
428 Zur Erinnerung air Jnstus von Liebig. 

Ziir Eriiinerung an cJiistiis v m  Liebig. 

Cine umfassancie Riographic des grossen Cbemikers 
zii schreiben, kann uni sv wenigw meine hut'gabe seiu, nls 
d a m  die I'etler e i n e s  Jlatunes nicht ausreicht, und Ja wir 
gegenwiirtig bei aller Pietat und Veretirurig die Leistungrn 
Liebig's in ihrem gaczen Umfange iind in allen ihren Er- 
folgen doch noch nicbt ganz zu wiirdigen vcrmijgen.. Der 
Inhalt der folgendcn Bliitter sol1 desbeib blos dip! wich- 
tigsten Momeatlo ails Liebig's Tleben und Wirkcn und seine 
hervorragendsten Leistungen in Erinnerung brinqen, und 
in einigom Znsarnmenhange clarlegen.') 

J u s t u s  L i e b i g  ~rblickte das I m h t  der Welt am 
12. Mai 1803 zu 1)wmst:tdt, w o  sain Vater ein AMaterid- 
uncl Fa~bewaarenge~cliii f t  bctrieh. Die chernischen Versuche, 
welche er in friiher Jugencl seiiieii Vatw ziir Bareitung 
von Fmben und anderert Mr18trrralen ausfiihren Sab, haben 
wahracheinlich zuerst Tnteresse zn riiemischen Experimenten 
bei ibm erweolit, und die niichste Veranlassung zur Wahl 
seines kiiiiftigm Berufs gegeben. Br soil sich schon, wah- 
rend er noch in den unteren Glassen des Gymnesiums 
sass, rnannigfnche cheniische Kenntnisso und experimentelle 
Evfrthrungen erworbeu , und seine chernischen Experi- 
mente solleii seine Gedanken ail& wahrend der Schnl- 
stunden so sehr in hnspriich genomnien haben, dass ihm 
wegen Tjnaufmerksamkeit mancher Tadel zu Theil gewor- 
den ist. Er machts geringe Fortschritte und galt bei sei- 
nen Lehrern nnd Mitschiilern fur wenig begabt. Als er 
eiiist in der Schule yon seinem Lehrer mitleidig gefragt 
wurde, waw aus ihm werden solle, und pr darauf erkltirte2 
er wolle Chemiker werden, so diente diese Antwort eben 

1) Per ersfe Abschnitt dieser GediichtnisRsohrift von 8. 428 bis 
458 i d  vom TJnierzoichneten, der zweite Abschnitt: ,,Liebig's Beaiehun- 
gen ziir Landwirthschaft" S. 458 bis 476 von Prof. Stohmaan,  dar 
dritte Abschnitt : ,,L iebig's Bcziehunpen zur Thierchemie" S. 476 bis 
493 von Professor Neubauer  verfasst. H. Kolbe. 
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nicht zlrr fiehung seines Anaehens; man clrziihlt sich, dass 
sie mit lautcm Geltiehter oufgenommeu wurde. 

Der junge L i e  b ig, der fiir einen l’riiumcr galt, war 
sich gleichwohl daruber klar, auf welchem Gebiete er etwas 
zu leisten vermoge. Die Erkliirunty, Ciiemiker werden zu 
wollen, war bei dem 24jiihrigen Knaben nicht ein mo- 
mantaner Einfall, sondern wohl erwogen. 

I n  damaiiqer Zeit, wo ec, on den Universitiiten und 
an anderen Lehranstalten noch keine chernische Unterrichts- 
Laboratorien gab, war der gewiilinliche und fast, einzige Weg 
zur Erwerbung chemischer Keniitnisse der, dass man zu 
einem Apotheker in d i c  Lehre ging. Auch L i e b i g ,  ent- 
schlossen, sich zum Chemiker auszubilden , betrat dicsen 
dornenvollen Weg und wurde 1818 in seinela 15. Lebens- 
jahre Lehrling in einer Apotheke zu ITeppenheirn an der 
Hergstrasse. Indessen sagten ihm die ihm deselbst zufal- 
lenden Beschaftigungen wenig zu; eben so wenig geficl cs 
seinem Principal, dass der junge Lehrling auf eigene Hand 
chemische Experimente machte, und als eins dersel hen, die 
Darstellung von Knallsilber, mit einer heftigen Explosion 
endete, hatte rlas zugleich ein scliriellee Ende wirier kaum 
Legonnenen pharmaceutischen Laufbahn zur Folge. 

