
Zeitschrift fiir angewandte Chemie 

W i s l i c e n u s  zu Kleineichstadt bei Querfurt 
(Reg.-Bez. Weaenfels) geboren. Die Schick- 
sale seiner Jugend sind eng mit denen seines 
Vaters verkniipft. Nachdem der Vater i. J. 
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keit als Forscher und Lehrer entfaltet; er 
wurde 1861 Professor an der Kantonsschule, 
1864 aulerordentlicher Professor an der 
Universitiit und Direktor des chemischen 

Johannes Wislicenus. 

schule der Franckeschen Stsungen .  G'u s t a v  
A d o l f  W i s l i c e n u s  wurde wegen seines 
Anschlusses an die Bewegung der Licht- 
freunde 1846 seines Amtes entsetzt und 
wirkte seitdem als Pfarrer der freien Gemeinde 
zu Halle. Die Entbehrungen, die dieser 
Wechsel der zahlreichen Familie des GemaR- 
regelten auferlegte, haben dazu beigetragen, 
den Sinn des Sohnes fur Einfachheit und 
Anspruchslosigkeit zu festigen und seinen 
Charakter zu stHhlen. Als sich der Vater 
im Jahre 1853 einer ihm bei der Verfolgung 
der freien Gemeinden drohenden Gefiingnis- 
haft durch die Flucht nach Nordarnerika 
entziehen multe, folgte ihm J o h a n n e s  W i s -  
1 i c e n u s , der kurz zuvor seine Universitiits- 
studien in Halle begonnen hatte, mit der ganzen 
Familie. J o h a n n  e s W i  s l i  c en u s widmete 
sich dem Studium der Naturwissenschaften, 
im besonderen der Chemie, zuerst in Boston. 
In den akademischen Ferien zog es ihn nach 
den wildromantischen, damels noch fast jung- 
friiulichen Gegenden der Neuenglandstaaten ; 
hier bildete er seinen Geist durch Natur- 
beobachtung, seinen Korper als FuBwanderer, 
JHger und Schwimmer. Mit seinem Vater 
kehrte er 1856 nach Europa zuriick und 
setzte seine Studien zuerst in Ziirich, dann 
in Halle fort. Hier wurde er bald Assistent 
von W. H e i n t z ,  in dessen bescheidenem 
Laboratorium auch seine ersten selbstiindigen 
Arbeiten entstanden sind. Die Habilitierung 
f i r  Chemie an der Universitat Halle sollte. 
ihm nur unter der Bedingung gestattet wer- 
den, ,,daO er sich jeglicher offentlichen poli: 
tischen Tiitigkeit enthielte'. W i s 1 i c e n u s  
zog es vor, sich in einem Lande niederzu- 
lassen, in dem schon damals die Beschaftigung 
mit politischen Dingen fur einen Mann Pflicht 
war, und wurde i. J. 1860 Privatdozent fur 
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Professur fur Chemie am eidgencssischen 
Polytechnikum iibertragen und 1871 wurde 
er Direktor dieser Anstalt. Im Herbst 1872 
kehrte W i s l i c e n u s  nach Deutschland zuriick; 
die Universitat Wiirzburg bot ihm den durch 
S t r e c k e r s  Tod erledigten Lehrstuhl fiir 
Chemie an und W i s l i c e n u s  blieb dort, bis 
er i. J. 1885 als Nachfolger von K o l b e  nach 
Leipzig berufen wurde. Hier wirkte er in 
voller Frische und Riistigkeit, bis eine vor 
etwa zwei Jahren beginnende Krankheit ihn 
im vergangenen Herbst zwang, Urlaub zu 
nehrnen. Ehe er noch die geplante Erholungs- 
reise antreten konnte, erlijste ihn in den 
Morgenstundcn des 5. Dezembers ein sanfter 
Tod von seinem Leiden. 

