
JACOB VOLHARD,  

Der sake Volhardc. Irh sehe ihn in seinem Studierzimmer bei 
rneiner ersten Fahrt  nach Halle mir entgegentreten: eine breite Ge- 
stalt erhebt sich vom Schreibtisch zu ungewohnlicher, imponierender 
Hohe: die Hand bewegt sich nach dem schwarzen Mutzchen auf den1 
stark ergrauten Haupt, SO daI3 das  Mutzchen etwas aus seiner Lage 
gerat. Kurzes Kopfnicken zum GruS. Noch ehe ich der Aufforde- 
rung, Platz zu nehmen, folgen kann, greift ein langer Arm uber meine 
Schulter hinweg nach einem Stuhl und stellt ihn zureaht. Ein ernst 
blickendes Augenpaar ist auf mich gerichtet und scheint mich analy- 
sieren zu wollen. Viele Worte sind noch nicht gewechselt, da  ist der 
Eindruck unausl6schlich: dieser Mann kennt kein Fnlsch und Hehl. 
Eine humorvolle Wendung in  der Unterhaltung llBt durchblicken, 
dad  mit dem Ernst auch Gutmutigkeit und Wohlwollen vereint sind. 
Wer unserem Bolhard nkher kam, der wurde vou dem eigenartigen 
Zauber seiner Pers6nlichkeit erfabt! 

Freilich, den sganzen Volharda lernte man erst dann kennen, 
wenn man ihn aucb in  seinem heftigen Zorne - man konnte sagen, 
in  seiner zornigen Schonheit - gesehen hatte, wozu dae Leben und 
Treiben im Laboratorium bald Gelegenheit bot. Das  Ungewitter 
brauste meist uber den Laboratoriumsdiener oder uber einen Hand- 
werker mit elementarer Gewalt hin, docb war niemand in  der Folge 
verdriedlicher dariiber als Volhard selber. %Es ist mein Fehler, daB 
ich mich im Arger nicht halten kanna, bekannte e r  d a m .  SpHter, 
im Alter, uber den 60er  Jahren, wurde er ruhiger. Das Derbe und 
das Weichherzige in seiner Naturanlage gelangten zu einer behag- 
lichen Harmonie und zu einer liebenswurdigen Milde. Immer gleich 
blieb der erfrischende Humor, der bei allen mijglichen Gelegenheiten 
in  originellen Gegenuberstellungen von Personen und Dingen zum 
Durchbruch kam. Langweilige Versammlungen und Sitzungen wurden, 
wenn V o l h a r d  an der Diskussion teilnahm, stets ioteressant und 
auch amtisant. 
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Diejenigen, denen es vergannt gewesen ist, die E l t e r n  uuseres 
Volhard noch kennen gelernt zu haben, erzahlen, da13 das  E m s t e  und 
Herbe in seinern Charakter von viterlicher Seite, das Hurnorvolle 
aber von der Mutter ererbt sei. Von dern V a t e r ,  dern H o f g e r i c h t s -  
a d v o k a t e n  K a r l  F e r d i n a n d  V o l h a r d  in  Darmstadt, entwirft der 
verstorbene nationalliberale Reichstagsabgeordnete A r t h u r 0 s a n  n ein 
hochst charakteristiscbes Bild'): aWer kaunte ihn oicht noch in den 
letzten Jahren seines Lebens, als e r  trotz Wind und Wetter, im Regen 
und Sonnenschein, fast nichts mehr sehend, von einern ehernen Pflicht- 
gefiihl geleitet, Tag fur Tag zu bestimmten Stunden seine Schritte 
zur Rentenanstalt, deren langjahriger Vorsitzender e r  war, lenkte. 
Unerbittlich gegen sich selbst, in einer fast spartanischen Einfachheit 
der Lebensgewohnheiten , forderte er auch von anderen Khnliches, 
er glaubte, da8 alle aus einern Holze geschnitzt seien. E r  ist der  
letzte der alten Garde der Manner, welche in  echt deutschem 
Sinne, im Kampfe fiir Recht und Freiheit, die neue Zeit mit vorbe- 
reitet haben. So starr und trocken, so unzughglich e r  manchem er- 
schien, so warm war er fur die Ziele der Entwicklung seines Vater- 
landes und fiir'edle Zwecke des Volkes uberhaupt. Ohne Bedurfnis, 
von rastloser Tatigkeit , nie sinkendem Mut , von unverglnglicher 
Treue und groaartiger Beharrlichkeit, setzte er seine bedeutende 
geistige Kraft, welche ihn seinerzeit zu dem gesuchtesten Anwalt 
gemacht, fur die hohen Zwecke ein. Vielen Jungeren steht er noch 
in lebhaftern Andenken aus seiner langjiihrigen Kammertitigkeit, 
in welcher er, wie der alte Nestor, niit seiner Weisheit, Erfahrung, 
Unbeugsarnkeit eine seltene, einzige Erscheinung war. 85 Lebensjahre 
hat er durchlebt, voll geistiger Kraft, in unscheinbarem K0rper.a 

Und die M u t t e r  unseres Volhard! Frau C o r n e l i e  V o l h a r d ,  geb. 
L e i s l e r ,  entstammte einer Hanauer Kaufrnannsfamilie. BVon Mutterchen 
die Probnatur und Lust zu fabu1ieren.a Sie mu13 etwas von der Art 
der Frau Rat G o e t h e  gehabt haben. BEine kostliche Natur durfte 
sie ibr eigen nennen, geistesfrischen Sinn, Anteilnahrne an allem, was  
die Welt bewegt, gefiihlvolles Mitleben rnit allen, welche ihr naher- 
standen. Zu der  Gnbe des nicht kriinkenden, aber treffenden Humors, 
die Herzlichkeit des Gefubls und das AufscblieOen aller dieser guten 
Gaben jedern gegenuber, welcher die Freude ihrer nlheren Bekannt- 
schaft hatte. Sie wuBte Leben und Freude auszustreuen Wie stolz 
war sie auf ihren BLangenX, ihr  BJackchena! 

Eine Reibe von Briefen gibt Kunde yon dem ziirtlichen Verhalt- 
nis ,  welches zwischen Volhard und seinen Eltern bestand. Man 
- 

I )  Darmstkdter Tiglicher Anzeiger vom 8. Mai 1857. 
a) A r t h u r  O s a n n  an J. Volbard, 4. Jan. 1890. 
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muI3te diese Briefe alle hier anbringen, urn das recht begreiflich zu 
machen. D a  werden dem jungen Studenten mit kraftigen und doch 
so iiberaus warmen Worten die Lebensregeln mitgegeben, und sogar 
an dem jungen Doktor gibt es noch mancherlei zu erziehen. So 
schreibt die Mutter dem Sohne: SDa es in Deinem letzten Briefe 
das  erste Ma1 ist, da13 D q  urn Nachricht von Hause bittest - 
ein Gedanke, ein Gefuhl der iibermenscblichen Hitze zuzuschreibeu 
-, so habe ich auch schon die Feder in der Hand, diesem seltenen 
Wunsche zu fo1gen.G SVergiB nicht, daI3 wir nicht beabsichtigen, 
Deine Briefe drucken zu lassen, und daB mir mit gewijhnlich Mensch- 
lichem zufrieden sind.a 

Der  Vater, der, YOU Haus aus mittellos, durch seinen FleiI3 und 
seine Sparsamkeit und durch seine Tuchtigkeit ala Anwalt ein an- 
sehnliches Vermogen erworben hatte, ermahnt in sejnen Briefen aucb 
den Sohn zur Sparsamkeit. Dem angehenden Dozenten schreibt er 
dann: ~ D u  muat auch die Form Deioer Vortrage und Arbeiten nicht 
aul3er acht lassen. Darin fehlen so viele junge Leute, daD ihnen ihre 
Produkte leicht gut genug erscheinen.a Dazu lcommen politische 
Erorterungen, die ans der  Zeit des Konflikts von 1865-1866 den 
hessischen Partikolaristen , dann nach 1866 den deutschen Patrioten 
erkennen lassen. 

Volhard wurde das Gliick zu teil, noch i n  einem Alter Kindes- 
pflichten erfullen zu durfen, wo anderen langst das  Elternhaus ver- 
schlossen ist. Oft wahrend der Ferien weilte e r  in Darmstadt bei 
seinen Eltern. Er beantwortet ihre Briefe rnit langen Berichten iiber 
sein Tun und Lassen; besonders sein diebstes Mammchena erhalt ent- 
zuckende, von qnnachahmlichem Humor erfiillte Briefe iiber alles, 
was in Haus und Familie vorgeht. Leider sind von diesen Schrift- 
stiicken nur  wenige aus der spLteren Zeit erhalten. Die Mutter hat  
alles iibrige vernichtet; sie wollte die Briefe also wirklich nicht 
drucken lassen. 

Das elterliche Haus mit seinem grol3en Garten steht in  der Stein- 
stral3e zu Darmstadt. E h e  die Eltern dieses Haus bauten, wohnten 
sie in der HiigelstraDe. Dort ist Jacob Volhard am 4. Juni  1834 ge- 
boren. . Zu ihrn, dem alteren Bru'der Ferdinand und dem jungeren 
Karl  kam als jiingste die Schwester Cornelie hinzu. Die Kinder 
hatten eine schone Jugend, wenn auch die Eltern sich sehr einschriinken 
mufiten. Die verwandten uod befreundeten Familien Hof rn a n n ,  
L i e b i g ,  K e k u l B ,  B o p p  u. a. brachten vie1 Leben ins Haus. Abende 
saB die gauze Familie mit den Giisten um eine einzige Ollampe, eine 
sogenannte SWormeer Lampea, herum. Millykerzen, Stearinkerzen 
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galten als Lurusartikel. Der  Vater war streng, doch Gelegenheit, sich 
zu tummeln und auszutoben, wird den Knaben, die i n  der Mansarde 
wohnten, hinreichend geblieben sein. 

Die ersten chemischen Studien werden an allerhand Feuerwerk, 
Spritzteufeln und Schwarmern gemacht und die davon herruhrenden 
Brandwunden werden mit Kartoffelschalen kuriert. 

Als die Knaben alter wurden, machte der Vater mit ihnen griibere 
FuBreisen in den Schwarzwald, ja sogar nach Thiiringen, uod man 
fuhr und schwamm den Rhein hinauf und herunter. Ji1COb, schon 
als 13-jshriger Junge hoch aufgescbossen, mit 16 Jahren nahezu 2 Meter 
lang, tat sich trotz Dbedenklicher Schlankheita hervor durch Kraft und 
korperliche Gewandtheit, und er  war ein vorzuglicher Schwimnier. 
J u n g  und Alt versammelte sich oft bei Freunden der Eltern auf dem 
Nette-Hammer, einer Nagelfabrik bei Neuwied am Rbein. D a  fand 
sich im gastfreien Hause v o n  B a c k h a u s e n  eine lustige Gesellschaft 
von Kiinstlern und Gelehrten aus Diisseldorf und Bonn mit netten 
jungen Madcheli zusammen ; da  wurden Auffiihrungen veranstaltet und 
Verse geschmiedet. Neben slledem machte Jacob in der Schule vor- 
zugliche Fortschritte. Mit 17'lr Jahren hatte er sein Reifezeugnis in 
der Tasche. Der Direktor des groBherzoglichen Gymnasiums bezeugt 
ihm im Herbst 1851, d a b  er aals der erste von'3.1 Schiilern der ersten 
Klassec. die Schule r e r k b t ,  B u r n  zu den1 akademischen Studium der 
Philosophie und Philologie tiber2ugehen.a 

Der Ubermut des Abiturienten-Abschiedsfestes fiihrte zu  einem 
jener Streiche, welche Jacob in deu Ruf brachten, Ser ist einzig in 
seinen Ideen und Ausfiihrungen.* Die jungen Leute kletterten wah- 
rend der Nacht in den botanischen Garten und hoken vom Spring- 
brunnen einen lebensgroden Fludgott von Zinkgub iiber das Gitter. 
Auf der S h o e  wurde die Figur mil einem groden Mantel vom Vater 
bekleidet, und so trugen sie die Gestalt zu zweit dem Markte zu.  
Ein Polizeidiener, der ihnen begegnete, meinte: xDer hat was gut ge- 
lade< und lied sie ziehen. Auf dem hlarkte warfen sie den FluBgott ohne 
Mantel in den groben Brunnen. Des Morgens friih im Dammerschein 
hielten die Frauen am Rrunnen die Figur fur eine Leiche, und bald 
verbreitete sich die Nachricht durch die Stadt: Bim Marktbrunnen l lge 
ein Toter.< D a  wurde vielen, die ihr Kaffeewasser von dort holten, 
ubel. So erzahlt die Chronik, und sie verschweigt auch nicht, daB 
Jacob Volhard als Hsuptattentater herauskam und eine empfindliche 
Geldstrafe zahlen mubte. 

Er hatte den Wunsch, klassische Philologie uud Geschichte zu 
studieren und sogleich nach absolviertem Gymnasium auf die Univer- 
sitat zu ziehen. Jedoch der Vater veranlaBte ihn, zunachst wahrend 
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des Winters 1851-1852 in Darmstadt zu bleiben, an der dortigen 
hoheren Gewerbeschule zu arbeiten und sodann Chemie zu studieren. 
Der Vater war von Kindheit an mit J u s t u s  L i e b i g ,  mit dem e r  
zusammen auf der Schulbank gesessen, befreundet. L i e b i g  kam, 
a e n n  er  in  Darmstadt weilte, oft ins  Haus Volhard, und die beider- 
seitigen Familienangehorigen verkehrten auf das intimste mit einander. 

Der  beispiellose Erfolg, welchen L i e b i g  hatte, und das [nteresse, 
welches durch L i e b i g  fur die junge aufbliihende Wissenschaft be- 
sonders i n  dem engeren Vaterland erweckt war, lie13 das Studium der 
Chemie als sehr aussichtsreich erscheinen. Besonders in Hessen-Darm- 
stadt kam das Studium der Chernie * a h  neu entdeckter Berufa auf, 
und bald hatte fast jeder Vater die Idee, sein Sohn miisse in aller 
Kiirze ein L i e b i g  werden'). Bei Volbards mogen auch alte 
Familientraditionen in Erinnerung gekommen sein, wonach mehrere 
Vorfahren Apotheker in Alsfeld bei GieBen gewesen sind und somit 
der Cbemie nahe gestanden haben '). 

Jacob fugte sich nur ungern dem Wunsche seines Vaters und 
behauptete spater, durch den Winteraufenthalt in Darmstadt habe e r  
das Bummeln gelernt. Das ohne sonderliche Lust betriebene Chemie- 
studiurn fiihrte eirige Jahre  danach zu einer Krisis, welche beinahe 
verhiingnisvoll geworden ware. 

Irn Sommer 1852 begann er rnit dem Studium in Gief len .  Zu- 
gleich trat er der Studentenverbindung sWingolfa bei. P a  sein llterer 
Bruder Ferdinand zur namlichen Zeit als Student i n  GieBen einem 
flotten Corps angehiirte, so kam es zu Zwistigkeiten zwischen den 
beiden Briidern und bald zu volliger Feindschatt. 

Aus seinem Studentenleben wird die Geschichte erzahit, wie e r  
einst beim Abendschoppen einen unliebsamen Nijrgeler am Kragen 
Refaat, hochgehoben und aus dem nLohse Hofchea, dern Kueiplokal, 
unsanft zur Tiir hinausgeschleudert habe, eine Tat, die ihrn eine Strafe 
von 14 Tagen Karzer einbrachte. Eine von ihm in Versen geschrie- 
bene, humoristische BElegie im Karzera, 6. 4. 55 datjert, ist als 
Protokoll der Sitzung noch vorhanden, wghrend Universitiitsgericht 
und Karzer seit Jahrzehnten aulgehoben und slmtliche Akten einge- 
stampft sind. 

DaB der stud. Volhard im Liebigschen  Hause herzlich auf- 
genommen wurde, ist selbstverstiindlich. Auch im Hause des 

I) Liebig-Biographie, I, 84. 
9 Der Name Vo 1 h a r d  deutet auf niederdeutsche Herkunft; hollindisch 

heiQt de volharding die Ausdauer, volharden ausharren. 
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Physikers H e i n r i c h  Buff fand er freundschaftlichen Verkehr und 
Rat, und die langjahrige Freundschaft mit der Familie K n a p p  ist in 
dieser Zeit begrundet worden. Seinen Landsmann A. W. H o f  m a n n ,  
der auf der Durchreise von London in  GieBen weilte, lernte er da  
kennen. I n  detn noch erhaltenen, ehrwurdigen Giebener Laboratorium 
hat er wahrend seines ersten Studiensemesters die Experimentalchemie 
bei L i e  b i g  gehort, dann praktisch gearbeitet, nach seiner Erinnerung 
.mit niehr FleiB als Verstandnisa I ) .  

Immerhin erfiillte ihn die wngeheure GeschHftigkeita in  den 
diisteren Raumen des Chemischen Instituts zu GieBen und die geist- 
volle anregende Lehrtatigkeit L i e  b i g s  mit staunender Bewunderung ')>. 
Nach L i e b i g s  Weggang irn Herbst 1852 setzte er die Arbeiten bei 
L i e b i g s  Nachfolger H e i n r i c h  W i l l  fort. W i l l s  Vorlesung uber 
organische Chemie, welcher die G e r h  a r  d t schen Typen zugrunde lagen, 
nwar ein Muster von Klarheit, Ubersichtlichkeit und anregender Le- 
bendigkeit des Vortrags. I m  Laboratorium war W i l l  der aufopfernde 
Lehrer, allzeit liebenswiirdig, imrner tatig und hilfsbereit<c3). Ferner 
horte er chemische Vorlesungen bei H e r m a n n  K o p p  und physika- 
lische, ihn besonders fesselnde Vortrage bei B u f f .  Die botanischen 
Vorlesungen dagegen irn Sommer friih von 7-8 UFr wurden gewiihn- 
lich verschlafen, was die Studenten ja heute noch genau ebenso machen. 
In1 Karzer hat er, wie e r  43 Jahre  spater erzlhlte, die erste Auflage 
von F r i e d r i c h  K n a p p s  Lehrbuch der Chemischen Technologie wehr  
griindlich durchstudierta. Wir durfen annehmen, daB er  auch sonst 
eifrig studiert hat, denn schon nach 6-semestrigeni Studium meldet 
sich der Kandidat zum Exarnen rigorosum mod erklart, daB er  die 
Absicht babe, auf die zu bestehende Prufung hin sich urn die venia 
legendi fur das Fach der Chemie an der Grobherzoglichen Landes- 
riniversitat GieBen z u  bewerbenc(. Diese Erklarung hatte nach den 
dnmaligen Restimmungen zur Folge, da13 d i e  sonst nur miindliche 
Doktorprufung i n  Hinsicht auf die spiiter zu erwerbende venia legendi 
niit einer umfassendeu schriftlicheri Priifung verbunden wurdea. Inner- 
hnlb 3 Tagen muBten nicht weniger als 9 Themata chemischen uud 
physikalischen Inhalts behandclt werdeu. Die YOU K O  p p  gestellten 
Aufgaben lauteteo: ~ 1 .  Die mehrbasischen Sauren, ihr Charakter, ihre 
Kennzeichen und eigentiimlichen Verbindungen. 2. Uber den Zusamrnen- 
hang zwischen chemischen und physikalischen Eigenschaften und speziell 
iiber die physikalischen Eigenschaften, welche man zur Feststellung der 
Atomgewicbte benutzen wollte. 3. Die Polarisation des Lichtes in ihrer 

I )  Liebig-Biogr.  I, 92. 
O) Hofmann-Biogr.  S. 29. 