L i e b i g  eilte in’s Yaterllnus nach Darmstaclt zuriick, 
setzte hier seine Versuche mit, Knallsilber fort und hatte 
das Gliick, dass der darualige Landesfiirst L u d w i g  I. aut 
ihn aufmerksam wurde und an ihm Interzsse nahm. Der- 
selbe setzte ihn Jurcli Qewiihrung pecuniiirer Unterstiitznng 
in den Stand, die Universitlt Bonn zu besuchen, wo damals 
IC as t n  e r chemische Vorlesungen hielt. -41s dieser bald 
darauf Bonn verliess und nacli Erlangen ging, folgte ihm 
I t i e b i g  dahin, und fand dort, freilich sehr diirftige, Ge- 
legenheit, seine Lieblingsversuche uher I<nallsilber fortzu- 
setzen, deren Ergebnisse er hernach als Ihstling~arbeit. ver- 
offentlichte. 

Zu Erlangen machte er die Bekanntschaft mehrerer 
spater hervorragender Manner, welche vielseitig anregend 
auf ihn wirkten, unter andern v on Platen,  ruit welehem 
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er noch lsnge nachher in freundschaftlichem Briefwechsel 
hlieb. Rcsonderen Eindruck machten damals auf ihn 
Schel l ing ' s  Vorlesungen iiber Metuphysik, die ihn so 
fesselten, dass er sogar seiiie naturwissenschaftlichen Stu- 
dien eine Zeit lang dariiher vernachliissigt zu haben scheint, 
was cr spater schmerzlich beklagt. In einem 'LO Jahre 
spater verijffenilichten Aufsatze uber das ,,Studium der 
Naturwisseaschaft~n" (Rraunsohweig 1840) spricht er sich 
iiber diese Verirrung mit folgenden Worteri aus: 

,,Ich seIbst brachte einen Theil meiner Studienzeit auf 
einer Universitiit an, wo der grijsste Philosoph und Meta- 
physiker des Ja,hrhunderts die studirende Jugend zur Be- 
wnnderung und Nechahmung hinriss; wer konnte sich da- 
mals vor Ansteckung sichern? Auch ich habe diese an 
Worten und Ideen so reiche, an wahrem Wissen und ge- 
dicgencn Studien so arme Periode durchllbt, sie hat mich 
urn zwei kostbare Jahre meines Lebens Xebracht. Ich kann 
den Schreck und das Entsetzen nicht schildern, als icli aus 
diesem 'Faurnel zum Bewusstsein erwachte. Wie vide der 
Begabtesten und Talentvollsten sah ich in diesern Schwindel 
untergehen, wie viele Klagen uber ein v6llig verfehites 
Leben habe ich nicht spiiter vernehmen miissen:' 

Als L i e  b i g aus jenem T a m e l ,  wie er sagt, erwachend, 
sich dariiber klsr wurde, dass nicht der Metaphysiker und 
sogenaniite Naturphilosoph befahigt und berufen ist, die 
Naturerscheinungen zu erkliiren und die Naturgesetze zu 
erforschen, dzss man vielmehr in erster Linie Naturforscher 
seie, die Naturcrscheinuugen experimentell studirt haben 
muss, urn iiber Naturgcsetzc philosophiyen zu kvnneu, war 
ihm der fernere Aufenthalt in Erlangen, wie es scheint, 
verleiaet, untl er u a b ,  um seine Stutlien zu vollenden, 
den Weg, welchen in jener Zeit und noch einige Jahr- 
zehnte hernach viele andcre vom Wissensdrange erfiillte 
juuge deutsche Gelclirte einschlugen, nach Paris. 