W i s l i c e n u s '  Bedeutung als Forscher liegt 
wesentlich auf dem Gebiete der organischen 
Cheniie, jedocli ohne daO er sich von andern 
Disziplinen der Chemie ganz ferngehalten 
hatte. In seiner Ziiricher Zeit hat er sich 
vielfach mit Mineralanalysen beschaftigt, und 
auch noch in Wiirzburg sind unter seiner 
Leitung anorganische Arbeiten ausgefiihrt 
worden. Von weittragender Bedeutung war 
eine physiologisch-chemische Untersuchung, 
die er in Gemeinschaft mit dem Ziiricher 
Physiologen A.  F i c k  im Jahre 1865 durch- 
fuhrte'). Es handelte sich darum festzustellen, 
ob die Eiweilstoffe oder die Kohlehydrate 
und Fette die Quelle der Muskelkraft seien. 
Die bei den physiologischen Chemikern jener 
Zeit herrschende Meinung war, daO die Ver- 
brennung der Kohlehydratc im Korper nur 
die KorperwHrme, nicht aber auch Kraft zu 
liefern verrniige. W i s l i c e n u s  und F i c k  
konnten durch Bestimmung der von ihnen 

1) Uber dieEntstehung derMuskelkraft. Ziircher 
Vierteljahrsschrift 10, 317. 
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bei der Leistung einer erheblichen Arbeit 
(Besteigung des Faulhorns) ausgeschiedenen 
Stickstofhengen nachweiscn, dall die zur 
Leistung der Arbeit notige Kraft nicht der 
Verbrennung von EiweiOstoffen, sondern von 
Kohlehydraten und Fetten entstammte. Zu 
der Zeit, als W i s l i c e n u s  selbstandig wissen- 
schaftlich zu arbeiten begann, war die orga- 
nische Chemie in voller Garung. Die jiingere 
Radikaltheorie war im Begriff, der Typen- 
theorie z u  erliegen, und schon mehrten sich 
die Zeichen, d d  auch diese Theorie keinen 
vollkommenen Ausdruck fur die Anzahl der 
taglich neu hinzustriimenden Beobachtungen 
zu geben im stande sei. W i s l i c e n u s  fa5te 
in seiner ,,Theorie der gemischten Typen')'' 
die wesentlichen Lehren der Radikal- und 
Typentheorie zusammen ; zeigte, inwiefern sie 
beide den Tatsachen Gewalt antun, und wie 
man durch Aufstellung gemischter Typen die 
verschiedenartigen Reaktionen eines und des- 
selben Karpers ausdriicken kBnne. Wenn sich 
W i s l i c e n u s  auch am Schlusse seiner Arbeit 
dagegen verwahrt, dall er die atomistische 
Konstitution der ICiirper durch Formeln aus- 
driicken wolle, so bildet seine Arbeit doch 
einen wichtigen Schritt auf dem Wege, der 
zur Aufstellung der Strukturformeln fur 
chemische Verbindungen fihrte. 

Unter den K6rpern von gemischtem Typus 
waren es hauptsachlich die Milchsauren, die 
W i s l i c e n u s  in den folgenden Jahren experi- 
mentell bearbeitetc. Nach manchen Irrgangen, 
bei denen auch die Synthese der Athylenmilch- 
saure gefunden wurde, gelang ihm die Synthese 
der Garungsmilchslure ; er konnte sodann 
beweisen, daIl die Garungs- und Fleisch- 
milchsaure strukturidentisch sind, und die 
Vermutung aussprechen, daO der Grund ihrer 
Verschiedenheit in der ,,verschiedenartigen 
raumlichen Lagerung d r r  Elementarat~rne~) be- 
ruhe, An der weiteren Verfolgung dieses Ge- 
dankens hinderten ihn Arbeiten iiber Malon- 
sjiureesterund Acetessigester ; Arbeiten, die eine 
unabsehbare Fiille neuer Synthesen kohlen- 
stoffhaltiger Verbindungen zu Tage fiirderten. 
Spater, als L e  B e l l  und mit noch gr6Berer 
Scharfe van'  t Hof f  auf die Notwendigkeit 
der Annahme raumlicher Verhgltnisse, be- 
sonders zur Erklarung der optisch-isomeren 
Verbindungen, hinwiesen, hat Wis l i cenus  
fiir die Verbreitung dieser Theorien neidlos 
beigetragen. E r  lieB den v a n ' t  Hof f schen  
Aufsatz durch seinen Schiiler H e r m a n n  
iibersetzen und begleitete ihn rnit einem 
Vorwort. Diese Parteinahme hat ihm manche 
Anfeindung seitens klterer Chemiker einge- 

z, Berlin 1859. 
9 Ann. 167, 343. 