1) Ebenda I, 83. 
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Bedeutung fur .die Chemie.u: W i l l  stellte die Aufgaben: a1. Die Fabri- 
kation der Schwefelsaure und der Soda. 2. Die Kohlenwasserstofle in  
chemischer und technischer Beziehung. 3. Die Metalle, ihre allgemeinen 
chemischen und physikalischen Eigenschaften und die Prinzipien ihrer 
Gewinnunge. Dazu kamen schliefllich 3 physikalische Arbeiten. 

Der  Inhalt dieser Themata kommt einem heute nach 4 V p  Jahr- 
zehnten beinahe modern vor; die Bearbeitung allerdings wiirde recht 
verschieden aussehen. Von Interesse ist, welcher Wert  damals schon 
aul  das Physikalisch-Chemische und das Technisch-Chemische in einer 
rein akademischen, wissenschaftlichen Priifung gelegt wurde. Eine 
Dissertation war nicht erforderlich. 

Am Tage des mundlichen Examens erhielt Jacob die Botschaft, 
daB sein Bruder F e r d i n a n d  im Pistolenduell zu Hochberg bei Wurz- 
burg gefallen sei. E r  wollte sogleich hinreisen, doch lie6 ihn Buff 
nicht los, bis das Examen absolviert war. Am 6. August 1855 wurde 
Volhard - er war 21 Jahre  alt - mit dem Pradikate apermagna 
cum laudea zum Doktor promoviert. 

Das nachste Semester, der Winter 1855/56 in Heidelberg, war ein 
Semester der Erholung. Volhard besuchte zwar das Chemische Prak-  
tikum bei R o b e r t  B u n s e n ,  hat aber kaum vie1 gearbeitet. Um so 
fleiBiger erschien e r  in den Yorlesungen des beriihmten Historikers L u d -  
w i g  H i u s s e r .  Die Liebe zu historischen und sprachlichen For- 
schungen war  so fest in ihm gewurzelt, daB sie trotz des offiziellen 
Berufa als Chemiker immer wieder zum Durchbruch kam. Lebens- 
Ilnglich hat  Volhard unter dem EinfluB dieses Zwiespalts gestanden. 
I n  der Jugend wurde seine Entwicklung dadurch gebemmt, in der  
Manneskraft und im Alter erwuchs ihm daraus der Vorteil, auf beiden 
Gebieten arbeiten und Hervorragendes leisten zu litinnen. 

J u s t u s  L i e b i g  erbot sich nun, den ihm in GieBen liebgewordenen 
Jacob zu sich nach M i i n c h e n  zu nehmen, und zu seinem Vorlesungs- 
assistenten zu machen. Welcher Jiinger der Chemie wiirde einen 
solchen Antrag nicht mit Freuden und Stolz angenommen haben! 
Anders unser Volhard. Nur ungern giog e r  nach Miinchen, um 
Chemie zu treiben, und vermutlich hatte e r  damals aumgesattelte,. wenn 
der  Antrag eben nicht von einem L i e b i g  ausgegangen wiire. Aller- 
dings mag es nicht gerade leicht gewesen sein, die Stelle a19 Assistent 
in  Munchen auszufullen. Volhard hatte nur  wenig praktische Er- 
fahrung, verlor allenthalben die Geduld beim Arbeiten, und L i e b i g  
war  gleichlalls ungeduldig. DaI3 dieser aber mit seinem Assistenten 
sehr zufrieden gewesen ist, auflerte er wiederholt, und besonders hob 
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er  hervor e r  habe niemals einen Assistenten gehabt, welcher SO 

vielseitig und allgemein gebildet gewesen sei. 
Treu hat Volhard 2 Jahre  auf seinem Posten gestanden. Eines 

Tages, mitten wahrend der Vorlesung, ereignete es sich, da13 ein elegant 
gekleideter Herr  erschien, er musse den Herrn Baron sprechen. Der  
Assistent Dr. Volhard erschien hinter den ICulissen und bedeutete ihm, 
da13 der Herr  Baron v. L i e b i g  wahrend der Vorlesung nicht zu 
sprechen sei. Dann solle e r  ihn aus der Vorlesung herausrufen. 
Das sei unmoglich, erwiderte Volbard mit erhobener Stimme. 
Worauf der andere: Pich bin der Ministerialrat v o n  V o l k  und komme 
im allerhochsten Auftrag von Sr. Majestat dem KBnig und will den 
Hrn. v. Liebi.g sprechen.cc Volhard heftig, fast schreiend: DWenn Sie 
den Herrn Baron sprechen wollei, so rufen Sie ihn selbst heraus, 
ich tue es nichta. Sprachs und verschwand. Hr. T. V o l k  aber  
wartete, und die zweistiindige Vorlesung ging ohne Storung zu Ende. 

Nach Ablauf der beiden Jahre als Vorlesungsassistent hHtte Vol- 
hard daran gehen konnen, irn Laboratorium selbstandig wissenschaft- 
lich zu arbeiten. Doch dazu war  Munchen damals sehr wenig ge- 
eignet. L i e b i g  gab ihm wohl Gelegenheit zum Experimentieren und 
zuweilen allerhand Aufgaben, aber er konnte sich nicht viel darum 
kiirnmern. Er war vollauf mit seinen literarischen Arbeiten be- 
schaftigt, und saB bis tief in die Nacht hinein am Schreibtisch. 
Wenn er Volhard tagsiiber sah, so erzahlte er ihm von seinen Ar- 
beiten und las ihm daraus vor. Ein eigentliches Unterrichtslabo- 
rntorium gab es nicht bei L i e b i g  in Munchen, da e r  bei seiner 
13erufung 1852 sich ausbedungen hatte, voni Laberatoriumsunterricht 
befreit zu sein. Somit Iehlte fur Volbard beim chemischen Arbeiten die 
Stiitze, deren e r  bei seiner Naturanlsge bedurft hiitte. Bald kam Vol- 
hard iiberhaupt nicht mehr ins Laboratorium, und wenn L i e b i g ,  im 
hochsten hlal3e betriibt iiber diese Untatigkeit, lieberolle Ratschlage gab  
und ernstliche Vorwurfe machte, so blieben sie unbeachtet. Das Leben 
in Munchen bot andere, fiir Volhard viel interessantere Dinge. D a  war 
1858 die groIJe historische Kunstausstellung, welche Miinchens Ruf als  
Kunststadt mit begrundete. Da gab es Gaste aus aller Herren Lander 
zu begriiDen, und die Darmstadter und GieBener Freunde in der Stadt 
zu fubren. Da war der Kreis von Kunstlern (unter denen M o r i t z  v o n  
S c h  w i n d  hervorragte), in deren Ateliers Volhard aus- und einging. Da 
war derKreis vonSchriStstellern, in derenMittelpunkt E m  a n  uel G e i  b e l ,  
Paul  H e y s e  und F r a n z  v o n  D i n g e l s t a e d t  standen. Mit L i e b i g s  
Assistenten S c h i n d l i n g  tesuchte e r  fleiBig das HofbrBuhaus, und die  
Kunst des Billardspielens beherrschte er vortrefflich. SLeben und 
lebenlassena, war die Devise. Wer  jemals in der bayerischen Haupt- 
stadt studiert hat, wird das verstehen. 



Es vergingen die Jahre  - der Katzenjammer konnte nicht aus- 
bleiben. Volhard erkrankte, wenn auch nicht schwer, 1859 am Typhus, 
welchem vor der durch P e t t e n k o f e r  geleiteten Sanierung der hliin- 
chener Wasserverhaltnisse nur  wenige entgingen. Er erholte sich 
bald, versuchte hin und wieder im Laboratorium zu arbeiteo, und a h  
dabei wieder nichts herauskam, klagte er iiber seine ungeschickte 
Hand, entwickelte weltschmerzlichen Witz und behauptete, daB er jedes 
Reagensglas zerbreche. SchlieBlich fing er ao, Romane und geschicht- 
liche Bucher zu lesen, und wollte Historiker werden: sehr zum Schrecken 
und Betrubpis meioes Vaters, erzahlt Volbard in der H o f m a n n -  
Biographie I), der nicht begreifen konnte, warurn ich nicht scboo 
langst, seinern Jugendfreunde L i e b i g  ahnlich, die Welt durch Ent- 
deckungen in staunende Bewunderung versetzt hattea. 

Im Herbst 1860 - Volbard war inzwischen 26 Jahre  alt ge- 
worden - traf es sich, daB A. W. H o f m a n n  aus London nach 
Darmstadt kam, um seine Angehorigen und Freunde zu besuchen. 
Ibm klagte der Vater wein Leid iiber den mieratenen Sohna. BGeben 
Sie ihn mir mit, ich will ihn schon auf den rechten Weg bringens, 
meinte H o f m a n n .  So geschah es. Volhard ging auf den Vorschlag 
ein, faBte Mut und riistete sich zur Reise nach E n g l a n d .  Die Er-  
innerung an die Einzelheiten dieser Reise sind ihm im Gedichtnis 
geblieben : 

DIch machte die Reise im Herbst 1860 rnit Freund A u g u s t  Bopp,  der 
damals Hofmanns  Assistent war und die Ferien zu Hause zugebracht hatte. 
In Briissel blieben wir l’/g Tsge, urn dime schone Stadt kennen zu lernen. 
Wir waren im Hotel de Saxe vorgefahren. Man fiihrte uns in einen pracht- 
vollen Salon im Parterre, an den ein noch luxurioser ausgestattetes Schlaf- 
zimmer und cine nette, mit Oleandern, Lorbeer- und Orangebiiumchen ver- 
zierte Veranda anstiel3en. Olfenbar hatte der dienstbefliisene Kellner die zwei 
je 2 m langen Individuen, die eben im Elternhaus nagelneu ausgestattet und 
mit grol3en Koffern ankommend, vornehm genug aussehen mochten, fur in- 
cognito reisende Prinzen aogesehen. Uns aber wurde im Angesicht der Herr- 
lichkeiten bange fiir unsere keineswegs ebertiillten Geldbeutel. Wir depre- 
cierten daher und erkliirten uns fur reisende Kaufleute, die eiofache Zimmer 
milnschen. Daraufhin wurde uns ein so niederer Preis fur-die Zimmcr ange- 
setzt, daS wir mit Behagen von der prinzlichen Behausung Besitz ergriffen. 
Im Angesicht von Dover rerzehrten wir die letzte der Fricandellen, die uns 
die sorgsamen Mutter eingepackt hatten.a 

Unerwihnt - so scbreibt dnzu der jetzt noch lebende Reisebegleiter 
Bopp - lal3t Volhard die Flaschen von des Vaters gutem Wein, 
Bwelchem schon bald hinter Mainz scharf zugesetzt wurde, so daB 
wir am Abend in der frohlichsten Laune in Briissel aukamen<(. 

1) S. 64 und 65. 
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In  London fanden sich alsbald die Landsleute und Freunde zu- 
sammen, darunter C. A. N a r t i u s ,  P e t e r  G r i e Q ,  H u g o  M u l l e r ,  
A. G e y g e r ,  M. H o l z m a n n ' )  u. a. Volhard war in dem College 
i n  der Oxfordstreet in London bei H o i r n a n n  nicht als Assistent an- 
gestellt, sondern nur a18 Volontar tatig. Von dem wnwiderstehlichen 
Feuereifer eines H o f  m arm" sogleich an den Arbeitsplatz des Labo- 
ratoriums geschmiedet, ubernahm er  die Darstellung und Unter- 
suchung Y O U  A t h y l e n h a r n s t o f f e n .  Durch Einwirkung von chlor- 
wasserstoffsaurem Athylendiamin auf cyansaures Silber entsteht eine 
w8Brige Liisung r o n  cyansaurem Athylendiamin, welches bei der Warme 
des  Wasserbades rasch in  den Athylenharnstoff C,Hh ( N H .  CO .N&)a 
ubergehta). In der Auswahl des Themas merkt man die Absicht des 
Leitenden : Eime solche Arbeit muBte rasch zu Resultaten fiihren, denn die 
bomologen HarnstofFe sind alle sehr schon krystallisierende Substanzen. 

So leicht gelang es indessen nicht, dem Wankelmutigen, man konnte 
sagen: Cbimiste malgrk lui, Mut zu machen. M a r t i u s ,  der mit Vol- 
hard in einem Hause wohnte, berichtet, daB diesem das englische 
Leben und auch die Tatigkeit im Laboratorium wenig zusagte: DAIS 
er bei seiner Untersuchung unsichere Resultate erhielt, und nament- 
lich die Analysen seiner Priiparate mehrmals nicht stimmten, war er  
sehr deprimiert, und eines Tages nahm er  wutentbrannt seine samt- 
lichen Praparate und auch einen Teil seiner Apparate. warf sie in 
einen Topf und verschwarid aus dem Laboratorium. Als ich ihn am 
Abend in seiner Wohnung aufsuchte, war e r  ganz rerzweifelt und er- 
kliirte mir auf das bestimmteste, wieder nach Deutschland zuriickgehen 
und die Chemie a n  den Nagel hiingen zu wollen. Er erschien nicht 
mehr im Laboratorium, und als ich H o f m a n n  d a m  iiber Volhards 
Stimmung untcrrichtete, eilte dieser zu ihm und uberredete ihn, wieder 
ins Laboratorium zu kommen und seine Arbeiten von neuem zu be- 
ginnen, die dann rascher und mit besserem Erfolge gefordert wurden.cc 
Volhard hat stets mit warmstem Dank fur B o f m a n n s  Bemiihungen 
von seinem Londoner Aufenthalt erzahlt, und H o f  m a n  n erwahnte in 
spaterer Zeit mit Stolz, daB Volhard der einzige seiner Schiiler aus 
dein Royal college sei, welcher an einer deutschen Universitiit eine 
wirkliche ordentliche ProFessur errungen habe. 

Von London kehrte Volhard im Herbst 1861 als Englander i u  
Sprache und Kleidung mit langeni, gelbern Mantel englischen Schnitts 
nach Darmstndt zuriick, YOU den Eltern mit Jubel empfangen, von 
der Mutter wegen seines Aul3eren mit ,my dear Jackchena tituliert. 

- 
1) Spiter als Sir Moris  H o l z m s n n  SekretBr des Kiinigs Edward .  
3, A. 119, 348. 
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Durchdrungen TOU dem Gefuhl, daB er  nun doch auf chemischeni 
Gebiete seine Befriedigung suchen und vorwarts kommen musse, zog 
er Anfang des Jahres  1862 nach M a r b u r g  ins Laboratorium zu 
H e r m a n n  K o l b e ,  nicht urn eine Anstellung als Assistent zu suchen, 
sondern urn in freier und unabhiingiger Tiitigkeit chemisch-wissen- 
schaftlich etwas zu schaffen und sich, wenn moglich, als Privatdozent 
zu habilitieren. Das Marburger Laboratorium, damals noch hochst 
primitiv ohne Gas- und Wasserleitong in  dem alten Komtureigebaude 
aeben der Elisabethkirche eingerichtet und nach B u n s e n  s Weggang 
YOU K o l  b e  n u r  wenig erweitert, war  gleichwohl eine Statte, in  der 
reges Leben herrschte. K o l  b e  SOU es vortrefflich Ferstsnden haben, 
Lust und Liebe an der Sache zu erwecken. .Man denke sich einen 
Raum von kaum 3 m HBhe und der Gro13e eines miljigen Zimmers, auf  
welchem die Strahlen der Nachmittagssonne, und in welchem 12-15 
Kohlenofen brannten, dazu von Praktikanten uberfullt, von Ventilation 
keine Ahnung; es war oft kaum mehr zu ertragen. Und doch denken 
alle, die dort zusammen gestaoden haben, mit Freuden an jene Zeit 
z u ruckc '). 

Als Assistent K o l b e s  waltete seines Amtes im Laboratorium 
R u d o l f  S c h m i t t ,  der Sal icyls lure-Schmit t ,  mit dem sich Volhard 
berzlich befreundete. Von den damaligen Freunden sind auch Dr. 
M a n u e l ,  der Gynikologe, zu erwiihnen, der spater in Arolaen a19 
vielgesuchter Medizinalrat tiitig war, und F. W. B e n  e k e ,  der Patho- 
loge und Rntdecker des Phytosterins. Aus der Zahl der Anekdoten, 
die  der Nachwelt aus dieser Marburger Zeit iiberliefert worden sind und 
in deren Mittelpunkt unser Volhard steht - sol1 er doch eines Tages 
eine Tiir ausgehoben, mit Kreide beschrieben statt der Visitenkarte 
seinem Freunde durch den Laboratoriumsdiener nach dem anatomi- 
scben Institut hinubergeschickt haben -, darf man schlieoen, dalj das  
Leben an Vergnugen und behaglicher Geselligkeit nichts zu wiinschen 
iibrig lie& 

Indessen war bei Volhard auch der wissenschaftliche Ehrgeiz er- 
wacht. Er begann im Laboratorium mit Versuchen, durch Einnir-  
liung von Methylanin auf Monochloressigester eine Verbindung herzu- 
stellen, welche mit dem von L i e b i g  im Jahre 1847 bei der Spaltung 
des Kreatins entdeckten S a r k o s i n l )  identisch sein konnte. Die Unter- 
suchung hatte in  der von P e r k i n  und D u p p a ,  sowie von C a h o u r s  
studierten Reaktion zwischen Ammoniak und Monohalogenessigsaure 3, 

ein Vorgild. Man kannte damals kaum mehr a1s Eigenschaften und 

, 

') Volhard in der Rede zur Enthiillung der Kolbe-Riiste in Leipzig, 

3 A. 62, 310. 
unveroflentlicht. 

A. 108, 112und107, 148. 
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empirische Formel des Sarkosins. Die uns heute so geliiufigen Be- 
ziehungen zum Glykokoll waren noch aufzudecken. Das erforderliche 
Methylanin mul3te durch Reduktion aus dem betaubend riechenden 
Chlorpikrin und dieses aus  kluflicher Pikrinsaure dargestellt werden. 
Auch die hfonochloressigsaure war zu bereiten, bevor mit der eigent- 
lichen Synthese begonnen werden konnte. Man wird gut tun, sich, 
diese Schwierigkeiten zu rergegenwartigen, bevor mno die kleine Ab- 
handlung Biiber Sarkosina') in die Hand nimmt. Volhard wies dario 
nach, da13 die von ihm erhnltene synthetische Methylamino-essigsaure 
mit dem von L i e b i g  beschriebenen und aus dem Kreatin der Fleisch- 
fliissigkeit gewonnenen Ssrkosin in  der Tat identisch ist. Den Ein- 
druck, welchen dieses heutzutage selbstverstandlich erscheinende Re- 
sultat auf die Chemiker damals machte, schildern wir am besten mit 
I, i e h i g s  Worten : 

Miinchcn, den 2. Juli 1862. 
BIch gratuliere herzlich, lieber Jacob, zn dicser schonen Entdeckung u n d  

miinsche, da13 Du einen gleichen Erfolg in Beziehung auf das Kreatinin haben 
niochtest. F i r  mich hrben i n  tlicseni Augenblick our diejenigen Arbeiten in 
der organischen Cheniie ein Interesse, die mit den Vorgiingen in dem thieri- 
sclien Organismus in Verbindung gebracht merclen kdnnen, ohne 'zu leugneu, 
( la0  die anderen auch ihren Nutzen haben, aber die letzteren interessieren mich 
nicht. Zu den ersteren gehBren mesentlich die Arbeiten Kolbes*) und 
S t r e c k e r s 3 )  urid jetzt die Deinige. S t r e c k c r  geht scit vorigem Jahre auch 
dem Kreatin nach, cr scheint aber bis jetzt keinen Erfolg gehabt zu haben . . . 
Ich sitze noch fest an meinem neuen Buche BDie Naturgesetze des Feldbnrisa 
uod \veil3 kaum, ob ich Tor den Ferien fertig damit wertle. 