Es war be1tannt;lich bei der deutschen strebsamen Ju- 
gerid danials nicht, wie 20 Johre spater, blos Modesache, 
in Paris zu studiren. Zu jener Zeit war Paris in 
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Wirltlichkeit die Metropole der Naturwissenschaften uud 
bot specie11 den Jungerii der Chtmie Anregung, wie sie sonst 
airgends, selbst nicht anniihernd in 1)eutschlanti zu finden 
war. Wo zu Ende des vorigen Jahrhunderts Lav  ois ier ,  
G u y t o n  d e  M o r v e a u ,  F o u r e r o y  und B e r t h o l l e t  che- 
misches Licht ausgestrablt hstten, wirkten zu Aiifang der 
zwanziger .Jalirc P r o i i s t ,  C h e v r e n l ,  Vt tuquel in ,  Gay- 
LUSSBC, T h e n a r d  und Dulong.  

Die letztgenannten drci Chemiker waren es insbeson- 
dere, welche L i e h i g  anxogen und im Jahre 1822 seine 
Schrittt nnch Paris leiteten, TO er noch mit anderen deut- 
fichen Chemikern, R u n g e ,  M i t s c h e r l i c h  und H. R o s e ,  
welohe cler Wissensdrang ebenfalls dshin gefiihrt hutte, 
zusammeiitraf. 

L i e b i g  hatte das Cluck, im Lahorat,orium von 
‘l’henard ein TJnterk-ommen tind d a m t  Gelegenheit zur 
Vortsetznng seiner Untersuchung des Knallsilbers zu ge- 
winnen, welche Arbeit ihm diirch eine gliickliehe Fugung 
des Schiclwals A 1 e s an d e r v o n €1 u m b o 1 d t’s Bekaunt- 
schaft und syEtere Ereundschsft erwarb, die aiif seine 
nachherige wissenschaftliche Laufbnhn von entscheidendem 
Einfluss gewesen ist. 

Horen wir iiber dieses Zusammentrefleen Li ebi  g selhst 
redon, die Worte, womit die Dedication seines im Jahre 
1840 erschienenen Werkes : ,,Die Chemie iu ihrer Anwen- 
dung auf Agricultur und Physiologieff, an A l e x a n  cler 
von  H u m b o l d t  beginnt: 

,,Wiihrend meines Aufenthalts in Paris gelang es mir, 
im Sommer 1823 eine aualytische 1Jntersuchun.g iiber H I )  - 
w sr d’s fulminirende Silber- und Quecksilberverbindungen, 
mehe  erste Arbeit, zum Vortrage in der koniglicheu Aka- 
demie zu bringen. Zu Ende der Sitzung vom 28. Juli, mit 
dem Zusarnmenpacken meiner Praparate beschiiftigt, niihertc: 
sich rnir, aus der Reihe der Mitglieder der Akademie, eiri 
Maiin und kniipfte mit mir eine Unterhaltung an; mit cler 
gewinneiitlsteri Freundlichkeit wusste er den Gegenstttnd 
meiuer S t d i e n  und alle rneine Beschliftigungen und Pliine 
von mir zu erfahren; wir trennteu uiw, ohne (lass ioh, aus 
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IJnwissenheit iind Scheu, z11 fragen msgte, messen Giite on 
inir theilgeiiornmen habe. 

,, IAese Unterhaltung ist der Grundstein meiner Zu- 
kunft, gewesen, ich batte den fur ineine wissensciinftliclien 
Zwecke miichtigsten und liebevollsten Giiiiiier und Preund 
gewonncn. 

,,Sic waren Tags zuvnr von oiner Reise aus Itnlien 
zurickgekornmen j niemand war von Ihrer Anwesmheit 
unterrichtet. 

,,Unbekannt, ohne Empfehlungen in viner Sladt , wo 
der ZusammenHuss so vieler Menschen aus allen Theilen 
der Erde das grosste Hinderniss ist, welches eincr righeren 
personlichen Heriihrung mit den dodigen ansgezeichnoten 
und ber(ihmten Naturforschern und Gelehrten sich ent- 
gegenetellt,, wiire ich, so wie vide andere, i u  dem grossen 
Kaufen unberuerlrt geblieberi und vielleicht uutwgegmgen ; 
diese Gefahr war vollig nbgewendet. 