tragen. In den achtziger Jahren des ver- 
gangenen Jahrhunderts hat sich W i s l i c e n u s  
dann mit durchschlagendem Erfolg dem 
Ausbau der Lehre von der riiumlichen An- 
ordnung der Atome iru Molekul gemidmet. 
E r  zog nicht nur die Substanzen mit asym- 
metrischen Kohlenstoffatomen in den Kreis 
seiner Untersuchungen, sondern wandte sich 
auch den ungesattigten Verbindungen zu und 
zeigte Mittel und Wege zur Bestimmung 
dcr raumlichen Konfiguration der Korper vom 
Male'in- und Fumarsauretypus, Arbeiten, die 
der chemischen Forschung ganr neuc Bahnen 
erachlossen haben. Weiterhin beschiftigten 
ihn Studien iiber die Kampfergruppe, in 
deren Verfolg er Synthesen zyklischer Ver- 
bindungen, besonders solcher mit einem pen- 
takarbonidischen Ring ausfiihren lieO ; er ent- 
deckte hier interessante Lagerungsisomerien 
und fand in der (Pinakon-) Reduktion von 
1,5 Diketonen eine sehr glatte Bildungsweise 
von Fiinfringverbindungen. Die Experimen- 
taluntersuchungen von W i s  1 i c enu  s zeich- 
nen sich durch eine ebenso klare Frage- 
stellung wie peinlich genaue, umfassende Aus- 
arbeitung aus; manche von ihnen, wie z. B. die 
Arbeiten iiber die Einwirkung von Phtalyl- 
chlorid auf Natriummalonester , kijnnen ge- 
radezu vorbildlich genannt werden. Wis l i -  
cenus  publizierte nie vorliiufige Mitteilungen, 
sondern wartete mit der Veriiffentlichung, 
bis die gem-onnenen Resultate durch mehr- 
fache Nschpriifung sicher gestellt waren, und 
bis er auch in theoretischer Beziehung des 
Problems vollkommen Herr geworden war. 
DaO ihm dabei hHufig andere Autoren mit 
der Publikation ahnlicher Arbeiten zuvor 
kamen, ertrug er mit Ruhe; er hielt es fiir 
keinen Schaden f i r  die Wissenschaft, wenn 
dieselbe Frage von mehreren Seiten in An- 
griff genommen wurde. 

W i s l i c e n u s '  Wirken als Lehrer war 
nicht weniger erspriealich als seine Forscher- 
tatigkeit. Seine umfassende naturwissen- 
schaftliche Bildung, die ihm sogar erlaubte, 
in einem Semester in Wiirzburg vertretungs- 
weise e k e  mineralogische Vorlesung zu halten, 
verlieh seinen chemischen Kollegien eine 
ganz besondere Gediegenheit ; miihelos flossen 
dem geborenen Redner die Worte von den 
Lippen in seinen durch nicht sehr viele, aber 
wohliiberlegte Experimente erliiuterten Vor- 
lesungen. Bei seinen HBrem setzte er scharfe 
Aufmerksamkeit und eifriges hfitarbeiten vor- 
aus, eodaB seine Vorlesungen den Ruf hatten, 
nicht gerade ,,leicht' zu sein; wenigstens 
fur die Nichtchemiker seines Auditoriums. 
Dem Unterricht im Laboratorium widmete 
sich W i s l i c e n u s  mit ganz besonderer Hin- 
gebung. E r  kannte nicht nur die fortge- 
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schritteneren Praktikanten der organischen 
Abteilung, sonclern auch die Analytiker bis 

ersten Male in zusammenhangender Form vor- 
brachtc. Im anorgnnischen Teil wurden die 