Hcrzlichat 
Dein treuer Preund 

J. v. L ieb ig .  

Mit steigendem Interesse hatte, auch K o l  b e  Volhards ArbeiteD 
rerfolgt, und freute sich, da8  e r  sie im zweiten Bande seines eben er- 
scheinenden Lehrbuchs noch beriicksichtigen konne. Gehorten docb 
Synthesen von stickstoffhaltigen, organischen Naturprodukten damals 
zu den Seltenheiten "! 

Volhard dachte ernstlich an die Habilitation in  Marburg, als auf 
dem Umwege iiber Darmstadt am Munchen die Nachricht kam, daB 
L i e b i g  einen 1)ozenten suche, der ihm die Vorlesung iiber organische 
- .- . __ __ % 

I) A.  123, 261 [1862]. 
2) Synthese YOU Essigsriure und aliphatischen Kohlenmasserstoffen. 
9 Synthese von Milchsriure, Alanin u. a. 
'> AuBer Harnstoff nur Glykokoll, Alanin und Trimethylamin. 



Chemie abnehmen konne, und dad er Jacob wohl dafiir geeignet halte. 
Jacobs Vater schrieb kurz: DFiir Miinchen bin ich gar nicht; ich firchte 
dort  Bier, Kiinstler und W i r t s h a m a  Die Mutter dagegen setzte 
mehr  Vertrauen auf ihren Sohn: Bin Deinem Alter, mit Deinem Ver- 
stande und guten Willen miidte es doch sonderbar zugehen, wenn Da 
nicht dem Bier und der ungeeigneten Gesellschaft widerstehen kiinntest!a 
Volhard selbst war schwankend, denn er  fiihlte sich in Marburg gluck- 
lich. Andererseits erschien die Aussicht, in Muuchen bald eine grode 
Experimentalvorlesung halten zu konnen, sehr verlockend. 

Auf eine Anfrage Volhards kam Solgender Bescheid von L i e b i g ,  
der wohl durchblicken labt, daB er seinem jungen Freunde auf Grund 
d e r  frhheren Erfahrungen noch etwas MiBtrauen entgegenbrachte: 

Miinchen, 7. Okt. 1862. 
Lieber Jacob! 

Organische Chemie wird in Miinchen nicht gelesen, wenigstens nicht so, 
vie  an allen anderen deutschen Universitaten, und ich halte darum Miinchen 
f i r  den besten Ort fiir einen Dozenten dieses Faches, um anzufangcn; die, 
welche ich lese, ist lediglich fiir Mediziner und Pharmazeuten und auch nur 
motdtirftig. Freilich ist hier kaum eiue wissenschaftliche Richtung unter den 
Studenten und darum der Besuch von VortrHgen, die nicht geradc fiir das 
Exameii notwendig sind, sehr beschrinkt, es ist aber die Frage, ob der Ga- 
schmack nicht geweckt werden kann. Ich m6chte Dir aus diesem Grunde 
den Hat geben, Dich hier zu habilitieren. Was Dir Dein Aukreten erleich- 
tern kann, merde ich gern tun. Auf der anderen Seite ist Miinchen ein 
Bummelort, und wenn Du Dich nicht ganz sicher weiBt, wenn Du nicht 
fiihlst, dal3 Deine Vorsatzc fest und unerschiitterlich sind, so wiirde ich an 
Deiner Stelle lieber einen anderen Ort wahlen. 

Ich nebme an, da13 Du fortgefahren hast, IleiOig, nicht blo8 im Labora- 
torium zu sein, sondern auch hinter den Biichern. Es ist leicht, ein paar 
gute Vorlesungen zu halten, nber schwer, ein ganzes Semester auszufiillen. 
Die Assistentenstellen sind bei mir, die eine durch Seecamp,  die andere 
durch F i n k  besetzt, so d d  ich Dir keinc anbieten kann. Sobald Du tlo- 
cieren mirst, hast Du genug mit Dir selbst zu tun, und eine Assistenten- 
stelle wurde Dir nur schirdlich sein . , . . 

Herzlichst 
Dein aufrichtiger Freund 

J. v. Liebig.  

Des Vatere Widerspruch wurde schlieblich iiberwunden. L i e b i  g 
schreibt an den Vater: 

21. Jan. 63. 
Wenn Du positive Griinde fiir Marburg und gegen Miinchen hast, so werde 

ich dagegen nichts sagen kbnnen, als dal3 ich wiinsche, er m6ge hier seine 
ikademische Laufbahn beginnen. Ich suche einen Dozenten fiir organische 



Chemie, ffir die sich Jacob vorzfiglich gebildet hat, und  er ist mir lieber wis 
jeder andere; ich kann ihm mein Laboratorium zur Verfiigung stellen und 
mbchte ihm gerne, wenn er sich anlaHt, wie ich erwarte, die organische 
Chemie ganz iibertragen. Es ware mir lieb, senn Du die Sache nochrnals 
erwagen rvolltest. Schreibe mir bald, damit ich Jacob antworten kann. 

Miinchen,  28. Jan. 63. 
Lieber Jacob! 

Ich liabe an Deinen Vater geschrieben, und er hat mir erklirt, daS e r  
unter den Verhdtnissen und Umstiinden, die ich ihm vorstellte, erfreut sci, 
wenn Du Dich hier habilitieren wiirdest. Dreche darum mit Marburg ab 
und konime sobald wie m3glich nach Miinchen, damit daa Nijtige geschicht, 
um es Dir niiiglich zu machen, im Sommersemestcr zu leseu. 

GruDe Hrn. Prof. Kolbe  herzlichst, ich werde ihm selbst noch schreiben. 
Autrichtigst Dein Freund 

J. v. Liebig.  

So kam Volhnrd wieder nach M i i n c h e n ,  diesmal mit wesentlicb 
anderen und giinstigeren Aussichten als vor 7 Jabren. Sogleich Ring 
e r  an die Abfassung der Habilitationsschriit, welche nach der Eile, 
mit der L i e b i g  die Angelegenheit zu fordern suchte, nur  theoreti- 
schen Inhalts sein Ironnte. 

Die Abhandlung * D i e  C h e m i s c h e  T h e o r i e s ,  geschrieben 
pro facultate legendi, Miinchen 1863, erschien zugleich im Hand- 
worterbuch der Chemie von L i e b i g ,  P o g g e n d o r f f  und Wohler ,  
Sie enthLlt in der Hauptsacbe einen kurzen, sehr lesenswerten 
Uberblick iiber die Geschichte der Chemie und iiber den stetigen 
Wechsel der Anschauungen auf dem Gebiete dessen, was man &he- 
mische Verbindunga nennt, bis zu der Theorie der mehratomigen Ele- 
mente, unserer heute so fest begriindeten Strukturtheorie, welche da- 
mals gerade im Werden begriffen war. SDiese Theorie zeigt noch 
manche Liicken, bietet der Kritik noch manche Schwachen. Trotz- 
dem hat sie sich bereits weit verbreitete Anerkennung erworben und 
verspricht eine Ubereinstimmung der theoretischen Ansichten zu ver- 
mitteln, wie sie seit dem Umsturz der elektrochemischen Theorie durch 
die Substitution nicbt mehr dagewesen ist.a *ItIan hat sich in d e r  
Chemie daran gewohnt, jede Anschauungsweise, die eine nur einiger- 
maBen klare Vorstellung von chemischen Erscheinuogen gibt, Theorie 
zu nennen. Uber das Wesen der chemischen Kraft, iiber die Natur 
der Verwandtschaft, gibt uns keine der neuen Theorien irgend welchen 
.hfschluO, von einer T h e o r i e  i m  w a h r e n  S i n n e  des Wortes kann  
also eigentlich nicht die Rede sein.a * E k e  solche Theorie wurde 
uberhaupt nur einmal aufgestellt durch B e r z e l i u s .  Wir wissen jetzt, 
da13 chemische Verwandtschaft und Elektrizitat nicht identisch sind, 



aber an die Stelle der elektrocbemischen Theorie ist bislang keine 
andere getreten.< Diese Satze am Schlusse der Volhardschen Ab- 
handlung verdienen heute, nach mehr als 50-jiihrigem Bestehen der  
Strukturtheorie, hervorgehoben zu werden. Wer  diese Theorie in  
ihrer jungsten Entwicklung verfolgt hat, der wird zugeben miissen, 
daB unsere Vorstellungen von der Struktur nur einen Teil des 
moleliularen Wesens unifassen konnen, den Teil, welcher die g e o -  
m e t r i s c h e n  Beziehungen der Atome zu einander ini Molekiil betrifft, 
wahrend das e n e r g e t i s c h e  Verhalten, auf welchem die nchemiscbe 
Krafta, BNatur der Verwandtschaltcc, BWertigkeitc, SAbsiittigung von 
Valenzenc: usw. beruhen, nun und nimmermehr durch Strukturformeln 
und Bindestrichsysteme zum Ausdruck zu bringen ist. Dagegen ist 
die Elektrizitatslehre fortgesetzt eine Quelle wahrer chemischer Theo- 
rien geblieben. 

Volhard war nicht recht zufrieden niit seiner Arbeit, weil e r  sie 
zu rasch babe zufassen miissen. ,Erst durch die Vorbereitung fur den 
Artikel habe ich mich uberhaup't in die neueste Geschichte der Chemie 
hineingelebt - schreibt er an seinen Freund, nachmals Professor an der  
technischen Hochschule in Miinchen, E m i l  E r l e n m e y e r  --, und mi r  
sind wLhrend der Arbeit fortwahrend neue Talglichter aufgegangen. Es 
bedarf einer gewissen Verdauungszeit, urn die zur Darstellung notige 
innere Klarheit zu erlangen. Diese aber babe ich mir nicht gelassen, 
sondern noch mit vollem Magen geschrieben . . . . Sie werden diese 
und andere Fehler aber hoffentlich damit entschuldigen, daB dies die 
erste derartige Arbeit ist, die ich ge1iefert.N 

I m  April 1863 wurde Volhard als P r i v a t d o z e n t  an der Miin- 
chener UniversitLt eingeluhrt. S e h e  Lust zu arbeiten, und vor allem 
die schon in Aussicbt gestellte Synthese des Kreatins durchzufuhren, 
erlitt eine base Minderung durch eine zweite, diesmal recht schwere 
Erkrankung am Typhus. Die Krankheit kam bei einem Ferienaufent- 
halt in  Darmstadt zum Ausbruch. D a  maren IIilfe und Pflege im 
Elternhause willkommen. Die Mutter uhernahm selbst die Pflege 
wahrend des Sommers und Herbstes 1863. Nur langsam erholte sich 
der Patient, und als das Fieber iiberwunden, folgten Venenentziin- 
dungen nach, deren Heilung dem Lebensfrohen ein langwieriges Liegen 
und Dulden auferlegte. 

Im Winter 1863/64 konnte er i n  Miinchen die Arbeiten mit dem 
K r e a t i n  wieder aufnehmen. Das Kreatin sollte aus Sarkosin und 
Cyanamid, welches S t r e  c k  e r 1862 mit Glykokoll vereinigt hatte'), 
entstehen, in unserer heutigen Formelsprache : 
HsN.CN+ (NH.CHs). CHs.COOH=HsN. C(:NH). N (CHI). CH,.COOH. 

I) J. 1862, 530. 
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Das Cyanamid aus Chlorcyan und Ammoniak war kein ange- 
nehmes Ausgangsmaterial wegen der enormen Giftigkeit des Chlor- 
cyans. Etwas Kreatin und Kreatinin wurden zwar bald erhalten I), 

aber  die Ausbeuten waren so gering, daB die Identifizierung des syn- 
thetischen mit dem natiirlichen Produkt xus Fleischextrakt sjch nicht 
sicher durchfuhren IieB. K o l b e ,  mit welchem Volhard in der Folge- 
zeit itn freundschaftlichen Briefwechsel stand, machte uberdies darauf 
aufmerksam, daB nach seiner Auffassung iiber die Konstitution der 
Radikale moglicherweise 2 verschiedene Verbindungen von der Zu- 
sammensetzung des Kreatins entstehen lionnten. Den AbschluB der 
Untersuchung verhinderte ini Sommer I864 der Anfang der G-stun- 
djgen Vorlesung iiber organische Chemie, deren Vorbereitung alle 
Kraft in Anspruch nahm. 

Der  gute und fesselnde Vortrag, den wir an Volhard so oft be- 
wundert haben, ist als Ergebnis anstrengender Arbeit und schonungs- 
loser Selbstkritik anzusehen, welche . i h n  nicht ruhen lief3, bis der 
Gegenstand die Gestalt eines Kunstwerks angenommen hatte. Mib- 
lang etwas, so ging e r  erbarmungslos mit sich selber zu Gericht. 
Waren aber mit groBter Sorgfalt der Vortrag und dessen Wirkung 
a u f  die Zuhorer durchdacht, so kamen die Worte miihelos mit 
schonent, klangvollem Organ hervor. Man merkte nichts von dem 
aulgewandten FleiB, denn durch Temperament und Humor beim 
Vortrage erhielt das Kunstwerk ein naturliches und selbstverstiind- 
liches Geprage, was dem Zuh6rer zu Herzen ging. 

Neben den Vorlesungen hatte Volhard im gleichen Jahre mit 
hlitteln, welche ihm sein Vater hergab - es waren 1000-1200 Guldeu 
-, begonnen, sich ein eigenes U n t e r r i c h t s l a b o r a t o r i u m  einzu- 
richten. d c h  habe mir eine grobe, helle Tischlerwerkstatt gemietet nebst 
einigen Zimmern. In der Werkstatt kann ich leicht 25 Platze eiarichten, 
werde dies auch, wenn verlangt, tun, mich vor der Hand aber mit 
12 begnugena, schreibt er am 25. Februar 1864 an E r l e n m e y e r .  Das 
Laboratorium lag in der Turkenstraoe; es scheint mit dem alten Mar- 
burger Laboratorium i n  der Primitivitat der Ausstattung einige Ahn- 
lichkeit gehabt zu haben. Mehrere Schriinke daraus dienten noch 
40 Jahre  spater in Halle als Kuchenschriinke. Immerhin verdient 
das  Unternehmen, die Griindung eines privaten Unterrichtslaboratoriums, 
der besonderen Erwabnung iind ist bezeichnend fiir den damaligen 
Stand des chemischen Unterrichts an der Universitat Miinchen. Volhard 
hat in der TiirkenstraBe bis 1866 einen Kursus praktischer Ubungen 
abgehalten. >)Mein Kursus ist zwar immer von einigen Schiilern be- 

I )  Brief des Physinlogen C a r l  L u d w i g  (.20, 2. 64) an Volharcl. 
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sucht* - sagt e r  in  einer Eingabe an den Minister - roallein derselbe 
tragt mir nicht das  geringete ein, da  die von den Schiilern gezahlten 
Honorarien durch die Kosten des Laboratoriums vollstiindig absorbiert 
werden.* 

Um eine besoldete Anstellung zu gewinnen, weelche ihm L i e b i g  
in seinem Laboratorium nicht gewabren konnte, ging Volhard im 
Januar  1865 auf den Vorscblag ein, die Funktion als A d j u n k t  a m  
p f 1 a n  z e n p  h y s i o l o g i s c  h e n  I n s  t i t u t der Kiinigl. Akademie mit 
einem DFunktionsbezuge von 600 f1.c z u  ubernebmen. In dem Institut, 
welches unter Leitung des Botanikers N a g e l i  stand, wurde durch 
L i e b i g s  Bemuhungen ein aus 2 Zimmern bestehendes chemisches La- 
boratoriurn eingerichtet, in  dern Volbard arbeiten und auch einige 
Praktikanten unterrichten konnte. I r a  R e m s e n  hat  hier im Jahre 
1867-1868 bei Volhard gearbeitet und erinnert sich noch der an- 
regenden Stunden, die er dort verbracbt hat, und die ihn iiber die 
Enttiiuscbung hinwegbrachten, daI3 e r  statt bei dem berubmten L i e  b i g ,  
dessentwegen er  die weite Reise von Amerika unternommen hatte, 
bei einem jungen Privatdozenten gelandet war. 

SDer Gehalt und meine Einnahmen nus Kollegiengeldern reichten 
zusammen nicht hin, mir die Grundung eines selbstiindigen Herdes 
zu ermoglichen*, heiflt es weiter in jener Eingabe an den Minister. 
~ I c h  iibernahm daher mit Bewilligung des Kgl. Generalkonservatorinms 
der  wissenschaitlichen Sammlungen des Staates die L e i t  u n g e i n  e r  
l a n d w  i r t s c  h af t l i  c h e n  V e r s  u c  h s s  t a t i o  n , welche dahier von dem 
Verein fur landwirtscbaftlicbe Versuchsstationen in Bayern gegriindet 
wurde I).. 

Die Griindung eines selbstiindigen Herdes! Am 16. Miirz 1867 
fiibrte Volhard die ihm und seioen Eltern schon seit mehreren Jahren 
befreundete J o s e p h i n e  B a c k o f e n ,  Tochter des Hofrnusikers und 
Hofmalers B a c k o f e n  zu Darmstadt, als Gattin heim. Das Paar  
erregte Aufsehen. BDer grode Mann und die kleiae Frau*; an Ge- 
stalt so ungleich und doch so ebenburtig an Herzenswiirme und 
Geistesbeweglichkeit. Sie haben glucklicbe Jahre  zusammen verlebt. 
Die ersten schonen Zeiten des jungen ehel'chen Gliickes blieben ein 

Die Vor- 
lesungen, im Sommer regelmiiflig orgGiscbe Experimentalchemie im 
Liebigschen  Horsaal vor 80-120 Zuhorern, im Winter ein Publicurn 
iiber theoretische Cbemie, die BrbFten im Pflanzenphysiologischen 
Institut, dessen Laboratorium vorliiyfig zugleich fur die Versuchsstation 

Vorbild fur das gauze Leben. I 
Volbard batte nun eine sehr vielieitiqe Tiitigkeit. 

1) Die jetzige Versuchsstation Mknchen. 
Berlohta 6 D. Chem. Gesellach& Jahrg. XXXXV. 122 
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diente, und der praktischeKursus fiir Studenten ebenda. Fiir dieversuchs- 
station muQte er oft hinaus auf die Versuchsfelder nach Maria-Eich bei 
Pasing, und e r  bediente sich dazn - Vorortziige verkehrten no& nicht 
- eines Zweispanners. Wenn dann die junge Frau mit hinausfuhr, 
meinten die Miinchener: BDer hat aber eine Millionarstochter ge- 
heiratet, die fahren alle Tage ma1 spazieren.6 Die Versuchsfelder 
litten sehr unter dern Besuch der nahe gelegenen Wallfahrtskirche. 
Eines Tages, nach eineni besonders hohen Festtage, waren alle Kar- 
toffeln gestohlen, und die Ergebnisse eines Jahres vernichtet. 

Cber  die agrikulturchernischen Arbeiten und Kulturversuche hatte 
I’olhard fortdauernd Berichte zii schreiben, und auch fiir den Druck 
i n  der Zeitschrift bLandwirtschaftliche Versuchsstationena fertigzu- 
stellen I). Eine ukleine Dungerlehrec<, die er im Auftrage der Fabrik 
H e u f e l d  uber kunstlichen Dunger und dessen Anwendung verfahte, 
machte ihm schwere Arbeit, trug ihni aber den Beifall L i e b i g s  ein. 
Eine groBere Dienstreise zur Besichtigung der Versuchsstationen auher- 
halb Bayerns fiihrte ihn, Juli-August 1867,’ uber Nurnberg, AuBig, 
wo das Pilsner Bier besonders irnponierte, nach Dresden, zur Versuchs- 
station Pommeritz bei Bautzen und zu r  Musterwirtschaft yon Geb. 
Rat  R e u n i n g  an der Festung Kiinigstein. 