,,Von diesern Tage an waren mir alle Thiiren, alle 
Institute und I 'doratorien geoffnet ; das lebhafte Inter- 
esse, welches Sie niir zutheil werden liessen, gewann mir 
die Liobe urid innige Freuudschaft rncixier rnir ewig then- 
ren Lohrer G a y - L u s s a c ,  D u l o n g  und T h e n a r d .  ltir 
Vertrauen baiinte rnir den Weg zu meinem Wirkungskreise, 
den seit 16 Jnhren ich unablassig bemCht war wurdig aus- 
znfiillen.cc 

Es war Liebig 's  qehnlicher Wunsch gewesen, bei 
G a y - L u s s a o ,  dem genialsten franzdsifiohen Chemiker 
dieses Jahrhunderts, weleher gerade dalnals im vollen 
Glanze seines wissenschaftlichen Riihmes stand, im 
Laboratorium Zutritt zu erhalten. Aber G a y - L u s s a c  
besass kein eigentliches Unterrichtskboratorium und nahm 
keine Scliiiler an. H u  xu b o 1 d t's Empfehlung iifhate L i e- 
b i g  die Pforte dieses chemischen Heiligthurns. Gay- 
L u  s s a c pestattetc ihm, in seinem Privatlaboratoriurn mit 
ihm azlsammen zu arbeiten, und als L i e b i g  dns Jahr 
dnrauf, uber die Erwartung hinaus bereichert an chemi- 
schem Wissen und bebden mit einem seltenen Schatze 
chemischer Erfahrungen, Paris verliess, um in seine Heiniath 
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zuruckzukehren, war ihm aus seinein Lehrer ein theurer 
Freund geworden. 

Wir wissen nieht, mit welchen Worten G a y - L u s s a c  
damals iiber den Chemiker L i e b i g  an H u m b o l d t  be- 
richtet hat. Wir wissen nur, dass es wiederum H u m b  o 1 d t 
war, welcher auf Grund der giiristigen Berichte von Gay-  
L u s s a c  uncl seiner eigenen vortlieilhaften Meiuung von 
dem jungen Gelehrten diesen dem Grossherzog L u d w i g  I. 
so warm empfohlen hat, dass derselbe aus eigener Macht- 
vollkommenheit den erst einundzwanzigjiihrigen L i e b ig 
zum ausserordeutlichen Professor der Chemie in Giessen 
ernannte und ihm zwei Jahre spiiter die ordentliche Yro- 
fessur iibertrug. 

Rei einem Hesuche, den er unmittelbar darauf in 
seiner Vaterstadt machte, lernte L i e  b i g  seine spatere 
Gattin, H e n r i e t t e  get). M o l d e n h a u e r  aus Darmstadt, 
kennen, mit der er zwei Jahre nachher, im Mai 1826, sich 
verheirathete und 47 Jahre in glucklichster Ehe lebte. 

Nun begann die fruchtbare segensreiche Wirksamkeit 
Liebig’s an der Hochschule in Giessen. Es ist schwer 
zu sagen, in welcher Eigenschaft, ok als Lehrer oder als 
Forscher, er grosser war. Es hat vide Lehrer der Chemie 
VOP L i e b i g  und noch mehr neben ihm und nach ihm ge- 
geben, aber keiner hat es im gleichen Maasse verstanden 
wie er, chemische Schule zu machen. 

Das Ansehen, welches die Chemie in den letzten 40 
Jahren nicht blos als eine der wichtigsten und interessan- 
testen philosophischen Disciplinen, sondern auch durch die 
hochst mannichfache praktische Verwerthung ihrer Lehren 
erlangt hat, ist ihr nicht von Anfang an zu Theil geworden. 
Ihre Qertreter haben, zumal auf den deutschen Universi- 
taten, vielfa,che Vorurtheile und Voreingenornmenheit gegen 
die junge, kuhn sich eindrangende Wisseuschaft zu be- 
kiimyfen gehabt und ihr erst nach und nach die Anerken- 
nung der Gleichberechtigung mit deu anderen philosophi- 
schen Disciplinen erruugen. Selbst jetzt noch hort man 
Philologen und Juristen hier und dn aussern, die Chemie 
sei keine Wissenschaft, nur Experimentirkanst. 