Gelegenheit abgehalten wurde, trug nicht 
wenig dazu bei, die Studierenden zu einem 
intensiven Studium der theoretischen Grund- 
lagen der anorganischen Chemie zu veran- 
lassen. Bei schwierigeii Fragen, z. B. bei 
der Feststellung des Ganges fur die quanti- 
tative Analyse eines neuen Minerals, wendete 
man sich gern an seinen auch in diesem 
Gebiet erprobten Rat. Im organischen Labo- 
rntorium war W i s l i c e n u s  jeden zweiten 
Tag zu treffen und, menn die Arbeit eines 
seiner Mitarbeiter ihn besonders interessierte, 
auch taglich. Da wurde dann genauer Be- 
richt erstattet iiber den Fortschritt der Unter- 
suchung und der Rat des Professors einge- 
holt fiir ihre Fortsetzung, bis eines Tages die 
ersehnte Aufforderung kam ,,abzuschlie!.?en". 
Diese Rundgange nahmen zuweilen viele 
Stunden in Anspruch und dauerten bis in 
die spaten Abendstunden, soda!.? mitunter 
das von dem Laboratoriumsdiener - natiir- 
lich in der Voraussetzung, da!.? der Professor 
nicht mehr nuwesend sei - abgedrehte elek- 
trische Licht an die Schluheit  des Labora- 
toriums erinnerte. Bei diesen Besprechungen 
entfaltete W i s l i c e n u s  die gmze Tiefe und 
Vielseitigkeit seines chemischen Wissens, 
seiner Erfahrungen und seines padagogischen 
Talentes. Wie manchen Studierenden hat 
er durch seine klaren Fragen d a m  gebracht, 
klar zu antworten, logisch zu denken und 
schlielllich auch exakt zu arbciten; und so 
gern er mit einem energischen Arbeiter 
schnell fortschritt, so wenig ermiidete er da- 
bei, die Schwacheren anzuregen und anzu- 
feuern, bis sie selbstandige Chemiker ge- 
worden waren. 

Als Schriftsteller betatigte sich Wis-  
l i c e n u s  auSer mit seiner schon oben er- 
wahnten ,,Theorie der gemischten Typen" 
und der Abhandlung ,,Uber die raumliche 
Lagerung der Atome in organischen Mole- 
kden '  (Leipzig 1887) noch durch die Neu- 
bearbeitung des R e g n a u l t -  S t r e c k e r  schen 
,Lehrbuchs der Chemie' (anorganischer 
Teil 9. Auflage und organischer Teil 6. Auf- 
lage, Braunschweig 18'76-81). In Wahr- 
heit stellt diese Neubearbeitung ein neues 
Werk dar ;  es i d  dadurch wichtig, j a  bahn- 
brechend geworuen, dal3 es die Errungen- 
schaften der in den sechziger Jahren statt- 
findenden UmwLlzungen in der Chemie zum 

- 
schien. Iw. organischen Teil ist zum ersten 
Male die Strukturchemie in der jetzt nocli 
iiblichen Weise durchgefiihrt worden. Diese 
systematische Anwendung der neuen Theorien 
verlangte natiirlich vielfach eine neue Nomen- 
klatur, j a  ejne neue Sprache; da13 es dabei 
manchmal nicht ohne HOrten abging, scheint 
nicht verwunderlich. Im einzelnen enthalten 
beide Bande eine Menge interessanter ynd 
wic:! tiger Beobachtungen, die das Studium 
des leider wegen flberlastung des Autors mit 
anderen Arbeiten nicht wjeder aufgelegten 
Werkes auch heute noch hijchst lohnend er- 
scheinen lassen. 