DDer alte Reuning ,  ein Mann von HuBerst praktischem klaren Verstand, 
ist der Fiihrer der Fortschrittspartei in der Landwirtschaft. Diese Partei ist 
in  2 Lager gespalten, die einen wollcn eminento Ernten an Feldfriichten und 
Vieh in grBBter Schnelligkeit durch Anwendung der teuren, die Bodentktig- 
keit reizenden, aber nicht durch Ersatz dauernd verbessernden, stickstoff- 
haltigen Diinger (Guano und hmmoniak) erzielen, wiihiend die andere Partei 
durch Bereicherung des Bodens mit Mineralstoffen dauernde Verbesserung 
mit billigeren Mitteln zu hie len  bemiiht ist. Beide bekimpften sich lange 
aufs erbittertste. L i e b i g  gehbrt der letzteren Partei an, und R e u n i n g  ist 
der praktische Vertreter und Ausfiihrer der L i e  bigs  Genie entsprungenen 
Ideen; er hat einen groBen Teil des Verdienstes, die sgchsische Landwirt- 
schaft auf eine sehr hohe StuEe der Entwicklung gebracht z u  habenu. 

Von Dresden geht es nach Leipzig. wo er seinen Freund und 
Lehrer K o l b e  aufsucht: Dich wollte urn l/,l Uhr weiter, er bieit 
rnich aber fest, und wir blieben zusammen mit F r i t z  K n a p p  bis zum 
Abend . . . .(< .Die landwirtscbaftliche Versuchsstation liegt eine gute 
Stunde vor der Stadt in Mockern uod iat ein elendes durftiges Inbtitut, 
das aber in der Person von J u l i u s  K u h n  einen ganz vorzuglichen 
Dirigenten hat*. - Nach einern liingeren Aufenthalt in Braunschweig 
bei K n a p p s ,  wo auch die Freunde V a r r e n t r a p p  und R o s e  sich 
eintinden, und Dach der Besichtigung eines Salzbergwerks in  StaBfurt, 

’j EinfluB mineralischer Diingemittel auf die Qualitiit der I’flanzen. Vers.- 
-. 

St. 8, 9 [1866]. 
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wo wenige Jahre  zuvor die Kalisalzlager erschlossen waren, wird 
iiber Halle die Ruckreise angetreten. AuBer einem agrikulturchemi- 
schen Bericht, der im Druck erschienl), liegen uber diese Reise ent- 
ziickende Briefe vor, die er an seine junge Frau geschrieben hat. 

In  L i e b i g s  Hiirsaal und Laboratorium an der ArcisstraSe zu 
Munchen hatte Volhard als einzigen getreuen Mitarbeiter den Prapa- 
rntor L e o  n h a r d  t und im nahegelegenen pflanzenphysiologischen In- 
stitut den Diener U ' e i m a n n .  D a  war e r  seelenvergnugt zuweilen bis 
nechts 3 Uhr bei der Arbeit. Im Laboratorium pflegte e r  mit mach- 
tiger BaSstimme zu singen - die Scheiben klirrten, die Nachbarn 
glaubten, es sei Sturmwind -, was besonders dem Diener W e i m a n n  
sehr imponierte, waihrend seiner musikalischen Gattin der Gesang einen 
nicht gelinden Schrecken einfloSte. Schon als Student sol1 er jeden 
Cantus umgeworfen haben, weil e r  die hlelodie i m  tiefsten und kriif- 
tigsten BaS und immer falsch mitsang; es war ihm daher auf det  
Kneipe das Singen vor Mitternacht untersagt. Zu meiner Zeit war  
Volhard weniger geneigt, Singen und Pfeifen im Laboratorium als 
arbeitsfordernde Tiitigkeit anzuerkennen. Einen solchen pfiffigen Stu- 
diosus pflegte e r  sofort zu attackieren und mit recht argerlichem Ge- 
sicht zu belehren, da8  die musikalischen Ubungen BdrauSena abzuhalten 
waren. 

Nach langer Unterbrechung der Arbeiten kam in den Ferien, 
August 1868, die liingst erwartete S y n t h e s e  d e s  K r e a t i n s  zum 
AbschluB. ,Ich bin mit der Darstellung eines zur Analyse hin- 
reichenden Quantums Kreatin zu Ende gekommen, und morgen gehts 
an die Analyses schreibt er an seine Frau am 28. 8. 1868. 

Die Abhandlung erschien zuerst in den Sitzuogsberichten der 
mathem.-physikalischen Klasse der Konigl. Bayrischen Akademie der 
Wisseoschaften vom 7. November 1868 l ) .  ~ V o n  allen Erzeugnissen 
des Pflanzen- rind Tierkorpers, welche man bis jetzt kiinstlich aufzu- 
bauen gelernt hat, ist das Kreatin das komplexest zusammengesetztea. 
Die Beziehung, in welcher die Untersuchung zu den parallel lau- 
fenden Arbeiten von S t r e c k e r  steht, kommt am besten mit dessen 
eigenen Worten in  dem 1869 erschienenen Jahresbericht der Chemie') 
zum Ausdruck : %Die von A. S t r e c k  e r  ausgesprochene Vermutung, 
da13 das  Kreatin durch Vereinigung von Methylglykokoll und e o n -  
amid erhalten werden konne, Zhnlich wie e r  das  Glpkocyamin durch 
Verbinding von Glykokoll und Cyanamid darstellte, hat jetzt J. Vol-  
h a r d  als richtjg bewiesena. In der Anmerkung') zum Jahresbericht 

1) Jahresbericht der Versuchsstation Munchen fiir 1866. Vers.-St., 9, 

2, 1868, Bd. 11, 4'E. ') S. 686 cbenda. 
242 [1867]. 

a) Fiir 1868, 685. 
122, 



gibt S t r e c k e r  ein Verfahren an, welches Kreatinin in besserer Aus- 
beute darzustellen gestattet als nach Volhards Arbeitsweise. Doch hat  
S t r e c k e r  die Synthese des Kreatins nicht, wie es nach den Angaben 
in  B e i l s t e i n s  Handbuch ') erscheinen konnte, ein J a h r  vor Volhard 
ausgefuhrt. 

Das J a h r  1868 brnchte eine oberraschung: Durch A. W. H o f -  
m a n n  gelangte die Anfrage an Volhard, ob e r  die Stelle eines Pro- 
fessors der Agrikulturchemie an dem *muse0 iudustrialea zu Turin 
mit einem Gehalt von 6000 Frcs. und freier Wohnung zu iibernehmen 
aillens sei. Vor die Wahl gestellt, ob er  lebenslanglich Agriknltur- 
chemiker bleiben oder sich mehr der wissenschaftlichen Chemie zu- 
wenden solle, entvchied e r  sich fur letztere, und bat in einer Eingabe 
den Minister *) um eine Anstellung als auBerordentlicher Professor fiir 
organische Chemie, welche er bereits seit 4 Jahren in Vertretung 
L i e b i g s  unterrichte, und welche auch auf anderen Universitiiten 
(in Heidelberg neben B u n s e n  und in Gijttingen neben W 8 h l e r )  durch 
besondere Lebrkriifte vertreten werde: *Die mit der Leitung der Ver- 
suchsstation verbundenen Geschafte nehmen meine Tatigkeit so sehr 
in Anspruch, daR mir die Ausfuhrung wissenschaftlicher Arbeiten un- 
moglich wird. Die praktische Tatigkeit eines landwirtschaftlichen 
Chemikers und die wissenschaftliche Tiitigkeit des akademischen Lehrers 
lassen sich nicht miteinander vereinigen, obne eine Zersplitterung der  
Kraft, die nach beiden Seiten hin Schaden bringt. Ich mu(3 eine 
Wahl treffen zwischen der praktischen und der wissenschaftlichen 
Stellung, und eine von beiden aufgeben, um der anderen ganz ange- 
hijren zu konnen. Die Liebe zum akademischen Lehramt und zu 
wissenschaftlicher Arbeit entschied meine Wahl; ich habe mich ent- 
schlossen, die Stelle eines Vorstandes der land*irtschaftlichen Versuchs- 
station aufzugeben, obwohl mit dern Aufgeben derseiben der Verlust 
eines jghrlichen Einkommens yon 1000 El. verbunden ist. I n  der Stel- 
lung eines auBerordentlichen Professors mit einem Gehalt von 600 f l .  
wiirde ich einen mehr a19 vollen Ersatz fur diesen Verluet erblicken, 
denn das wiirde mir fur mich und meine Familie hinreichende Sub- 
sistenzmittel verschaffen und zngleich mich in den Stand setzen, nieioe 
volle Tiitigkeit dem wissenschaftlichen Ueruf zu widmen, dem ich mit 
ganzer Liebe anhiingea. 

Im J s h r e  1869 erfolgte die Ernennung Volhards zum aul3er -  
o r d e n t l i c h e n  P r o f e s s o r  mit der Verpflichtung, regelmiiBige Vor- 
trage iiber organische Chemie zu halten. Zugleich verblieb e r  in seiner 

I )  Bd. I, llS9. 
2, Durch den Minister an S. Majestit den Kbnig gerichtet. 
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Punktion als Adjunkt am pflanzenphysiologischen Institut weiter bis 
zum Miirz 1876. 

GriiBere Preiheit in  den Amtsverpflichtungen und gesicherte 
Stelluog im akademischen Leben gaben Volhard Gelegenheit, seiner 
Neigung zu historischen Diogen nachzugehen. Im Jahre 1868 war 
in Paris die ,Histoire des doctrines chimiquesa von W u r t z  als 
Sonderabdruck aus dem Dictionnaire de Chimie pure et appliquke er- 
schienen. Die BHistoirea beginot mit dem sa tz :  .La chimie est une 
science francaise: elle fut constituke par  L a y o i s i e r  d’imrnortelle 
mbmoirea. Dies gab Volhard den AnlaB, den seit Jahrzehnten i n  
Deutschland iiblichen Lavois ie r -Kul tus ,  der i n  dem Sntze gipfelte, 
L a v o i s i e r  habe zum ersten Ma1 dem Chemiker die Wage in die 
Hand gegeben, .historisch und kritisch zu behandelna. Er fiihrt in  
sachlich gehaltenen Worten den Nnchweis, daS L a v o i s i e r  nicht als 
Chemiker, sondern als Physiker an die Probleme herangetreten ist, 
da13 er  aber gerade dadurch von den herrschenden Anschauuogen 
seiner Zeit frei blieb und den 3Ruh.m des scharfainnigsten und genialsten 
Interpreten der Versuche anderera, wie P r i e s t l e y ,  S c h e e l e ,  C a -  
r e n d i s h  und B l a c k ,  verdient, welche ds  eigentliche Entdecker der 
von Lav o i s i e r  behandelten Erscheinungen zu gelten haben. 

Die Schrift mit dem Titel # D i e  B e g r u n d u n g  d e r  C h e m i e  
d u r c h  Lav0is ie r . r  erschien i n  K o l b e s  Journal fiir praktische Chemie’) 
im Juli 1870. Sie ist ausgezeichoet durch Schonheit der Sprache, 
kunstvolle Gliederung des Materials und iiberzeugende Kritik der  vor- 
handenen Quellenschriften. Der  Leser dcr Abhandlung empfindet ge- 
radezu die Hingebung, niit welcher der Verfasser der Sache nachgeht. 
K o l b e 2 )  sah sich veranlaBt, im gleichen Heft des Journals eine weiter- 
gehende, ziemlich scharfe Kritik iiber die *Histoire#, W u r t z  und iiber 
den Zustand der Chemie in  Frankreich anzuschlieBen. Ein BSchrei der 
Entrustunga war die Folge. In  einer Sitzuog der Pariser Akademie und 
auch hei einer Zusnmmenkunft der Russischen Chemischen Gesellschaft 
in Petersburg, iiber welche V. v. R i c h t e r  eine DKorrespondenza in den 
Berichten 3, veroffentlichte, wurden Protestkundgebungen angeaommen. 
I n  der St. Petersburger Zeitung Nr. 271 vom Jahre  1870 erschien 
uberdies gegen die Aufsatze von Volhard und K o 1 b e  eine Erkliirung, 
welche von den namhaftesten Chemikern RuBlands unterzeichnet war, 
N. Z i n i n ,  A. B u t l e r o w ,  D. M e n d e l e j e f f .  So war  also nicht nur  
auf den Schlachtfeldern des d,eutsch-franziisischen Krieges 1870, sondern 
auch auf literorischem Gebiete der Kampf enthrnnnt, hier sogar nach 
zwei Fronten, ganz entgegen B i s m a r c k  scher Politili. 

1) 2 [2], S. 1. 1> 2 [2], 173. a) B. 8,  873 [1870]. 
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Zur Beruhigung diente eine DBer ich t igunga’ )  Volhards, wonach 
seine Abhandlung keirieswegs hervorgerufen sei durch die zwischen 
Deutschland und Frankreich waltende Feindseligkeit, sondern bereits 
vor der Kriegserklarung im Druck und im Ruchhandel vorgelegen 
habe. Sie wurde Ende April 1870 a n  K o l b e  gesandt, der am 3. Mai 
d. J. antwortet: BIch bewundere den FleiB, den Sie a n  das  ausge- 
dehnte Quellenstudiurn dabei verwandt haben. Die Resultate sind 
prlchtig. Dazu ist das Ganze elegant geschrieben. Ich bin iiherzeugt, 
Ihr Aufsatz wird aufierordentliches Aufsehen erregencc. DaB der Auf- 
satz uber den oben zitierten Ausspruch von W u r t z  von bleibender 
Bedeutung ist, kann nicht besser als mit den Worten von E r n s t  v o n  
M e y  er  gekennzeichnet werden : ,Volhard hat diesen Ausspruch auf 
seinen Wert gepruft und so grundlich widerlegt, d a 5  neuere Versuche, 
die Darlegung Volhards uber die wahre Bedeutung L a v o i s i e r s  zu 
entkrlften, als ganzlich ungenugend, auch in der Form unberechtigt 
und verfehlt erscheinen<*). 

Zu weiterer literarischer Tatigk2it gab die R e d a k t i o n  der von 
L i e b i g  zu gr6Btem internationalen Ansehen emporgefuhrten S A n n a l e  n 
d e r  C h e m i e  u n d  P h a r m a z i e a  AnlaB. Die Redaktionsgeschiifte 
hatte seit 1851 H e r m a n n  K o p p  mit peinlichster Gewissenhaftigkeit 
besorgt, wahrend L i e b i g  und W i i h l e r  als Herausgeber genannt 
wurden. Im Jahre 1871 iibernahm Volhard (mit Band 158) die Re- 
daktion zunjchst gemeinsam mit E m i l  E r l e n m e y e r ;  dann fuhrte 
e r  von 1878 an die Geschafte allain weiter. Nach L i e b i g s  
Tqde wurde der Titel suf Vorschlag von A. W. H o f m a n n  in * J u s t u s  
L i e b i g s  A n n a l e n  d e r  Cheniiecc umgeandert. Der  Redaktion der 
Annalen hat Volhard bis zu seinem Tode wlhrend eines Zeitraums 
von 39 Jahren einen Hauptteil seiner Arbeitskraft gewidmet. Mancheu 
VerdruB, aber auch manche schaffensfreudige Stunde trug ihm diese 
Tatigkeit eio. Gewohnlich lag eioe solche Pulle von Abbandlungeo 
vor, daB nur  ein Teil aufgenommen werden konnte, um den jahr- 
lichen, bandweise fHlligen Abonnementspreis niedrig zu balten. Ab- 
handlungen, ,die ausschlieB!ich theoretisches Kaisonnement auf Grund 
von Arbeiten Anderer ohne eigene experimentelle Beteiligung botene, 
wurden nach einem bewahrten, schon von H e r m a n n  K o p p  aufge- 
stellten Grundsatz meist abgewieseu. Dagegen pilegte Volhard Butoren, 
welche Arbeitsgebiete von xllgenisinem chemischen Interesse erschlossen 
batten, brieflich zu bitten, ihre Ergebnisse auch in den Annalen zu 
veroffentlichcn. Ein Kreis von treuen Mitarheitern, welche regelmadig 

’) J. pr. [2] 2 351. 
a )  Geschichte der Chenrie, 3. Aufl., S. 140. Bnm. Vergl. aucli Max 

Speter :  L a v o i s i e r  und seine VorliuEer. Stuttgart 1910. 
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ihre und ihrer Schuler Arbeiten in den Annalen reroffentlichten, 
wurde gewonnen. Die Zahl der jiihrlich ausgegebenen Biinde verdop- 
pelte sich. Damit die Annalen snicht nur nachgeschlagen, sondern 
auch gelesen wiirdena, wurde sdas ganz Neuea immer vorangestellt. 
Die Abonnenten sollten miiglichst neue Dinge genieBen und nicht 
solche Entdeckungen wiederkauen, welche schon in anderen Zeit- 
schriften auszugsweise verolfentlicht waren. 

Unter den konkurrierenden Journalen traten die DBerichtea be- 
sonders hervor, und es verdient vermerkt zu w-erden, daB der Vor- 
stand der BDeutschen Chemischen Gesellschafta schon 187 1 in Erwii- 
gung gezogen hat, die DAnnalena zu akquirieren, oder eine neue Zeit- 
schrift fiir umfangreichere, abgeschlossene Abhandlungen zu grunden, 
welche die Annalen zu bringen pflegten und die )Berichtea wegen 
des  feststehenden Jahresbeitrags nicht aufnehmen konnten. 

Volhard hatte nach einigen schlechten Erfahrungen eine gewisse 
Virtuositiit erlangt, den Autoren in liebenswurdigen Worten deutlich 
zu machen, daB ihre Arbeiten entweder fur die Annalen wertlos seien. 
oder gekurzt werden muBten, oder auch im Stil so sehr an K a r l c h e n  
M i e s n i c k  erinnerten, daB sie einer Umarbeitung bedurften. Man 
kann sich in die Lage eines Autors versetzen, wenn er z. B. folgen- 
den Brief erhielt: .Also diese Beispiele mochteu genugen, Sie 
darauf sufmerksam zu machen, daB Ihre Schreibweise der Besserung 
ebenso 'fahig wie bedurftig ist. Nehmen Sie mir diese Kritik nicht 
ubel. Tunlichst kurz und klar gefaBt, sol1 mir Ihre  Mitteilung fur die 
Annalen willkommen sein a In sehr vielen Fallen batte e r  Recht 
mit seiner Kritik. Mit freundlichen Worten wurde Volhard von J. 
W i s l i c e n u  s Bein fur allemak zu stilistischen Abanderungen sbevoll- 
machtigta, wenn durch dieselben der Sinn nicht gestort wurde. Anders 
verhielt sich R. F i t t i g :  *Die Verantwortung fur meine Publikationen 
trage i c h ,  nicbt Siea,  schreibt e r  an Volhard. nlvleine Abhandlungen 
werden gedruckt, wie ich sie geschrieben habe - vorbehaltlich etwaiger 
Abanderungen von mir - oder sie werden in den Annalen nicht ab- 
gedruckta. 

