johannes Bolte in Berlin, seit 1914.

Max Bonnet in Montpellier, seit 1904.

Wilhelm Br'aune in Heidelberg, seit 1919.

Ukysse Chevalier in Romans (Drome), seit 1911.

G-raf Carlo Cipolla in Florenz, seit 1898.

Maxime Collignon in Paris, seit 1894.

Carlo Conti Rossini in Rom, seit 1908.

Franz Cumont in Gent, seit 1910.

Olof August Danielsson in IJpsala, seit 1914.

Alfons Dopsch in Wien, seit 1920.

Rudolf Ehwald in Gotha, seit 1919.

Sir Arthur J. Evans in Oxford, seit 1901.

Wilhelm Frohner in Pans, seit 1881.,

Percy Gardner in Oxford, seit 1886.

Karl Geldner in Marburg, seit 1919.

Sir George A. Grierson in Rathfarnham, seit 1906.

Albert Griinwedel in Berlin, seit 1905.

Ignazio Guidi in Rom, seit 1887.

Joseph Hansen in Koln, seit 1921.

Georgios N. Hatzidakis in Athen, seit 1901.

Joh. Ludvig Heiberg in Kopenhagen, seit 1899.

Richard Heinze in Leipzig, seit 1917.

Wilhelm Heraus in Offenbach a, M., seit 1919.

Alfred Hillebrandt in Breslau, seit 1907*

Friedrich Freiherr Hiller von Gartr ingen in Berlin-Char-

lottenburg, seit 1920.

Georg Hoffmann in Kiel, seit 1881.

Tbeophile Homolle in Paris, seit 1901.

Eugen Hultzsch in Halle a. S., seit 1895.

Julius Jolly in Wurzburg, seit 1904.
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Finnur Jonsson in Kopenhagen, seit 1901.

Adolf Jiiliclaer in Marburg, seit 1894.

Axel Kock in Lund, seit 1901.

Carl von Kraus in Miinchen, seit 190l.

Paul Kretscbmer in Wien, seit 1920.

Friedrich Kitch in Marburg, seit 1921.

Charles Kockwell L anman in Cambridge (Mass.), seit 1905.

Albert von Le Coq in Berlin, seit 1910.

Felix Liebermann in Berlin, seit 1908.

Hans Lietzmann in Jena, seit 1914.

Einar Lbfstedt in Lund, seit 1920.

Heinrich Liiders in Berlin, seit 1907.

Paul Jonas Meier in Braunschweig, seit 1904.

Antoine Meillet in Paris, seit 1908.

Hudolf Meissner in Bonn, seit 1921.

Griovanni Mercati in Rom, seit 1902.

Hermann MoHer in Kopenhagen, seit 1894.

Ernesto Monaci in Rom, seit 1901.

Karl Miiller in Tubingen, seit 1899.

Friedrich W. K. Muller in- Berlin, seit 1905.

Jacob Wijbrand Muller in Leiden, seit 1918.

Eduard Norden in Berlin, seit 1910.

Magnus Olsen in Kristiania, seit 1920.

Henri Omont in Paris, seit 1906.

Hermann Oncken in Heidelberg, seit 1919.

Paolo Or si in Syracus, seit 1904.

Josef Partsch in Bonn, seit 1914.

Joseph Partsch in Leipzig, seit 1901.

Holger Pedersen in Kopenhagen, seit 1908.

Pio Raj n a in Florenz, seit 1910.

Otto Rubensohn in Berlin-Lankwitz, seit 1911.

Heinrich Schafer in Berlin, seit 1921.

Luigi Schiaparelli in Florenz, seit 1907.

Heinrich Alfred Schmid in Basel, seit 1919.

Carl Schuchhardt in Berlin, seit 1904.

Reinhold Seeberg in Berlin, seit 1917.

Georg Sello in Oldenburg, seit 1918.

Emil Setala in Helsingfors, seit 1921.

Nathan Soderblom in IJpsala, seit 1921.

Antonio Spagnuolo in Verona, seit 1912.

Friedrich Techen in Wismar, seit 1919.

Rudolf Thurneysen in Bonn, seit 1904.
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Grirolamo Vitelli in Morenz, seit 1904.

Rudolf Wackernagel in Basel, seit 1921.

Rranz R. von Wieser in Innsbruck, seit 1917.

Adolf Wilhelm in Wien,” seit 1920.

(xeorg Wissowa in Halle a. S., seit 1907.

Thaddaeus Zielinski in Petersburg, seit 1910.

Paul Zimmermann in Wolfenbiittel, seit 1914.

Heinrich Zimnaern in Leipzig, seit 1918.



Yerzeichnis der im Jahre 1921 eingegangenen

Druckschriften.

A. Von Gesellschaften und Vereinen, instituten, Behorden.

(Das Druckjahr ist in runden Klammern angegeben, wenn es niit dem Jabrgang

der Zeitschrift nicbt ubereinstimmt.)

Verband deutscher wissenschaftlicher
Korperscbaften:

Eiieyklopadie der Mathematischen WissenscliafteiL mit Einscbluss

ibrer Anwendxmgen II Analysis 2 5 1921 [2 ExpL] 845 1921

[2 ExpL] III Q-eometrie I 7 1920 [2 ExpL] 85 1921 [2 ExpL]

V Pbysik l 6 1921 [2 ExpL] 2 4 1921 ’[2 ExpL].

Thesaimis linguae Latinae 64 1920 5 1921.

Deutsches Reich

Akademien der W iss enschaften und allgemein-
wi s s enschaftlicke Ver einigungen und Institute

Berlin Preuss. Akademie der lyissenschaften: Abhandlungen Pby-

sik.-mathem. KL 19202 (1921).

— Sitzungsberichte 192040—63 1921 1—39 .

— Politische Correspondenz Eriedrich’s des Grrossen 38 1920.

Oorlitz Oberlausitz. Gresellschaft der Wissenschaften: Neues Lau-

sitzisches Magazin 96 1920.

— Codex diplomaticus Lusatiae superioris 44 1918—20.

Heidelberg Akademie der Wissenschaften : Abhandlungen Mathem.-

naturwiss. KL 7 8 1919. Philos.~hist. KL 5 1918.

— Sitzungsberichte Jahresheft 1919 (1920) 1920 (1921). Mathem,-

naturwiss. KL A 10 1919 i—is 11 1920 1—12 14—17 B 10 1919

1-18 11 1920 1. Philos.-hist. KL 9 1918 15 1919 1-27 1920 i-is.

Heidelberg StraBburger Wissenschaftliche Gresellschaft: Schriften

N. E. 2-4 1921.

Leipzig Sachs. Akademie der Wissenschaften: Abhandlungen Ma-

them.-phys. KL 35 7 1920 863-5 1919—20 37 1920 881-4 e

1920—21. PhiloL-hist. KL 345 865 1921.
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(Leipzig) Berichte iiber die Verhandlungen Mathein.-phys. KL 71 1919

4 (1920) 72 1920 (1920-21) 73 1921 1 -4 . Pliilol.-hist. KL 71

1919 8 10 (1920) 72 1920 (1921) 73 1921 1 .

Leipzig Plirstl. Jablonowskiscte Gresellscliaft: Preisschriften 48 49

192L

Miinclieii Bayer. Akademie der WisseDSchaften: Abhandlimgen

PMlos.-philoL n. hist, KL 30 s 1920. Mathem.-physik. Kl. 21 3

1902 28 12 1919.

— Sitzungsbericbte Philos.-pbiloL u. hist. KL 1920 9—11 . Mathem.-

physik. KL 1920 2 3 (1920—21).

Neifie Philomathie: Bericht 38 1917/20 (1921).

Mimclien Staatsbibliothek : Catalogus codicuin manu scriptorum Bi-

bliothecae Monacensis 5 1 Ed. II 1920.

Mathematisch-physikalische

Halle Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Natur-

forscher (Academia Leopoldino - Carolina Grermanica Naturae

Curiosorum): Abhandlungen (Nova Acta) 105 1920.

— Leopoldina 66 1920 11/12 57 1921 i-u.

Boaii Naturhistorischer Verein der preufsischen Rheinlande und

Westfalens: Verhandlungen 1920 Beil. : Vogel, H., Verglei-

chende Betrachtungen liber das variskische Grebirge am Rhein

und in Oberschlesien unter Berlicksichtigung der darin auf-

tretenden nutzbaren Lagerstatten Kattowitz 1921 (Sonderabdr.

a. d. Zeitschrift des Oberschles. Berg- und Hiittenmannischen

Vereins 1921).

Bremen Naturwissenschaftlicher Verein: Jahresbericht 55 1919/20

(1920).

— Abhandlungen 26 1 1921.

GfieBen Oberhess. Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde : Bericht

N. P. Medizin. Abtlg. 12 1919.

Greifswald Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neuvorpommern
und Riigen: Mitteilungen 46/47 1920.

Hamburg Naturwissenschaftlicher Verein: Verhandlungen 1920

3. F. 28 (1921).

Marburg Gesellschaft zur Forderung der gesamten Naturwissen-

schaften: Sitzungsbericbte 1920 (1921).

Niirnberg Naturhistorische Gesellschaft: Jahresbericht 1919 (1920)

1920 (1921).

Wiesbaden Nass. Verein fiir Naturkunde: Jahrbticher 73 1921.
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Wiirzburg Physikalisch - medicinisclie Gresellscliaft : Verhandlungen

N. P. 46 1 1920.

— Sitzangs-Berichte 1919 (1920) 1920 1 2 . ©

Leipzig Deiitsclie Mathematiker ~ Vereinigung: Jahresbericht 29

1920 7/12 (entb. : Grdttixiger Versamralung am 6 . und 7, Januar

1921).

Hamburg Mathematische Gresellscbaft : Mitteilungen 61 1921.

Berlin Deutsche Physikalische Gresellscbaft: Verbandlungen 3. R. 1

1 920 4 2 1921 1 2 .

Bamberg Remeis-Sternwarte : Hartwig, Ernst, Jahresbericht iiber

die Tatigkeit der Sternwarte 1919 (1920) (Sonderabdr. a.

:

Vierteljahrsscbrift der A stronomischen Gresellscbaft 55 1920).

— ders., Katalog und Epbemeriden verandeiiicber Sterne fiir 1921

(1920) (desgl. a. : 55 1920).

Berlin Astronomisches Rechen-Institut ; Berliner Astronomiscbes

Jahrbucb 147 1922 (1920) 148 1923 (1921).

Heidelberg (Konigstubl) Bad. Landes-Sternwarte : Veroffentlicbungen

8 1--3.

Hamburg Deutsche Seewarte : Aus dem Archiv der Deutschen See-

warte 36 1913 1 2 38 1920 2—6 .

— Deutsches Meteorologisches Jahrbucb 1917 40 (42 der Meteoro-

logischen Beobacbtungen in Deutschland) (1920) 1918 41 (43)

(1920) 1919 42 (44) (1921).

— xAerologische und Hydrographische Beobacbtungen der Deutschen

Marine-Stationen wahrend der Kriegszeit 1914—1918 3 1920.

Miinclien Bayer. Landeswetterwarte: Verofientlichungen 42 Deut-

sches Meteorologisches Jahrbuch 1920 Bayern (1921).

Potsdam Preufi. Greodatisches Institut: VerbfiFentlichung N. F. 84

1921.

— Zentralbureau der intemationalen Erdmessung: Veroffent-

lichungen N.F. 37 38 1921.

Berlin Preufi. (leologische Landesanstalt : Bericbt liber die Tatig-

keit 1920. Arbeitsplan 1921. (Aus: Jahrbuch 1920) (1921).

Hamburg Hauptstation flir Erdbebenforschung am Physikalischen
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Staatslaboratorium : Monatliche Mitteilungen 1912 3--5 1915

[i ILExpI] 1919 1920 1-7 10-12 1921 1-9.
^

Berlin Zoologisches Museum: Mitteilungen 10 1 1921. 1

Pbilologisch-liis torische i

.1

Berlin Landesaufnahme : Jahresbericht (1.) 1919/20 (1921). .

Dresden Verein fur Erdkunde : Mitteilungen 82 1921. j

'4

Berlin Verein fur Volkskunde: Zeitscbrift 30/31 1920/21 1 (1921).

Leipzig u. Halle Deutsche Morgenlandische Gresellschaft : Zeit-

scbrift 75 1921,

Berlin Deutsches Archaologiscbes Institut Mitteilungen Atbeniscbe

Abteilung : 40 1915 1/2 (1921).

Berlin G-esellscbaft flir deutscbe Erziehungs- und Scbulgescbichte ;

Zeitscbrift fiir Grescbicbte der Erziebung und des ITnterricbts :

8/9 1918/9 3/1. I

Niimberg G-ermamsclies NationaJmuseum: Mitteilungen 1917 (1920j.

— Anzeiger 1919 (1920).

Berlin Zentraldixektion der Monumenta Germaniae tistorica : Bress-
;

lau, Harry, GescMchte der Monumenta Germaniae bistorica

1921. ______ >

Berlin Gesamtverein der deutschen GescMchts- und Altertums- I

vereine: Korrespondenzblatt 68 1920ii;i2 69 1921 i—io.
. |

Aachen Geschichtsverein : Zeitsehrift 41 1920.
;|

Altenbnrg Gesehicbts- und Altertumsforschende Gesellschaft des

Osterlandes : Mitteilungen 13 a 1922.

Bonn Verein von Altertumsfreunden im Hheinlande : Bonner Jahr-

bucher 126 1921 126 Beil. : Berichte der Provinzialmuseen

zu Bonn und Trier 1918/20 (1921).

Braunschweig Geschichtsverein fur das Herzogtum Braunschweig
s.: Wolf enbiittel.

Bortnuind Historischer Verein fiir Dortmund und die Grafschaft

Mark : Beitrage zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft

Mark 27/28 1920.

Dresden Sachsischer Altertumsverein : Jahresbericht 96 1920(1921).
— Neues Archiv fiir Sachsische Geschichte und Altertumskunde |

42 1921. f
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Eiehstatt Historischer Verein: Samelblatt 35 1920 (1921).

Ellberfeld Bergischer Geschicbtsverein : Zeitschrift 52 (n. E. 42)

1920/21 (1921).

Erfurt Verein fiir die G-escliiclite arid Altertumskande von Erfurt

:

Mitteilungen 40/41 1921.

Frankfurt a.M. Verein fiir Geschichte und Altertumskande: Ar-
chiv fur Frankfurts Geschichte and Konst 3. F. 12 1920.

Goslar Geschicktsverein : Beitr%e zur Gesckichte der Stadt Goslar

1 1921.

Greifswald u. Stralsund Riigisch - Pommerscher Geschicktsverein :

Pommersche Jakrbucker 20 1920 3. Erganzungsband 1919.

Guben Niederlausitzer Gesellschaft fiir Antkropologie und Alter-

tumskunde: Niederlansitzer Mitteilungen 15 1 1920.

Hamburg Verein fiir Hamburgiscke Gesckichte: Zeitschrift 24 1921.

— Mitteilungen 14 3—6 1920—21.

Hildburgbausen Verein fur Sachsen-Meiningische Gesckichte u.

Landeskunde; Schriften 80 1 921.

Kassel Verein fiir hessische Gesckichte und Landeskunde: Zeit-

sohrift 53 N. F. 43 1921.

— Mitteilungen an die Mitglieder 1920/21 [lies: 1919/20] (1921).

Kempten Historischer Verein fiir das Allgau: Allgauer Geschichts-

freund 1921 1 2 n. F. 17 18.

Kiel Gesellschaft fiir Schleswig -Holsteinische Gesckichte: Zeit-

schrift 60 1921.

liibeck Verein fiir Liibeckische Gesckichte und Altertumskande:
Zeitschrift 20 2 1920.

— Mitteilungen 14i-6 1919—20.

Magdeburg Verein fiir Gesckichte und Altertumskande des Her-
zogtums und Erzstifts Magdeburg : Geschichts-Blatter fiir SJadt
und Land Magdeburg 65 1920 (1921).

Magdeburg Verein fiir Kirchengeschichte der Provinz Sachsen:
Zeitschrift 18 1921 1 / 2 .

Mamilieiin Altertumsverein: Mannheimer Geschichtsblatter 221921.
Regensburg Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg

:

Verhandlungen 71 1921.

Stade Verein fiir Gesckichte und Altertiimer der Herzogtiimer
Bremen und Verden und des Landes Hadeln: Stader Archiv
N.F. 11 1921.

Stralsund Riigisch - Pommerscher Geschicktsverein s. : Greifs-
wald.

Stuttgart Wiirttemb. Kommission fiir Landesgeschichte : Wiirttem-
bergische Vierteljahrshefte fiir Landesgeschichte 29 1920,
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Wolfenbuttel u. Brawiiscliweig Geschichtsverein fiir das Herzog-

tnm Braun sdi-weig: Braunschweigisches Magazin 26 1920 s—12

27 1921 1-10 .

Zwickau Altertumsverein fiir Zwickau und Umgegend: Alt-Zwickau

1921 1-12.

Tereinigte Staateii von Amerika

New Haren Connecticut Academy of arts and sciences : Transactions

26 pag. 1—92 1921.

New York Academy of sciences: Annals 25 pp. 309—416 27 pp. 245

—336 28 pp. 1—200 pll. V—XIII 29 pp. 1—139 1917-21.
San Francisco California Academy of sciences : Proceedings ser. IV

2, 2 17 1920 8 1918 tit, index. 9 1919 9-15 (1919—20) 10 1920 1-9 .

Washington National Academy of sciences: Memoirs 12 2 1915.
— Proceedings 6io [2 ExpL] 12 1920 7 1921 1—10 .

Washington Carnegie institution Department of terrestrial magne-
tism : Annual report of the director Extr. fr. Year Book 19 1920.

Washington Smithsonian institution United States national museum:
Report on the progress and condition 1920.

— Bulletin 50 7 1916 s 1919 71 5 1915 o 1917 82, 1 88 90 91 92, 1 2

1915 93 94 1916 95 96 1917 97 1918 98 1917 99, 1 2 1918—19
100.

1

1

-

5 s 9 1917-20 100, 2 i-s 1918—19 100, 3 1919 101 1917
102.

1

1

-

7 1917—18 103 pag. 1— 524 547—612 1918—19 104,1
1918 106 Text 109 110 1920 112 1921. Special bulletin Nut-
ting, Charles Cleveland, American hydroids 3 1915.

— Proceedings 47—66 1915—20.

— Contributions from the United States national herbarium 16 14

1916 17 6-8 1915-16 183-7 1916—17 19 1916 20 1—7 1917
—19 21 1919 22 4 5 1921.

Baltimore Johns Hopkins university: Circular 1914 7—10 1916 1—10
1916 1—10 1917 1—10 1918 12 4-0 1919 1—3 7 8 10 19202 6 (267—
302 304—306 311—313 317 318 320 322 326).— American journal of mathematics 36 1914 4 37 1916 38 1916
39 1917 40 1918 1 2 41 1919 13 42 1920 1 - 3 .

— Terrestrial magnetism and atmospheric electricity 22—25 1917- 20 .

— Johns Hopkins university studies in historical and political

science 32 1914 3 33 1915 34 1916 1-3 35 1917 36 1918 37
1919 38 1920 1

2

.

Berkeley University of California : University of CaKfornia calen-
dar 60 16 1919.

— Memoirs 4i 1914.
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(Berkeley) University of California bulletin 3. ser. 8 a 4 [2 ExpL]

1914 08 [2 ExpL] 1915 0 8 1916 10 1 1916.

— Administrative bulletins 1913/14 u 1916/17 e (1916) 1918/19

8 (1919).

— University of California publications in mathematics 1 4—12

14 1914-20.

— University of California publications astronomy Lick obser-

vatory bulletin 10 331 333 .

— University of California publications in geology 8 g—22 1914

—15 9 1915—16 10 1916—18 11 1-5 1918—19 12i 2 4 o 1919—20.

— University of California publications in botany 5 g—is 1916—19

63-19 1914—19 7 1-9 1916—20.
— University of California publications in zoology 12 8— 17 1914

—16 13g-i3 1914-16 14i 2 1914—18 15 1915—16 16i-i7

19-24 1915—17 17 1916-18181-18 1917—19 19 1-5 v-is 1919

—20 20 1-6 1919—20 21 1-6 1918-20 22 pp. 1—292 1920.

— University of California publications in physiology 4 19—21

1914—15 6 1-12 1915—19.
— University of California publications in pathology 2 13-21

1914—19.
— University of California publications in psychology 1 a a 1916

2 1-3 1916 3i 2 1918—19.

— University of California publications in geography 1 g—10 1916

—17 2i 1919.

— University of California publications in American archaeology

and ethnology 10 7 1914 11 3—

7

1915—16 12 1916—17 13 1—5

1917—20 14 1-5 1918—19 16 1-4 1919—20 16i-s 1919—20
17i 2 1920.

— University of California publications in agricultural sciences

1 9-13 1915-17 2 2-6 1914-20 3 1-12 1917—19 4 1-7 1918—20.
— University of California publications College of agriculture

Agricultural experiment station Bulletin 245—294 296—304

806—326 1914—20 [252 2 Expl.].'