J o h a n n e s  W i s l i c e n u s  war eine geistig 
und karperlich iiberragende Erscheinung. 
Seine rnachtige Statur war von einem wunder- 
bar schijnen Kopf gekrant, der zusammen 
mit dem stattlichen Bart ihn wie einen 
Patriarchen erscheinen lie!.?. Im Umgang 
war er von bezaubernder Liebenswiirdigkeit 
gegen Jedermann; seinen Schiilern war er 
ein Vater, seinen Assistenten ein Freund. 
Von allen alteren Praktikanten kannte er die 
Familienverhaltnisse und versammelte regel- 
maBig am Mittwoch Mittag zehn bis zwijlf 
von ihnen bei sich zum einfachen Mittag- 
essen, bei dem jeder von ihnen ins Ge- 
sprach gezogen wurde, wobei aber alle am 
liebsten lauschten, wenn der ,Alte' aus dem 
reichen Schatz seiner Erfahrungen iiber Men- 
schen und Dinge zu plaudern begann. 

In politischer Beziehung mar W i s l i c e n u s  
von seinen grolldeutschen Jugendschwarmereien 
durch B i s m a r c k  bekehrt worden. In der 
Schweiz hat er sich bei aller Anerkennung 
fur sein Adoptivvaterland doch immer als 
Deutscher gefiihlt.; er war die Seele der 
Deutschen in Zurich und prasidierte dem 
Friedensfest, welches die Deutschen im 
Sommer 1871 feierten. Die Angriffe, welche 
der internationale und schweizerische Pobel 
gegen dieses in der Tonhalle veranstaltete 
Fest mit Steinwiirfen und Feuerbrinden 
machte, brachten ihn in groI3e Lebensgefahr. 
In Deutschland hielt W i s l i c e n u s  sich zu 
den Nationalliberalen und betatigte seinen 
nationalen Sinn unter anderem bei dcr Griin- 
dung des Alldeutschen Verbandes und seine 
Bismarckverehrung in der schijnen Ansprache, 
l i e  er als Fuhrer bei dem Besuch der Leip- 
ziger in Friedrichsruh hielt. Ein ihm an- 
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getragenes Mandat fur den Reichstag schlug 
er aber aus, weil er der Uberzeugung war, 
daB cine gewissenhafte Ausiibung der mit 
diesem Mandat verbundenen Pflichten un- 
vereinbar sei niit der Leitung eines grollen 
Unterrichtsinstitutes. 

W i s l i c e n u s  verband rnit seiner aus- 
gezeichneten Rednergabe eine seltene Be- 
herrschung der Forrnen und eine nie ver- 
sagende Ruhe und Geistesgegenwart , Eigen- 
schaften, die ihn zum geborenen Leiter 
groDerer Vereinigungen und Versammlungen 
machten. Nachdem ihm die UniversitLt 
Wiirzburg bereits einmal das Rektorat iiber- 
tragen hatte, fie1 im Jubilaumsjahr 1882 die 
Wahl wieder auf W i s l i c e n u s ;  alle Berichte 
sind des Lobes voll uber die vollendete Art 
und Weise, rnit der er diese schwierige und 
aufreibende Aufgabe durchgefiihrt hat. Auch 
die Universitat Leipzig wahlte ihn zum Rektor, 
und der kijniglich Sachsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften hat er Jahre lang als 
SekretHr der mathematisch-naturwissenschaft- 
lichen Klasse prgsidiert. UnvergeBlich wird 
allen Teilnehmern die ausgezeichnete Leitung 
der Geschafte der Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Arzte zu Liibeck im Jahre 
1895 sein. An der festeren Gestaltung der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Arzte hat er wesentlichen Anteil gehabt, 
ebenso bei der Griindung des Vereines deut- 
scher Chemiker. Von der Zahl der aus- 
wiirtigen Vorsitzenden der Deutschen chemi- 
schen Gesellschaft gehiirte W i s l i c e n u s  zu 
den menigen, die sich an der Leitung dieser 
Gesellschaft persijnlich betiitigt haben. Seinem 
Rediirfnis nach zwanglosem Verkehr rnit den 
jiingeren Fachgenossen und mit den in der 
Praxis tatigen Chemikern entsprang die Griin- 