Als Volhard eine Abhandlung von A. K e k u l B ,  der selber Mit- 
herausgeber der Annalen war, abgeiindert haben und einen langen, 
historisch-polemischen, gegen K o l b e  und F r a u  k l a n d  gerichteten Ab- 
schnitt ungedruckt lassen wollte, erwidert KekulP:  zustimmend '): DDas 
nenne ich Freundschaft! Die Sache gefiel mir selbst nicht recht und 
ging mir gegen die Haare. Nun kommt Dein erliisender Brief, und 
ich fiige mich willig dem Urteil dessen, den ich in diesem Fall als 

1) September 1883. 



den Reprbentanten des intelligenten Publikums ansehen zu diirfen 
glau bee. 

Von den Mitarbeitern ist oft geklagt worden uber die Lange der 
Zeit, die bis zum Erscheinen ihrer Abhandlungen in  den Annalen yer- 
strich. Die Schuld lag hier zuweilen a n  dem Redakteur, welcher Ab- 
handlungen, die ihm langweilig erschienen, monatelang Sauf Lager hielt*. 
DFiir die Annalen sind Rerge von Manuskripten eingelaufen, die mir 
freundlich zulacheln: d ies  micha, ich aber verstehe: *la13 micha und 
lasse sie in der Schublade, bis Herr  K e l l e r  (der Drucker) nm Futter 
schreita'). Aber sehr oft war auch die Druckerei daran schnld, so 
dalj eine unliebsame Eriirterung mit dem Drucker und Verleger ge- 
fiibrt und die Druckerei mehrfach gewechselt werden muRte. 

Jedenfalls wird man Volhard das  uneingeschranlite Verdienst zu- 
sprechen diirfen, daB er den vornebmen wissenschaftlichen Charakter 
der DAnnalena zur Zierde der deutschen chemischen Literatur bewahrt 
und gemehrt hat ,  obgleich die BAnndena a19 unabhangige Zeitschrift 
keiner Akademie und keiner gelehrten Gesellschaft angehoren. 

Im Priihjahre 1870 war L i e b i g  schwer erkrankt und hatte nach der 
Genesung keine rechte Lust mehr, Vorlesungen zu halten. Volhard mudte 
nun auBer der organiscben Chemie im Sommer aucb die Vorlesung 
iiber anorganische Experimentalchemie im Wintersemester ubernehmen. 
L i e b i g  fiihlte sich indessen andauernd matt; fur die taglichen Spazier- 
gange hatte sich Volhard bereit erkliirt, als Regleiter und Stutze zu 
dienen. So gingen sie beide, L i e b i g  am Arm seines riistigen grofien 
Begleiters, uber die Arcisstrafie nach dem Englischen Garten zu, ein 
ergreifendes Bild, welches wohl demjenigen iihnlich gewesen sein mag, 
das  sich bot, als 30 Jahre  spater der 80-jahrige greisenhafte J u l i u s  
K ii h n  sich von dem 70.jahrigen, noch immer aufrecbten und rustigen 
Volhard im Laboratorium zu Halle nach einem Besuch die Treppe 
hinab iiber den Hof zur Droschke fiihren lielj. 

SAuf den 23. April hatte ich 
den Anfang 'der Vorlesung uber organische Chemie angekiindigta, er- 
zahlt Volhard') -; ))es war klar, ich mudte diesmal mit einer Schil- 
derung der Lebensarbeit L i e b i g s  beginnen. So setzte ich mich, vom 
Begrabnis nach Hause gekommen, a n  den Schreibtisch und schrieb 
die ganze Nacht durch den Entwurf des Vortrages, mit dem ich dann 
meine Vorlesung eriiflnetea. Er erschien einige Tage spater in  der 
Augsburger Allgemeinen Zeitung"). 

Mit begeisterten Worten schildert Volhard den durch Liebig er- 
kampften Fortschritt der Chemie und entwickelt die Bcdeutung der  

Am 18. April 1873 starb L i e  big. 

_____ 
I )  ErieF 6. 7. 1890. 
3) 1878, Nr. I29 und 132 vom 9. und 12. Mai. 

a) Liebig-Biogr. 11, 426. 
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Lie b i g  schen Forschertatigkeit sowie der chemischen Wissenschaft 
im allgemeinen fur den Kulturzustand der Menschen. Man kann 
sich nicht wundern, da13 damals von seiten des Braunschweiger 
Verlags von F r i e d r i c h  V i e w e g  die Aufforderung an V o l h a r d  
erging, eine grBBere L i e  big-Biographie zu verfassen: DWer ver- 
mochte besser als Sieu - schreibt V a r r e n t r a p p  a n  Volhard') 
- sdem verehrten Lehrer , dem hochgeschitzten Freund solch 
Denkmal zu setzen?! Sie haben dauernd bis zu seinem Tode mit 
ihm verkehrt, viele Jahre;  Sie haben bewiesen durch Ihre  Arbeit 
iiber L a v o i s i e r ,  da13 Sie Lust und Kraft zu einer historischen Arbeit 
haben, daB Ihnen die Sprache gehorcht!a ,In der Tat*), Sie sind der 
einzige, der dazu das Zeug hat. Sehen Sie sich selbst urn! H o f -  
m a n n  wird es nicht tun, K n a p p 3 )  konnte in Frage kommen - ich 
fiirchte, e r  wird nicht dazu zu bewegen 8ein.a Volhard konnte sich 
jedoch damals nicht zii einer solchen Arbeit entschlieaen ; einer- 
seits hinderte ihn die Rucksichtnahme auf H o f m a n n ,  andererseits 
wuBte er wohl, was fur sein weiteres Emporkommen wichtiger 
war als historisches Studium : es konnten nur Experimental- 
untersuchungen i n  Prage kommen. Seit 5 .Jahren hatte e r  auBer einer 
kleinen Mitteilung uber das V e r h a l t e n  d e s  C y a n s  g e g e n  a l k o h o -  
l i s c h e  S a l z s a u r e ' )  (Bildung von Oxalsiiureathylester) nichts Expe- 
rimentelles publiziert. E r  war daher weit entfernt, im Ernsteanzunehmen, 
daB man ihn zum Nachfolger L i e b i g s  ernennen wiirde, wie einige Kolle- 
gen wohlwollend meinten, in  Anerkennung seiner Tiitigkeit als Ver- 
treter L i e  b i g s  und als interirnistischer Leiter des chemischen Instituts. 

i __ 

Nach L i e b i g s  Tode sturzte er sich ))wie ein Tiger. auf die Ar- 
beit im Laboratorium. Etwa 25 Praktikanten wurden teils im Pflanzen- 
physiologischen Institut, teils im kleinen Laboratorium des L i e  b i  g- 
schen Wohnhauses untergebracht; der getreue L e o n h a r d t  half als 
Privatassistent. In den folgenden Jabren 1874-1879 hat  Volhard 
seine bedeutendsten und bekanntesten Untersuchungen durchgefiihrt : 
V e r f a h r e n  z u r  D a r s t e l l u n g  v o n  G u a n i d i n  u n d  C y a n a m i d  
und vor allem die T i t r a t i o n s m e t h  o d e u  v e r m i t t e l s t  R h o d a n -  
a m m o n i u m  und die klassische A r b e i t  i i b e r  d i e  B e s t i m m u n g  
d e s  M a n g a n s  stammen aus dieser Zeit. Zum Rhodanammonium 
wurde er , d u d  den Sulfoharnstoff gefiihrt, den e r  durch Einwirkung von 
Monochloressigsaure 5, und durch Entschwefelung oder durch Umsetzung 

I) 30. 4. 1873. 
4, A. 168, 118 [1871]. 
5, Uber Glgkolglsnlfoharnstoff, A. 166, 383 [18i3]. 

2, 5. 7. 1873. 3) Der Schwager Liebigs .  
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mit Ammoniak in Guanidin- sowie in Harnsaure-Derivate umzuwan- 
deln hoffte. Bei der D a r s t e l l u n p ;  v o n  S u l f o h a r n s t o f f ' )  machte 
e r  die Entdeckung, dafi die Uniwandlung des Rhodanammoniums in 
Sulfoharnstoff ') bei 160-170° eine umkehrbare Reaktion ist, die zu 
einem Gleichgewichtszustand fuhrt, der ebensowohl vom Rhodanam- 
monium als auch vom Sulfoharnstoff aus erreicht wird. Bei den Ver- 
suchen, die Ausbeute an Sulfoharnstoff, die 22 O l O  kaum uberschritt, 
durch 1Lnger andauerndes Erhitzen zu verbessern, wurde die U m -  
s e t z u n g  z w i s c h e n  R h o d a n a m m o n i u m  u n d  S u l f o h a r n s t o f f  z u  
r h o d  a n w a s  s e r  s t  o f f s a u  r e m  G u a n  id  i n aufgefunden; das beste Dar- 
stellungaverfahren des Guanidins: 

Der  Schwefelwasserstoff gibt init Rhodanammonium tritbiokohlen- 
saures Ammonium. Als Zwischenprodulit entsteht wahrscheinlich 
Cyanamid. 

Volhard teilte seine Ergebnisse an K 01 b e  brieflich ') mit, und d a  
fand sich, da(3 dessen Schuler D e l i t z s c h  die gleiche Entdeckung ge- 
macht hatte'). 

Der  Mangel an einem guten Verfahren zur D a r s t e l l u n g  v o n  
C y a n a m i d  war fruher bei der Synthese des Kreatins recht fiihlbar 
geworden. Nun lieferte nach Beobachtungen von A. W. H o f m a n n  ') 
der Sulfoharnstoff mit Metalloxyden zwar Dicyandiamid und mit 
Quecksilberoxyd nach B a u m a n  n 6, eine alkoholische Liisung von 
Cyanamid; aber den Versuch, das Cyanamid in Substanz abzuscheiden, 
hatten diese Forscher nicht unternommen. Volhard zeigte, daB sich 
das Cynnamid aus SulfoharnstoIf in wLBriger LBsung mittels Queck- 
silberoxyd bei 1 5 O  darstellen und durch Eindampfen der LBsuog 
leicht abscheiden lafit'). 

Aus den Versuchen, den Gehalt der Rhodanammonium-Scbmelze 
nu unveriindertem Rhodansalz und Sulfoharnstoff mittels SilberlBsung 
zu bestimmen, erwuchs , d i e  n e u e  M e t h o d e  d e r  m a B a n a l y t i s c h e n  
B e s t i m m  u n g  d e s  S i l b e r s c ,  deren Beschreibung zuerst 1874 ver- 
ijffentlicht wurde *). BDiese hlethode ist einer sehr allgemeinen An- 
wendung fahig, denn es lassen sich mit derselben alle durch Silber 
aus saurer Losung fillbaren Korper, wie Chlor, Brom, Jod  ungemein 

CNS.NHI + CS(NH*), = HgS + CNSH, (HN:)C(NH,).r. 

I) Sitzungsber. math.-phys. K1. I<. bayr. Akad. 1874, 1; s. J. py. [2] 9, 13, 
G. 7, 92 [1874]. 

R e y n o l d s ,  A. 150, 224. 
') J. pr. [2] 9, 2 ;  [2] 8, 240. 

B. 6, 1371 [1873]. ') J. pr. [Z] 9, 25; B. ?',,lo0 [1874]. 
8)  Sitz.-Ber. d. math.-physikal. K1. d. K. b. Ak. 1874, 1; J. pr. [2] 9,217. 

3) 23. 12. 1873. 
5) B. 2, 605 [1869]. 
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rasch und sicher bestimmen, indem man dieselben mit Silberlosung 
bekannten Gehalts vollstandig ausfallt und den cberschu5 des zuge- 
setzten Silbers rnit einer Liisung von Rhodausalz zuriicktitriert.a Die 
eingehende Abhandlung erschien 1878 ') in den Annalen: >Die Silber- 
titrierung rnit Schwefelcyanammonium und deren Anwendung z u r  Be- 
stimmung des Kupfers, Quecksilbers und der Halogenea: BMittlerweile 
habe ich das Verfahren vielfach angewendet und aufs sorgfaltigste ge- 
priift. Es hat sich herausgestellt, d a 5  die verdiinnten Rhodansalz- 
losungen bei Aufbewahrung in verschlossenen GefaWen ihren Titer 
jahrelang unverandert beibeha1ten.a W i r  kenoen sie alle, die Me- 
thode! Keine Arbeit hat  den Namen Volhards popularer gemacht 
als diese. .;Man titriert das Halogen nach Volbarda ist ein standig 
wiederkehrender Satz in  zahllosen wissenschaftlichen Abhandlungen. 
Die Kritik, die sogleich an jeder neuen analytischen Methode zu drehen 
und  zu deuteln anfhngt, hat  den scharfsinnig durchgefuhrten Arbeiten 
Volhards bis in die neueste Zeit hinein nichts anzuhaben vermocht. 

Die Untersuchung iiber das Mangan, welche an die nicht genaue 
Titration der Rhodanwasserstoffsaure rnit Permanganatlosung anknupft2), 
war schon 1575 nahezu beer?det, Dsie behandelt die T i t r a t i o n  d e s  
M a n g a n s  m i t  C h a m a l e o n  in salpetersaurer Liisung, S c h e i d u n g  
d e s  M a n g a n s  v o m  E i s e n  durch Zinkoxyd, Fallung des hiangans 
mit Halogenen und Zinkoxyd als Hyperoxyd, vollstandige Umwand- 
lung des Mangnns in  Ubermangansaure durch Bleisuperoxyd und Sal- 
petersaure behufs Titrierung in Eisen1egierungen.G Die 4 Jahre spater 
erfolgte Publikation BZur Scheidung und Bestimmung des Maugans 
weicbt nur wenig von diesern Programin ab. Eine ziemlich umfang- 
reiche Literatur ist im AnschluB daran entstanden'). Der  Grund- 
gedanke Volhards ist geblieben : bei der von G u y  a r d  9 empfohlenen 
Bestimmung des Manganoxydulsalzes mit Permanganat vermeidet man 
das Anhaften des Manganoxyduls am ausfallenden Mangansuperoxyd- 
hydrat durch Zusatz von Neutralsalzen, wie Magnesium- oder Zink- 
salzen, welche das Haftverm6gen des Mangansuperoxpds befriedigeu 
und das Mitausfallen des Manganoxyduls verhindern. Bei der Re- 
aktion kommen nach neueren Ansichten nicht nur die sauren Eigen- 
schaften des Mangansuperoxydhydrats, sondern auch dessen Kolloid- 
eigenschaften und Adsorptionsvermogen in Frage. Ein Teil des Man- 
ganoxyduls bleibt trotz der Gegenwart des Zinksnlzes am Mangan- 

I )  A. 190, 1. 
') Meinekc, Fr. 3, 337 und 6, 1; Deill, Ch. Z. 1910, 237; D o n a t h  

a) A. 190, 60 und 198, 328. 3, A. 198, 318. 

Ch. Z. 1910, 437, M. 7 639 [I8861 
B1. "21 1, 58. 
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superoxyd haften und kann nur durch einen UberschuB ron kochender 
Permanganatliisung oxydiert werden. 

Eine Fiille von Einzelbeobachtongen enthnlten jene analytischen 
Arbeiten: Die E m p f i n d l i c h k e i t  der R h o d a n r e a k t i o n  a u f  F e r r i -  
s a l z e  und der M a n g a n r e a k t i o n  m i t  B l e i s u p e r o x y d ,  welcbe von 
W a l t e r  C r u m  zuerst empfohlen wurde, die WHgung des Mangans 
a1s Manganosulfat, die A n w e n d u n g  d e s  Q u e c k s i l b e r o x y d s  f u r  
q u a n  t i ta  t i  r e T r e n  n u n gen ,  d i e  T i t e r s  t e l l  u n g d e r  P e r m  a n  g a n  a t -  
l o s u n g ,  die E i n s t e l l u n g  d e r  T h i o s u l f a t l o s u n g  m i t t e l s  J o d -  
w a s s e r s t o f f  u n d  K a l i u m d i c h r o m a t .  Sehr bekannt sind die 
Y o l h a r d s c h e  V o r l a g e  l) oder Absorptionsflasche, das Chlorcalcium- 
rohr’) und der vie1 angewendete G a s o f e n  mit Ringbrenner, der ur- 
sprunglich fur Abrauchen und Wiigung des Manganosulfats erdacht 
ivurde. 

Inzwischen war im Herbst 1875 A d o l t  B a e y e r  als Nachfolger 
L i e b i g s  in Miinchen eingezogen und hatte begonnen, ein grodes neues 
chemisches Institut fur Unterrichtszwecke einzurichten. Der urn 
I ] / ,  Jahre  altere Volhard kam ihm in seiner freien und liebenswur- 
digen Weise entgegen. Zeit seines Lebens hat er in dankbarer Er- 
innerung bewahrt, wie B a e y e r  ihn damals nicht, wie es wohl hatte 
geschehen konnen, beiseite gedrangt, sondern ihn zur  Organisation 
des neuen Lsboratoriums herangezogen und ihm die L e i t u n g  d e r  
u n o r g a n i s c h e n  A b t e i l u n g  ubertragen hat. Beide haben einander 
die aufrichtig freundschaftliche Gesinnung bewahrt, die damals ent- 
stand. B a e y e r  sagt yon Volhard: nEr wurde so der Griinder der  
unorganischen Schule des Munchener chemischen Laboratoriums.a 
nEs sol1 ihm nicht vergessen werden, daB der strenge und sachliche 
Geist, der in diesem Institute heute noch herrscht, zum grogen Teile 
sein Werk ist3).a 

Von den1 lebhaften wissenschaftlichen Betriebe, der in B a e y  e r s  
Laboratorium entstand, wurde Volhard mit ergrifien. Er nahm sich 
mit beispielloser Hingebung und Herzeusgute seiner Schiiler an. Die 
Zahl der Praktikanten uberschritt bald 70 und stieg spiiter bis auf 
120 Trotz seiner Liebbaberei, im Unterricht jedem Studenten *zu 
beweisen, daB dieser eigentlich noch gar  nichts wudte, und sein Opfer 
beim tHglichen Examinieren nicht fruher loszulassen, bis Lucken in 
den Kenntnissen zutage ksmena, war e r  wegen der ungemein an- 
regenden und frischen Art als Lehrer sehr beliebt. Wenn er  auE seine 
Fragen gar zu tiirichte Antworten erhielt, SO konnte e r  nehrlich grob 

1) .4. 176, 282 [1875]. 
3) Sitzungsber. tL. K. 1. Akademie der Wissenschaften 1910, 31. 
4) K a n i g s ,  B. 36, 4420 119031. 

*) A. 176, 339 “751. 



werden. Die Studenten verstanden ihn auch in seiner schroffen Weise 
und aft wechselnden Stimmung. Eines Tages hatte e r  sein Notizbuch, 
in welchem dem Namensverzeichnis der Pralitikanten eine kurze Cha- 
rakterskizze, wie wehr  fleifliga, *wird wasa, dnnn aber auch *Rind- 
vieha, &hafa, SEsel.: beigefugt war, im Laboratorium liegen Iassen. 
Die Praktikanten studierten das  Biichlein, schrieben hinein Dgelesen 
und richtig befundena und gaben es zuriick. In unserer heutigen 
Ssozialena Zeit wiirden sich die zoologisch gekennzeichneten Prakti- 
kanten mit einer Beschwerde a n  Rektor und Senat oder an den Mi- 
nister wenden. 