— University of California publications Technical bulletins Col-

lege of agriculture, Agricultural experiment station Entomo-
logy I 3-8 1916-18 2 pp. I—XIV, 1-902 1917 3 i 1919.

— College of commerce Jan. 1914 [2 Expl.].

— High school circular 1891 [3 Expl.].

— Librarian’s report concerning loss of books 1898 [4 Expl.].

Chicago University: Circular of information 21 1 1920 s 1921.

— The astrophysical journal 52 1920 3—5 63 1921 1 [2 Expl.] 3—5

54 1921 1-4.
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(Chicago) The journal of geology 28 1920$ 29 1921 1—7.

— The American journal of sociology 26 s—e 27 1—3 1920—21.

— The journal of political economy 28 1920 10 29 1921 1—9.

loira city State university of Iowa: Bulletin n. s. 91 92 96 104

119 120 121 1915—16.

— University of Iowa monographs 1. ser. 1 6 7 8 9 ll 18 20

1917—

18.

— University of Iowa studies 1. ser. 23 26 28 29 35 38—44

1918—

21.

Chicago John Crerar library: Annual report* 26 1920 (1921).

Brooklyn Museum of the Brooklyn institute of arts and sciences:

Science bulletin 2 8—

g

1914—16 3i 1916.

Philadelphia Amer. Philosophical society : Proceedings 63 1914 215

54 1916216-280 65—69 1916-20.

— List 1917.

New Yoi’k Amer. Mathematical society : Bulletin 23—27 1—s 1916—21.

Philadelphia Academy of natural sciences : Proceedings 6623 1914

—16 67-71 1916-20 72 2 s 1920-21.

Flagstaff Lowell observatory : Bulletin 3 2 (77) 3 (78) 1917 s (83) 1921.

Madison Washburn observatory of the university of Wisconsin-:

Publications 13 1 1919.

Princeton University observatorj?- : Contributions 3 1916 4 1916.

Washington United States Naval observatory: Annual report (Ap-

pendix No. 2 to the Annual report of the chief of the bureau

of navigation) 1917 1918.

— Publications 2. ser. 9i 1920.

— The American ephemeris and nautical almanac 1923 (1921).

New York Amer. Chemical society : Journal 42 1920 is 43 1921 1 2 4—8.

Washington United States Geological survey: Annual report of

the director to the secretary of the interior 35—39 1914—18.

— Bulletin 669—563 665-570 672 573 576-678 580 p-p 681c e

582—584 686— 608 610—620 621a—

0

e correct, edit, o-

0

622

623 623 Append, a 624—669 660 a b d-f h-j 661—666 668—678
680 681 683-685 687 688 690 a c-p 691 693 710 a 711 b 715 m
1914-21.

— Monographs 63 64 1916.

— Professional paper 86—89 90 e— r. 91 93 94 96 a—r 96—99 101
—110 112-114 120 121 129 a 1914—21.

— Mineral resources of the United States 19121 2 (1913) 1913
1 A 6—9 U—13 15—28 (1914) 2 17 18 [3 ExpL] 20—36 (1914) 1914 1a
1-20 2 1-22 [i5 2 ExpL] 24-34 (1915—16) 1915 1a (1915) b (1917)

1-24 [5 2 Expl.) 26-28 (1916—17) 21-22 24-26 28-35 (1916—17)
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1916 1 A 1—27 [21 3 Expl.J 2 1 3—10 12—14 1(5—30 (1917—19)

1917 1 A B 1 2 4—20 22 2 1—13 15 17—19 21 [2 ExpL]—32 (1918^ 19)

1918 li—

3

31 2$—6 9 (1919—21) 1919 Id lo 2i7 is (i921).

(Wasliingtoii) Preliminary report on the mineral resources of the

United States (1.) 1918 (1919),

— Water-supply paper 312 321 325 326 328—332 33B 336 338

339 340 o-l[f2Exp1.] 341-344 345 o-i [i 2 Expl.J 346-375

[375 A 2 Expl.J 376-393 39B—400 403—424 425 b-e 426—435

[429 2 Expl.J 437 438 441 445 447 456 462 465 466 485 1914—21.

— Geological atlas of the United States 209 211 212 1919—20.

— World atlas of commercial geology 1 1921.

Madison Wisconsin geological and natural history survey : Bulletin

28—32 35—40 42 44 45 55 57 58 Soil maps accomp. bulletins

28 to 32 inch 37 to 40 inch 1913—21.

Urhaiia State of Illinois department of registration and education

Division of the natural history survey: Bulletin 13 is 1920.

Camhridge Museum of comparative zoology at Harvard college:

Annual report of the director 1916/17—1919/20 (1917—20).

— Bulletin 60 10-12 61—645 1916—21.

New Tort Amer. Geographical society: The geographical review

2 1916 i5 3 1917 1-3 10 1920(5 11 1921.

New Haven Amer. Oriental society: Journal 40 1920 5 .

Baltimore Amer. Society for judicial settlement of international

disputes: Proceedings of national conference 4 1913 (1914) B

1915 (1916).

— Judicial settlement of international disputes 15/16 1914.

New York Amer. Association for international concilation: Docu-

ments 1917 1918 1919 1

2

1920 (1918—21).

Washington Carnegie endowment for international peace: Tear

Book 7 1918 8 1919.

— (List of) Publications with a list of depository libraries and

institutions 9 1920.

— Division of economics and history : Preliminary economic stu-

dies of the war 25 1920.

Economic and social history of the world war (British se-

ries) Keith, Arthur Berriedale, War government of the Bri-

tish dominions 1921 Bowley, Arthur L., Prices and wages in

the United Kingdom 1914—1920 1921 Salter, J. A., Allied

shipping control 1921.

Drachmann, Povl, The industrial development and commer-

cial policies of the three Scandinavian countries ed. by Harald

Westergaard 1915.
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(Wasliiiigtoii) Bodartj Graston, Losses of life in modern wars

Austria-Hungary
;
France. Kellogg, Vernon Lyman, Military se-

lection and race deterioration. Ed. by Harald Westergaard 1916.

Girault, Arthur, The colonial tariff policy of France ed.

by Charles Gide 1916.

Grunzel, Josef, Economic protectionism ed. by Eugen von

Philippovich 1916.

Prinzing, Friedrich, Epidemics resulting from wars ed. by

Harald Westergaard 1916.

Monro, Dana G., The five republics of Central America ed.

by David Kinley 1918.

— Division of intercourse and education ; Publication 6 9 1915

12—15 1917—18.

— Division of international law : The classics of international law

Textor, Johann Wolfgang, Synopsis juris gentium ed. by Lud-

wig von Bar 1 1916.

(Publications) Scott, James Brown, Judicial settlement of

controversies between states of the American Union Cases

decided in the supreme court of the United States 1 2 1918.

ders., Judicial settlement of controversies between states

of the American Union An analysis of cases decided in the

supreme court of the United States 1919.

ders., The United States of America a study in inter-

national organization 1920.

— Wambaugh, Sarah, A monograph on plebiscites 1920.

The proceedings of the Hague peace conferences trans-

lation of the official texts The conference of 1899 1920 The

conference of 1907 1 1920.

— — Pamphlet series 31 33 36 39 1921.

(Publications de la dotation Carnegie pour la paix Inter-

nationale Division de droit international) Rapports faits aux

conferences de La Haye de 1899 et 1907 1920.

(Bibliotheque internationale de droit des gens) Lawrence,

T. J., Les principes de droit international trad, sur la 5® edit,

p. Jacques Dumas - A. de Lapradelle 1920.

—

(Bibliotheque frangaise de droit des gens de la fon-

dation Carnegie) Triepel, Heinrich, Droit international et

droit interne trad. p. Rene Brunet 1920.

: Louter, J. de, Le droit international public positif

1 2 1920.
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Washington Department of commerce Bureau of standards: Cir-

cular 32 4. ed. 99 102--.105 106 1. ed. 1920.

— Scientific papers 395—405 1920.

— Technologic papers 167 172 173 176 177 179 180 193 1920

.

—2L
— Miscellaneous publications 43—45 1920—21.

Argentinien

Buenos Aires Sociedadcientifica Argentina: Anales 90 91 1920—21.

Cordoba Academia nacional de ciencias: Boletm 21 Mapa geolo-

gico del Nevado de Tamatina 1913 24 1920 8/^ (1921) 25

1921 1/2.

— Miscelanea 3 4 1921.

La Plata TJniversidad nacional: Actos y documentos 1 1920, 1 1 .

— Pacultad de (ciencias fisicas, matemiticas y astronomicas)

ciencias fisico - matematicas puras y aplicadas: Publicaciones

(47) Contribucidn al estudio de las ciencias fisicas y matema-

ticas Serie t^cnica 2 1919 i (1920) (48) Memoria 9 1919 (1920)

(49) Contribucidn al estudio de las ciencias fisicas y matemd-

ticas Serie matematico - fisica 2 e 1920 (60) Anuario 11 1921.

Buenos Aires Museo nacional de historia natural: Anales 25—29
1914—17 Indices 1/20 1914.

Australien

Adelaide Royal Society of South Australia : Transactions and pro-

ceedings 38—44 1914—20.

Hobart Royal Society of Tasmania: Papers & proceedings 1920

(1921).

Belgien

Bruxelles Soci4t4 des BoUandistes : Analecta Bollandiana 34/35

1916/16 (1921) 39 1921.

Maredsous Abbaye: Revue Benedictine 33 1921.

Canada

Toronto Meteorological observatory : Report of the meteorological

service of Canada 1911 1 2 1912 1 2 1913 1914 1916 (1914

-18).

Chile

Santiago TJniversidad: Anales 146 A. 78 1920 enero/febrero.

Naclirichten, gescliaftl. Mitteilungen 1922. 3
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Cuba

Habaiia Universidad: Revista de la facultad de letras y ciencias

30 1920 (1921).

Danemark

Kabeiiliavn Det K. Danske Videnskabernes Selskab (Acad4mie

r. des sciences et des lettres de Danemark) : Skrifter (M4moires)

Naturvidensk. og mathem. Afd. (sect. d. sciences) 8. R. (s4r.) 4

1,

1

2 1918 6

1

1920. Histor. og files. Afd. (sect. d. lettres) 4

2 3 1918—20.

— Oversigt over Forkandlinger (Bulletin) 1919/20 (1920).

— Mathematisk-fysiske Meddelelser 2 1—3 5 12 3 1—11 1919—21.

— Biologiske Meddelelser 2 2—5 1919—20.

— Pilosoflake Meddelelser 1 1

2

1920.

— Historisk-fllologiske Meddelelser 2 7 s 3 1 3—5 1919—21.

Ecuador

Quito Observatorio astronomico y meteorologico : Boletin mensual

2i 1914.

England s. : GrroBbritannien uiid Irland

Estland

Tartu IJlikooli raamatnkogus : Eesti vabariigi Tartu iilikooli toi-

metused Acta et commentationes universitatis Dorpatensis A

1

B 1 1921.

Tartu(s) Ulikooli Meteoroloogia Observatoorium : Meteorologische

Beobaebtungen angestellt in Dorpat Meteoroloogilised vaatlused

55 1920 (1921).

— Meteorologische Beobaebtungen angestellt in Eesti an den Sta-

tionen II. Ordnung Meteoroloogilised vaatlused II. jargu jaa-

mades Eestis 1920 (1921).

— Meteorologische Beobaebtungen angestellt in Eesti an den Sta-

tionen HI. Ordnung Meteoroloogilised vaatlused III. jargu jaa-

mades Eestis 1920 (1921) (Pbllutooministeeriumi valjaanne 9).

Einnland

Abo Akademi (Academia) : Acta bumaniora 2 1921.

Helsinki Suomalaisen (Suomalainen) Tiedeakatemia (Academia scien-

tiarum Eennica) : Toimituksia (Annales) A 4 [II. Expl.]—13 1914
—20 B 4 1910—19 9-11 1913-21 12 1 [II. Expl.]_4 1913—15
14 1916.
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(Helsiiild) Julkaisemia pohjoismaiden historiaa valaiseviaasiakirjoja

Documenta historica quibus res nationum septentrionalium illu-

strantur 5 1915.

— (Finnish Academy of science) : FF communications edited for

the folklore fellows 13—34 1914--21.

Helsinki Finska Vetenkaps -societeten (Societas scientiarnm Fen-

nica): Acta 48 5—7 49 1 2 50 1 2 1919—20.

— (Ofversigt af) Oversikt av forhandlingar 61 1918/19 0 (1921)

62 1919/20 A (1921) 63 1920/21 A B (1921).

— Bidrag till kannedom af Finlaiids natur och folk 79 1 1920

80 12 1921.

Helsinki Suomen Maantieteellinen seura (Greografisba sallskapet

i' Finland) (Societe geographique de Finlande); Fennia 42 1921.

Helsinki Societas pro fauna et flora Fennica: Bleddelanden 46

1919/20 (1921) 47 1920/21 (1921).

Griechenland

’A&7]vat E'jtL6tri^ovi%ri staLQsccc: Ad'Yjva 34 1919 (1920).

’Afl'^vai Ecole francaise: Bulletin de correspondance hell^niqiie

^sXxiov eXhjvLxyjg allriXoyQ(xq)iccg 44 1920 (1920—21).

GroBbritannieii und Inland

Dublin Boyal Dublin society: The scientific proceedings n. s. 14 41

15 [
31—49 2 ExpL] 16 1—13

[
1—7 9—13 2 Expl] 1915—21.

— The economic proceedings 2 12—15 [15 2 Expl.] 1916—20.

Edinburgh Eoyal Society: Proceedings 40 2 41 1 1921.

London Eoyal Society: Proceedings ser. A 100 703 704 ser. B 92 (547

648 1921.

Cambridge Philosophical society : Transactions 22 22 1920.

— Proceedings 20 2—

4

1921.

Edinburgh Mathematical society: Proceedings 39 1920/21 (1921),

Greenwich E. Observatory: Astronomical and magnetical and me-

teorological observations 1915 (1920) 1916 (1921).

— Catalogue of double stars from observations made with the

28“inch refractor 1893—1919 (1921).

— Observations made with the Cookson floating zenith telescope

1911—1918 for the determination of the variation of latitude

and the constant of aberration (1921).

London Secretary of the admiralty: Eeport of His Majesty’s

astronomer at the Cape of good hope 1920 (1921).

Liverpool Biological society : Proceedings and transactions 34

1919/20 (1920) 35 1920/21 (1921).

3 ^
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London British Academy: Proceedings (6—8) 1913/14 17/18.

— The Schweich lectures 1913 (1914) 1914 (1915) 1915 (1916) 1916

(1918 3. impr. 1920) 1917 (2. ed. 1919) 1918 (1920).

— Records of the social and economic history of England and

Wales 1 2 4 6 1914—20.

(London) Classical Association: The classical quarterly 16 1921.

— The classical review 36 1921.

London India office: Survey of India Professional paper 18 19

1921.

— Memoirs of the archaeological survey of India 7 9 1921.

— A n-nnal progress report of the superintendent, archaeological

survey, Hindu and Buddhist monuments. Northern circle, 1920

(1921).

— Report of the superintendent
,

archaeological survey
,
Burma

1921.

Indien

Calcutta University: Post-graduate teaching 1919/20 (1920) [2 Expl.J.

— University studies series Dnrgaprasanna, Vector calculus ((rrif-

fith prize thesis 1918) 1920.

— Journal of the department of letters 1—6 1920—21.

Irland s.: GroBhritannien und Irland

Italien

Bologna R. Accademia delle scienze dell’ istituto: Memorie Cl. di

scienze moral! ser. 2 4 1919/20 sez. di scienze storico-filologiche

(1920) sez. di scienze giuridiche (1920).

— Rendiconto delle session! Cl. di scienze moral! ser. 2 4 1919/20

(1920).

Mantova R. Accademia Virgiliana: Atti e memorie n. s. 11/13

1918/20 (1920).

Napoli Societa Reale r. accademia di scienze moral! e politiche

:

Atti 46 1920.

— Rendiconto delle sedute e dei lavori 68 1919 (1920).

Roma R. Accademia nazionale dei Lincei : Atti a. 318 1921 Rendi-

conto dell’ adunanza solenne del 5 giugno 1921.

— Rendiconti Cl. di scienze morali, storiche e filologiche ser. 5

30 19211/3.

Torino R. Accademia deUe scienze: Atti 66 1920/21 (1921).

— R. osservatorio astronomico: Osservazioni meteorologiche 1913

1914 (1914—15).
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Firenze Biblioteca nazionale centrale : Bollettino delle pubblicazioni

italiane ricevute per diritto di stampa 1921 235-245.

Palermo Circolo matematico: Rendiconti 39 1915 2 3 40—43 1915

—19 [11. ExpL] 44 1920 46 1921.

Portici R. Scuola superiore di agricoltura; Annali ser. 2 15 16

1918-

20.

Roma R. Societi Romana di storia patria : Archivio 38—43 1 2

1915 -20.

Torino Societa Piemontese di archeologia e belle arti : Bollettino 4

1920 5 19211/2.

Jajian

Kioto Universitas imp. : Acta scholae medicinalis 1—

4

1 1916—21.

Sendai Toboku imp. university (Kaiserl.-Japan. TJniyersitat) : The
Tohokn mathematical journal 18 1920 8/4 19 1921.

— Arbeiten aus dem Anatomischen Institut 6 6 1920—21.
— The Toboku journal of experimental medicine 1 19205/6 2 1—3

1921.

Tokio Teikoku Daigaku. (Imp. university) (Kaiserl. Universitat)

:

Calendar 2580/81 (1920/21).

— Mitteilungen aus der Medizinischen Fakultat 21 2—25 2 1919—20.

— Imp. Earthquake investigation committee : Bulletin 9 s 1921.

Jugoslawien

Ljubljana Muzejsko drugtvo za Slovenijo (Association du mus4e de

Slovenie) : Glasnik (Bulletin) A Zgodovinski del (01. historique)

1 1919—20 B Prirodoslovni del (Cl. d. sciences naturelles) 1

1919—

20.

Lettland

Riga Naturforscher-Verein: Korrespondenzblatt 67 1915.

Mexiko

Mdxico Instituto geologico: Anales 9 1920.

— Boletin 33, 1 2 1919-21.

Niederlande

Amsterdam K. Akademie van wetenschappen : Jaarboek 1918 (1919)

1919 (1920).

— Verhandelingen (Wis- en natuurkundige afd.) 1. sect. 12 6 7

1918-19 2 . sect. 16 6 1919 20 5 s 1919—20.

— Verslag van de gewone yergaderingen der wis- en natuurkun-

dige afdeeling 27 1919.

— Proceedings of the section of sciences 23 4 7 24 1/3 1921.
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(Ainstei’dam) Vertandelingeu Afd. letterkunde n. r. 19 2—5 [4 IL

ExpL] 20 21 1918-20.

— Verslagen en mededeelingen Afd. letterkunde 5. r. 4 1920.

— Naam-en zaak-register van de verkandelingen en bijdragen uit-

gegeven in de werken der Koninklijke Akademie van weten-

schappen te Amsterdam afdeeling letterkunde, enz. tot juni

1920. Met register der van 1869—1920 verschenen levens-

berickten, 1920.

— Albinus, JosephuSs Vercingetorix carmen in certamine poetico

Hoeufftiano praemio aureo ornatum acc. tria carmina laudata

1919.

— (Sofia - Alessio, Franc.) TJltimi Tibulli dies carmen praemio

aureo ornatum in certamine poetico Hoeufftiano acc. quatuor

poemata laudata 1920.

Haarlem Hollandsche Maatschappij der wetenschappen (Soci^te

hollandaise des sciences): Archives N4erlandaises des sciences

exactes et naturelles ser. Ill A (sciences exactes) 62 1921 B
(sciences naturelles) 4i 1921.

— Archives Neerlandaises de physiologie de I’homme et des ani-

maux form, la s4r. Ill C des Archives Neerlandaises des

sciences exactes et naturelles 6 6

1

1920—21.

— Huygens, Christiaan, Oeuvres completes 13 1 2 1916.

Delft Technische Hoogeschool: Proefschrift A. v. Roosem 1916.

Amsterdam Wiskundig genootschap (Soci6t6 math^matique): Nieuw
archief voor wiskunde 2. r. IBs 4 1920—21.

— Revue semestrieUe des publications math4matiques 282 1919/20

29 1 1920 (1920-21).

— Wiskundige opgaven met de oplossingen 13 3 4 1920—21,

Leiden Physisch laboratorium der rijks-universiteit (Physical labo-

ratory of the university) : Communications 14 154 155 1921 supplt.

42—43 1917—20.

Leiden Sterrewacht: Verslag van den staat en van de aldaar vol-

brachte waamemmgen 1898/1900 (1901) [II. ExpL],

— Annalen 10 2 s 11 x 2 1913— 18.

De Bilt K. Nederl, Meteorologisch insfituut: No. 97 Jaarboek An-

nuaire A 67—70 1915—1918 (1916—19) No. 98 Jaarboek An-

nuaire B 67—70 1915—1918 (1916-19).

— N^ 102 Mededeelingen en verhandelingen 22—24 1917—18.

— N® 106 Ergebnisse aerologischer Beobachtungen 5—7 1916

—

1918 (1917-19).