Lung der chemischen Gesellschaften zu Wiirz- 
iurg und zu Leipzig. Diese beiden Gesell- 
chaften sind ihrem Leiter und Ehrenmitglied 
u besonderem Danke verpflichtet. Es er- 
tbrigt die vielen anderen Gesellschaften uud 
iereine aufzuzahlen bei denen W i s l i c e n u s  
ich betiitigt hat. Trotz aller dieser amt- 
ichen und freiwilligen Lasten fand er noch 
!eit und MuUe, die Erscheinungen der deut- 
chen und auslandischen Literntur zu ver- 
olgen; besonders interessierten ihn Reise- 
verke und die Denkwiirdigkeiten bedeutender 
Vienschen. Seiner Familie war er der treueste 
md liebendste Vater, muSte er seinen Kin- 
lern doch die seit 30 Jahren erkrankte 
Nutter ersetzen. Bei aller Freude iiber das 
iufbliihen und Gedeihen von Kindern und 
Tindeskindern blieb ihm der Schmerz nicht 
mpart ,  zwei hochbegabte, erwachsene Siihne 
IU verlieren; ein Schlag, den er nie ver- 
Nunden hat. J e  tiefer er aber das Leid 
:mpfand, um so mehr war er bemiiht, Freude 
im sich zu verbreiten und fremdes Leid zu 
indern. hlit seinem welterfahrenen Rat und 
seiner stets offenen Hand war er immer bereit 
IU helfen, nicht nur in seiner Familie und 
Jei seinen Freunden, sondern bei Jedermann. 

Dat3 ein solcher Mensch geehrt worden 
1st von Fiirsten und Gesellschaften durch 
%den, Titel und Ehrenmitgliedschaft, ist fast 
selbstverstandlich, und wenn er solche 
Ehrungen auch gern hinnahm, so hat er sie 
ioch weder iiberschatzt, noch je sich nach 
ihnen gedrhg t ;  ihm war sein hijchster Titel 
der, welcher seiner iiber alles geliebten 
Forscher- und Lehrertatigkeit entsprach, und 
als der ,,Professor" wird er im Herzen seiner 
dankbaren, treuen Schiiler weiterleben. 

B. Rnssorc. 

haben, unter welch letzteren eine Erweite- 
rung der Einspruchsgriinde erwiihnt sei. Zu 
diesen Gesetzen sind dann noch eine ganze 

Das nene englische Patentgesetz. 
Von Dr. jur. et pbil. E. Kloeppel. 

Das heute in England geltende Patent- 
gesetz datiert vom 25. August 1883'). Zu 
diesem Gesetz sind am 14. August 1885, 
am 25. Juni 1886 und am 24. Dezember 1888 
Abiinderungsgesetze') erlassen worden, welche 
neben einer Reihe formeller hde rungen  auch 
einige sachliche Abanderungen gebracht 

1) Von den Ausgaben dieses Gesetzes seien 
erwahnt die von Klosterniann (mit Ubersetzung 
und Erlhuterungen) Jena 1884, s o a k  die franz. 
Ausgabe im ,Recueil GenCral de la LQgislation etc. 
concernant la Propriet6 Industriello LL Band I. 
(Bern 1896) s. 373 ff. 

2) Kecueil GQnkral etc. S. 421, 423, 421. 
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Reihe von Ansfiihrungsverordnungen er- 
gangen. 

Seit mehreren Jahren machten sich nun 
in England lebhafte Bestrebungen geltend, 
welche insbesondere von der Handelskammer 
in Manchester ausgingen und auf eine Ab- 
hderung des Patentgesetzes hinzielten. Ins- 
besondere gingen diese Bestrebungen dahin, 
eine Vorpriifung einzufiihren und die Be- 
stimlnungen des Gesetzrs iiber den Lizenz- 
zwang zu verschlrfen. Da.. Ergebnis dieser 
Bemiihungen war, dab die englische Regie- 
rung dem Parlament im Februar d. J. den 
Entmurf einer Abanderung des Patentge- 