Der  mundliche Unterricht der vielen Anfiinger erwies sich trotz 
d e r  Mitarbeit von 3 Assistenten bald a19 unzuliinglich, und so sah sich 
Volhard veranlafit, den Praktikanten eine schriftliche Anleitung in die 
Hand zu geben. Um aber den personlichen und mundlichen Unter- 
richt nicht auszuschalten, gaben diese N V o l h a r d s c h e n  H e f t e .  nur  
eine kurze Beschreibung des Experiments, das der Anfanger auszu- 
fiihren hat, und keine Erklarungen. Statt deren stehen zwischen den 
Siitzen und Worten Fragezeichen, die den Schuler zwingen sollen, 
nach Erkliirungen selber zu suchen oder den Lehrer zu fragen. Bis 
zum Abschnitt uber das Eisen hat  Volhard selber die beschriebenen 
Versuche durchgepruft und niedergeschrieben ; er meinte, so musse sich 
der  Praktikant weiter helfen. 

Die D A n l e i t u n g a  wurde dann von seinem Schuler und Assistenten 
C l e m e n s  Z i m m e r m a n n ,  dem leider in jugendliFhem Alter ver- 
atorbenen Forscher, vollendet. I m  Laufe der Jahre ist sie von Y O U  
P e c h m a n n ,  P i l o t y  und K. A. H o f m a n n  vielfach erweitert und neu 
bearbeitet worden. In dieser Form wurde sie weltberiihmt und infolge 
d e r  Eigenart der Unterrichtsmethode vorbildlich fur viele iihnliche 
Werke, obgleich sie niemals im Buchhandel erschienen ist. Volhard war 
mit den neuen Ausgaben recht unzufrieden: es schienen ihm zn v i d e  
Einzelheiten berucksichtigt zu sein, so da13 das Wesentliche unter dem 
Wust YOU Einzeltatsachen verloren gehe. In  jiingster Zeit wird leider 
eine veraltete und fehlerreiche Ausgabe immer wieder neu abgedruckt 
nnd  verbreitet. 

Von Kunst und Kunstlertuni hatte sich Volhard jahrelang fern- 
gehalten, wenn auch sein kunstlerisches Interesse durch gelegentlichen 
Umgang mit dem Maler V i c t o r  M u l l e r  rege gehalten wurde. Sein 
Aul3eres glich mehr einem Kunstler als einem Gelehrten: e r  trug 
einen groBen Schlapphut und hellgrauen Mantel, in dem ihn L e n b a c  h 
gemalt hat. .Yon meinen FuBspitzen babe ich Abschied genommen., 
berichtete e r  nach Darmstadt, um von seinem Umfang ein Bild zu 
geben. 
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Bei einem Sommeraufenthalt iu Ambach am Starnberger See  
beim Fischer P a u l i  lernten seine Frau und seine Kinder den Maler 
R u d o l p h  S e i t z  kennen. Durch ihn wurde Volhard 1571 bei einer 
Iiuostlervereinigung, der spiiteren DAllotriao:'), eingefiihrt. Die Kunstler, 
711 denen L e n b a c h ,  'Wi lhe lm H u s c h ,  S e i t z ,  G e d o n ,  P i g l h e i n ,  
M a k a r t ,  F. A. l < n . u l b a c h ,  S c h r a u d o l p h ,  zeitweise auch B o c k l i n ,  
gehortcn, kamen al l~~ochent l ich Rlittwoch zum Kegeln beim DSeidel- 
bLcka (BGcker T o n i  S e i d e l )  in der Marsstraoe zusamnien. Sie fanden 
Gefallen an Volhard und nahmen ihn als einzigen Nichtkiinstler in 
ibren Kreis auf. 1)er Mittwoch Abend war seitdem fur ihn der  
schonste Abend. Besonders der Verkehr mit L e n b a c h  und dem 
ebenso genialen wie originellen Bildhauer G e d o n  bot ihm nach des 
"ages Last und Uoruhe die liebste Erholung. 

Im Sommer 1877 wurde die Professur fiir Chemie in Ki in igs-  
b e r g  frei, da G r a e b e  dort seine Stellung aufgab. Der  Referent irn 
preuaischen Kultusrninisterium Geheimrat G o  p p e r t  erschien aut der  
Durchreise von Berchtesgaden personlich in  Munchen, um fur diese 
Stelle Volhard z u  gewinnen, auf welchen bereits 1875 bei Gelegenheit 
der Besetzung cler Marburger und Wiener Professur (Ersatz fur 
G a r i u s  und H l a s i w e t z )  hingewiesen worden war. Durch die Be- 
rufung nach Konigsberg d s  ordentlicher Professor und Direktor des  
dortigen Chemischen Instituts schienen Volhards lang ersehnte Wunsche 
endlich in Erfiillung zu gehen. Indessen kam es anders. Horen wir ihn 
selber, was er G o p p e r t  antwortet: 

W i l d b a d  Innichen ,  Tirol, 30. 8. 1877. 
))Nach reiflicher Uberlegung bin icli zu dem Entschlull gekommen, daB 

ich den ehrenvollen Antrag, den Sie mir  ubermittelten, dankend ablehnen mu13. 
Dieser Entschlull hat micli einen schweren Kampf gekostet, ja es fallt mir 
schwer, h e n  denselben mitzuteilen. Meinesteils wiirde ich mit Freuden die 
Gelegeuhcit ergreifen, meine jrtzige Stellung gegen die mir angebotene zu 
vertauschen. \Vie ich Ibncn miindlich bereits mitzuteilen die Ehrc hatte, 
sind es lediglich nicht sachliche Griinde, welche micb verhindern, meinen 
oigcnen Wtinschen und Neigungen zu lolgen: in erster Linie die Krankheit 
meiner Frau. Dieselbe ist zu leidend, als da13 ich es nach den Ausspriichen 
(lor h t e  wagen diirlte, sie in das rauhe Klima Kcnigsbergs zu verpflanzen; 
i n  zweiter Linie die Recksicht auf den Wohnort meiner Eltern, welche bei 
ibrem hohen Alter und rler weiteri Entfernung ron mir and meiner Familie 
fiir immer glnuben Abschied nehmen zu miisscn.4 

Ein hochherziger Entschlufl! Xun ,  nieinte er, wurde niemals 
wieder ein Ruf an ihn ergehen. E r  war tief traurig. Seine Mutter 

') gegriindet 1S73. Vcrgl. Kunst fiir Alle, IS. Jahrgang, Oktober 1893; 
auf einer der dort verijficntlichten k'arrikaturen befindet sich auch Volhard. 

- 



1885 

aber schrieb trostend: *Wie kannst du Dich so qualen - ja, wenn 
Du nichts zu erwarten hiittest, da  kiinnte ich es mir denken, aber so 
w h t  Du doch ein Tor, wenn Du dahin gingest, wo die Guckuck 
sicb gute Nacht sagen! Konigsberg ist ein scheudliches Nest, ein 
grodes Dorf! Es wird noch mancher Rut an Dich kommen.: 

Damit hat sie Recht behalten. Im Dezember 1878 kam die 
Nachricht, daO Volhard i n  E r l a n g e n  zum Nachfolger von v. G o r u p -  
B e s a n e z  an erster Stelle vorgeschlagen und berufen sei. DaW er 
diesen Ruf annahm, war selbstverstLndlich. Mit der inzwischen fast 
vollig wiederhergestellten Gattin riistete er sich zum Abschied yon 
Miinchen. Kollegen, Schu'ler und Freunde versamrnelten sich zu 
einem Abschiedsfeste, an welchem dem Gefeierten eine grode silberne 
Bowle iiberreicht ward, die folgende, yon W i l h e l m  K o n i g s  verfadte 
Inschrift tragt: 

Der MaBanalyse Sei sie geweiht, 
Mit Frohsinn genieBe, 
Wenn niedergeschlagen Gemiithe sich trubt, 
Dann frisch ohne Zagen 
Dann braue die Bowle, 
Und wird es Dir wohle, 
BeguI3 es 0011 Freud. 
Der Miinchner Zeit, 

Was sie Dir beut. 

Synthesis getibt. 
Und lilart eich's dann schon, 
d l s  Endreaktion 
Und denke manchmrl 
Der Verehrer Zahl. 

Mbchen, Febr. 1879. 

Auch die kunstlerischen Freunde nahmen an dem Feste teil. 
Die Kegelkugel, mit der Volbard zu werfen pflegte, haben sie zum 
Andenken hoch an der Decke i n  der Kegelbahn befestigt mit den 
Versen \'on W i l h e l m  B u s c h :  

Die Kugel allhie hangen bleibt, 
Bis Volhard kimmt und wieder scheibt. 

D a  hangt die Kugel heute noch. 

In E r l a n g e n  (April 1879) nahm das Leben einen guten Anfang. 
Die Frau  und die Kinder - 4 Sohne und 3 Tiichter -- erfreuten sich des 
fast landlichen Lebens in der kleinen Stadt, wo der nahe gelegene Wald 
und die Dschonen Wellen der Bergeu an das heimatliche Darmatadt 
erinnerten. Das Laboratorium befand sich infolge eines llngeren 
Interregnums in ziemlich durftigem Zustand. Die Vorbereitung der 
Vorlesungen nahm vie1 Zeit in Ansprucb, d a  Praparate und Apparate 
fehlten. Als altes Inventarstiick war ein Laboratoriumsdiener da, der 
fortwlhrend die Flaschen mit Salzsiure und Salpetersiiure verwechselte; 
e r  entpuppte sich als Analphabet. Ein ziemlich umfangreiches peues 



Laboratorium, das jetzige pharmazeutische Institut, welches irn Rohbau 
schon fertig dastand, war einzurichten und zu vollenden. BDer Plan 
fur diesen ist mit miiglichster UnzweckmiiSigkeit ausgedachta, schreibt 
Volhard a n  KekulB.  aDa der groate Teil des Geldes bereits veraus- 
gabt, so muate ich mich darauf beschranken, die Hauptniangel aus- 
zurnerzen, z. B. Priiparatensarnmlung an einem Ende, Auditorium am 
anderen Ende eines langgestreckten Hufeisens.a I m  GrcQen und im 
Kleinen galt es einzugreilen: nEr hatte von B e i l s t e i n  gehiirt, wie man 
in RuQland heizt; so erhielt der Hiirsaal einen machtigen Ofen, der 
nach Wunsch die Luft des Raumes selbst oder 
gernauerten Kana1 die von auBen zustrijmende 
wlrmte. Im Vergleich rid den darnals fiblichen 
eine groBe Verbesserung.(( 

Neben den Experimentiertischen wurden i n  

durch einen weiten 
Luft ansaugte und 
Heizungen war das  

den Arbeitsraumen 
groQe, fur den Aufbau von umfangreichen Apparaten sehr bequeme, 
freistehende Tische von 4 m Lange und 1 'I? m Breite angebracht, die 
spater in das neue Chemische Iostitut kamen, WG sie noch jetzt im 
Gebrauch sind. 

Im Oktober 1880 wurde der Neuhau bezogen. Im Laboratorium 
hatte Volhard als Assistenten bei der Vorlesung C a r l  J. L i n t n e r ,  
jetzt Professor an der Technischen Hochschule iu Nunchen, und beim 
Unterricht H u g o  S c h r o t t e r ,  der kiirzlich a19 Professor in Graz 
gestorben ist. Als Subredakteur der *Annalenu war F r i e d  r i c h  
K l e i n ,  zuvor als Mitarbeiter P i n n e r s  der Entdecker der Imidoather, 
jetzt Professor der Physiologie in Kiel, mit von Miinchen nach Erlan- 
gen ubergesiedelt. 

Zu eigenen wissenschaftlichen Arbeiten ist Volhard in der Er- 
ianger Zeit nicht vie1 gekornmen, denn ein langwieriges, nervoses 
Darmleiden, das ihn im Winter 1881 befiel, liihmte seine Kraft. E r  
brachte die Manganuntersuchungen zum AbschluB und machte auf 
verschiedenen Gebieten Tastversuche: Campher, Indigo, Brucin, Strych- 
nin u. a. BStrychnin und Brucin geben beim Erhitzen mit Zinkstaub 
reichlich Chinoh(( ,  echreibt er an B a e y e r  (Nov. 1881); BBrucin, 
mit Jodwasserstoffsaure (127" Sdpkt.) gelinde erhitzt, l&Bt Jodmethyl 
iiberdestillieren. Die Abspaltung erfolgt so leicht, dal3 sie sich wohl 
quantitativ wird rerfolgen lassen.(( Er hat diese Versuche leider 
nicht durchgefuhrt und nicht veroffentlicht. In die organische Chemie 
der Richtung K e k  U l k - B a e y e r ,  besonders in die Theorie der aroma- 
tischen Verbindungen, *die Pom-Chemiec, muSte er sich noch hinein- 
arbeiten I).  

1) Gevekoht ,  B. 15, 2084 [1S82]. 
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Das Darmleiden, welches sich trotz mehrmonatlicher Reisen nach 
der  Ostsee und den Tiroler Bergen nicht besserte, notigte ihn. 
sich im' Winter 1881/82 auf das Halten der Vorlesungen und 
die Redaktion der Annalen zu beschranken. >&fir gehts schlechta, 
hei13t es in einem Briefe, ,ich bin den ganzen Winter iiber krank;  
fllllt mir sebr schwer, mich zu erholen; ich bin so mager wie ein 
ausgenommener Hering.a 

In solchem leidenden Zustande erhielt er die Berufung nach 
H a l l e  als Nachfolger des plijtzlich am Typhus verstorbenen W. H e i n t z .  
Mit Freuden nahm er den Ruf a n ,  denn er  hatte als Ursache der 
Erkrankung das  Erlaoger Klima in Verdacht und boffte, durch einen 
Wechsel von Stadt und Luft Genesung zu finden. Auch war IIalle 
mit damals scbon 1100 Studenten immerhio gro13stadtischer als das  
kleine Erlangen. Nachdem er  E m i l  F i s c h e r  als seinen Nachfolger 
in Erlangen nocb hatte begruBen Lonnen, rustete e r  sich zum Umzug 
nach H a l l e  (Ostern 1882), wo eine gerhrnige Dienstwohnung im 
2. Stockwerk des am Saaleiifer gelegenen chemischen Instituts fur ihn 
und seine Familie bereit stand. 

Der  Willkomm in der Saalestadt war bei den Kollegen ein sehr berz- 
licher, obgleich mancherlei Schwierigkeiten zu uberwinden waren. Die 
Fakultat hatte den Wunsch, L o t h a r  M e y e r  in Tubingen fur die Stelle 
zu gewinnen. Von Berlin aus verhandelte jedoch G o p p e r t  mit 
B e i l s t e i n  in Petersburg und, als dieser ablehnte, erwahlte er den 
von den Konigsberger Verhandlungen her in guter Erinnerung 
stehenden Volhard. .Das ist eine ganz verzwickte Geschichte: den 
L o t h a r  wollen sie, den B e i l s t e i n  rufeu sie, und den V o l h a r d  kriegen 
sie!a meinte B e i l s t e i n  '). Volhard erschien in Halle als Auser- 
wHhlter der Regierung. Die Hallenser bedauerten nun sehr, in ihm 
einen schwer kranken und vor der Hand wenig leistungsfllhigen 
Kollegen zu finden. DIch bin in hochst ungunstigen Verhaltnissen in 
meine neue Stellung eingetretena, schreibt er, *fast wie eine Lokomo- 
tive, der eben der Dampf ausgehen will, und die sich roch mit Miihe 
gerade bis an die Haltestelle hinschleppta '). Glucklicherweise hielt 
die Krankheit nicht an und lie13 sich nach einer dreimonatlichen K u r  
von August bis Oktober 1882 in der Erlanger Klinik und nach En-  
gerem Aufenthalt im Hocbgebirge bannen. 

Es fie1 dem AnkBmmling anfangs nicht leicht, sich in die neuen 
Verhaltnisse einzuleben. Die norddeutschen Studenten und Assistenten 

1) Brief Mai 1882. 'J) Brief a11 KekulB,  Aprii 1882. 
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waren so ganz andere JIenschen als die Munchener und hatten we- 
niger Sinn fur die huinorvolle Art ihres Lehrers. PNach Deinem langen 
Aufenthalt i n  Bayerna, schreibt Freund S c h m i  t t  aus Dresden, awird 
Dir die preufiische Jacke noch manchmal eia unangenehmes Jucken 
verursachen, tloch bald a i r s t  D U  Dich in ibr wohler und behaglicher 
fiihlen, als in der saloppen Joppe, und der rnRchtige Impuls, den ein 
gefiilltes .4uditoriun1 auf einen Dozenten ausiibt., mird Dich sehr an- 
genehm beriihren.a 

Es wahrte denn auch nicht lange, his Volhard und die Seinen 
sich an der Saale behaglich eingerichtet hatten. Ein Kreis der be- 
freundeten Farnilien Volhard, J i a y m ,  C o n r a d ,  D r o y s e n ,  V o l k -  
m a n n ,  B e r n s t e i n ,  W e l c k e r  u. a. war bald geschlossen und trug 
wesentlich d a m  bei, das Leben in Halle angenehm zu gestalten. 

AuBer mit S c h m i t t  in Dresden wurde auch der persooliche 
Verkehr mit K o l  b e irn benachbarten Leipzig wieder angeknupft. 
K o l b e  lehte damals i n  jener unerhaulichen Zeit des Kampfes gegen 
die Typen- und die Strukturtheorie, ein Kampf, den er vom idealen 
Gesichtspunkte aus, doch rucksichtslos gegen Dogmatismus und Sche- 
matismus in  der RissenschaEt durchfuhren zu mussen glaubte. K o l  b e  
sandte seine gegen K e k u l C  und B a e y e r  gerichteten Abhandlungen 
als Separate noch vor der offentlichen Ausgabe der blauen Hefte des 
PJournalsa regelmaBig an  Volhard, oft mit der ausdrucklichen Bitte, 
offen und ehrlich dessen Meinung daruber zu horen, und Volhard 
hielt sicb geradezu fur verpflichtet, an K o l b e ,  den e r  verehrte und 
achtete, wiederholt zu schreiben, wie verfehlt und maljlos die Angriffe 
seien. Diese konnten nur den Erfolg haben, da13 sich nach und nach 
alle Cbeniiker in Deutscbland von K o l b e  abwenden wiirden. K o l b e  
konnte indessen die an seinen Abhandlungen geiibte Kritik, welche e r  
in jiingeren Jahren hingenommen hatte, gegen Ende seines Lebens 
nicht ertragen: es ksm zu einem Bruch der alten freundschaftlichen 
Beziehungen. 

Doch Volhard war kein Nachtrager. Nachdem K o l b e  1884 ge- 
storben war und seine Buste irn Leipziger Chernischen Institut in  
feierlicher Versammlung im November 1886 enthiillt werden sollte, 
war Volhard bereit, die Weiherede zu halten, und hat  in liebevoller 
Weise der guten Seiten des Verstorbenen gedacht und dessen Ver- 
dienste um unsere Buffassung von der Konstitution der organischen 
Verbindungen, der Carbonsauren, der Alkohole u. a., eingehend dar- 
gelegt: .Die Errungenschaften, die wir K o l b e  in dieser Hinsicht ver- 
danken, sind ziemlich vollstandig in die neueste sogenannte St,ruktur- 
theorie aufgenommen, und man hat K o l b e  nicht ganz mit Unrecht 
den Vater dieser Strukturtheorie genannt. Sonderbarerweise hat e r  
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aber von seinem Kind absolut nichts wissen wollen und diese ihm zu- 
gemutete Vaterschaft aufs nachdriicklichste zurfickgewiesen und der 
neuen Lehre die gleiche souveriine Verachtung zugewnndt, wie der 
Mutter, der Typenthe0rie.r: Den alten Streit zwischen K o l b e  und 
K e k u l e  versuchte Volhard mit den Worten zu schlichten: d c h  mochte 
im Hin blick darauf bemerken, daB solche Streitfragen zu entscheiden 
nieniand weniger geeignet ist, a19 die Beteiligten selbst; nicht deshalb, 
weil ihnen der gute Wille z u r  Unbefangenheit fehlte, sondern weil es 
ihnen unrniiglich ist, den Zustand ihrer Vorstellungen aus einer 
fruheren Zeit sich zu  vergegenwartigen. Unwillkiirlich lagern sich 
in dem Gedachtnis die Gedanken und Erfahrungen der spiiteren 
Zeit uber das Bild der fruheren Vorstellungen, dessen beschranktere 
Umrisse bis zur viilligen Unkenntlichkeit verdecktnd. Ich bin zu der 
Uberzeugung gekommen, daB die Lehre von der Vieratomigkeit des 
Kohlenstoffa von K e k u l  d ebenso selbstandig und ohne Beeinflussung 
entwickelt worden ist, wie von K o l  b e  die Ableitung der Konstitution 
organischer Verbindungen aus der Kohlensaurec ’). 