— N^ 108 Seismische Registrierungen in De Bilt 4 1916 (1918)

6 1917 (1920),

m
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Amsterdam K. Nedeii. Aardrijkskundig genootschap: Tijdsckrift

2. reeks (serie) 38 1 a-—o 1921.

Oravenhage K. Institunt voor de taal-, land- ea volkenknnde

van Nederlandsch - Indie : Bijdragen tot de taak
j
land- en

volkenknnde van Nederlandsck-Indie 76 s/4 77 1 2 1920--21.

Haarlem Stichting van P. Teyler van der Hnlst: Archives du

musee Teyler s&. Ill 4 1919.

— Teyler’s (jodgeleerd genootsckap : Verkandelingen rakende den

natnnrlijken en geopenbaarden godsdienst n. s. 20 1918.

Grraveiiliage Departement van onderwijs, knnsten en weten-

scbappen: Museum maandblad voor philologie en gescbiedenis

28 4-12 29 1-3 1921.

— Mmemosyne bibliotheca philologica Batava n. s. 49 1921.

— Bijdragen voor vaderlandsche gescbiedenis en oudbeidkunde 6 .

r. 7 1/2 1920 81/2 1921.

Niedeidandiscli-Indien

Batavia (Weltevredeii) Bataviaasck Q-enootschap van kunsten en

wetenschappen : Verbandelingen 62 1920 63 1 1921.

— Notulen van de algemeene en directievergaderingen 57 1919 4

58 1920 (1920—21).

— Populair-wetenschappelijke serie 2 [19 . .].

— Tijdscbrift voor indiscbe taal-
,
land- en volkenknnde 59 q 60

1/2 1921.

— Register op de Verbandelingen 565 /6I 1907— 19 en bet Tijd-

scbrift 51/58 1909—19 (1920).

— Oudbeidkmidige dienst in Nederlandscb-Indie: Oudbeidknndig

verslag 1920 1921 1 2 (1920—21).

Batavia (Weltevreden) K. Natuurknndige vereeniging in Nederb-

Indie: Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandscb-Indie 80

2 3 81 12 1920-21.
— Het Idjen-hoogland 2 monografie 2 [19 . .].

Batavia K. Magnetiscb en meteorologiscb observatorium (R. Magne-

tical and meteorological observatory): Verbandelingen 6—81

1920-21.

— Observations 37 1914 (1918) 38 1915 appendix (1921) 39 1916 (1921).

— Observations made at secondary stations in Netherlands East-

India 4-6 1914—1916 (1917-18).

— Regenwaarnemingen in Nederlandscb;Indie 40 1918 (1920).’

— Seismological bulletin 1916 november december 1917 [oct. 2 ExpL]

1918 1919 preface jannari februari 1920 September—december 1921

preface
.

January—june.
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Norwegeii

Kristiauia Videnskapsselskapet: Forhandlinger 1920 (1921).

Trondhjem Det k. Norske videnskabers selskab : Skrifter 1917 (1920)

1918 og 1919 (1921) Aarsberetning 1918 (1920) 1919 (1921).

— Contributiones ad floram Asiae interioris pertinentes ed. Heiirik

Printz 3 1921.

Bergen Museum : Aarbok 1918/19 1

2

(1921) 1919/20 3 (1921) Aars-

beretning 1919/20 (1920).

— Sars, (J. 0 ,
An account of the Crustacea of Norway 7 7—10 1920

-21 .

Kristiania Geofysiske kommission : Geofysiske publikationer

[2 ExpL] 1 3 5 2 1

2

1920—21.

Osterreich

Wien Akademie der Wissenschaften: Denkschriften Mathem.-natur-

wiss.Kl. 96 1919 97 1921. Philos.-Hst.Kl. 61 s 63 2 64 2 3 1919—20.
— Sitzungsberichte Mathem.-naturwiss. Kl. I 128 1919 *—10 129

1920 Ila 128 19195-io 129 1920 130 1/2 1921 Ilb 128 1919 5-10

129 1920 130 1/2 1921 HI 127/128 1918/19 4-10 (1919) 129 1920.

Philos.-hist. Kl. 186 s 188 1 1892 191 8 4 192 8 193 s 1942 4 195

2 .S 196 2 5 197 12 1918—21 Register XVIH 171/180 1918.

— Balkankommission : Schriften Antiq^uarische Abteilung 6—8
1913—19 Linguistische Abteilung 9—11 1911—14.

Innsbruck Naturwissenschaftlich-medizihischer Verein : Berichte 37

1917/18, 1918/19 und 1919/20 (1920).

Klagenfurt Verein „Naturhistorisches Landesmuseum fiir Karnten®:

Carinthia II 109/110 (29/30 der Car, II.) 1921.

Wien Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik: Jahr-

bucher 1916 N. F. 53 (61) (1920).

— Meteorologische Zeitschrift 37 (Zeitschrift der Osterreichischen

Gesellsehaft fiir Meteorologie 65) 1920 n 12 38 (66) 1921 1—10 .

Wien Geologische Staatsanstalt : Jahrbuch 70 1920 (1920—21) 71

1921 1 /2 .

— Verhandlungen 1920 ?—12 1921 4— 7 /8 .

Graz Historischer Verein fiir Steiermark : Steirische Zeitschrift fiir

Geschichte 17 1919 1 (1920) 18 1 1922.

— Festgabe Gewidmet Arnold Luschin-Ebengreuth zum 26. August
. 1921.

Polen

Thorn Coppemicus-Verein fiir Wissenschaft undKunst: Mitteilungen

28 29 1920-21.

V
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Warszawa Uniwersytet Seminaryum matematyczne : Fundamerita

mathematica 1 2 1920—21.

Posen Historisclie Q-esellschaft : Historische Monatsblatter 19 1918

10/12 20 19202/3 Historisclie Monatsblatter fiir Grosspolen 21

3/4 1921.

Portugal

liisboa Sociedade Portug. de scifincias naturais (Society portug.

des sciences naturelles): Bulletin 11./14. ann. 1917/20 t. 8 s

(1920).

Eumanien

Bueuresci Academia EomanS (Acad^mie roumaine): Bulletin de

la section scientifique 6 1919/205—lo (1920) 7 1920/21 1/3 (1921).

Scliottlaud s. : (xroBbrltannien uiid Irland

Sclxweden

Stockholm K. Svensba Vetenskapsakademien (Academic r. des

sciences de Sufede) : Arsbok 18 1920.

— Handlingar n. f. 60 1919—20.

— Levnadsteckningar overKungl. Svenska Vetenskapsakademiens

ledamoter 5 2 1915—20.

— Arkiv for matematik, astronomi och fysik 14 3/4 15 1/2 1920—21.

— Arkiv for kemi, mineralogi ocb geologi 7 6 81/2 1920—21.

— Arkiv for botanik 16 1921.

— Arkiv for zoologi 12 3/4 13 1/2 1920.

— Berzelius, Jac., Bref utgifna af (Lettres publiees par) H. G.

Soderbaum (HI 2) 7 1919.

— Nobelinstitut : Meddelanden 4i 1920.

Les prix Hobel 1914—1918 (1920).

— Astronomiska iakttagelser och undersokningar d Stockholms

observatorium 10 9 (49) 1920.

— Meteorologiska centralanstalt (Institut central de m4t4orologie)

:

Meteorologiska iakttagelser i Sverige (Observations meteorolo-

giques su^doises) 60 2. ser. (s6r.) 46 1918 (1921).

Iiund Universitetet (Universitas) : Acta n. s. Arsskrift n. f. 1 16

1920 (1920-21) n 16 1920 (1919—21).

— Lunds Universitets Tv§.hundretfemtio§,rs - Jubileum 1918 (1919
—20).

Stockholm Hogskolas Matematisk - naturvetenskapliga avdelning:

Akademisk avhandling (Akademische Abhandlung) (Inaugural-

Dissertation) (Dissertation for the doctorate) N. 0. Engfeldt

1920 C. J. Anrick 0. Klein A. Palmgren M. G. Stdlfelt 1921.
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(Stockholm) Humanistiska fakultetet : Akademisk Avkandling

Gr. Boethius 1921.

Ahisko Naturvetenskapliga station: Observations meteorologiques

Meteorologiska iakttagelser 1913 (1920) (7.) 1919 (1920).

Stockholm Statens Meteorologisk-hydrografiska anstalt: Medde-

landen 1 2 1920.

— Wallen, Axel, Nederbord, avrinning och avdunstning i Lagans

vattenomrade 2 1920 (Sartr. nr Teknisk Tidskrift Vag- och

Vattenbyggnadskonst 1920).

— Sandstrbm, J. W.
,
Snotacket i bvre Sverige 1920 (Sartr. ur

Flottningstidskrift 50 1920).

Upsala Meteorologiska institntionen (Observatoire meteorologiqne

de I’universit^): Bulletin mensuel 52 1920 (1920—21).

Limd K. Humanistiska vetenskapssamfundet (Soci^te r. des lettres)

(Societas humaniorum litterarum): Arsberattelse (Bulletin) 1920/

21 (1921).

— Skrifter (Acta) 3 1921.

Stockholm K. Vitterhets historic ocb antikvitets akademien : Forn-

vannen 12 1917.

— Antikvarisk Tidskrift for Sverige 214 1921.

— Tynell, Lars, Sktoes medeltida dopfuntar 4 1921,

Schweiz

Bern Schweizer. Naturforschende Gesellschaft (Societa elvet. delle

scienze natural!): Verhandlungen (Atti) 100 1919 1 (1920),

— (xcologische Kommission (Commission geologique de la so-

ciety helv^t. des sciences liaturelles) : Beitrage zur Greologischen

Karte der Schweiz Mat&iaux pour la carte g^ologique de la

Suisse n. s. 35 (65) 1920 47 (77) 1 1919 N.F. 47 (77) 2 1920.

Basel Naturforschende Gresellschaft : Verhandlungen 31 1919/20

(1920).

Bern Naturforschende Gesellschaft: Mitteilungen 1919 (1920).

Chur Naturforschende Gesellschaft Graubiindens : Jahresbericht 60

1919/20 und 1920/21 (1921).

Geneve Societe de physique et d’histoire naturelle : Memoires 39 s 6

1921.

— Compte rendu des stances 37 1920 (Supplement aux Archives

des sciences physiques et naturelles 1920) s 38 1921 (Supple-

ment aux Archives . . . 1921) 1

2

.

— Reglement 1921.

Lausanne Societe Vaudoise des sciences naturelles : Bulletin 63 1920

199 54 1921 200 .
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Zurich Naturforschende Gesellschaft : Vierteljahrsschrift 65 1920

3/4 66 1921 1 / 2 .

Basel u. Geneve Schweizer. Chemische G-esellschaft Societe suisse

de cHmie: Helvetica cHmica acta 4 1921 i—o.

Zurich Schweizer. Meteorologische Zentralanstalt : Jahresbericht

des Schweizeriscben Erdbebendienstes 1917 (Separatabdr. a. d.

Annalen 1917) (1918) 1919 (Separatabdr. a. d. Annalen 1919)

(1920).

Zurich Schweizer. Landesmuseum : Jahresbericht 29 1920 (1921).

— Anzeiger fiir Schweizerische Altertumskunde Indicatenr d’anti-

^ quiWs suisses N. E. 22 1920 4 .

Bern Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der- Schweiz

:

Jahrbuch fiir Schweizerische Geschichte 45 1920.

Aaraii Historische Gesellschaft des Kantons Aargau: Argovia 38

1920.

— Taschenbuch 1921.

Ohur Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubiinden: Jahres-

bericht 50 1920 (1921).

Giants Historischer Verein des Kantons Glarns : Jahrbuch 38—42
1913--20.

Lausanne Soci6te d’histoire de la Suisse romande: Mempires et

documents 2. ser. 11 1921.

Luzern Historischer Verein der V Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug: Der Geschichtsfreund 75 1920.

St. Gallen Historischer Verein des Kantons St. Gallen: Mitteilnngen

znr vaterlandischen Geschichte 35 36 (4. E. 5 .6) 1919—20.

— (Nenjahrsblatter 5. E.) Geel, Jean, Statthalter Johann Baptist

Gallati von Sargens 1771—1844 1920 Eassleiv Oskar, Johannes

Dierauer 1921.

Zurich Antiquarische Gesellschaft: Mitteilnngen 29 1 (85. Heu-
jahrsblatt) 1921.

Spaiiien

Barcelona R. Academia de ciencias y artes: Memorias (3. dpoca)

15 19 16 2-11 1920—21.
— Boletin (3. 6poca) 4 6 1921.

— Nomina del personal academico ano acad^mico de 1920 a 1921

CLVIII de la creacion de este cuerpo CLI de su ereccion en

R. Academia [1920].

— Boletin del observatorio Eabra Seccion astron6mica4 [11. ExpL]
—6 1920—21 Seccion meteorolugica y sismica 3 4 1920.



44 Verzeichnis der im Jahre 1921 eingegangenen Druckschriften.

Madrid R. Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales

:

Amiario 1915 1916 1917.

— Revista 18 (2. ser. 3) 1920 (1920—21).

Siidafrika

Cape Town Royal Society of South Africa : Transactions 9 1—4 1921.

Syrien

Beyrouth Universite Saint- Joseph: Melanges de la faculte orien-

tale 7 1914—21.

Tscheclioslowakei

Praha Krai. Ceska spole5nost nank (Soci6t4 r. des sciences de Bo-
' h6me): V^stnik (M^moires) [I.] Tfida filosoficko-historicko-jazy-

kozpytna (Classe des lettres) 1918 (1919). (II.) Tfida (mathe-

maticko) matematicko-pfirodovSdecka (Classe des sciences) 1918

(1919) 1919 (1921).

— Jahresbericht der Kdniglich Bohmischen Gesellschaft der Wissen-

schaften 1904 (1906) [lI.ExpLJ.

Prag Gesellschaft zur Fbrderung deutscher Wissenschaft, Knnst

und Literatar in Bohmen: Eechenschafts-Bericht iiber die

Tatigkeit 1920 (1921) [2 ExpL].

Prag Deutscher naturwissenschaftlich-medizinischer Verein fiir

Bohmen „Lotos^ : Lotos N. E. 67/68 1919/1920.

Prag Sternwarte der deutschen IJniversitat : Astronomische Beob-

achtungen 1 [19 .

.

Prag Verein fur Geschichte der Deutschen in Bohmen: Mitteilungen

69 1921.

Uiigarn

Budapest Kgl ITngar. Geologische Reichsanstalt (Magyar kir.

Eoldtani int(5zet): Populare Schriften 1 1910.

— A Magyar Kir. Eoldtani Int^zet Konyvtdrdnak betiirendes

cimjegyzdke, valamint a tdrkdpeknek ds rajzbeli dbrazolasoknak

fbldrajzilag csoportositott jegyzdke Catalogus in litteras di-

gestus librorum Bibliothecae Instituti Geologici Regni Hun-

gariae indexque tabularum geographicarum atque imaginum

1911.

— A Magyar Kir. Eoldtani Intezet Konyvtaranak szakcsoportok

szerinti cimjegyz4ke Catalogus arte conclusus Bibliothecae In-

stituti Geologici Regni Hungariae 1911.
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B. Die sonst noch eingegangenen Druckschriften.

Ameghino, Florentino, Obras completas y correspondencia cienti-

fica Edicion oficial ordenada por el gobierno de la provincia

de Buenos Aires dirig. p. Alfredo J. Torcelli La Plata Vol 1

1913 2 [2 ExpL] 1914.

Angstrom^ Anders, A new instranaent for measuring sky radia-

tion. — Some problems relating to the scattered radiation

from the sky. — Note on comparisons between pyrheliometers

and on the difPerence between the Angstrom standard and the

Smithsonian standard. [Repr. fr. Monthly Weather Review

1919.] Washington 1920.

ders.j, Applications of heat radiation measurements to the problems

of the evaporation from lakes and the heat convection at their

surfaces, ([aus:] Greografiska Annaler 1920.)

Aimalen^ Mathematische, hrsg. v. Felix Klein David Hilbert Al-

bert Einstein Otto Blumenthal 80 2 Generalregister 51/80

Leipzig 1921 82—84 1/2 Berlin 1920—21.

Asklof^ Sten, Tiber den Zusammenhang zwischen der nachtlichen

Warmeausstrahlung, derBewolkungundder Wolkenart. ([aus:]

Greografiska Annaler 1920.)

Barringer, D. M., Meteor Crater (formerly called Coon Mountain

or Coon Butte) in Northern central Arizona 1909 [with addi-

tions to the ‘Bibliography’ till 1914],

Bibliografla Barcelona Anos I—II Niims. 1 a 10 Indice general

correspondiente a los afios 1919—1920 1921.

BucMer^ Rob., Lehrsatze fiber das Weltall mit Beweis in Form
eines ofiFenen Briefes an Professor Einstein Aachen 1921

[3 Expl.].

OaTendish, Henry, The scientific papers Cambridge Vol. I. II. 1921.

Claypole, Edith J., Human Streptotrichosis and its Differentiation

from Tuberculosis Chicago 1914 (Eepr. fr. the Archives of

Internal Medicine 1914 Vol. XIV).

Conti Rossini, C., Lo Ratata Zar’a Ya-'qob e il padre Grinsto da
Urbino. (R. Accademia Nazionale dei Lincei Estr. d. Rendi-

conti Vol. XXIX.) 1920.

ders.. La citta di Deire e i due laghi di Strab. XVI 14. (. . . Estr.

d. Rendiconti Vol. XXIX.) 1920.

ders., L’editto di ras G-ugsa sui feudi. (Estr. da “La Rassegna
Coloniale” A. I 1921) Tripoli 1921.

Ebner, V., Gustav Magnus Retzius Gestorben am 21. Juli 1919

Separatabdr. a. d. Almanacb der Akademie der Wissenscbaften

in Wien Jg. 1920 Wien 1920.
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Flora Batava ’s G-ravenhage (La Haye) 402—405 1920.

Gay, Frederick P, and Claypole^ Edith. J., Studies in Typhoid Im-

munization IV Y (Bepr. fr. the Archives of Internal Medicine

1914 Vol. XIY) 1914.

ders,^ Typhnsimmunisierung. (Sonderdr. a.: Ergebnisse der Im-

munitatsforschung, experimentellen Therapie, Bakteriologie und

Hygiene Bd. I) Berlin 1914.

ders., Hew Uses of Specific Skin Tests in Certain of the Infec-

tious Diseases (From the American Journal of the Medical

Sciences 1915 Vol. CXLIX).

Goldschmidt^ Ludwig, Weder Kant noch Groethe Zur Selbstbesin-

nung Gotha 1920.

Herbarium Leipzig Th. 0. Weigel 56 1921.

Jalirbuch liber die Fortschritte der Mathematik hrsg. v. E. Lampe f
und L. Lichtenstein Berlin Bd. 46 Jahrg. 1914—1916 2 1921.

Jaliresbericlit Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung,

Freiburg im Breisgau 1920 (VIII. Nachtrag zum Haupt-Kata-

log von Neujahr 1913} fl zweiseit. u. 1 einseit. Abdr.].

Jensen, Paul, Uber den chemischen Unterschied zwischen dem
lebendigen und toten Organismus. Sond.-Abdr. a. d. Anato-

mischen Heften H. 179. (59. Bd.) Miinchen u. Wiesbaden 1921.

Klein, Felix, Gesammelte mathematiscbe Abhandlungen 1. Bd.

Berlin 1921.

Letzmaim^ Johannes, (Veroifentlichungen des Baltischen Meteoro-

logischen Hetzes unter der Leitung Prof. Dr. B. Sresnewsky’s)

Ergebnisse der Gewitterbeobachtungen in den Ostseeprovinzen

1913 Dorpat 1914 1914 Jurjew 1916.

Mitteiliiiigen ^ Astronomische, gegr. von Rudolf Wolf hrsg. von
A. Wolfer Nr. CIX Zurich 1921. [Aus d. Vierteljahrsschrift

der Naturforschenden Gesellschaft in Ziirich besonders abge-

druckt.]

Neopliilologus Sekretaris der Redaktie K. R. Gallas Groningen,

Den Haag 62^-4 7i 1921.

Prandtl^ L., Neuere Einsichten in die Gesetze des Luftwider-

standes. Sonderabdr. a. d. Festschrift der Kaiser Wilhelm
Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften zu ihrem

lOjahrigen Jubilaum. Berlin 1921.

Reitzenstein^ R., Das iranische Erlosungsmysterium Bonn a. Rh.
1921.

Review, The international, of missions Ed. by J. H. Oldham and
G. A. Gollock London Vol. XI No. 41 January 1922 (p. 124 £:

„Die Kpelle. Ein Negerstamm in Liberia. Von Diedrich
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Westermann. Grottingen; Gesellschaft der Wissenscliafteii zu

Gottingen. 1921“ [rezens.] Hamburg M. Scblunk).

Blpley^ H. Ernestine, Bibliography of the published writings of

Henry Fairfield Osborn for the years 1877—191B 2. ed. 1916.

Bibliography for 1916 Supplement, Feb., 1917. Supplement 2,

February, 1920 Bibliography for the years 1918, 1919.

Rimge, C., Praxis der Gleichungen 2. verb. Aufl. Berlin u. Leipzig

1921.

Das Sacramentariiim Gregorianum nach dem Aachener ITrexemplar

Hrsg. V. Hans Lietzmann Munster in Westf. 1921.

Schmidt^ Adolf, Werte der erdmagnetischen Elemente an deut-

schen Hochschulorten fiir den Zeitpunkt 1921. 5. Mitgeteilt

namens des Magnetischen Observatoriums Potsdam des Preufi.

Meteorologischen Instituts. ([aus
:]

Physikalische Zeitschrift

22. Jg. 1921.)

See^ T. J. J.
,
New Theory of the Aether. Third and Fourth

Paper. (Repr. fr. Astronomische Nachrichten Nr. 5079, 5085,

December 1920—February 1921.) Kiel 1921 [4 Expl.].

Stober^ F., In minimis Natura maxima Weilheim 1920.

Tainmaiiu, Gustav, Lehrbuch der Metallographie 2. verb. Aufl.

Leipzig 1921.

Weidert, F., Herstellung und Eigenschaften des optischen Glases.

Berlin 1921. (Sonderabdr. a. d. Monatsblattern des Berliner

Bezirksvereines deutscher Ingenieure 1921.)

Werth, E., Phanologie und Pflanzenschutz. (Sonderabdr. a, d.

Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten XXXI. Bd. 1921.)

Ziir Erinnerung an das hundertfiinfzigjahrige Bestehen der Diete-

richschen Universitats-Buchdruckerei *W. Fr. Kaestner in Got-

tingen 1771. 1921.



Benekesche Preisstiftung.

Fiiv das Jahr 1921 hatte die philosophische Pakaltat die Auf-

gabe gestellt:

jjDie deutsch'franzosisclie Grrenze soli nach den Quellen zu-

nachst des Mittelalters, mdglichst anch kartographisch dargestellt

werden“.

Eine Bewerbnngsschrift ist nictt eingelaufen.

Eur die neue Bewerbungsperiode hat die Eakultat die folgende

Anfgabe gestellt:

j,Es ist eine experimentelle Untersnchung anzustellen iiber

den Bau des KohlenstoiFskeletts in den Ga]lensauren“.

Bewerbnngsschriften sind bis znm 31. August 1924 auf dem
Titelblatt mit einem Motto versehen einzpxeichen, zusammen mit

einem versiegelten Brief, der auf der AuBenseite das Motto der

Abhandlung, innen Name, Stand und Wohnort des Verfassers an»

zeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers nicht

angegeben werden. Der erste Preis betragt 1700 Mk., der 2. Preis

680 Mk. Die Zuerkermung des Preises erfolgt am 11. Marz 1925,

dem Geburtstage des Stifters, weiland Konsistorialrat Karl Gustav

Beneke, in bffentlicher Sitzung der Eakultat. Die gekronten Ar-

beiten bleiben unbeschranktes Eigentum des Verfassers.

Die 1920 und 1921 gestellten Aufgaben, fiir welche Bewer-

bungsschreiben bis zum 31. August 1922 und 31. August 1923 ein-

zureichen sind, finden sich in den geschaftlichen Mitteilungen von

1920 und 1921.

Gottingen, den 1. April 1922.

Die philosophisclie Fakultat

der Georg-August-Universitat

Der Deban:
jB. Thiersch.



Bericht

liber die ausgesetzten Preisaufgaben.

riir die auf das Jahr 1921 von der mathematisch-physikalisclien

Klasse gestellte mathematische Preisanfgabe ist keine Bewerbungs-

schrift eingegangen.

Fiir das Jakr 1925 wird die Aufgabe gestellt:

^,Die Folgen der amitotischen Kernteilung fiir die Kern-

konstitution sollen an Tieren oder Pflanzen (mit AnssckluB der

Einzelligen) experinaentell untersnckt werden. Insbesondere soil

festgestellt werden, wie sick Ghromosomenanzahl und Ghromo-

somengestalt verkalten, wenn ein Kern nack Durchlaufen einer

amitotischen Teilung sick wieder mitotisck teilt. Womoglick

soil die entwickliingspkysiologische Potenz der Kerne, die dnrck

Amitose entstanden sind, gepriift werden. “

Die fiir das Jahr 1923 gestellte Aufgabe lautet

:

^Die Bedeutung des Mahabharata als Quelle fiir die 6e-

sckickte der Philosophic soil erbrtert, die kauptsacklichsten dort

vorgetragenen Pkilosopheme sollen dargestellt und ihre Stellung

in der Entwicklung der indischen Philosophic bestimmt werden.

“

Die zur Bewerbung um den ausgesetzten Preis bestimmten

Arbeiten miissen vor 1. Februar 1926, bezw. 1. Februar 1923 an

die Gresellschaft der Wissenschaften eingeliefert werden, mit einem

Motto versehen und von einem versiegelten Zettel begleitet sein,

der auhen den Spruch tragt, der die Arbeit kennzeichnet und

innen den Namen und die Wohnung des Verfassers. Der Preis

betragt 1000 Mk.

Nachrichtenij geschaftl. Mittoilnngen 1922. 4



Bericht der Kommission ftir die Herausgabe

der alteren Papsturkunden 1921/22.

Allmahlich beginnt die Lahmung, die der Krieg und seine

Nachwirkangen auch auf unser Unternehmen ausgeiibt haben, zu

weiclien. Die eigenen Krafte regen sich wieder und es scheint.

dajB wir anck unter dem aufkommenden Nachwuchs Mitarbeiter zu

finden hoffen diirfen, die das Werk der alteren Generation auf-

nebmen und weiterfiiliren konnen. Die alten wissenschaftlichen

Verbindungen mit dem Ausland, auf die wir mehr als andere

angewiesen sind, beginnen sick wiederherzustellen und vorziiglick

mit Italien, dem wir nock die letzten vier Bande der Italia ponti-

ficia sckuiden, sind wir bereits in lebkaftem Verkehr und Aus-

tausch, der einigermafien die Sckwierigkeiten mildert, mit deneii

wir infolge unserer Valutanot zu kampfen kaben. Ein volliger

Ersatz ist das freilick nicht, denn er kann die notwendige Ein-

sickt in die Arckive und Bibliotheken Italiens und in die aus-

gedeknte Literatur nicht iiberall ersetzen, welcke trotz aller Be-

miihungen nock immer nicht hier zur Verfiigung stekt, Wir sind

besonders fiir mannigfacke Auskunfte und Empfeklungen dem er-

probten Gonner unseres TJnternekmens, Monsignor Giovanni Mer-
catij Prafekten der Vaticana, und den Herren Professor Pietro

Fed el e und Pio Pasckini in Rom zu Dank verpflichtet. Der

Unterzeicknete kat alle freie Zeit, die leider nickt so groB ist als

er wiinsckt, auf die Herstellung des Druckmanuskriptes des VII.

Bandes der Italia pontificia verwandt und jetztdessen ersten

Teilj der das Patriarchat Aquileja und seine Suifragane Con-

cordia, Ceneda, Belluno, Peltre, Treviso, Vicenza, Verona, Mantua
und Padua umfaBt, druckfertig gemackt. Wie bereits im letzten

Berickt bemerkt ist, ist aber eine Einsickt in die Archive und

Bibliotheken in Venedig, Padua, Vicenza und Verona nock er-

forderlick, welcke der Bearbeiter in den nacksten Monaten kofft

vornekmen zu konnen. Der Druck des Bandes kann aber unter-

dessen bereits beginnen.

Er ist dabei von dem Hilfsarbeiter an unserem bistoriscken

Institut in Rom, Herrn Dr. Walter Holtzmann auf das beste
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unterstutzt worden, der ihm besonders die umstandlichen und zeit-

raubenden bibliographischen Arbeiten auf der Staatsbibliothek ab-

genommen hat. Dafi der Druck des Bandes jetzt beginnen kann,

wird der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft verdankt,

welche die fiir die Herstellung der nachsten Bande erforderlichen

Mittel zur Verfiigung gestellt hat. Die Kommission stattet dafiir

dem Prasidium und dem HauptansschuB, namentlich dem Herrn
Prasidenten Staatsminister Dr. Schmidt-Ott, der unser Unter-

nehmen von seinen bleinen Anfiingen an mit seiner hulfsbereiten

Teilnahme begleitet hat, ihren Dank ab.

Der zweite Teil des VII. Bandes wird das Patriarchat Grado
mit Venedig tind Istri'en urnfassen. Auch da ist das Material im
wesentlichen bis anf einige Archive in Istrien druckbereit. Ob
sich aber schon in diesem Jahre die im Vorbericht in Aussicht

gestellte Eeise dorthin nnd nach Dalmatien und Kroatien aus-

fiihren lassen wird, ist wieder zweifelhaft geworden, da ein groBer
Teil der Archivalien, besonders die aus Wien an die jugoslavische

Begierung abgegebenen, sich noch in Belgrad befinden, wo sie in

Kisten verpackt stehen nnd zur Zeit nicht zuganglich sein sollen.

Auch die G e rm a n i a p 0 n t i f i c i a wird nach dem erzwungenen
Stillstand der Kriegszeit jetzt mit alien Kraften gefordert. Herr
Prof. Brackmann in Marburg hat, soweit es seine Zeit erlaubte,

die Arbeiteu am II. Band (Mainz) gefordert und er wird diesen

Sommer benutzen, um die lange hinausgeschobene Reise nach
Miinchen auszufiihren, welche erforderlich ist, um das Manuskript
fiir die Drucklegung abzuschlieBen. Die Mittel fur diese Reise
hat wie friiher, so auch dieses Mai, die Wedekind -Stiftung in
Gottingen bewilligt, der wir, und namentlich ihrem Vorsitzenden
Herrn Geheimrat Prof. Brandi, unseren Dank aussprechen. So
wird im Herbste der Druck des II. Bandes beginnen konnen.

Zur selben Zeit wird der V. Band (Magdeburg) vollig druck-
fertig sein. Bei dessen Herstellung, und vorziiglich fiir die biblio-

graphische Seite, ist dem XJnterzeichneten der Archivassistent Herr
Dr. Ernst Posner zur Hand gegangen.

DaB die Arbeiten an der Gallia pontificia vollig,geruht
haben, ist leider ein Zwang, in den wir uns schicken miissen.



Vierzehnter Bericht

iiber das Septuaginta-Unternehmen.

(Berichtsjahr 1921.)

Wie in den Vorjahren hat Herr Prof. Eahlfs auch im Jahre

1921 die Vorarbeiten fiir die geplante Handansgabe der Septua-

ginta allein fortgefuhrt. Nachdem er aber diese Vorarbeiten im

wesentlichen vollendet hatte, wurde es fiir das Septnaginta-IJnter-

nehmen zum dringenden Bedtirfnisj wieder standige Hilfsarbeiter

za gewinnen, wie sie vor dem Kriege stets vorhanden gewesen

waren, da die Ausarbeitung der Handansgabe, wenn sie von Herrn
Prof. Eahlfs allein durchgefhhrt werden miiBte, gar zu lange Zeit

in Anspruch nehmen wlirde. Zu nnserer Preude ist es nns auch

gelungen, fiir das Berichtsjahr 1922 zwei standige Hilfsarbeiter

zu gewinnen ; Herrn Studienrat Dr. Emil GrroBe-Brauckmann,
der schon friiher fiinf Jahre lang beim Unternehmen angestellt

war, und den das preuBische Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung jetzt in dankenswertester Weise auf ein Jahr

beurlaubt und dem Unternehmen zur Verfiigung gestellt hat, und
Herrn Studienassessor Paul Beer, der fiir das Schuljahr 1922

Urlaub genommen hat, urn sich ganz in den Dienst des Unter-

nehmens, fiir das er friiher schon zeitweise tatig gewesen war,

stellen zu konnen. Tiber die Tatigkeit beider Herren wird natur-

gemaB erst im nachsten Jahre zu berichten sein. Aufier ihnen

ist noch Herr stud. theoL Paul Eohde seit dem A. Marz 1922 als

aufierordentlicher Hilfsarbeiter angestellt; er arbeitet in den Uni-

versitatsferien taglich 6 Stunden, wahrend des Semesters wochent-

lich 10 Stunden. Mit diesen Hilfskraften hoffen wir die kritische

Handausgabe, als deren Vorlaufer •demnachst eine Studie iiber den

griechischen Text des Buches Euth und eine Probeausgabe dieses

Buches erscheinen werden, so zu fordern, daB in nicht zu langer

Zeit das erste Heft (Genesis) vollendet vorliegen wird.

Die Septuaginta-Kommission.



XXL Bericlit iiber das Samoa-Observatorium

fiir das Jahr 1921/22.

Das Greophysikalisclie Observatorium in Samoa warde der

Neuseelandischen Eegierung iibergeben: das ist das groJSe Ereignis

des vergangenen Jahres. Als Eolge des Krieges mufite es scbon

lange vorbergeseben werden. Der bisberige Direktor des Obser-

vatoriumSj Prof. Dr. Angenbeister, kebrte im Juli/August 1921

iiber Amerika zuriick.

Anfang Dezember 1920 kamen Prof. Marsden tind J. Cb. West-

land von Neu Zealand zur tlbernabme des Observatoriums nacb

Apia. Der bisberige Assistent des Observatoriums, Herr E. De-

mandt verlieB Samoa. Prof. Angenbeister und die neuseelandiscbe

Eegierung scblossen nocb im Dezember einen Vertrag. Danach

verpflicbtete sicb Prof. Angenbeister bis Mitte 1921 in Apia zu

bleiben, um die Uberfiibrung obne Arbeitsunterbrecbung zu er-

moglicben und einen Teil des beschlagnabmten Beobachtungs-

material aufzuarbeiten. Die neuseelandiscbe Verwaltung anderer-

seits verpflicbtete sicb, die wabrend der Kriegszeit entstandenen

Scbulden des Observatoriums zu iibernebmen, die Riickreisekosten

fiir Prof, Angenbeister und seine Familie zu zablen und das erd-

magnetiscbe Beobacbtungsmaterial 1914/20 zur Bearbeifcung nacb

Deutschland zu geben. Im Juni 1921 erbielt Prof. Angenbeister

die Nacbricbt, die Neuseelander Eegierung wolle das Eigentum

und die Scbulden des Observatoriums gegen den „Eeparations-

Ponds" verrecbnen. Im Juni traf Dr. Edmonds vom Carnegie-

Institution in Apia ein, um friiberen Abmacbungen gemaB die

luftelektriscbe Abteilung des Samoa-Observatoriums zu iibernebmen.

Nun trat Angenbeister seine Eiickreise an. Er wurde im
September zum (nicbt etatsmaBigen) auBerordentlicben Professor

ernannt. Fiir die Bearbeitung des erdmagnetiscben Materials er-

weiterte er das Samoa-Biiro. Es wurden Frl. Querfurtb (6 Tage
in der Wocbe) und Herr Meyer, als Assistent und zugleicb als

Doktorand binzugezogen. Die Sekretarin Frl. Kreibobm konnte

wegen ihrer Stellung an der biesigen aerodynamischen Versucbs-
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anstalt sicli auch weiterhin nur einen Tag in der Woclie an den

Arbeiten des Biiros beteiligen. —
Prof. Angenbeister nahm im Wintersemester 1921/22 seine

Lebrtatigkeit in Grottingen wieder auf. Im Januar 1922 wurde
er zum Observator am Greodatiscben Institut in Potsdam ernannt;

docb erbielt er zunachst Urlanb, uin die Beobachtnngen des Samoa-

Observatorinms zu verarbeiten.

Folgende Abbandlungen von Prof. Angenbeister wurden ver-

offentlicbt:

1. Magnetiscbe Storung und Polarlicbt 13.—16. Mai 1921 nacb

den Beobacbtungen am Samoa-Observatorium; Meteorologiscbe

Zeitscbrift, 1922.

2. Anmerbung znr Stornng vom 13.—16. Mai 1921; Meteoro-

logiscbe Zeitscbrift, 1922.

3. Note on tbe Magnetic Storm May 13.—IG., 1921
;
Terrestrial-

Magnetism and Atmospberic-Electricity, September 1921.

4. Die Jabresmittel der meteorologiscben Beobacbtungen in Apia

und die elfjabrige Periode der Sonnentatigbeit
;
Meteorolo-

giscbe Zeitscbrift, 1922.

6.

Meteorologiscbe Beobacbtungen am Samoa - Observatorium

1913—19; Meteorologiscbe Zeitscbrift, 1922.

6. EinfluB der Anderung der Sonnenstrablung und Sonnentatig-

keit auf die Erde; Verhandlungen der Deutscb-pbysik. Ge-

sellschaft, 1921.

7. Katalog der wichtigsten am Samoa-Observatorium 1913/20

registrierten Erdbeben. Nacbricbten der Gesellscbaft der

Wissenscbaft, 1922.

8. Periodicity of Magnetic Activity and Sun’s Rotation; Ter-

restrial-Magnetism and Atmospberic-Electricity, 1922.

E. Wiecbert.



Wedekindsche Preisstiftung fiir Deutsche Gescliichte,

Der Oberamtmann des Klosteramts St. Michaelis zu Llineburg,

Anton Christian Wedekind vermaclite unter dem 16. Sept. 1816

testamentarisch der Kbnigl. Gresellscbaft der Wissenschaften zu

Grbttingen 8000.— Taler Grold zur Torderung der deutscben Ge-

schicbte durcb. 3 Preise aus den Zinsertragen der Stiftung von je

10 Jahren. Am 10. Januar 1826 erfolgte die Landesherrliche Be-

statigung der Stiftung. Seitdem stand Wedekind in Korrespondenz

mit Eichhorn. Nach dessen Tode bestellte er 1833 zu Verwaltern

der nock nicbt in Kraft getretenen Stiftung Johann Chr. Dahl-

mann und nach ihm Jacob Grimm. Nicht aus der Stiftung sondern

aus koniglichen Blitteln wurde auf Anregung von Wedekind zum
Universitatsjubilaum zuerst ein Preis ausgescbrieben

,
der aber

keine Bearbeitung fand; die Wiederholung 1837, jetzt mit dem
Thema (Jhronicon corbejense, fithrte zur Krbnung der Arbeit von

Hirsch und Waitz (1839).

Am 14. Marz 1845 starb Wedekind. Die Stiftung trat in

Kraft. Unter mafigebendem Einflufi des Konsistorialrats Gieseler

wurde die ^Ordnung der Wedekindschen Preisstiftung fiir deutsche

Geschichte" 1847 veroffentlicht. Diese Ordnung wurde 1895 im

wesentlichen durch Hermann Wagner und Ludwig Weiland um-

gearbeitet, und gilt in dieser Eorm noch heute. Die friiher sehr

verwiekelten Vermogensverhaltnisse warden dureh Zusammenzie-

hung aller Vermogenstitel auf das Staatsschuldbuch vereinfacht

und der Hilfsfond zum Kapital geschlagen, das sich damit auf

1 1000 Taler Gold vermehrte. Statt zweierPreisausschreiben in jedem

Zeitraum von 10 Jahren sollte fortan alle 5 Jahre ein Preis aus-

geschrieben werden; nur der sogenannte dritte Preis fiir eine Arbeit

freier Wahl, gegebenenfalls fiir die Auszeichnung des besten Werkes
liber deutsche Geschichte sollte an die 10 jahrige Periode gebunden

bleiben. Ebenso entsprach der alten Ordnung, dafi Uberschiisse,

z. B. nicht fallig gewordene Preise, „zu gemeinnlitzigen Unter-

nehmungen, die zur Aufnahme der historischen und geographischen
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Wissenschaft gerexclien, oder za Preisen fiir Meisterwerke der bil-

denden Kunst, die sick auf vaterlandische Gresckichte beziehen,

verwandt werden komien".

Die G-escbafte der Stiftnng warden von 1847 an im Namen
des Verwaltungsrats dnrch einen Direktor gefiihrt. Direktor war

bis 1854 Grieseler, bis 1876 Greorg Waitz, bis 1893 Hermann Sanppe,

bis 1895 Ludwig Weiland, bis 1917 Ferdinand Frensdorff, bis 1921

Max Lehmann,

Zur Zeit gehoren dem Verwaltungsrat aufier dem unterzeich-

neten Direktor noch an die Herren Frensdorff, Wagner,
M. Lehmann, Bonwetsch, Pietschmann, Morsbach und
Schroder,

Das Preisaussahreiben der Stiftung hat nur ein einziges Mai,

namlich gleich zu Anfang (1847) Erfolg gehabt, insofern die Aus-

gabe des Heinrich von Herford durch August Potthast 1856 ge-

kront werden konnte. Das Ausschreiben von 1856, die Chronik

Korners (1866 wiederholt), fhhrte wenigstens zu der spateren Be-

arbeitung dieser Chronik durch H. Schwalm. Einzelne Themata

wie die Kritische Geschichte der sachsischen Bistumsgriindungeu

in karolingischer Zeit warden mehrfach vergebens wiederholt.