I n  dem neuen Wirkungskreise war Volhards Bestreben von An- 
fang an auf die Bewilligung der Mittel zu einern E r w e i t e r u . n g s -  
b a u  d e s  C h e m i s c h e n  I n s t i t u t s  gerichtet, doch erst im Jahre  1890 
gelang es ihm. diese Mittel wirklich zli erhalten. 

Mit welchem praktischen Sinn er bei der innern Einriehtung des 
Erweiterungsbaus in den Jahren 1891 bis Ende 1893 schaffte und 
wirkte, wissen diejenigen zu dirdigen,  welche ihm damals geholfen 
haben. Horsaal und Arbeitssale sind bis zum heutigen Tage muster- 
giiltig. 

Fur a p p a r a t i v e  K o n s t r u k t i o n e n  und Einrichtungen hatte e r  
von jeher eine besondere Vorliebe. Der  Volhardsche V e r b r e n n u n g s -  
ofen$), der in zweckmaBiger Weise eine groBe Gasersparnis und 
Sicherheit in der Regulierung der Flarnmen bei organischen Elementar- 
analysen bietet, und der Volhardsche S c h i e B o f e n ,  der mit Petroleum 
geheizt wird, haben sich in vielen Laboratorien eingeburgert. 

Die Erperimentalarbeiten, die aus dem Hallenser Laboratorium 
hervorgegangen sind, bewegen sich in der ersten Zeit noch wie in  
Miinchen auf anorganisch-analytischem Gebiete und wenden sich dann 
hauptslchlich organisch-chernischen Fragen zu. In der U n t e r s u c h u n g  
i i b e r  s c h w e f l i g e  S a u r e  u n d  J o d o m e t r i e 3 ) ,  sucht Volhard nach 
einer Erkliirung, warum bei B u n  s e n  STitrationsverfahren der schwefligen 
S i u r e  mit Jod die schweflige Saure nur dann vollstiindig in Schwefel- 

1) Nach dem vorhandenen Konzept der unvardffentlichten Rede. 
2, A. 284, 233. 

1-23. 
3, A .  242, 93. 
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saure ubergeht, wenn die Losung hinreichend verdunnt ist. EY wird fest- 
gestellt, daB Schwefeldioxyd und Jodwasserstoff sich unter Bildung von 
Schwefel zersetzen. Qiese Reduktion tritt nur in konzentrierter und 
in hiichst verdiinnter Losung hervor. ,Vermieden wird die Reduk- 
tionswirkung des Jodwasserstoffs, wenn die nicht allzu konzentrierte 
Losung der schwefligen Saure in  die Jodlosung eingegossen n.ird(<, 
weil dann der gebildete Jodwasserstoff uiclit der Wirkung von uber- 
schussigem Schwefeldioxyd ausgesetzt ist. ,Slit dieser Modifikation 
ist das R u n  s ensche das genaueste der bekannten jodometrischen Ver- 
fahren.a E:s bewiihrte sich vortrefflich. Die Deutung der Versuche 
leidet an den] fibelstand, daI3 i n  verduunter Losung, auch wenn 
Schweleldioxyd einem grofien oberschul3 an Jodwssserstoff gegen- 
iibersteht, der erwartete Schwefel nicht durch Ausscheidung sichtbar 
wird. Volhard hielt nun  die g e l b e  L o s u n g ,  welche a u s  J o d -  
w a s s e r s t o f f  u n d  w i i o r i g e r  s c h w e f l i g e r  S i i u r e  entsteht, moglicher- 
weise fur eine Schwefellosung. Dies trifft jedoch uicht zu,  denn die 
gelben Losungen enthalten wahrscheinlich gelbe Additionsprodukte bez. 
Komplexe aus Jodwasserstoff und schwefliger S h i r e  I ) .  Neuere ultra- 
mikroskopische Beobachtungeu im Hallenser Laboratorium haben er- 
geben, daIj beim Vermischen von optisch leeren, w5Brip;en Losungen 
von schwefliger Saure und Jodkalium eine k o l l o i d e  L o s u n g  mit 
vielen deulichen Ultramikronen hervorgeht. Die Verhaltnisse beim 
T i t r i e r e n  sind sp5ter durch R a s c h i g ' )  in der  Richtung erkliirt 
worden, daIj als Fehlerquellen haupts5chlich die Oxydation der 
schwefligen Saure durch Luftsauerstoff und die Verluste an schwef- 
liger Siiure durch Abdunsten i n  Frage kommen. Diese Fehler ver- 
meidet man bei Volhards Modifikation des Verfahrens durch Anwen- 
dung verdunnter Losungen von schwefliger SIure  und durch Zugabe 
der  schwefligen Siiure zur Jodlosung. 

Vielfach in  Gebrauch ist die Methode Volhards zur A b s c h e i d u n g  
d e s  S c h w e f e l q u e c k s i l b e r s  fur analytische Zwecke mittels sal- 
petersaurem Ammonium aus einer siedenden alkalischen Quecksilber- 
alkalisulfidlosung "). 

Untersuchungen iiber den N a c h w e i s  d e s  A r s e n s ' )  und z u r  
S c h e i d u n g  u n d  B e s t i m m u n g  d e s  A n t i m o n s 5 )  hat J o h a n n e s  
T h i e l e ,  jetzt Professor in StraBburg, in seiner Dissertation auf An- 
regung Volhards ausgefuhrt. 

*) W a l d e n  und C e n t n e r s z w e r ,  C. 1903 [I], 378. 
?) Z. Ang. 1904, 577. 5, A. 266, 252. 
') A. 265, 55 .  j) A .  263, 361. 



Den Gedanken Volhards, aus Bernsteinsaure und Schwefel- 
phosphor T h i o p h e n  darzustellen, verwirklichte H u g o  E r d  m a n  n l), 

der vor wenigen Jahren als Professor in Charlottenburg gestorben ist. 
Das Verfahren ist das beste geblieben, welches wir zur Darstellung 
des beriihmten schwefelhaltigen Begleiters des Steinkohlenteer- 
Benzols keooen. 

Bei der Untersuchung der Thiophen-Chlorquecksilber-Verbindungen 
wurden interessante A d d i t i  o n  s p r o d  u k t e  d e s  Q u  e c  k sil b e r c h l o  - 
r i d s  m i  t A c e  t o p  h e n  o n  b e z  w. B e n  z o p  h e n  o n  entdeckt 3. 

Bei Versuchen, die Thiophen-Synthese aufzuklaren und zu ver- 
allgemeinern, waren verschiedene Derivate der Bernsteinsaure notig, 
darunter auch Brombernsteinslure. Eiri neues Verfahren zur Bro- 
niierung der Bernsteinsiure uod Korksaure hatte H e l l  angegeben, 
ngnilich Bromirung bei Gegenwart von Phosphor im EinschluBrohr a). 
DBei Durchmusterung der Methoden zur Bromierung organischer Sauren 
habe ich auch das Hel l sche  Verfnbren eingehend gepriiftg - schreibt 
Volhard4) - w n d  es ist mir gelungen, dasselbe durch kleine Modifi- 
kationen derart zu verbessern, daB es die Darstellung a-substituierter 
ein- und zweibasischer Sauren in beliebig groBen Meogeo uod in 
verhaltnismfiBig sehr einfacher Weise errnog1icht.c Er fand in einer 
Arbeit rnit 0. H e i n i c h e n ,  daB das Erhitzen in geschlossenen Gefaljen 
nicht erforderlich ist, und dalj die Mengenverhaltnisse von SLure und 
Brom geandert werden rnussen, damit man ein heitlicheMonobromderivate 
gewinnt. So entstsnd aus dem Hellschen Verfahren das H e l l - V o l -  
h a r d s c h e  V e r f a h r e n  z u r  B r o m i e r u n g  d e r  F e t t s a u r e n .  Spl te r  
ist der  Name Z e l i n  s k y  hinzngetreten, der uoabhlogig von Volhard, 
doch in gleicher Weise groSere Mengen \-on Propiouslure mit fast 
theoretischer Ausbeute in a-Brompropionsaurebromid und in deren 
Ester verwandelt hatte ’). 

Eine Ausstellung von prachtvollen Praparaten n-bromierter Fett- 
sauren, die nach dem neuen Verfahren hergestellt waren, veranstaltete 
Volhard auf der N a t u r f o r s c h e r v e r s a m r n l u n g  zu H a l l e  irn 
H e r b s  t 1591. Auf derselben begann sein Lieblingsschuler und Assistent 
J. T h i e l e  rnit einem Vortrag nber Nitro- und Aminogiianidin den an 
Erfolgen so reichen wissenschaftlichen Lauf als Forscher und Dozent. 

Als gelegeutlich Bernsteinslureanhydrid durch langeres Erhitzen 
von RernsteinsHure in einer Retorte hergestellt wurde, ergab sich ein 
von gelbem 0 1  durchtrjnktes Prapara:, welchcrn sich rnit Chloroform 

1) Volhard und H. E r d m a n n ,  B. 18, 451 [1885]. 

4, A. 242, 141; B. 21, 1904 [1888]. 
5, B. 21, 179 Ref. [1888). 

Volhard, A .  267, 172. 3, B. 14, 891 [1881]; 15, 142 [1882]. 



ein bei 75O schmelzendes, schijn krystallisierendes, neutrales Neben- 
produkt entziehen liel3. Diesem hat Volhard zwei umfangreiche 
Abhandlungeu gewidmet : iiber A c e  t o n  d i  e s  s i g s a u r e  nder H y d r o  - 
c h e l i d o n s a u r e  ’), als deren Anhydrid es aufzufassen ist. Nach eiu- 
gehender Untersuchung entschied sich Volhard fur die Formulierung 
des neutralen Produktes als K e t o d i l a c t o n :  

co--0 0-co . .  ‘C.’ 
CHa .CH?” ‘CH2 .CH2 

Ketodilnctone nennt er Anhydride von Ketondicarbonsauren, die 
durch Wasserabspaltung aus zwei Carboxylen und einem Carboqylsauer- 
stoff hervorgeben, und die nu r  in einigen wenigen Vertretern bekanot 
sind ”>. 

VOII der Diskussion iiber die Formel der Ketodilactone gelangte 
e r  zu der gelben Flechtensiiure, der V u l p i n s a u r e ,  deren Struktur 
von A d o l f  S p i e g e l  in einer uberaus sorglaltigen Experimentalarbeit 
irn Jabre  1883 errnittelt worden war. Volhard zeigte, d a 8  man durch 
Kondensation von Oxalester mit Benzylcyanid bei Anwesenbeit von 
Natriumalkoholat ein Nitril und daraus durch Verseifung das Anhydrid 
einer Dicarbonsaure erhalt: 

Cs Hg . CH .CO .CO .CH.CsHs C ~ H S . C = C ( O H ) - C :  C.CsHs 
I I  I co ~ - 0 COOH , 

--f I I 
COOH COOH 

welches mit S p i e g e l s  P u l v i o s a u r e  identisch ist. 
Der synthetisch erhaitene Monomethylester d i a e r  Pulvinsiiure er- 

wies sich ala vollkommen gleich niit der natlrlichen Vulpinsaure. 
Die D e r i v a t e  d e r  P u l v i n s a u r e  wurden von Volhard und 

F. H e n  k e ,  sowie ron rnehreren hfitarbeitern weiter verfolgt, von denen 
R u d o l f  S c h e n c k ,  jetzt Professor der Physikaliscben Chemie in 
Breslau, das Verhalten des P u l v i n s a u r e - d i l a c t o n s  g e g e n  A m -  
m o n  i a k  u n  d A m  i n e studierte. Es war eine schaffensfreudige Zeit : 
der Meister inmitten einer glucklichen Schar von Schulern und Assi- 
st ent en ! 

Die weiteren Arbeiten entwickelten sich fast alle aus der Syn- 
these der Vulpinsiiure: uber D i p  h e n  y 1 - a c e t  e s s  i g e s  t e r  4), uber 
P h e n a c e  t y  I - m a l o n e s  t e r  und dessen Kondensntion zii N a p  h t h o -  
r e  s o r c i  - c a r  b on s a u re  e s t e r ‘), uber /3- B e n z o J 1 - p r o p i o n s a u r e  2) 
11. a. 

~ ~~ 

I )  A. 253, 206 untl 26’7, 48. 
Roscr ,  B. 17, 2770 [18S4]; G r a e b c  und Jui l lar t l ,  A. 942, 217; 

V o r l i n d e r ,  A. 804, 1, 345, 159. 
a) A. 296, 1 [1897]. 
5, M. K u g e l ,  A. 199, 50 [1S9Y]. 

4, 11. Metzner ,  A. 298, 374 [1897]. 

# 
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Die Arbeiten irn Laboratorium werden oft unterbrochen durch 
Krankheiten. Schou der Winter 1888/89 brachte einen Ruckfall des 
Darmleidens; i n  spateren Jahren sind die Venenentzundungen die 
Hauptiibel, die ein lHngeres Stehen im Laboratorium uumaglich machen. 
In seinen Briefen hat Volhard die Klagen daruber in vielerlei Gestalt, 
doch stets niit humoristischem Einschlag uud rnit philosophischer Re- 
signation, zu Papier gebracht: ,Ich kann fiber zuviel Gesundheit 
nicht klagena, schreibt er, *man bekomnit nichts recht fertig, nur  mit 
den Kraften und mit dem Geld wird man fertiga. DVon Sohlaflosig- 
keit ae iB ich auch ein Lied zu singen; trotz verschiedener Mittel, 
namentlich Amylenhydrat, habe ich so wenig Schlaf, daB ich inirner 
miide bin. Es geht mir umgekehrt wie den Puppen mit beweglichen 
Augen: wenn ich mich hinsetze, um zu arbeiten, fallen mir nach kurzer 
Zeit die Augen zu, lege ich mich nieder zum Schlafen, so gehen sie 
sperrweit auf.(( Anstatt Amylenhydrat, von dem er  sagte, daW wo ein 
bischen Fusela nichts schade, erhielt er einmal versehentlich eine Flasche 
mit Amylnitrit. Bei Larnpenbeleuchtung fie1 ihm die gelbliche Farbe 
desselben nicht auf, doch wurde e r  durch den Geruch des Nitrits kurz 
vor dem Hinunterscblucken noch rechtzeitig gewarnt und vor einer 
todlichen Vergiftung bewahrt. 

Zur Erholung reist er mit den Seinen im Friihjahr und Spat- 
sommer nach M e r a n ,  Pfingsten regelmarjig nach O b e r h o f ,  wo sich 
oft die gauze Familie, Kinder und dsnri Enkelkinder im Domiinen- 
gasthof bei Frau H o l l a n d  versammeln. Dort freut er sich an der u ~ n  
ihn wappelndenu gerauschvollen Jugeud und an dem stillen Griin des 
Waldes: ,Die dunkleu Fichteu mit ihren hellen Spitzen, u*ie vou 
einer feinen Bordure geschmiickt, seben reizend aus, alles ist so frisch 
und krlftigend, daS man ein bischen Jugend zuriickgezaubert g1aubt.a 
In seinen Briefen kommt das znrte und anmutige Empfinden, das  er 
trotz der wohl rauh erscheinenden AuWenseite allem Naturlichen und 
Menschlicheu entgegenbriugt, in ruhrender Weise zum Ausdruck. ,Sic 
wissen nicht, wie weichniiitig ich bin.< 

In  seinem 61. Lebensjahre 1897 wurde er zum R e c t o r  r n a g n i -  
f i c u s  d e r  U n i v e r s i t a t  H a l l e  erwlhlt. Die Susarbeitung der 
Rektoratsrede bot ihm willkDmmenen AnlaB, sicb wieder der Ge- 
schichte der Chemie zuzuwenden; diesmal gilt es der alteren alchi- 
mistischen Literatur: DIch bin betreffend der a l c h i m i s t i s c h e n  
N n m e n  d e r  M e t a l l e ,  die bi i  dahin jeder Erklaruug spotten, zu 
einer, wie ich glaube, plausiblen Vorstellung gekornrnen : da13 namlich 
einfach die Reihenfolge der Wandelsterue von der S o m e  nach dem 



1894 

die Fixsterne tragenden Himnielsgewijlbe die alchimistische Rangliste 
der hietalle vorstellt, die Reihe der abnehmenden Vollkommenheit : 
Sonne (Au), Mond (Ag), Merkur (Hg), Venus (Cu), Mars (Fe), Jupiter 
(SKI), Saturn (Pb). Uber die Vollkommenheitsgrade von Kupfer, Eiaen 
und Zinn kann man freilich im Zweifel sein; dern Eisen kiinnte viel- 
leicht auch der Platz seiner Beziehung zum Kriegsgott wegen ange- 
wiesen seine l). 

I n  der Rede BZur G e s c h i c h t e  d e r  Metal leo:2)  hat e r  diesen 
Gedanken, die von dem Gold zum Blei Babnehmende Hoffahigkeit der  
Trabantencc des nalreren ausgefuhrt. Sie trug ihm viel Beifall ein, 
den er jedoch nicht ohne M'iderspruch hinnahm: BSie tun mir vie1 
zu Piel Ehre an(( - schreibt er a n  H. C a r 0  -, BdnB Sie meine 
historischen Kenntnisse init denen K o p  p s  vergleichen, ist gegen diesen 
ein himmelschreiendes Unrecht; ich sehe eben, da13 auf meiner Bucher- 
stelle K o p p s  )>Geschichte der ChemieK Bd. I1 nuf dem Kopf steht, 
offenbar hat er sich statt seines Verfassers herumgedreht. Vielleicht 
bin ich K o p p  in  zweierlei I-Iinsicht uber: einmal darin, daI3 ich 
Phantasie, wenigstens ein bischen, besitze, sodann in Riicksicht auf 
Lesbarkeit und Schonheit der Darstellung. Ich fasse gern alles, was 
ich scbreibe, so deutlich, klar und schon, wie ich es irgend machen 
kann, und lasse mir die hluhe nicht verdrieoen, eine g a m e  Abhand- 
lung oder jedeu einzelnen Sntz 5--6-ma1 umzuformen oder neu zu 
schreiben, bis rnir keine Anderung mehr einfHllt. Diesen Luxus kaon 
sich freilich nur leisten, wer wie ich verhaltnismaBig wenig pro- 
duziert.c( 

Wahrend seines Rektorats erwirkte er von L e n b a c h  als Ge- 
schenk fur die Unirersitiit Halle ein prachtvolles Portrait B i s m a r c k s ;  
es war der Dank fur die dern Kunstler bei dem Universitatsjubilaum 
1894 verliehene philosophische Doktorwiirde. 