Infolgedessen hat sich die Tatigkeit der Stiftung seit 1856 bis

heute wesentlich darauf beschrankt, erstens die sogenannten dritten

Preise zu verteilen, und zweitens aus den tlberschiissen die histo-

rische Forschung zu fordern. Der dritte Preis wurde von Anfang
an (1855) niemals fiir eine handschriftlich eingereichte Arbeit er-

teilt, sondern immer, ganz oder geteilt, als Preis gedruckt vor-

liegender Werke. Im Jahre 1855 warden gekront: Hausser,
deutsche Geschichte undBohmer Begesta imperii; 1866 Diimm-
ler, Ostfrankisches Reich, und je zur Halfte Winckelmann und
Schirrmacher, Friedrich II. 1876 warden gekront: Rankes
Wallenstein, undKostlins Luther; 1886 Giesebrechts Deut-

sche Kaiserzeit, und Waitzs Deutsche Verfassungsgeschichte; 1896

V. Bezolds Reformationsgeschichte und Haucks Kirchenge-

schichte; 1906 Max Lehmanns Freiherr von Stein. 1916 hat

keine Preisverteilung stattgefunden.

An wissenschaftlichen Unternehmungen hat die Stiftung unter-

stiitzt, beziehungsweise herausgegeben den Briefwechsel von Frie-

drich von Gentz, bearbeitet durch die Briider Wittichen und
Ernst Salzer; die Germania pontificia, bearbeitet von B rack-
man n; slavische Siedelung und Ortsforschung von Klihnel;
Studien zur alteren Kartographie von Wolkenhauer; endlich

Vorarbeiten zu einer Ausgabe der Korrespondenz Carls V. Ein-
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zelne ZuscMsse haben erhalten der Hansescbe Greschicbtsverein,

der Historische Verein fiir Niedersachsen and die Historische Kom-
mission fiir Hannover, BraunscB’weig, Oldenburg, Scbaumburg und
Bremen.

Wie alle Wertpapiere sind die Stiftungsmittel durcb die Greld-

entwertnng scbwer betroffen. Sollten sicb nicht nene Freunde

der deutscben Grescbicbte finden, die dem grodartigen Beispiel des

Klosteramtmanns von 1816 nacbfolgen und der Opferfreudigkeit

unserer Zeit ein dauerndes Denkmal setzen?

Fiir den neuen seit dem 14. Marz 1921 laufenden fiinfjabi'igen

Verwaltungszeitraum stellt der Verwaltungsausschud dieAufgabe:

„Die Entstebung der deutscben Stadtverfassung“.

Es soil der Gang der Forsebung vom Anfang des 19. Jahr-

bunderts an bis beute aufgezeigt und unter Beriicksicbtigung ibrer

sicberen Ergebnisse auf Grrnnd eigenen Quellenstudiums eine le-

bendige Darstellung gegeben werden, die der Vielgestaltigkeit der

deutscben Verbaltnisse gerecbt wird, obne sicb in das Lokale zu
verlieren.

1. Form uutl Einsendung der Bewerbuugsschriften. Be-
•werbungsschriften miissen vor dem 1 . August 1926 an den Direktor
des Verwaltungsrats der Stiftung eingesandt werden und aller

auBern Zeichen entbebren, an welcben die Verfasser erkannt werden
konnen. Jede Scbrift ist mit einem Sinnspruche zn versehen, und
es ist ibr ein versiegelter Zettel beizulegen, auf dessen AuBen-
seite derselbe Sinnsprucb sicb findet, wahrend inwendig Name,
Stand und Wobnort des Verfassers angegeben sind.

2. Preisgericbt. Das Preisgericbt bestebt aus dem Verwal-
tungsrate der Stiftung und sovielen von ibm aus den iibrigen

Angeborigen der Koniglicben Gesellscbaft der Wissenscbaften, den
ordentlichen, den auswartigen Mitgliedern und den Korrespon-
denten, binzu erwablten anerkannt sacbkundigen und unpartei-

licben Mannern, daB die Gesamtzahl sieben ist. Die Mitglieder

des Preisgericbts konnen nicbt an der Bewerbung teilnebmen. Die
iibrigen Mitglieder der Koniglicben Gesellscbaft dtirfen sicb wie

jeder andere um den Preis bewerben.

3. TJrteil. Das.Urteil des Preisgericbts wird am 14. Marz
1926 in einer Sitzung der Koniglicben Gesellscbaft der Wissen-
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schaften bekannt gemacht und in deren „Nachric!iten“ in der Ab-
teilang: „Grescliaftliche Mitteilungen“ veroffentlicM.

4. Preis. Der Preis betragt 3300 Mark nnd mufi ganz oder

kann gar nicht zuerkannt werden» 1st der Verfasser der Preis-

schrift bereits verstorben, so fallt der Preis seinen Brben zu.

Der Verfasser der gekrbnten Schrift oder dessen Erben werden

noch besonders diirch den Direktor von dem ihnen zngefallenen

Preise benachrichtigt und kbnnen diesen bei der Koniglichen Dni-

versitatskasse zu Grbttingen auf Anweisung des Direktors gegen

Qnittung erheben.

5. Brack der Preissclirift. Die gekrbnte Schrift geht in

das Eigentum der Stiftung fiir diejenige Zeit iiber, in welcher

dasselbe den Verfassern nnd deren Erben gesetzlich zustehen

wiirde. Der Verwaltungsrat wird dieselbe einer Bnchhandlung

in Verlag geben oder auf Kosten der Stiftung drucken lassen.

Der Ertrag der ersten Auflage, welche ausschlieBlich der Erei-

exemplare hbchstens 1000 Exemplare stark sein darf, fallt dem
verfiigbaren Kapitale der Stiftung zu, da der Verfasser den er-

haltenen Preis als sein Honorar zu betrachten hat. Wenn indessen

j^ner Ertrag ungewohnlich gro6 ist, so wird die KonigHche Gresell-

schaft auf den Vortrag des Verwaltungsrates erwagen, ob dem
Verfasser nicht eine aufierordentliche Vergiitung zuzubilligen sei.

Eindet die Konigliche Gresellschaft fernere Auflagen erforder-

lich, so wird sie den Verfasser, oder, falls er nicht mehr leben

soUte, einen andern dazu geeigneten Grelehrten zur Bearbeitung

derselben veranlassen, Der reine Ertrag der neuen Anflage soil

sodann zu auBerordentlichen Bewilligungen fiir den Verfasser, oder

falls er verstorben ist, fiir dessen Erben xmd den neuen Bear-

beiter nach einem von der Koniglichen Gresellschaft festzustellenden

Verhaltnisse bestimmt werden.

Jede von der Stiftung gekronte und herausgegebene Schrift

wird auf dem Titel die Bemerkung haben:

von der Koniglichen Gresellschaft der Wissenschaften in

Grottingen mit einem Wedekindschen Preise gekront und
herausgegeben.

6. Freiexemplare. Von den Preisschriften, die die Stiftung

herausgibt, erhalt der Verfasser zebn Ereiexemplare, der Verwal-

tungsrat ebenfalls zehn zu freier Verfiigung.

7. Zurfickforderuiig nicht gekroiiter Scliriften- Die Ver-

fasser der nicht gekrbnten Schriften kbnnen dieselben unter An-
gabe ihres Sinnspruches und Einsendung des etwa erhaltenen
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Empfangscheines iniierlialb eines Jahres zurucbfordern oder zu-

riickfordern lassen, Sofern sich innerhalb dieses halben Jahres

kein Anstand ergibt, werden dieselben am 14. Oktober von dem
Direktor den zur Empfangnahme bezeichneten Personen portofrei

zugesendet. Nach Ablanf dieser Frist ist das Eecht zur Znriick-

forderung erloschen.

Grottingen, den 14. Marz 1922.

Der Verwaltnngsrat der WedeMndschen Preisstiftung:

Brandi.



Bericlit der Kommission der Wolfskehlstiftung 1922.

In diesem Etatsjahre sind beinerlei Aufwendungen aus dem
WolfsbeUforid gemacht worden. Hilbert.

Bericht der Kommission fur luftelektrische Forschung.

Die Untersucbnngen iiber Blitzerscheinnngen wurden fortge-

setzt. Es sind Vorbereitungen getroffen, die Untersucbungen iiber

Wolkenelebtrizitat nunmebr anf breitere Grundlage zu stellen.

Die Arbeiten der Herren E. Rbsener und W, Haubold iiber

den lonengebalt yon geschlossenen Raumen wurden erganzt durcb

Beobachtungen der ScMafbewegungen von Bohnenschbfilingen. Die
Untersucbungen sind abgescblossen, die Verbffentlichung wird vor-^

bereitet. Dasselbe gilt von den Arbeiten von Herrn K, Ebpke
iiber den lonengebalt der atmospbariscben Luft in ihrer Abhangig-
keit von meteorologischen Vorgangen. E. Wie chert.

Bericht der Keligionsgeschichtlichen Kommission

bei der Gesellschaft der Wissenschaften.

Veroffentlicht warde im Berichtsjahre
:
^Religion and Mytho-

logie der Uitoto, Texta-afnalinien and Beobachtungen bei einem
Indianerstamm in Kolumbien, Siidamerika" von K. Tb. Preuss,
ErsterBand. Von der Rotgemeinschaft wurden Zuscbiisse zugesagt

zu W. Caland, Das Srautasutra des Apastamba, Portsetzung;
K. Greldner, Rigveda und M. Lidzbarski, Ginza (das GroJBe

Buck der Mandaer). Dank dieser Unterstutzung kann die Ver-
offentlicbung der genannten Werke in nacbster Zeit in AngrifP ge-

nommen werden. A. Bertholet.



Max Verworn

Gedachtnisrede, gehalten in der offentlichen Sitzung der Gesellschaft

der Wissenschaften za Gottingen am 6. Mai 1922

von P anl Jens en.

Max Verworn, dem diese Gedaclitnisworte gelten, schrieb

vor etwa 12 Jahren in einem Nachrnf anf seinen Pacbgenossen,

den Physiologen Th. W. Engelmann: „Die Welt erfahrt von

der Arbeit eines Forschers nur durch seine Publikationen, ja selbst

die Freunde erhalten nur sehr luckenbafte Einblieke in das feme

Ketzwerk von FMen, das die einzelnen Publikationen verbindet.

Dieses feine Gewebe, das den eigentlich lebenden Teil bildet im

Organismus seiner Arbeit, das ihn leitet zur Bescbaftigung mit

dieseii oder jenen, oft scbeinbar ganz beterogenen und zusammen-

hangslosen Gebieten und Problemen, dieses feine Gespinst kennt ganz
nur der Forscher selbst. Es ist das Wertvollste an seiner Arbeit,

das nur er allein in seinem vollen Wertumfange iiberblickt, das er

biitet vor verstandnislosen Augen und das er weiter webt im Stillen

sein ganzes Leben bindurch^^ ^).

Bei diesen Worten bat Verworn gewiB aucb an seine eigene

wissenscbaftlicbe Tatigkeit und an seine eigenen mannigfaltigen,

dem oberflachlicben Blick vielleicbt znancbmal zasammenhangslos

erscbeinenden Arbeiten gedacbt. Und er darf den Nacbweis be-

ansprucben, daB jene andere Art Wissenscbaft zu betreiben, die

er viel geringer einschatzte, nicbt die seine war, jene Art, von der

er sagte: „Es ist wabr, mancber Forscber, ja aucb mancber mit

klangvollem Namen, bat gar keine solchen inneren Zusammenbange
in seiner Arbeit, Erbleibt am kleinen Problem kleben, dasibmder
Zufall in die Hande spielt, und spinnt es nacb keinerlei Eicbtung

bin aus.“ Im Gegensatz also bierzu will icb vor allem zu zeigen

versucben, daB Verworns Arbeiten stets aus Problemen allge-

meinerer und allgemeinster Natur entsprungen sind, die seine nacb

umfassender Erkenntnis strebende Seele erzeugte.

1) Zeitschrift fiir allgem. Physiologie, Bd. 10, S. II f., Jena, 1910.
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Max Verworn, einer alten prenBischen Beamtenfamilie ent-

stammend, war am 4. November 1863 in Berlin geboren, wo er das

Friedrichs-Gymnasium besuchte. In seiner Heimatstadt und in Jena

widmete er sich neben seinem Hauptstiidiiim der Medizin besonders

aucb zoologischen nnd pbilosopbischen Studien. Schon als Student

hat er ganz selbstandig zwei auf eigenen TJntersuchungen beruhende

palaontologische Arbeiten veroffentlicht, ehe er dann im Sommer
1887 in Berlin mit einer zoologischen Dissertation zum Dr. phiL

und bald danach in Jena mit einer physiologischen Arbeit zum Dr.

med. promoviert wurde. Nachdem er auch das medizinische Staats-

• examen bestanden und wieder mit einer weiteren Anzahl bio-

logischer Publikationen hervorgetreten war. darunter den groBeren

experimentellen „Psychophysiologischen Protistenstudien" (1889),

bot ihm ein wissenschaftliches Stipendium die Moglichkeit, im

im Herbst 1890 und darauffolgenden Winter in Viilefranche bei

Nizza, dann an der zoologischen Station in Neapel und endlich in

El Tor an der Kiiste der Sinaibalbinsel seine groBangelegten Stu-

dien an einzelJigen Organismen forzusetzen. Von der ergebnis-

reichen Reise zuriickgekebrt — in Neapel lernte er damals auch

seine spatere Frau kennen — habilitierte er sich 1891 in Jena fiir

Physiologic. Im Winter 1894/95 folgte zum Zwecke zellphysio-

logischer IJntersuchungen eine zweite wissenscbaftliche Reise an die

Sinaikiiste, an der auch ich teilnahm. Das Jahrl895 brachte ihm

die Emennung zum auBerordentlichen Professor in Jena und seine

Verheiratung mit Fraulein Josephine Huse und damit den Be-

ginn einer glucklichen Ehe mit der verstandnisvoll teilnehmenden

und zugleich ihre eigene selbstandige Individualitat entfaltenden

Lebensgefahrtin, Nachdem Verworn schon eine bedeutende Lehr-

und Forschertatigkeit ausgetibt, die ihm bereits Weltruf und

eine groBe Anzahl von Schtilern eingetragen hatte. ei'hielt er im

Jahre 1901 einen Ruf als Ordinarius der Physiologic nach Got-

tingen. Hier wurde er alsbald ordentliches Mitglied unserer Ge-

sellschaft und seit dem Jahre 1910, wo er der Nachfolger des

Physiologen Pfliiger in Bonn wurde, war er unser auswartiges

Mitglied. Einen Ruf nach Leipzig auf den verwaisten Lehrstuhl

von Ewald Bering, lehnte er 1916 ab. Dafi Verworns
Name gleieherweise iiber die Grenzen* seines Faches wie uber die

unseres Landes hinaus weithin bekannt und hochgeschatzt war,

geht auch daraus hervor, daB er einerseits zum Mitgliede mehrerer

auswartiger gelehrter Gesellschaften gewahlt worden war, wie

der Senckenbergischen Gesellschaft in Frankfurt, der Acca-
demia dei Lincei in Rom, der kaiserl. konigl. Gesell-
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scliaftder Arzte in Wien undder Kaiser 1. Gresellscliaft
der Naturforscher in Moskau; daB er andererseits ehrenhalber

Dr. of siences der UniversitatCam brig de in England und D r.

of law der IJniversitat St. Andrews in Schottland war
;

dafi er

ferner zwei mal zu wissenscbaftlichen Vorlesnngen inAmerika ein-

geladen war. zuerst bei der Weltausstellung in St. Louis, dann, im

Jahre 1911, zu den Silliman-Vorlesungen der Yale Universitat in

New Haven. Und endlich ist noch zu erwahnen, daB Verworn
nach seinem Weggang von Gottingen zuna Ebrenvorsitzenden des

biesigen anthropologischen Vereins ernannt wurde, nachdem er

Jabre lang sein aufierordentlicb verdienstvoller und bochgescbatzter

Vorsitzender gewesen war.

Wenn wir ein Bild von der Personlichkeit Verworn s, ibren

Ausserungsweisen und ibren Wirkungen auf engere und weitere

Kreise gestalten wollen, so mlissen wir vor allem feststellen und
sagen: Er war nicht nur ein Mann der Wissenschaft, sondern er

war ein ganzer Mensch und ein ganzer Mann. Mit vielseitiger

Begabung von der Natur ausgestattet und mit der scbonen Eahig-

keit, sie harmoniscb zu entwickeln
;
ein rastlos tatiger, nach einer

umfassenden und klaren Weltanschauung strebender Geist, unbe-

irrbar die Wabrbeit sucbend und fiir seine tlberzeugung eintretend.

Keben seinem wissenscbaftlichen Wirken zeigte er aucb ein

zeitweilig produktiv sicb ausserndes Interesse fiir bildende Kunst.

er batte ferner Begabuug und Liebe zur Musik, iiberbaupt ein

offenes Auge und Obr fiir die Welt ringsum, was ibn mit groBer

Kraft wiederholt aucb zur Ausfiibrung groBer Reisen hintrieb.

Obgleicb sein reicber Geist sicb selbst genug sein konnte, scbatzte

er docb eine zwanglose (Jeselligkeit sebr. Im Verkebr aber sucbte

er vor allem den Menschen und batte gleicberweise Bediirfnis

und Eahigkeit sicb Freunde zu erwerben. “Und wie er gegen
Menschen, die ihm sympathisch waren, sicb teilnabmsvoll, warm-
herzig und bilfsbereit zeigte, so war er da, wo diese Voraus-
setzung nicbt zutraf oder ibm Ungebiibrlicbes entgegentrat, obne
Riicksicbt auf Titel und Stellung scbarf ablebnend. Zivilkourage

war ihm etwas selbstverstandlicbes. In seinem Freundes- und
Bekanntenkreise macbte ibn sein lebbaftes und ideenreicbes Wesen,
sein kbstlicber Humor und unerscbopflicher Witz zum natlirlicben

Mittelpunkt. Durcb seine pragnante Ausdrucksweise und Schlag-

fertigkeit wuBte er zu fesseln wie kein zweiter. Und es gebbrte.

dazu, daB dabei aucb einmal ein derbes Wort, das Berliner Kind
verratend, eingestreut wurde.

Aucb das sei gleicb gesagt : Verworns beruflicbe wissen-
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schaftliche Betatignng bestand moht isoliert neben all den genannten

anderen Aussernngsw'eisen seiner Personlicbkeit, sondern sie war
innig damit verwachsen und verwoben. Er war nicht, wie es

das ublicbe Ergebnis nnseres bumanistischen Gymnasiums ist,

nnr einseitig humanistiscb gebildet, war dies in zwiefacber Hinsicbt

nicbt: Weder war er einseitig im Sinne des nur * Gelebrten im

Vergleicb zum Weltmann und sozialen Menschen, nocb aucb war
der Teil von ihm, der Gelebrter war, der speziell-bumanisti-

scben Einseitigkeit verfallen. Die vorwiegend bistorisch-pbilolo-

giscben Bildungsbedingungen des Gymnasiums haben ihm nicht ge-

schadet, da er schon friih in seiner starken Neigung fiir natur-

wissenscbaftliche Dinge ein Gegengewicbt fand. So gelang es ihm

von vornherein, die von ihm ebenfalls bochgeschatzten pbilologisch-

bistoriscben Bildungselemente mit denen des Naturforscbers zu

einer organiscben Einheit zusammenzuschmelzeb. Damit bangt

eng zusammen, daB Verworn sich spater fiir die Hebung des

naturwissenschaftlichen Unterrichts auf den hoberen Scbulen sebr

energisch einsetzte, wie er aucb schon bei seiner Promotion zum
Dr. phil. eine These iiber den besonderen Wert des matbematiscb-

naturwissenscbaftlicben Unterrichts fiir die Ausbildung des Geistes

verteidigte. Nicht viel Wissen, sondern gutes Wissen, d. h.

eine geniigend breite Basis von positivem Wissen, auf der

nicbt nur jedes wissenscbaftliche Spezialstudium, sondern aucb eine

umfassende Weltanschauung aufgebaut werden kann, und diesver-

bunden mit einer solcben Scbulung des Geistes, die zum
verstandnisvollen Betreten der verscbiedenen Gebiete des mensch-

lichen Wissens und Erkennens befabigt, — das etwa waren die

Eorderungen, die Verworn stellte.

Aus seiner breit fundierten naturwissenschaftlichen und pbilo-

logisch-historiscben Bildung ergab sich fiir ihn als notwendige

Konsequenz die Aufhebung des haufig gemachten prinzipiellen

Gegensatzes zwischen Natur und Kultur. Aucb die analoge, bei

tieferem Eindringen stets zu Widerspriicben fiibrende Gegeniiber'-

stellung von „natiirlicber“ und „sittlicber“ Welt liefi er nicbt

gelten. Wie der Menscb fiir ihn ein Stiick Natur war, so waren
es aucb seine Werke, die niedrigsten wie die erbabensten. Nur
zum Zwecke der wissenscbaftlicben Arbeitsteilung kann man vor-

iibergehend Natur und Kultur kiinstlicb gegeneinander abgrenzen;

man mufi sich aber ihrer untrennbaren Zusammengebbrigkeit und

Verkniipfung zu einem einheitlicben Ganzen stets bewufit sein, wenn
man die bocbsten Ziele der Erkenntnis zu Gesicbt bekommen und

die dortbin fiihrenden Wege kennen lernen will. Diese bocbsten
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Ziele aber erkennt man nur, wenn man mit freiem, vorurteilslosem,

aber gescharftem nnd geschultem Blick das G* a n z e nmspannt,

und die Wege dahin findet man mir, wenn man alle wesentlichen

Teile des ganzen Gebietes, also die Natnr im engeren Sinne und

die Kultar, das materielle nnd das seelische Gesckeken, moglichst

gleichmafiig griindlich nntersncM. Im besonderen gilt das auch

fiir die Erkenntnis jeder Entwicklung; so ist auck die Knltnr-

entwicklung nnr ein Stuck der gesamten Erdentwicklung nnd alle

Menschkeitsgesckiclite nnr ein Stuck der ErdgesckichtCj in beiden

zeigen sich dem nmfassenden Blick dieselben Gesetze als giiltig,

beide verlangen im wesentlichen die gleichen Methoden des Erkla-

rens nnd Erkennens.

Das waren die Anscbauungen, welcbe die Grnndlage und die

Triebkrafte fiir Verworns wissenschaftlicbes Wirken abgaben,

die sein Forscben und Denken beseelten und ibm ebenso als Uni-

versitatslebrer mafigebend waren wie sie ihn dazn drangten,

weit Tiber die Grenzen seines engeren Facbes hinausznwirken.

Denn gerade die Behandlung allgemeiner Probleme ist es, dnrcb

die der Forscber den geistigen Bediirfnissen groBerer Yolkskreise

entgegenkommt nnd besser zur Verbreitung boherer Bildnng bei-

tragen kann als dnrcb gewisse, allgemeiner Gesicbtspunkte bare,

wissenscbaftlicbe Spezialuntersucbungen. Nicht freilich, als ob

man allein scbon dnrcb Darreicbung allgemeiner Probleme und

Erkenntnisse beim Horer eine leicht zu erwerbende allgemeine

Bildung erzielen konnte* Denn nur dnrcb An bo ren derartiger

Vortr%e laBt sicb keine wirklicbe allgemeine Bildnng gewinnen.

Desbalb bat aucb Verworn immer wieder betont, daB ein solcher

boberer Unterricbt im wesentlichen nur an regen und Wege
weisen soil nnd kann. Alles weitere muB der Horer sich erar-

beiten. Und ferner soUen Yortrage nnd Schriften allgemeinen

Inhalts nur die Richtlinien liefern, mit deren fiilfe man sicb in

derverwirrendenMannigfaltigkeit der einzelnenTatsachen zn orien-

tieren vermag. So ist aucb die Absicbt der im besten Sinne po-

pnlaren Schriften Yerwornszu verstehen, die meistens Yortragen

ibre Entstebung verdankten, wie: „Die Erforscbung des Lebens^^,

„Prinzipienfragen in der Naturwissenscbaft^^, „Die Fragen nacb

den Grenzen der Erkenntnis „Die Entwicklung des menschlichen

Geistes^^, „Die Mechanik des Geisteslebens®, „Die Anfange der

Kunst‘‘, „Zur Psychologic der primitiven Kunst“ u. a.

Die auf die bochsten Ziele gericbtete geistige Arbeit war fur

Yerworn etwas Heiliges, was er auch alljabrlicb durch eine

feierlicbe Kultbandlung zum Ausdrnck zu bringen pflegte. In

Naclirichten; geschaftliche Mitteilungen 1922. 5
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der Neujahrsnaclit zog er sich um 12 Uhr in sein Arbeitszimmer

znrlick, nm das neue Jahr feierlich mit Arbeit zu beginnen.

Als einen Teil des gescMlderten nmfassenden geistigen Wirkens

hat Verworn anch die Arbeit in seinem Spezialfach der Physi-

ologie aufgefaBt. Hier hatte er die Basis gefunden, von der ans

er am besten die Probleme des physischen ebenso wie des psychi-

schen Lebens bearbeiten und Anregungen in Form von allgemeinen

Problemen nnd Erkenntnissen in engere nnd weitere Kreise tragen

konnte.

Die Quellen, aus denen dieses geistige Wirken Verworns
entsprang nnd seinen mannigfaltigen Arbeiten die einheitliche

Bichtung gab, sieht man schon in seiner Studentenzeit dentlich

zmn Vorschein kommen. Zunachst machten ihn zo^ologische Stn-

dien, die er im Znsammenhang mit der Palaontologioj Geologie nnd

Mineralogie betrieb, mit groBen Gebieten der Natnr nnd der

Naturwissenschaft naher vertraut. DaB er schon als jnnger Stndent

selbstandig nnd planvoll zn forschen nnd genan und kritisch zn beob-

achten verstand, lehrt seine palaontologische Erstlingsarbeit iiber

den Brachiopoden Patellites. Seine zweite Untersnch.ung iiber die

Ostrakodengattnng Beyrichia zeigt bereits, wie er das spezielle

Problem in den Dienst allgemeinerer Erkenntnis stellt. Er will

einen Beitrag zur Phylogenie der Beyrichien liefern, der, wie er

sagt, „anf ontogenetischem Wege znr Klarstellnng einiger phylo-

genetischer Verhaltnisse fiihrt." Hier hat er also den Weg von

der Spezialuntersnchnng znm allgemeinen Problem schon gefnnden.

Das gleichzeitig betriebene Stndinm der Medizin erweiterte dann

seinen naturwissenschaftlichen Gesichtskreis dadnrch, dafi er ihn

noch besonders anf die Physik, Chemie, Anatomic, Physiologic nnd

Botanik hinwies.

Durch die Beschaftignng mit den exakten Natnrwissenschaften

lemte Verworn unter den giinstigsten Bedingnngen, namlich

an den einfachsten Gegenstanden der Forschnng, die in letzter

Instanz fiir alle Forschnng gleichen Erkenntnismethoden kennen.

Das ist deshalb von grofiter Bedeutnng, weil man sich vielleicht

nnr hier, eben unter den einfachsten, iibersichtlichsten Verhaltnissen,

iiber das Wesen dieser Erkenntnismethoden von Grand ans klar

werden kann; urn so erst die weiteren Ansgestaltungen nnd An-

passungen dieser Erkennismethoden an die komplizierteren Ver-

haltnisse zu verstehen, wie sie die Forschnngsobjekte der Biologic

und der Kulturwissenschaften darbieten.

Schon von Anfang an verkniipfte Verworn mit seinen natnr-

wissenschaftlichen Interessen anch philosophische Neigungen, nnd
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zwar in zwtefacher Hinsiclit: Einerseits bestaBden sie in seiner

bereits genannten Einstellung aiif allgemeine Probleme, wissen-

schaftstheoretische und Erkenntnis-Eragen, andererseits in seinem

Streben nach der Erforschung des seelischen Grescheliens bei

> Menscben nnd Tieren und aller geistigen Entwicklung. Und wie

das auf Verarbeitung der speziellen Eorscbnngsergebnisse und auf

Gewinnung allgemeiner Erkenntnisse ausgebende Eindringen in

die exakten Naturwissenschaften Verworn die Grundlage lieferte

fiir das Verstandnis der pbysiscben Welt, so das Studium der

Philosopbie, insbesondere der Psychologie, die Grnndlagen fur das

Verstandnis der geistigen Welt. Aber diese beiden Welten blieben

nicht getrennt nebeneinander bestehen, wie bei den meisten

Menscben und aucb bei den meisten Mannern der Wissenscbaft,

sondern sie warden von Verworn "^scbon friib miteinander in

Beziehung gesetzt. Durcb die zweite These, die er bei seiner

Promotion zum Dr. phil, verteidigte, bewies er, dafi er diese Syn-

these bereits vollbracht hatte: ^Psychisches Leben setzt nicht un-

bedingt das Vorhandensein von Nervensystem und Sinnesorganen

voraus.“ GewiB bann man diese These anfechten; aber sie zeigt,

daB ihr Verteidiger sich schon damals mit dem Problem der Be-

ziehungen zwischen Leib und Seele anseinandergesetzt hat. Im
lebendigen Organismus hangt die physische und psychische Welt
miteinander zusammen; daher war es verstandlich, da6 jemand,

der ein umfassendes Interesse fiir diese beiden Welten und ihren

Zusammenhang hatte, sich dem Studium des lebendigen Or-
ganismus zuwandte. So kam Verworn zu der Wissenscbaft

vom Leben, zur Physiologic, Der EntschluB, dieses Each als

Grundlage und als Ausgangspunkt fiir seine wissenschaftliche

Wirksamkeit zu wahlen, mag etwa um die Mitte seiner Studien-

zeit in ihm gereift sein.

Ein besonderer auBerer Anstofi vonseiten bestimmter wissen-

schaftlicher Personlichkeiten war hierbei nicht maBgebend und man
kann Verworn nicht als Angehbrigen einer bestimmten Schule

bezeichnen. Doch hat schon auf den jungen Studenten besonders

Ernst Haeckel in verschiedener Hinsicht sehr anregend gewirkt

und Verworn dankt daher in seinen „Psychophysiologischen Pro-

tistenstudien“ dem hervorragenden Zoologen aufs warmste fiir die

reichen Anregungen, die er auch im personlichen Verkehr mit ihm
genossen babe. Spater hat dann Rudolf Virchows „Zellular-

pathologie“ und das „Handbuch der Physiologie" des im Jahre

1858 gestorbenen groBen Johannes M tiller eine wichtigeRoUe

inVerworns wissenschaftlicher Entwicklung gespielt. Im Ganzen

5 ^
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aber findet man, daB er schon friib im wesentlichen seinen eigenen

Weg ging nnd so sebr bald zum Begriinder einer eigenen Scbnle

in der Physiologie geworden ist. Scbon die erste physiologische

Arbeit Verworns, in welcher der G-ehauseban des EHzopoden
Difflngia experimentell untersucbt wird, lafit den Zusammenhang
mit allgemeinen Broblemen erkennen. Ibr Verfasser war damals

scbon mit seinen umfassendenpsycbopbysiologiscbenProtistenstudien

bescbaftigt, in deren Gebiet sie gebort. Alle diese Untersncbnngen

steben in Beziebung zn zwei fnndamentalen Problemen : einerseits

zu der Prage nacb den wesentlicben pbysiscben Lebensprozessen

im einzelligen Organismns nnd in den einzelnen lebenden Zellen

des Vielzellers und andererseits zn der Prage, ob nnd wie man
diese korperlicben Lebenseracbeinungen der Zellen, wie z. B. ancb

den Anfban des Gebanses, mit psycbiscben Begnngen verkniipft

zn denken babe.

In den Rabmen dieser beiden eng miteinander verflocbtenen

groJSen Probleme fiigen sicb alle physiologiscben Arbeiten Ver-
worns ein. TJnd zwar kann man entsprecbend diesen beiden

Problemen sein Lebenswerk in zwei Perioden gliedern, in deren

erster er sicb vorwiegend mit der allgemeinen korperlicben
Physiologic befaBte, wabrend die zweite mit der kbrper-
lichen Physiologie des Nervensys terns begann nnd

dann aaf der so gewonnenen Grnndlage mehr nnd mebr Unter-

sncbnngen xmd Erklarnngsversncbe des psycbiscben Gescbebens

brachte.

Die erste dieser beiden Scbaffensperioden zeigte ibren Hobe-

pnnkt in der Veroffentlicbnng des weitbekannten Lehrbnches der

allgemeinen Physiologie, das im Jabre 1896 in erster Anflage er-

scbien. Verworn verband mit dieser Schrift einen doppelten

Zweck. Einmal wollte er das ganze vorliegende, znm Teil ancb

von ibm selbst gefnndene allgemein-pbysiologiscbe Material an

Tatsacben nnd Tbeorien znsammenstellen, was bisber noch nicbt

gescbehen war. Denn die im Jabre 1883 erscbienenen „Elemente

der allgemeinen Physiologie “ von "W. Preyer waren zn knrz ge-

faBt, zu nnvollstandig nnd arm an konkreten Tatsacben, als daB sie

mebr denn eine schatzenswerte Vorarbeit darstellten. Und als Vor-

arbeiten waren ancb verscbiedene anderen noch alteren Scbriften

allgemein-pbysiologiscben Inbaltes anznseben, wie solche von

Lotze, C lande Bernard, Haeckel, Spencer nnd Hoppe-
Seyler. Znm zweiten war die „Allgemeine Physiologie von

Verworn eine Werbescbrift, ja eine Kampfscbrift. Er trat anf

als der Verkxindiger der Zellnlarpbysiologie, die er der von
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Virchow begriindeten Zellularpathologie an die Seite stellte,

und sagte den Vertretern der „Organphysiologie/ als welche er

die liberwiegende Mehrzahl seiner Fachgenossen charakterisiertej

den Karopf an. Obgleich namlich nach der Begriindimg und dem
weiteren Ansban der Zellenlehre dnrch Botaniker, Anatomen und

Zoologen wie S chlei den, Schwann, Max Schultze, Haek-
kel u. a. sowie ihrer Anwendung anf die Pathologic durch Vir-
chow die Physiologen ziemlich allgemein der Meinung waren, dafi

ein tieferes Verstandnis des Lebens der vielzelligen Organismen,

vor allem anch des Menschen, nnr mbglich sei anf Grrnnd genauer

Kenntnis des Lebens der den hoheren Organismus zusammensetzen-

den Zellen, so hatte man doch bis anf V e r w o r n eine zielbewuBte,

systematische, umfassende Untersuchung des Lebens der Zelle,

des sogenannten Elementarorganismus, nicht unternommen,

Es ist das gro6e, nnvergangliche Verdienst Verworns, anf die

Notwendigkeit einer solchen Zellnlarphysiologie mit begeisterter

Einsetznng seiner ganzen Personlichkeit nachhaltig hingewiesen,

sie dorch eigene Eorschnngen nnd darch sein Lehrbnch in ansge-

zeichneter Weise ins Leben gerufen nnd fruchtbare Wege zn ihrer

weiteren Borderung gezeigt zn haben. Und zwar war besonders

frnchtbar sein Gredanke, das grofie nnd mannigfaltige Eeich der

einzelligen Organismen oder Protisten, wie Rhizopoden, Heliozoen,

Radiolarien, Infnsorien, Algen n. s. w. znr Erforschung des Zell-

lebens planvoll heranznziehen. So wie er, ankniipfend an die

Untersnchnngen K h h n e s
,

die LebensanBernngen dieser Einzel-

ligen nach den Methoden der experimentellen Physiologic zn stn-

dieren nnd damitnnsere Kenntnis derLebenserscheinnngen bedeutend

zn bereichern angefangen hatte, so forderte er in seiner „Allge-

meinen Physiplogie^^ mit allem Nachdruck znm Beschreiten dieses

selben Weges anf, and zwar mit groBtem Erfolg. Dafi einzellige

Organismen, besonders Infnsorien, zn vielgebranchten nnd geschatz-

ten Versnchsobjekten in der Physiologic, Pharmakologie nnd expe-

rimentellen Morphologic geworden nnd uns eine Eulle von Kennt-

nissen des Zellenlebens geliefert haben, verdanken wir der Wirk-

samkeit Verworns.
Zugleich mit seinem Werben fiir die Zellphysiologie nnd die

Heranziehnng der Protisten znm Stndinm des Lebens verband

Verworn einen Angriff anf das einseitige Spezialistentnm in der

Biologie nnd einen Lobgesang anf die allgemeine Probleme bear-

beitenden und hohe Ziele sich setzenden Eorscher. Denn, wie

liberhaupt in der Wissenschaft, so hat es anch in der Physiologic

stets mehr tiichtige Spezialisten als anf allgemeine Probleme ein-



70 Paul Jensen,

gestellte Forscher gegeben. Selbstverstandlich sind sicher be-

grlindete allgemeine Erkenntnisse nicht moglich obne voraufgegan-

gene griindlicbe Spezialarbeiten, so wie aucb nnr der in viel-

seitigem und eindriiigendem Spezialstudium gescbnlte Forscber koffen

darf, allgemeine Probleme losen zu konnen. Aber einen koheren

wissensckaftlichen Wert kat nnr die in den Dienst allgemeiner

Pragen gestellte Einzelnntersncktmg, die planvoll auf die Ermitt-

lung solcher neuer Tatsacken ansgeht, die zur Ldsung allgemeiner

Probleme beizutragen vermdgen. In diesem Sinne hat Verw.orn
eine bessere Pflege der allgemeinen Physiologie gefordert.

Und dieses Ziel hat das "V erwornscke Werk in kokem Made

erreickt. Nickt das einzige Zeichen dafiir ist der Umstand, dad

seine „Allgemeine Physiologic^^ bisker 7 Anflagen erfakren kat nnd

in das Englische, Eranzbsiscke, Russiscke nnd Italieniscke liber-

setzt worden ist. Die werbende Wirknng seines Lekrbnckes hat

sein Verfasser dann nock zu nnterstiitzen gewnfit dnrch die im

Jakre 1902 erfolgte Begriindnng der ^;Zeitschrift fiir allgemeine

Physiologie", in der sick mit den Arbeiten seines Laboratorinms

und seiner weiteren Sckiiler moglichst die ganze allgemein-physi-

ologische Prodnktion sammeln sollte.

Bei seiner Befiirwortung der allgemeinen Physiologie zugleich

mit der Zellnlarpkysiologie sagt Verworn, es kdnne „die allge-

meine Physiologie nnr eine Zellnlarpkysiologie sein". Daker habe

er in seinem Bncke „den Versnch gemackt, die allgemeine Pky-

siologieals allgemeine Zellnlarpkysiologie zu bekandeln."

Diese AnBernngen sind angefockten worden. Denn entweder sind

sie so anfznfassen, dad die allgemeine Physiologie sick auf die

Zellnlarpkysiologie griinden soli; das ware aber kein besonders

kervorzuhebendes Ckarakteristikum der allgemeinen Physiologie,

da diese Eordernng auch filr jede spezielle Physiologie gilt. Oder

es ist eine Identifiziernng der allgemeinen Physiologie nnd der

Zellnlarpkysiologie gemeint. Dem wlirde aber entgegensteken, dad

die allgemeine Physiologie das alien lebendigen Organismen im

wesentHchen Gremeinsame znm Inhalt kat, z. B. die gleickerweise

dem Menschen und einem Infusor zukommenden Eigenschaften, nnd

nickt nnr das alien versckiedenen Zellen Gremeinsame. Nnr im

letzteren Falle ware die ^allgemeine Physiologie" gleick der „all-

gemeinen Zellnlarpkysiologie." Da aber der vielzellige Organis-

mns als Granzes, eben dnrch seine Vielzelligkeit, Eigenschaften

besitzt, die sick beim Einzellerin diese eine Zelle zusammendrangen,

wie die Pahigkeit der Selbsterhaltnng, der Lokomotion, der Ver-

danung u. s. w., nnd da diese fiir den ganzen Vielzeller
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charakteristisclieii Eigenschaften ebenfalls Gregenstand der allge-

meinen Physiologie, nicM aber der allgemeinen Zellularphysiologie

sind, so wird damit der Begriff der allgemeinen Physiologie

weiter als der der allgemeinen Zellphysiologie. Und tatsacblicli

ist ancb das Verwornsche Lehrbucb nicht nur eine Zellphysio-

logie, sondern eine allgemeine Physiologie in dem angedenteteii

weiteren Sinne.

Was Verworn zu seiner Auffassung der allgemeinen Phy-

siologie als Zellularphysiologie veranlafite, war einerseits seine

hohe Wertnng der Einzelligen oder Protisten als physiologische

TJntersnchtingsobjekte, die vieles von dem, was axich fiir die viel-

zelligen hoheren Organismen wesentlich ist, in relativ einfacherj

fiir die Bearbeitung gewisser allgemeiner Probleme besonders ge-

eigneter Form darbieten; andererseits wollte er auf diese Weise

die Bedeutnng der Zelle besonders hervorheben und so recht nach-

drlicklich fiir die Beschaftigung mit ihren Lebenserscheinnngen

werben.

Die einzelnen experimentellen und theoretischen IJntersachun-

gen, durch die Verworn in der ersten Periode seines Schaffens

und im Zusammenhang mit seinem Lehrbucb zellphysiologische

mid allgemeinphysiologische Probleme gefbrdert hat, betreffen den

Grehausebau einzelliger Organismen, die Wirkungen des konstanten

elektrischen Stromes auf Bhizopoden, Heliozoen und Infusorien,

die physiologische Bedeutung des Zellkerns, die Protoplasmabewe-

gung, die Flimmerbewegung, die Rolle des Sauerstoffs im Zellleben,

das Sterben der Zellen, die Dauererregung von Nervenzellen, die

Lichtproduktion durch lebende Zellen u. a. An derartigen Tinier-

suchungen beteiligten sich bald auch eine betrachtliche Anzahl von

Schiilern, die der schon frlih weithin bekannte Name des jungen

ForsOhers aus den verschiedenen Landern angezogen hatte. Es

sei noch hinzugeftigt, da6 auch solche TJntersuchungen Verworns,
die bei oberflachlicher Betrachtung vielleicht aus dem Rahmen
seiner allgemeinen Problemstellungen herauszufallen scheinen, bei

naherem Zuaehen stets den Zusammenhang mit seinem „geistigen

Gewebe^^, von dem ich schon sprach, leicht erkennen lassen.