Durch das glucklich verlaufene Rektoratsjahr hatte Volhard die 
erfrischende Uberzeugung von sich gewonnen, dnB er doch noch neinen 
Puff vertrageno: kiinne. Zwar mit Arbeiten im Laboratorium konnte 
er sich nicht abgeben, aber den lang gehegten Plan, eine umfassende 
L i e b i g - R i o g r s p h i e  z u  schreiben, wollte e r  nun ausfuhren, zumal 
d a  in einigen Jahren L i e  bi gs 100-jihriger Geburtstag herannahte. ,,Es 
ist mein dringender Wunsch, dalj ich die Biographie abfassecc - schreibt 
e r  im Januar  1895 an G e o r g  v o n  L i e b i g  -, Bda ich zu Peinem Vater 
in naher Beziehung gestanden, auf Grund eigcnen Erlebens vieles ge- 
nauer und anschaulicher zu schildern und zu erklaren in der Lage 

1) Brief an  Kekulb,  Juli 1886. 
*) Zeitschr. f. Naturmissenschaften, Bd. 70, 37 [1897]. 
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bin, als jeder andere. Auch ist es mir eine Herzensangelegenheit, an 
deren Ausfiihrung ich nur durch anhaltende Kriinklichkeit in  den 
letzten Jahren gehindert worden bin.a SIch sehe in  L i e b i g  nicht 
allein den eminent fruchtbaren und ideenreichen Naturforscher, sondern 
ich verehre in ibm auch meinen Lehrer und Redenke des vlterlichen 
Freundes mit innigster Liebe.a Nachdem A. W. H o f m a n n  1892 ge- 
storben, war in der Tat  Volhard der einzige noch lebende und irn 
Amte tatige Schiiler L i e b i g s ,  in den1 die alte nberlieferung aus 
L i e  b i g s  Zeit verkiirpert war. Seine Personlichkeit, das Ansehen 
seines lauteren Charakters und die Wertachtung seiner wissenschaft- 
lichen Leistungen wuchsen mit dem Alter, um so mehr, als man gewiB 
war, in ihm stets einen anreganden Redoer und geistvollen Vertreter 
seines Faches zu finden. Wir horen ihn auf der Darmstadter Ver- 
sammlung des Yereins Deutscher Chemiker unter dem Vorsitz TOU 

H. C a r o  1898 den V o r t r a g  i i b e r  * J u s t u s  T O U  L i e b i g a  halten'), 
iind sehen, wie die Stimmen bei der Wahl eines P r a s i d e n t e n  d e r  
D e u t s c h e n  C h e m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  fur jenes J a h r  1900, in 
welcheni das H o f m a n n  h a u s  eingeweiht werden sollte, sich in ibm 
vereinigen. Die Annahme der Wahl war allerdings Ferkniipft mit der 
Uhernahme der Verpflichtung, den Lebenslauf von A. W. H o f m a n n  
fur die Deutsche Chemische Gesellschaft z u  verfassen. Volbard hoffte, 
die Ho f m a n  n-Biographie in verbPltnismaBig kurzer Zeit.vollenden und 
mit den Studien auch die Arbeiten fur die Liebig-Biographie  fordern 
zu konnen. Nicht ohne Bedeutung fur seine EntschlieBung war ferner 
das Geliitil der Dankbarkeit, welches e r  seinem Londoner Lehrer 
immer entgegengebracht hatte; auch wird er jene seineo Beruf be- 
stimmende Szene im Royal College wohl im Gedachtnis gehabt haben. 

Die F e i e r  z u r  E r o f f n u n g  d e s  H o f m a n n h a . u s e s a )  am 20. Ok- 
tober 1900 nahni einen glanzenden Verlauf, nicbt zum wenigsten durch 
die Tatigkeit des Prasidenten, rides greisen Gelehrten rnit dem Wallen- 
stein-Hauptea, wie in einem Zeitungsbericht stand. Angesichts des ver- 
goldeten Schliissels, welchen Volbard entgegenzunehmen hatte, konnte 
er trotz des feierlichen Momentes nicht urnhin , unvorbereitet die 
schalkhafte Betrachtung zu auBern : Wie ich sehe, ist dieser Schliissel 
durchaus abweicheod yon der gewobnlichen Natur der  Hausschlussel 
ausGold gefertigt. . . . . . . So liegt die Vermutung nabe, das  KuraL 
torium habe den bochsten Staatsbeamten, die wir hier zu begrueen 
die Ebre baben, ad oculos, d. h. vor Augen fiihren wollen, dnB 
zum Eintritt in unsere Wissenscbaft ein goldener Scbliissel notig ist. 

~~~ 

1) Z. a. Ch. 1898, 641. 
Bericht TOU A .  P i n n e r ,  B. 38, Sonderheft [1900]. 
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Zu meinem lebhaften Bedauern sehe ich, da13 diejenige Exzellenz, 
der wir vor allern diese Erkenntnis wiinschen, nicht hier anwesend 
ist.a Er meinte den Finanzminister. Bei den1 Festmahl brachte e r  
den Toast auf die Deutsche Chemische Gesellschaft aus und erzahlte I):  

sIch babe mich vor kurzem mit einem anderen Hofmannhaus beschaf- 
tigt, namlich den] von H o f m a n n s  Vater in der Stadt GieBen er- 
bauten Haus, in welchem unser A u g u s t  W i l h e l m  das Licht der 
Welt erblickte. Aus der Photographie erkennt man sofort, warum 
das Haus im Volksmund den Namen *Tinteafa& fuhrte: Auf den 
beiden Seiten zwei Stockwerke und in der Mitte nur eines iiber dem 
ErdgeschoB. Wir hoffen daB die Deutsche Chemische Gesellschaft in 
dem neuen Hofmannhause nicht in die Tinte kommen wird, sondern 
wunschen, daB sie da  wachsen, bluhen und gedeihen rn0ge.o: Eine 
Rede, so recht nach Volhards Art! Freilich meinten einige, daB er  
ab und zu aden Ton des strengen Gelehrtenc zu sehr verlassen babe; 
doch er  hielt dem entgegen: SMit ein biscben H u m o r  gewurzt, finde 
ich, schlagen die Reden imrner a m  besten an,  auch wenn sie sonst 
nicht bedeutend sind. Namentlich der KorddeutsEhe ist fur Humor 
besonders empfanglich, offenbar weil e r  selbst davon wenig besitztc 3. 

Die Abfassung der H o f r n a n n - B i o g r a p h i e  nahm in den folgen- 
den Jahren weit mehr Zeit in Anspruch, als er erwartet hatte. Er 
sagte im Scherz, der enorrne FleiB, den Hofrnann fur seine viel- 
seitige Tatigkeit aufgewendet habe, verursache ihm ))einen unausge- 
setzten und bei seinem Alter ganzlich nutzlosen nioralischen Jammere 

Das Werk erschien zusammen mit dem yon E m i l  F i s c h e r  er- 
stattetea Bericht iiber H o  fm a n  n s Forschertatigkeit: ein bleibendes 
Denkmal fiir denjenigen Gelehrten, der selber so vielen heimgegangenen 
Kollegen die Nekrologe geschrieben hat! 

Voller Begeisterung schreibt C a r o  an Volhard: s l h r  Lebensbild 
ist ein Bild nach dem Leben; kein charakteristischer Zug feblt. Man 
weiB sofort, daB R o f m a n n  h e n  zu seinem Lebensbild gesessen 
und dabei zu Ibnen gesprocben hat. Und rnit welchem staunens- 
werten FleiBe, mit welcher Liebe und Hiogebung haben Sie gear- 
beitet, wie haben Sie das uberreicbe Material beherrscht, auch mit 
kritischem Blicke gesichtet und an der richtigen Stelle verwendet. 
W e  wunderbar haben Sie es  verstanden, das richtige Verstiindnis der 
110 f m a  n nschen Arbeiten durch die Charakteristik des bIannes und 
durch die Schilderung der Zeiturnstande seines Schalfens zu erschlieBen!a 
Sehr  treffend iiuBert G. F. K n a p p ' )  iu eiuem Briefe an Volhard: 

1) Nach dern Iionzept. 
a) Brief an H. C a r o ,  Janunr  1900. 

2, Brief an E r l e n m e y e r ,  Mgrz 1901. 
Professor in StraBburg. 
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.Die ruhige KraIt, mit der Du arbeitest und die ich inirner bewundert 
habe, gewahrt den Vorteil, daB der Verfasser sich gar nicht vor- 
drangt, sondern nur den Helden herausarbeitet, so daB der uner- 
fahrene Leser urteilen muD, es sei eben so gewesen, man habe 2s 

nur  hinzuschreiben gebraucht: das hiichste Lob fur eine historische 
Arbeita'). 

Die allgemeine Verehrung, deren sich Volhard erfreute, fand 
einen Ausdruck in seiner Wahl zum E h r e n m i t g l i e d  d e s  V e r e i n s  
D e u t s c  h e  r C h e mi  k e  r. 

An seinem 70. G e b u r t s t ag versamnielten sich Kollegen, Freunde 
und Schuler von Nah und Fern zu einer Feier von intimem und 
herzlichem Charakter. Volhard stand als Patriarch an der Seite seiner 
Gattin inmitten seiner samtlichen Kinder. Fur  die Deutsche Che- 
mische Gesellschaft uberbrachten der Vorsitzende, Prof. E. B u c h n e r ,  
ferner Kommerzienrat Dr.  J. F. H o l t z ,  Prof. S. G a b r i e l  und Prof. 
P. J a c o b s o n  eine Gliickwunschadresse. Als Vertreter des Vereins 
Deutscher Chemiker kamen Direktor Dr. K r e y ,  der in Munchen 
Volhards Schiiler gewesen war, Prof. E. B e c k m a n n ,  Direktor Prof. 
H. P r e c h t  und Prof. R a s s o w .  Die Schiiler iiberreichten die yon 
S e f f n e r  modellierte Marmorbuste des Jubilars '). Dieser hatte viel 
Freude an den i n  gehobener Stimmung versammelten Gasten: DSie 
tun mir in Ihrer Giite und Freundlichkeit viel zu viel Ehre  an; ich 
bin kein gefeierter Forscher, der die Wissenschaft mit neuen Ge- 
danken gefiirdert und befliigelt hat, kein Bahnbrecher, dessen Name 
ewig fortleben wird; ich habe einige durch Sorgfalt der Ausfiihrung 
ausgezeichnete Arbeiten geliefert, die jedoch nicht uber das hinaus- 
gehen, was der Durchschnittsprofessor leistet. Nur als Lehrer glaube 
ich mir einige Anerkennung bei meinen Schiilern erworben z u  haben. 
I m  ganzen aber bin ich mit meinen Leistungen nichts weniger als 
zufrieden, hatte Tiel mehr tun kiinnen iind sol1en.a 

So urteilte er iiber sich selber. 
Nun zuruck zu L i e  big. Am 12. Mai 1903 finden wir Volhard wieder 

i n  D a r r n s t a d t  als Festredner vor einer stattlichen Versamrnlnng. Eiti 
Saal rnit 1000-1100 Personen. Der GroBherzog von Hessen in der 
vordersten Reihe. Minister, Generale, Professoren, Spitzen der Be- 
horden, Biirger und Studenten feiern mit der  gesamten wissenschaft- 
lichen Welt den 1 0 0 - j a h r i g e n  G e b u r t s t a g  dee beruhmteo D a m -  
stadters J u s t u s  v o n  L i e b i g ,  dessen Schiiler Volhard als echter 
Darmstadter auf der Rednertribiine steht. Aberrnals zieht L i e  b i g  
sin seinem Leben und Wirlieng an uns roruber, in krlftigen Strichen 

1) August 1903. 2, 2. Ang. 1904, 800. 
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und Umrissen erscheint sein Bild'), das erwarten lHBt, daI3 die  
BgroBea. L i e b i g - B i o g r a p h i e  wohl schon irn Werden ist. Und sie 
wurde wirklich! 

Die Arbeit ging langsani weiter. nWenn ich alt genug werde, 
wird die Lebensbeschreibung uoch fertig; ich m u 6  aber ein ziemlich 
hohes Alter erreicben; vielleicht hindert sie mich an1 vorzeitigen Ab- 
flattern, das ware j n  doch immerhin nicht iibelr, tu8erte Volhard. 
In seinem 75. Lebensjahre in1 Herbst 1908 konnte er nach 6-jahriger 
Arbeit x las  Paketchen von 16 i8  Seitencc nach Leipzig zur Druckerei 
befijrdern. 

I n  zwei Bgnden steht dns Werk jetzt vor uns, welches kein an- 
derer so meisterhaft hatte abfassen kiinnen : nicht niir eine Biographie 
L i e b i  g s  u n d  eine nusfiihrliche Darlegung seiner wissenschaftlichen 
Arbeiten, nein, such eine im hochsten AIa13e fesselnd geschriebene 
Geschichte der Chemie des 19. .Jahrhunderts bis zii L i e b i g s  Tod. 
Wer freilich glaribte, ein volkstiimliches Werk mit einer hiibschen 
Sanimlung YOU Liebig-Anekdoten zu finden, muate enttauscbt werden: 
oDa13 mein Werk kein Volksbuch ist und dazu nicht werden kann, 
weiB ich,* schreibt er an H e i n r i c h  v n n  L i e b i g ? ) ;  Bes war .auch 
nicht die Absicht, ein solches zu schreiben ; wissenschaftliche Arbeiten 
und Volksbuch reimt sich nicht.a Jeder Chemiker aber wird aus der 
Lektiire des Werkes und nus der lebendigen Schilderung der Ent- 
wicklung unserer chernischeo Wissenschaft lernen litinnen, vielleicht 
mehr lernen, als selbst aus den1 Studium einer eigentlichen Geschichte 
cier Chemie. BDiese L i e  big-Biographie sollte ein Hausbuch jedes 
Chemikers werden; wer sie erst einmal durchgelesen hat, wird sie 
immer wieder hervorsuchen, denn sie wirkt auf unser Gemiit und auf 
unseren Geiat, u n d  indem sie uns L i e b i g  bewundern und verehren 
lelirt, 1iBt sie uns  seinen Biographen liebgewinnena, schreibt 
P. W n l d e n 3 ) ) .  

Hart mitgenonimen hatte i h n  die Arbeit; er war uoch niemals 
wn abgeschafft wie jetzt dns eleude Herz will nicht mehr so recht 
inittun und zappelt sich ah, so dall es dem Besitzer angst und bange 
wird.cc Er eilt nnch Oberhof, Dder alten lieben Zufluchts- und Heil- 
sttttea. '). 

Zu einem wanderbaren, herzbewegenden AbschluB seiner wissen- 
d a f t l i c h e n  la t igkei t  hatte ihn die Vollendiing der L i e  b ig-  Biographie 

') A. 328, 1. 

*) Oktoller 1909. 
4, Brief an Heinr ich  v. Liebig ,  Dezember 1908. 

Zusammen niit a J u s t u s  V O I ~  L i e b i g ,  nach dem Leben 
gczeichoeth ron  G. F. Knapp.  

3) Ch. Z. 1909, 97. 



gefiihrt: seinen Lehrern und Freunden, L i e b i g  und H o f m a n n ,  die 
auf sein Leben entscheidenden EinfluB ausgeiibt, war  nun der Dank 
dargebracht. 

I m  Herbst 1908 legte e r  sein Amt nieder und nahm Abschied 
von dem Chemischen Institut und der Dienstwohnung, in der e r  
*27 gliickliche Jabre  verlebt und was alles erlebtN hatte. In einer 
freundlich am Muhlweg gelegenen Wohnung richtete er sich von 
neuem ein; dort wollte er sich auf sein Altenteil, die Redaktion der  
Annalen, zuriickziehen und moch ein paar Jahre bummelna. Kurz vor 
seinem Tode hatte e r  fur den Fall seines Ablebens als seinen Nachfolger 
in der Annaleu-Redaktion mit allseitiger Zustimmung Prof. J. T h i e l e  
ausersehen, der sich bereit erklfrte, dereinst an seine Stelle zu treten. 

Rascher wohl, a19 man erwartet, entriB uns der Tod unseren 
lieben alten Volhard am Abend des 14. Jsnuars  1910. Keine schrnerz- 
hafte Krankheit, kein langes Siechtum hatte das nahe Ende angezeigt. 
Das Gluck, welches ihm im Leben so iiberreich zuteil geworden war, 
blieb ihm auch beim Tode treu: sein Wunsch, da13 er  im Besitz der 
geistigen Kraft abgerufen werde, beror ein hobes Alter wieder a n  den 
geistigen Zustand der ersten Kinderjahre ankniipft, ist in Erfiillung 
gegangen . 

H a l l e  a. S., Miirz 1912. 
1,-orlander. 

Verze ichnta  der von Volhard 
und aeinen Sch i i l ern  ver6fPentl ichten Abhandlungen. 

A. E x p e r i m e n t e l l e  Arbe i ten .  
1861. Uber mehratomige Harnstoffe. 
1862. Uber Sarkosin. A. 123, 261. 
1868. Synthese des Kreatins. Sitzungsber. d. math.-phys. Klasse d. k. Akad. 

1871. Uber die Zcrsetzung von Cyan durch alkoholische Salzsaure. A. 168, 

1873. Uber Glykolylsulfoharnstoff. 
1874. Uber einige Derivate des Sulfoharnstoffs. 

Uber Solfobarnstofi und Guanidin. 
Gber Cyanamid. J. pr. [2] 9, 24; B. 7, 100. 
Uber eine neue Methode der malanalytischen Bestimmung des Silbers. 

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Miinchen 1874, 1; J. pr. [2] 
9, 217. 

A. 119, 348; J. 1862, 509. 

d. Wiss. Miinchen 1868, 11, 472; Z. 1869, 318; B1. [2] 12, 264. 

118. 
A. 166, 383; J. pr. "21 9, 6. 

Sitzungsber. d. math.-phys. 
Klaase d. k. Akad. d. Wiss. in  Miinchen 1874, 1; J. pr. [Z] 9, 6. 

J. pr. [2] 9, 10; B. 7, 92. 



1875. h e r  Methylaldehyd und .imeisensauremethylester. A. 176, 126. 
Verbesserter E r  d In a n  nscher Schwimmer. 4 .  176, 240. 
Apparat zur  Absorption des Animoniaks. A .  176, 25?. 
Verbessertes Chlorcalciurii-1:olir. A. 176, 339. 
Zar Bestimmung dcr Kolilensaure in kolilensauren Salzen, mit J u l i u s  

H e s s e r t .  Sitzungsber. (1. k. Akad. d. Wiss. in Miinchen 1875, I, 
10; A. 176, 136. 

Analyac des Schwefelwasscrs YOU Birkeraui in der Libyschcri Wiiste. 
Sitzungsber. (I. k. Altad. d. IViss. in Miinchen 1875, I, 19. 

1878. Die Anwendung des Schwefelcyananimoniunis in der Maflanalpse. A .  
190, 1 .  

Die Silbertitriernng niit Scliwefelc~anammoniiini und deren Anwendung 
znr I3estimniung tles Iiupfers, Quecksilbers und dcr Halogene. 
Leipai;, (2. F. W i n t e r .  (Besondere husgabe von .S. 190, 1.) 

1879. Zur Sclicidung nntl Bestimniung des Mangans. A .  198, 318. 
1882. c b e r  Nitro-acetophenone, voii H e i n r i c h  G e v e k o h t .  B. 16, 2054. 
1884. Uher die Einwirkiing des Benzaldehyds auf Nitroniethan und Nitro- 

1885. Spthetische Darstellnng des Thiophens, niit H. E r d m a n n .  B. 18,454. 
1886. Uber 8-~ulfopropionbaure. von T h e o d o r  R o s e n t h a l .  A. 233, 15. 
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