Nur eine besonders eindrucksvolle und auch theoretisch wich-

tige Entdeckung Verworns will ich mit ein paar Worten schil-

dern, namlich die der Galvanotaxis der Protisten, eine Erscheinung,

die sich am leichtesten und schonsten bei bestimmten Infusorien

beobachten laBt. Leitet man in geeigneter Weise einen galvani-

schen Strom durch eine kleine etwa in einem TJhrschalchen befindliche

Wassermenge, die reichlich Paramacien (Pantoffeltierchen) oder
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andere „galvaiiotaktisclien“ Protisten enthalt, so sieht man nnter

der Lupe, nnter dem Mikroskop oder auf der Projektionsleinwand,

da6 die Infusorien sick bei der SchKeBung des Stromes sofort in

der Ricktung des letzteren einstellen und nach der Katkode

sckwimmen. Dreht man die Stromricktung plotzlick um, so tun

dies anck die Paramacien und man kann diese so wie auf Kom-

mando bald in der einen, und bald in der anderen Ricktung durch

das Wasser schwarmen lassen, ein sekr anmutiges Sckauspiel. Die

Erklarungsversucke dieser Erscheinung kaben zu versckiedenen in-

teressanten tlberlegungen und Anregungen gefiihrt*

Zwiscken die erwahnten Arbeiten Verworns miscken sick

sckon friih auch einzelne solcke, die bereits auf die zweite Periode

seiner physiologiscken Porsckertatigkeit kinweisen, wie die sckon

fruher genannten „psycko-pkysiologiscken Protistenstudien“ u. a.

In dieser zweiten Periode seines Sckaffens kerrscken pkysiologiscke

Untersuckungen iiber die Nervenzellen oder Neurone vor,

mit besonderem Hinblick auf die von den physiscken Nervenpro-

zessen abhangigen psyckiscken Leistungen der Organismen;

dock gekt daneben die Entwicklung der allgemein-pkysiologiscken

Bestrebungen, die in seinem Lekrbuch einen besonders markanten

Punkt erreicht hatte, stetig weiter. Seine Sckrift liber „diQ Bio-

genkypotkesej eine kritisck-experimentelle Studie iiber die Yor-

gange in der lebendigen Substanz" und das Buck iiber „Erregung

und Lakmung, eine allgemeine Pkysiologie der Reizwirkungen“

geben davon Kunde. Die Untersuckungen zur allgemeinen
Pkysiologie der Neurone^ wie man die fur diese zweite

Sckaffensperiode ckarakteristischen pkysiscken Forsckungen Ver-
worns zusammenfassendbezeicknen kann, greifenunter Mitwirkung

eines grofien Stabes von Sckiilern zahlreiche Probleme an. So wird be-

kandelt die Erregung von Nervenzellen und Nervenfasern sowie

ikre Lakmung durck Narkose, Ermiidung, Sauerstoffmangel und

Erwarmung; dazu kommen Untersuckungen liber Anderungen

der Erregbarkeit und der Erregungsleitung nebst dem wicktigen

Problem der nervosen Hemmung. Die Zahl der einzelnen experi-

mentellen Untersuckungen, durck die Verworn und seine Mit-

arbeiter dieses Gebiet nach alien Ricktungen kin durchforscht und

geklart kaben, mag nicht weit von Hundert entfernt sein* Als

besonders bedeutungsvoll seien hervorgekoben zunachst die kaupt-

sachlich von Sckiilern auf seine Anregung ausgefiikrten Unter-

suchungen iiber die Atmung der Nervenfasern. YTakrend man bis

dakin von einem Stoffwecksel der Nervenfasern nickts bestimmtes

wufite und vielfack geneigt war anzunekmen, da6 ikre physiologic



Max Verworn. 73

sche Leistung kaum anders sei als die von Elektrizitat leitenden

Telegrafendiakten, wnrde jetzt nachgewiesen, dafi die Nervenfaser,

ebenso wie andere lebendigen Snbstanzen, Sauerstoff zur Atmnng
brancht und ersticken kann, TJnd eine ebenso wicbtige, im gleichen

Sinne sprechende Anfklarnng verdanken wir dem in Verworns
Laboratorium erbracbten, vorber vergeblich versuchten Nachweis,

dafi die Nervenfasern ancb ermiiden konnen, etwa wie Muskeln,

Q-anglienzellen und Driisen. Desgldchen miissen die eingehenden

Untersucbnngen iiber die Narkose hervorgehoben werden. Ver-
worn hat auch eine Theorie der Narkose entwickelt, die, obgleich

wohl nur einen Teil der Wahrheit enthaltend, durch Anregung zu
weiteren Untersuchungen die Erkenntnis dieses Problems sehr ge-

fordert hat, Besonders wertvoll sind dann doch die Forschungen
seiner Schule iiber die nervosen Hemmungen, die auch in unserem
Seelenleben eine hervorragende Eolle spielen. Die aus den hier

gewonnenen Untersnchungsergebnissen abgeleitete Verwornsche
Theorie der nervosen Hemmung steht noch im Mittelpunkt der

Diskussion. Das ganze groBe Material dieses Q-ebietes hat Ver-
worn in dem schon erwahnten Buche iiber „Erregung und Lah-
mnng“ in iibersichtlicher Weise verarbeitet. Aus ibm ergibt sich

auch deutlich der innige Zusammenhang der Arbeiten seiner zweiten

Schaffensperiode mit denen der ersten.

An die geschilderten zellularphysiologischen und allgemein-

physiologischen Neuron-Forschungen Verworns kniipft sich

dann. seine Bearbeitung psychologischer Probleme, die ibiu

wohl schon lange als eines der Ziele dieser physiologischen Unter-

suchungen vorgeschwebt hat. „Die zellularphysiologische Grund-
lage des Gedachtnisses“ und ^die zellularphysiologischen Gmnd-
lagen des Abstraktionsprozesses" sind die Titel der fachwissen-

schafllichen Abhandlungen iiber diesen Gegenstand, Aenen schon

friiher eine Arbeit fiber die Hypnose der Tiere vorausgegangen
war. Ffir einen grbBeren Leserkreis bat Verworn diese Fragen
in den schon erwahnten Schriften „Die Mechanik des Geisteslebens®

und „Die Entwicklung des menschlichen Geistes" u. a. behandelt.

Auf die von ihm hier entwickelten Anschauungen, die teilweise

auch Widerspruch erweckt haben, gehe ich nicht weiter ein, da
es mir hier hauptsSchlich nur darauf ankommt, die weitgezogenen
Grenzen seines wissenschaftlichen Arbeitsfeldes zu zeichnen.

Wie weit diese Grenzen sich dehnen, das erkennen wir erst

recht, wenn wiruns der anthropologischen, und zwar prahi-
storischen, Studien Verworns erinnern. In der Anthropo-
logie haben wir es gleicherweise mit den physischen wie mit den
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psychischen Leistangen des Mensclien zu tun; wir sehen also wieder

die Wurzeln, aus denen V erworns BescMftigung mit diesem

Wissensgebiet entsprang, in dem er als Porscber ebenfalls hocli-

geschatzt war. Mit grofier Intensitat gab er sicb. neben seiner

reicblicben engeren Berufsarbeit auch diesen Studien bin. Er bat

selber prabistoriscbe Siedlungen entdeokt und Ausgrabungen -ge-

leitet und es kam vor, daB er iiber seine Untersucbungen nicbt

weniger als drei Vortrage in einem Jabre im Gottinger antbropo-

logiscben Vereine hielt. NaturgemaB verband sicb, zumal bei einem

aucb kiinstleriscb veranlagten Menscben, mit diesen Studien das

Interesse flir die primitive Kunst und ibre Entwicklung, . im
besonderen aucb fiir die Numismatik; Gegenstande, zu deren

Verstandnis] er ebenfalls wertwolle wissenscbaftlicbe Beitrage ge-

liefert bat. Man wtirde aber dem ganzen engeren und weiteren

pbysiologiscben, d. b. auf Erkenntnis des Lebens gericbteten Wir-
ken Verworns nicbt voll gerecbt werden, wenn man vergaBcj

dafi es aus einem nocb allgemeineren Streben geboren ist, wie icb

scbon friiber sagte: es sollte namlicb in letzter Linie nur das

JEiiistzeug schaffen zur Erringung einer mbglicbst umfassenden und

durcbgearbeiteten Weltan scbauung. Dazu muBten aber ver-

schiedene allgemeine Eragen geklart werden, „Prinzipienfragen der

Naturwissenscbaft^; „die Prage nacb den Grenzen der Erkenntnis“

die Frage nacb dem Wesen der wissenschaftlicben Erklarung, die

Verworn durcb seine Pormulierung des wissenscbaftlicben nKon-
ditionismus^ zu beantworten sucbte, u. a. Berartige geistige Be-

strebungen werden freilicb nicbt selten als nicbt ernst durcbfiibrbar

und daber ziemlich wertlos bingestellt. Docb liegt der tiefere

Grund fiir eine solcbe Ablebnung wobl stets entweder in dem
Mangel an einem starken Bediirfnis nacb solcben allgemeinen Er-
kenntnissen oder an einer unzureicbenden Vorbildung. Denn das

kann niemand ernstlich bestreiten, daB ein gentigend begabter

Menscb zu besserer allgemeiner Erkenntnis gelangt, wenn er

eine umfassende und griindlicbe wissenscbaftlicbe Scbulung und
Kenntnis besitzt, als wenn dies alles feblt. Und nacb dieser

besseren, liberhaupt der bestmbglicben allgemeinen Erkenntnis

sollte docb jeder streben. Freilicb setzt die Erreicbung dieses

Zieles viel voraus : eine feste und breite Basis tatsacblicber Kennt-
nisse auf pbysiscbem und psycbiscbem Gebiete und ebenso eine Be-
herrschung der wesentlichen Forschungsmetboden dieser beiden
Gebiete. Yerworn war mit diesen beiden Gebieten von friiben

Zeiten an vertraut.
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Da diese breite Grrundlage erforderlicb ist, urn zu einer fest-

gegriindeten’ WeltaDSchanung zu gelangen, und der Weg zu dieser

Grrundlage notwendigerweise durch die Pbysiologie, die Wissen-

scbaft vom Leben, fixhrt, so bat Verwprn aucb eine groiBere

Beachtung der Physiologic in unserem gesamten Kulturleben aus-

driicklich verlangt. Er findet in der Pbysiologie aucb besondere

Stiitzpunkte fiir seine politischen Anschauungen. Den Organise

mus als Zellenstaat vergleicbt er mit den staatlicben Grebilden der

Menscben und kommt so zueiner Knit urpo lit ik, die als bohes

Ziel ein barmonisches Zusammenarbeiten der verscbiedenen staat-

licben Grebilde oder politischen Systeme^, kurz, einen riesigen

jjKulturorganismus^^ voraussiebt
;
ein Ziel, auf das wir planvoll.

binarbeiten mlissen, wenn es aucb nocb so fern erscbeint. Ein

politiscbes System konne sicb nie durcb andauernde Anwendung
von Grewalt mit anderen Systemen zu einer bbberen Organisation

verbinden, so wenig, wie ein Menageriebesitzer mit Tieren, die er

in seinen Kafigen bait, eine bobere Organisationsstufe bildet. Nur
durcb eine konsequente Anwendung kultureller Mittel kann auf die

Dauer ein allmablicbes Aufwarts scbreiten in den Beziehungen der

Volker zustandekommen. Verworn bat aucb seinem Wirken
zur Klarung dieser allgemeinsten Probleme und seiner "Werbe-

tatigkeit fiir sie denbbcbsten Wert beigelegt und er bat mit seinem

Wirken und Werben aucb groBen Erfolg gebabt.

Fragen wir, was das Wertvollste an Ye rw or ns Lebenswerk

ist, so miissen wir mit seinen eingangs zitierten Worten sagen,

dafi es jenes in seiner Personlichkeit gewacbsene feine seeliscbe

Grewebe ist, dem alle Fritcbte seines Greistes entsproBten, Aber
dieses schone Kunstwerk bat der Tod zerschlagen. Von ihm
bleibt uns nur ein unvollkommenes Bild, aber es bleiben uns doch

aucb all die reicben Friichte seines Wirkens: Der Strom von Er-

kenntnissen und Anregungen, die von ihm ausgegangen, um einer-

seits zu dem engeren akademiscben Kreise von Studierenden und
pbysiologiscben und biologiscben Facbgenossen, andererseits zu

einem groBeren geistig interessierten Publikum zu gelangen. Den
biologisch besonders vorgebildeten Interessenten scbenkte er die

systematiscb ausgebaute allgemeine Pbysiologie, mit EinscbluB der

Zellpbysiologie und der Protistenpbysiologie, und die Anerkennung
der Protisten als wertvolle Objekte fiir die verscbiedensten pbysio-

logischen Forschungszwecke. Ferner baben wir bocb zu werten

seine umfassende Ausgestaltung der Pbysiologie des Neurons, ins-

besondere die Feststellung des Sauerstoffbedarfs, der Erstickbar-

keit und der Ermlidbarkeit der Nervenfasern sowie die Forderung
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des Problems der nervosen Hemmung. Dazu gesellen sich endlich,

auch einem grbfieren Publikum zugute kommend, Verworns Be-

strebungen, der Pbysiologie den gebiihrenden Platz im Rahmen
der gesamten Knltur anznweisen ttnd sie dieser dienstbar zu macken

dnrch Grewinnung und Verbreitung allgemein physiologisdier Er-

kenntnisse nnd dnrch deren Verwendung znm Zweck der Erwer-

bang eines wohlbegriindeten Weltbegriffs nnd einer ebensolchen

Weltanschannng.

Unter den letztgenannten Leistungen Verworns mbchte ich

das, was er hier an starken, erfolgreichen Anregnngen gegeben

hat, hoher werten als manches Inhalt lie he: Die von ihm als

„Konditionisinns“ bezeichnete Betrachtnngs- nnd Erklarnngs-

weise des Weltgeschehens, die er an die Stelle der „Kansalitat“

zu setzen wiinschte, ist im wesentlichen nichts anderes als die

schon friiher von Mach, Kirchhoff, R, Avenarins, Pet-
zoldt n, a. entwickelte Betrachtungs- nnd Erkl&nngsweise nnd

steht in mancher Hinsicht hinter ihr zuriick. Und ahnlich mnJQ

man m. E. anch iiber seine Anifassung von* den Beziehnngen

zwischen Materie nnd Seele nrteilen. Er ist in seinem „Psy-
chomonismns* nicht bis zn der Konseqnenz nnd Klarheit ge-

langt, die nns der besonders von Mach nnd Avenarins be-

griindete imd von Petzoldt weiter ansgebante relativis tische

Positivismns zeigt. Nnr dieser erweist sich als eine wider-

sprnchslos alias nmfassende Anschannng, die anch Theorien nach

Art der Einsteinschen Relativitatstheorie sich zwangles ein-

zngliedem vermag, sofern man diese nicht inkonseqnenterweise

mit absolntistisch-materialistischen Elementen vermengt.

Grleichwohl hat V erworn gerade anf seinen „Konditionismns“

nnd „Psychomonismns“ ganz besonderen Wert gelegt, daer diesen

Ideen viel geistige Arbeit gewidmet und sich hier vieles ganz

selbstandig von nenem erarbeitet hat, was er an der Hand seiner

Vorarbeiter leichter hatte erwerben konnen. Das kam von einem

schon friih von ihm befolgten nnd verkhndeten, im allgemeinen

wohl sehr guten Prinzip: „Nicht zuviel lesen! Selbst beobachten,

nntersnehen, nachdenken Er wollte selber snehen nnd finden.

Aber anch die groJSte Arbeitskraft ist beschrankt, steil nnd lang

ist der Weg der Erkenntnis nnd kurz das Leben. Darnm mtissen

wir froh sein, wem wir beim Erklimmen des Berges der Erkennt-

nis Stnfen benntzen konnen, die schon ein anderer vor nns ge-

hanen, nm dafhr selber ein paar Stnfen mehr anfsetzen zn konnen.

Lebhaft erinnere ich mich eines Gesprachs, das ich mit V erworn
anf einer gemeinsamen Eahrt liber den Lnganer See vor etwa 27
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Jahren hatte, wo er mit groBer Warme zum Ausdruck brachte,

da6 die Stellen, an denen der geniale Geist Ernst Haeckels
verwimdbar war, mit den groBen Ziigen seines Wesens nntrennbar

verbunden seien. Es ist etwas Sckones um diese Einsicbt und um
das unbeirrbare Handeln nach ibr. Sie lehrt uns aucb, wie man

das geniale Wesen Verworns beurteilen muB.

Man dar£ erwarten, daB ein so anregender, forschungsfreudiger

und anf Verbreitung wissenschaftlicben Strebens ansgehender

Mensch wie Verworn ancb ein guter Lebrer gewesen sei. Und
das war in bobem Grade der Fall. Einerseits gilt das flir Ver-
worns miindlicben Vortrag, Er war ein Meister des Wortes,

der seinen Stoff ansgezeicbnet disponierte, im einzelnen von lebbafter

Anscbaulicbkeit und Pragnanz des Ausdrncks, geistvoll, aber nie

auf Kosten der Edarbeit. Andererseits war die Lebrtatigkeit, die

er durcb das gedrnckte Wort in engeren und weiteren Kreisen

ausiibte, nicbt minder bedeutend. Er scbrieb einen ansgezeicbneten

Stil und wuBte selbst sprode Gegenstande in anscbaulicber und

fesselnder Weise vorzuflibren. Seine im besten Sinne geistvolle

Darstellungskunst bringt es mit sicb, daB besonders seine allge-

meineren Gegenstanden gewidmeten Scbriften zugleicb mit dem
intellektuellen aucb einen aesthetiscben GenuB gewabren.

Ganz besonders kam seine Lebrbegabung gegeniiber seinen

wissenscbaftlicben Mitarbeitern in seinem physiologiscben Labora-

torium zur Geltung. Hier, im unmittelbaren geistigen Austauscb,

wirkte er mit dem ganzen Gewicht seiner Persdnlicbkeit. Wer
bei ibm wissenscbaftlicb zu arbeiten wiinscbte, fand bei Verworn
nicbt nur reicbste, zu begeisterter Mitarbeit anspornende wissen-

scbaftliche Anregung und Anleitung, sondern aucb die schonste

menscblicbe Teilnabme und ein Vertrauen, das aus den jungen

Menscben das beste berauszubolen wuBte. Dadurcb wurde die

Atmospbare in seinem physiologiscben Laboratorium eine ganz

einzigartige und er bat seiner Freude dariiber, daB ibm das an-

gestrebte barmoniscbe Zusammenwirken mit seinen Mitarbeitern

so scbon gelungen war, aucb selbst einmal begeisterten und dank-

baren Ausdruck verlieben.

Bei der Hervorbebung der Verdienste Verworns um die

Verbreitung pbysiologiscber Erkenntnis sind aucb die zu nennen,

die er sicb als Begriinder der „Zeitscbrift fiir allgemeine Pbysio-

logie“, als Verfssser eines ^Leitfadens fiir das pbysiologiscbe

Praktikum", als mehrjabriger Herausgeber von Pflligers „Archiv

fiir die gesamte Physiologic “ und als Mitberausgeber des „Hand-

wdrterbuches der Naturwissenscbaften^ erworben bat.
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. Hier in Grottingenj wo Verworn vom Jahre 1901 bis 1910

Professor tmd Direktor des physiologiscken Institutes nnd wo er

aack ein tatiges Mitglied unserer G-esellschaft war, bat er zum
ersten Male in selbstandiger angemessener Stellxmg seine Persbn-

licbkeit voll entfalten kdnnen. Darum king er mit besonderer

Liebe an dieser Statte seines ersten sckbnen ureigensten Wirkens,

die ikn immer wieder anzog. Alljakrlick ersckien er einmal bier

unter seinen Frennden nnd im pkysiologiscken Institute

Das wird nnn nie mekr sein. Nackdem ihm’sckon vor einigen

Jakren die ersten Anzeichen eines beginnenden organiscken Lei-

dens einen Sckatten auf sein Lebengeworfen, kat am 23. November
1921 ein sckwerer nramiscker Anfall den erst 58jahrigen nns

ganz plotzlich entrissen und die Welt um einen vollwertigen

Menscken armer gemackt. TJnserer Erinnerong aber bleibt er als

ein liebenswerter, glucklicher, genialer Mensck von ganz seltener

Art : Mit offenem Blick filr alles, fest nnd sicker, verstandnisvoll

nnd tatig im realen Leben stekend nnd dock zugleick den pkan-

tasiebegabten nnd kritisck forsckenden Greist rastlos in idealen

Regionen betatigend, nnermiidlick aufnehmend, verarbeitend, sckaf-

fend, nack kbckster Erkenntnis strebend. So kat er trotz des

friiken Sckeidens ein ganzes voiles Leben gelebt. Mit seinen

eigenen Worten sei es gesagt: „Wokl dem, der in seiner Todes-

stunde von sick sagen kann: ick kabe ans Liebe zur Erkenntnis

gearbeitet! Sein Leben ist kbstlick gewesen,^^ Max Verworns
Leben ist kostlich gewesen. Denn er hat ans Liebe znr Erkenntnis

gearbeitet. Aber nock mekr. Seine Liebe znr Erkenntnis kat anck

reicke Friichte getragen nnd er kat viel Gregenliebe geerntet,

als Forscker und als Mensck.
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Gredaclitnisrede
,
gehalten in der oifentlichen Sitzung der Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Gottingen am 6. Mai 1922

von Otto Mugge.

Am 9. Febr. 1922 ist in Berlin Theodor Liebisch, kurz

vor Vollendung seines 70. Jahres entschlafen. L. gehorte unserer

Universitat als Professor fiir Krystallographie . Mineralogie nnd

Petrographie von 1887 bis 1908 an, unserer Gresellschaft seit 1887.

L.’s erste Arbeiten, von 1874—1878, waren petrographische;

seine Dissertation, cine 1873 von der philosopbischen Fakultat in

Breslau gestellte Preisaufgabe war angeregt durch seinen Lehrer

Ferdinand Romer nnd behandelte nordische Greschiebe des schle-

sischen Diluviums, in ahnlicher Richtnng bewegten sibh noch einige

andere Arbeiten. Sie fielen in die Anfangszeit der mikrpskopischen

Gresteinsnntersuchung nnd zeigen schon eine gewisse Vertrautheit

mit den optischen Eigenschaften der Krystalle, die damals noch

selten war. Aber obwohl so von der Petrographie ausgegangen,

hatL. spater doch zu dieser kein sehr inniges Verhaltnis gefunden.

Das lag wohl z. T. daran, dafi die Untersuchungsmethoden nicht

nur zur Zeit dieser Erstlingsarbeiten sondern auch spHer noch so

sehr an Strenge zu wiinschen iibrig lieBen, daB sie einen mathe-

matisch und physikalisch geschulten Mann nicht sehr befriedigen

konnten. So ist t, dann nach seiner Vorbildung — er hatte u. a.

mehrere Semester dem von 0. E. Meyer und Schroter geleiteten

mathematisch-physikalischen Seminar angehort — und auch wohl
nach Begabung und Neigung bald zur Krystallographie gedrangt

worden. Hierin wurde er noch bestarkt als er kurze Zeit nach

Abschlufi seiner Studien in Berlin unter Websky arbeitete und
die neuen Instrumente kennen lernte die seit jener Zeit zum un-

entbehrlichen Inventar der mineralogischen Institute geworden
sihd, damals auf der Berliner Ausstellung von 1879 zu sehen

waren und von ihm auch musterhaft beschrieben sind.

Wie sehr und wie selbstandig sich L. inzwischen in die Kry-
stallographie vertieft hatte, bezeugten seine Ende der 70 er Jahre

veroffentlichten Studien zur geometrischen Krystallographie und
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seine im Jalure 1881 erschienene „Greometrisclie Krystallographie.'^

Sie bedeutet flir jene Zeit eine Tat, denn in keineid Lehrbncb der

Krystallograpbie an denen die deutsche Literatur damals reich

war, waren bis dabin die Grrnndgesetze so eindringlicb and zu-

sammeniangend bearbeitet and dasWesentlicbe so vomUnwesent-

lichen getrennt; aucb in der VoUstandigkeit and der zaverlassigen

Qaellenangabe iibertraf es sie alle. Die Veroffentlichung diei^es

Werkes fiel angliickliclierweise gerade vor die Zeit in der durcb die

damals erst bekannter gewordenen Arbeiten von Bravais, Gradolin

and die neuen Untersucbangen von P. Curie die Aaffassangen

dber die Symmetrieverhaltnisse der Krystalle eine vollstandige

Ilmwalzang erfabren, sodaB es in dieser Hinsicbt in kurzer Zeit

veraltet war^ w^rend es allerdings in den rein geometrischen Yer-

baltnissen bis beute fobrend geblieben ist; selbst in der auslan-

dischen Literatur gibt es kaum ein Work welches sicb ibm ver-

gleichen konnte.

In dem tolgenden Jabrzebnt hat sicb L. wesentlich mit den

physikaliscben Eigenscbaften der Krystalle bescbaftigt. In erster

Linie standen bier die fiir die Untersuchungsmetboden wicbtigsten,

die optiscben. Zablreicbe Aufsatze in Pacbzeitscbriften and aucb

in unsern Kachrichten bandeln von den verwickelten Verhffltnissen

bei der Brechung, totalen Reflexion and Absorption in Krystallen,

von neuen Instrumenten and Meflmetboden and namentlicb die tiicb*-

tigen Arbeiten seiner Scbtiler aus dieser Zeit, meist Q-reifswalder,

Konigsberger and vor allem Grottinger Dissertationen zeigen, daB er,

sieber mebr als irgend einer seiner Pachgenossen and aucb mebr

wohl als die meisten Pbysiker, dieses Grebiet beberrsebte. Seine

1891 erscbienene Pby sibaliscb e Krystallograpbie gab eine

nooh beute mustergultige Darstellung in erster Linie der Krystall-

optik, bebandelte aber daneben fast alle andern. damals bekannten

Eigenscbaften der Krystalle and zwar in einer Griindlichkeit gegen

die alle bis dabin vorliegenden fiir Mineralogen bestimmten Be-

arbeitungen oberflacblicb erscbienen. Hier gab L. aucb zam ersten

Male eine Darstellung and strenge Ableitung der 32 Symmetrie-

klassen, die bis dabin in keinem deutschen Lehrbuch weder der

Mineralogie nocb der Krystallograpbie Eingang gefanden batten

and erganzte damit zugleicb seine geometrische Krystallograpbie

hinsicbtlicb der Entwicklnng seit 1881. In anderer Richtang ge-

schah dies, allerdings erst ein Jabrzebnt spater, durch die in der

Enzyklopadie der mathematiscben Wissenschaften (Bd. V) gegebene

gedrangte Ubersicbt der geometrischen Eigenscbaften der Krystalle

,

im Jabre 1905. Gregeniiber Mallard’s Trait4 de Cristallographie
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g^om6triq[ue et physiq^ue von 1879 nnd 1884 zeichnet sich L/s

Werk dnrch groBere Vollstandigkeit und Sorgfalt aus nnd w&rend

Mallard’s Darstellnng vielfack stark snbjektiv grfarbt ist, voll von

Ideen nnd Spekulationen
,

die zwar z. T. experiinentell gestiitzt

waren, sick aber spater dock zum gnten Teil als Feklschlage er-

wiesen, ist L.’s Darstellnng streng objektiv, alien Spekulationen

abgeneigt. Anck nach dem im Jakre 1920 ersckienenen Lekrbuch

der Krystallphysik von Yoigt, das die Krystalloptik aussckloB

nnd sick wesentlick an Pkysiker wandte, ist Liebisck’s Werk, kente

sogar vielleickt mehr als vor 30 Jakren/ die Quelle aus der alle

Mineralogen nnd anck der groBte Teil. der Ckemiker und viele

Pkysiker sick iiber Krystallpkysik unterrickten. Zweifellos hat

dasWerk anck auBerordentlick erzieherisck gewirkt und wesentlick

dazu beigetragen, daB der MaBstab der an Untersuckungen liber

die pkysikaliscken Eigensckaften der Krystalle von Seiten der

Mineralogen gelegt wurde stronger wurde als. bis dakin.

Im Jakre 1896 verbifentlickte L, nock einen abgekurzten, kin-

sicktlick der geometriscken Grundgesetze und der Symmctriegruppen •

aber auch stark erganzten, fiir seine pkysikalisck gesckulten Zu-

kbrer bestimmten Grund r iB der pkysikaliscken Krystal-
lograpkie; er ist keute als das Lekrbuck in den Handen aller

Mineralogen und die spater ersckienenen zaklreicken Anleitungen

zur IJntersuckung der Minerale nack pkysikaliscken Metkoden,

namentlick auck der gesteinsbildenden Minerale nack optischen

Metkoden7''iii der deutscken, wie im groBten Teil der auslandischen

Literatur, geken anf diese Darstellnng zuriick.

Inzwiscken waren L. die von der niederlandiscken ckemischen

Sckule ausstrbmenden Anregungen nickt entgangen die Ende der
*

80 er Jakre zum Aufbluken der neuen pkysikaliscken Ckemie

fiikrten, denn ^so sekr L. die exakten pkysikaliscken und geo-

metriscken Untersuckungen sckatzte, so wenig war er geneigt, die

Aufgaben der Mineralogie darauf zu besckranfcen. Seine Vorbil-

dung befakigte ihn mebr als die meisten seiner Eackgenossen die

neuen Ideen der pkysikaliscken Ckemiker aufzunekmen
,
und mit

welcker Sorgfalt dies geschak ergibt sick z. B. aus
.

der grofien

Zahl der von ikm, wiei ick in unserer Institutsbibliotkek bemerken
konnte, durcbgearbeiteten grundlegenden Veroffentlickungen jener

Zeit. Er erkannte auck sofort ikre Bedeutung fiir die sog. che-

miscke Krystallograpkie und katte auch Eiihlung genug mit der

Petrograpkie bekalten um die Anwendung der neuen Lekren auck

auf ikre Probleme ins Auge fassen zu kbnnen. Eine auf ihn zurlick-

gekende Preisaufgabe der pkilosopkiscken Pakultat aus dem Jakre
Nachrichten, gesch^ftl. Mitteilungen 1922, 6



82 Otto Miigge,

1892, seine Rektoratsrede yom Jahre 1901 sowie zahlreiche, mit

nngewolmlicher Sorgfalt ausgeflilirte Arbeiten seiner Scbiiler, erst

bier in Q-ottingen, dann in Berlin iiber Zustandsanderungen in

singularen, binaren und ternaren Systemen lassen erkennen, dafi

er den physikaliscben Chemikern so genau gefolgt war, dab er

seine krystallograpMsclien Kompendien mit einem dritten JBande,

einer auf wirklicli moderner Grrundlage ruhenden und in die 'Eirfp

dringenden Chemischen Kry stallogr apKie hatte abschlieBen

kbnnen. Icb babe nicbt erfahren, ob seine Absicht dahin ging^),

jedenfalls war aber die Atmospbare des letzten Dezenniums der

Abfassung einer solcben Darstellung durch L. nicbt glinstig, aucbi

abgeseben von den Kriegsnoten, da die Umwalzungen die der Ent-

deckung v. Lane’s folgten, gerade fiir L. eine ganz neue Einstel-"

Itmg notig machten. Denn obwobl es grade fiir ibn, bespnders

nabe .zu liegen scbien, den Ideen von Bravais, Sobncke und Eedo-

row-Scboenflies zu folgen, batte er ibnen docb fast ablebnend

gegenlibergestanden bis die Rontgen-Untersucbungen sie experimen-

tell bestatigten.

Diese Zuriickhaltung von den Strukturtbeorien vor Lane war

wobl in der ganzen wissenscbaftlichen Bersbnlicbkeit
L.’s tiefer begriindet. Seine umfassende Kenntnis und britische'

Durcbarbeitung der gesamten krystallograpbiscben Literatur und

der in ihr nicbt eben seltenen spater als irrig erkannten Ideen

batten ibn wobl zur Vorsicbt in Annabnie von

gemabnt und ibn um so mebr gedrangt auf groBte- Sorgfalt und

Genauigkeit bei alien Messungen und Rechnungen zu acbten, die

denn tatsachlicb seinp und seiuor Scbiiler Arbeiten gemeinsa^ WS- ,

zeichnet. Hinzu trat aber wobl eine Bescbrankung in der per-

sonlicben Neigung und Begabung die nicbt gerade selten bei sol-

cben Forscbern gefunden wird, bei denen die Beberrscbung der

Tatsachen und der Metboden zu ibrer Ermittlung geradezu stau-

nenswert ist und die daber auch gerade bei solcben am meisten

empfunden wird : das ist eine gewisse Abneigung die so sorgfaltig

systematisierten und scbarf bestimmten Tatsacben aus ibrer si-

cberen Ordnung zu bringen, sie von einer neuen Seite anzuseben,

aucb zwiscben entfernt stebenden nacb Beziebungen zu sucben und

diese durch kiibne Experimente zu bestatigen oder zu widerlegen.

L. hatte unzweifelhaft viel von jener Begabung die zu „des Lebens

ernster Flibrung" befabigt, aber vielleicbt etwas weniger von

jener ^Frobnatur^^, jenem frischen Wagemut und der Lust am

1) Dies ist, wie mir Herr Pietsclimanii inzwischen mitteilte, in der Tat der

Fall gewesen.
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„Fabulieren“ die, wie fiir den Dichter, so aucb filr den schopfe-

rischen Forscher gleicli nnentbelarlicli ist. Denn erst sie verscharfen

die Beobaohtungsgabe zu jener feinen Witterung, die aucb eut-

fernte Zusammenhange ahnen nnd intuitiv erkennen laBt. Hinzu

kbmmt, dafi L.’s TJntersnchungen sich vorwiegend auf Beobacb-

tungen im Laboratorinm anfbauten, wobl weil nnr sie in der Regel

jenen Grad voii Genauigkeit gestatten, der L. erforderlich schien,

wahrend Beobaclitungen in der Natur nnd an Naturprodiikten, die

ibm unzweifelhaft ebenfalls als Ideal' vorschwebten, hinsichtlich

ihrer Eindeutigkeit und Genauigkeit hinter jenen zurlickstehen,

dafiir im AUgemeinen. aber weitergebende und umfassendere Zu-

sammenhange zu offenbaren pflegen, freilich meist nur dem, def

sicb in fortwabrender splirender Beobacbtung mit ibnen be-

scbaftigt und so befabigt wird trotz der Fillle von Anregungen

wie sie in den letzten Dezennien gerade den Mineralogen um-

drangten zu erkennen, welcbe Aufgaben zur Zeit Ibsbar sind.

So bat L. zwar die tTntersucbungen van Hoff’s und seiner

Scbiiler, wie die Arbeiten des Carnegie-Institutes fiir Geophysik

mit dem groBten Interesse und vollstem Verstandnis verfolgt,

ebenso die Entdeckungen v. Lane’s, der Bragg’s und Debye’s in

ihrer ganzen Tragweite erkannt und sie aucb, wobl als erster

unter den deutscben Mineralogen, seinen Scbiilern in Vorlesungen

und IJbungen nahe gebracbt, obne aber selbsttatig in ihre Ent-

wicklung einzugreifen.

Die In^yorstehendem angedeuteten Ziige seiner wissenscbaft-

licben Tatigkeit charakterisieren aucb seine Lebrtatigkeit
und gaben ibr den Stempel der strengen zuverlassigen Unter-

weisung, die zumal zablreicben Oberlebrern der Pbysik und Cbemie
ein sebr solides Wissen vermittelt bat. Einer seiner begabtesten

Schuler hat mir seinen Vortrag als geradezu vorbildlicb bezeicbnet,

aber mancbem wurde es nicbt leicbt ibm zu folgen und nament-
lich unzureicbend Vorgebildete fanden bald erheblicbe Schwierig-

keiten. Aber L. ricbtete seine Worte doch keineswegs nur an die

Pbysiker und Cbemiker, aucb eine ganze Reihe von Geologen sind

mit Erfolg durcb seine strenge Scbule gegangen und ich weiB von
einigen wie er sich ihrer angenommen, wenn sie trotz ehrlichen

FleiBes der Scbwierigkeitgn nicbt Herr werden konnten.

Wenn L. aucb mit Erfolg bestrebt war, die deutscbe Mine-

ralogie die, z. T. im Gegensatz zu der im Auslande, mebr deskriptiv

geblieben war, zu einer exakteren Wissenschaft zu machen, so

war sein Respekt vor denTatsacben docb viel zu groB, um solcbe

die der genauen Messung noch nicbt zuganglicb waren im Unter-
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richt atiBer Aoht lassen. So sind denn auch die, zum groBen Teile

erst von ihm angelegten Lehrsammltingen des liiesigen Institutes

von auBerordentlicher Mannigfaltigkeit
,

keines'wegs nur auf geo-

metrisclie und physikaliscke Scliulung berechnet; er legte z. B.

besonderen Wert auf das Anscbauungsmaterial fiir die Bildung und

Umbildung der Minerale und Gesteine, fiir die Arten des Vorkom-

mens u. a. Er ging auch hier wie es seine Gewohnheit war,

meist durchaus systematisch zii Werke, keine Seite der Wissen-

schaft auBer Acht lassend, er hatte sogar den Plan zusammen mit

Anderen eine Art mineralogisches Lexikon Deutschlands heraus-

zugeben und zwar unter besonderer Beriicksichtigung der Lager-

statten und der Paragenese, die ihm in dem sonst so vollstandigen

und zuverlassigen groBen Handbuche Hintze’s nicht hinreichend be-

tont schienen. Sein Stolz in den Sammlungen waren allerdings

wohl die ausgezeichneten krystallograpMschen und physikalisch-

krystallographischen Wandtafeln, die schbnen optischen Praparate

und die fiir ein mineralogisches Institut auBerordentlich zahlreichen

und guten Instrumente deren Pflege er sich sehr hatte angelegen

sein lassen.

Das erste Dezennium seiner Gottinger Tatigkeit hatte er auch

.dem Ausbau seines Institutes gewidmet. Wahrend die Raume bis

dahin wesentlich zur Aufbewahrung der Sammlungen benutzt waren,

und nur wenige Arbeitszimmer zur Verfiigung standen, konnte

Ende der 90er Jahre ein Anbau bezogen werden mit neuegusekfeem

Hbrsaal und hellen, ganz modern eihgerichtfiten„Arbeitsraumen.

Die Verbesserung, auch in der Ausstattung mit Apparaten, war

so groB, dafi manL. fast als den Schopfer des hiesigen Institutes,

als des ersten modernen mineralogischen Instituts in Deutschland

bezeichnen kann.

Musterhaft war L. in der Verwaltung und Ordnung seines

wissenschaftlichen Apparates, was um so mehr Anerkennung ver-

dient als die ihm zur Verfiigung stehenden Hiilfskrafte geringer

waren als in anderen erheblich kleineren Instituten, sodaB er z. B.

alles eigenhandig inventarisiert und etikettiert hat. Wenn ihn

etwas unwillig werden lassen konnte
,

so waren es Nachlassig^

keiten, die die Ordnung im Institute zu storen drohten. Dabei

machte ihm die trotz des Anbaues fast unertragliche Enge der

mit Schranken iiberfullten Raume dauernd die groBten Schwierig-

keiten; die Hauptsammlung war kaum benutzbar und der Ver-

kehr bewegte sich zum guten Teile auf Leitern an und iiber den

Schranken. Mit der Ordnungsliebe verband L. die aufierste Spar-

samkeit des alt-preufiischen Beamten und manche Sparsamkeits-
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MaBregel za der wir heute in iinsern Finanznoten greifen, war in

Liebisch’s Institut schon in den Friedensjahren in Anwendang.
L. war von selir kraftiger Konstitution, gater Gresiindheit, zn-

gleicb bei groBter Anspruchslosigkeit und fast spartaniscber Lebens-

weise auBerordentlich arbeitsfahig und ein hochst ansdanernder

Arbeiter. In dieser Beziebnng stellte er aucb wobl an Andere er-

hebliche Anforderungen, wie denn seine Assistenten zuweilen auch

Sonntags Vor Arbeiten im Institut nicht sicker waren.

Zu seiner Tatigkeit als Forscher und Lehrer hatte er noch

die nicht immer leichte Redaktion des Neuen Jahrbuches und des

Zentralblattes fiir Mineralogie usw. iibernommen
;

die zalilreichen

Fachgenossen mit denen er in den 36 Jahren dieser Tatigkeit in

Beriihrung gekommen ist, lernten ihn als einen zuvorkommend
freundlichen und hiilfsbereiten Berater kennen und in den langen
Jahren, die ich mit ihm als Redakteur korrespondiert habe, ist

nie ein MiBton vorgekommen. Im Verkehr war er auBerst. hof-

lich, wie er denn selbst auf gate Formen groBen Wert legte und
ihr Fehlen bei andern zuweilen schmerzlich empfunden hat.

Am 29. April dieses Jahres wiirde L. seinen 70. Greburtstag

haben feiern kbnnen und seine Schiller und Freunde hatten als

Zeichen ibrer Dankbarkeit und Verehrung einen Festband des

Neuen Jahrbuches fur Mineralogie usw. vorbereitet. Aber kurze
Zeit nach dem Termin, wo die Neuordnung der Dinge den noch in
voller Arbeitskraft stehenden gezwungen hatte sein Amt nieder-

zulegeuj '^achten . sich die Anzeichen der Krankheit bemerkbar der
er nach langem schmerzvollen Ringen erlegen ist. Aus dem Glilck-

wunsch-Band wird nun ein Gedenkband werden, aber unabhangig
davon werden seine geometrische und physikalische Kiystallo-
graphie als zwei Merksteine deutschen FleiBes und deutscher Sorg-
falt bestehen bleiben und Theodor Liebisch wird unter den
deutschen Lehrern der Krystallographie weit vor
alien seinen Zeitgenossen stets an erster Stelle ge-
nannt werden.
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