Journal f. ptokt. Chemie [23 Bd. 8. 28 
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Woher sollen auch solche, welche sich b e h  Besnch 

der Universitaten meist darauf beschranken , ihr Hrotstu- 
dium zu treiben, Kenntnisn davon bekommen, dass die 
Chemie dieselben philosophischer: Yrobleme, nur mit an- 
dereu edleren Mitteln und auf soliderer Grundlage, zu 
losen versucht, iiber welche die einst so hoch angesehene 
sogenannte Naturphilosophie leichtfertig aburtheilte? 

Dass heute fast alle deutschen Ihiiversitaten grosse, 
mit bedeutenden Kosten errichtete chemische Unterrichts- 
anstalten besitzen , die Laboratorieu, wo Hunderte von 
Studirenden : Chemiker , Physiologen, Mediciner, Pharma- 
ceuten, Landwirthe, 'I'echniker u. A. chemische Ausbildnng 
suchen, und welche den erfreulichen Beweis liefern, dass 
in Deutschland auch die Leiter des Staates oder der Staaten 
ihr Interesse und ihre Sorge der Pflege der Chemie zuge- 
wandt haben, ist hauptsachlich Liebig's Verdienst. 

Niemand hat den Mange1 der deutschen Universitaten 
an den zum Studium der Chemie nothigen Hiilfsmitteln 
und Einrichtungen schmerzlicher empfunden als L i e  big. 
Er trat deshalb im Jahre 1824 seine Professur in (fieseen 
rnit der festen Absicht an, nicht blos Chemie vom Katheder 
herab vorzutragen, sondern ein Laboratorium fur experi- 
mentellen Unterricht zu griinden, ohne welchen eine mehr 
als elementare Bekanntschaft mit der Chemie nun einmal 
nicht erworben werden kann, 

Der Entschluss war freilich leichter gefasst als ausge- 
fiihrt. Schor, der eine und andere deutsche Chemiker vor 
ihm hatte sich rnit ahnlichen Planen getragen, aber die 
der Ausfuhrung entgegenstchenden Schwierigkeiten nicht 
zu bewaltigen verrnocht. Es gehorte die ganze Energie, 
welche L i e b i g  besass, und das Bewusstsein, dasb er den 
Beruf zu jcner Aufgnbe in sich trage, dam, um iiach 
schweren Kampfen das vorgesteckte Ziel zu erreichen. 

East allgemein ist die Meinung verbreitet, es seien 
TJ i e I i g rnit seiner suf H um b o 1 d t's Empfehlung von dem 
Grossherzoge vollzogeiien Ernennung zum Professor gleich 
die Wege gebahnt und die Mittel geboten gewesen, sich 
das glanzende Berufsgebiet zu ebnen, welches er sioh dort 
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geschaffen hat. Nichts ist irriger als diese Vorstellung. 
'I;iebig hat, um in Giessen mit Erfolg seine Thiitigkeit 
entfalten zu konnen, wie wir iihnliches so  oft im Lebens- 
gange grosser Manner finden, seine Position Schritt fur 
Schritt sich erkampfen mussen. 

Auf der einen SQite war es der akademische Lehr- 
iiiirper, waren es seine Collegen, die ihm das Leben vcr- 
hitterten, andererseitshat die Gleichgiiltigkeit der Regierung 
gegen mine wahrhaft aufopfernden Bestrebungen zu Qunsten 
der Universitit ihlu schwere sorgenvolle Stunden bereitet. 

L i e b i g  war zum Professor der Chemie ernannt, ohne 
in Giessen studirt, ohne ebendort sich dio Doctorwurde 
erworben zu haben. Fur ihn wurde eine neue Professor 
gegriindet, die vorher nicht existirte, eine Professur fiir 
Chemie, die in den Augen der Mehrzahl seiner Mitprofes- 
soren gar keine Wissenschaft war. Das war unerhort und 
in der Zopfgeschichte der Universitat nicht vorgekommen. 
Li e b i g  galt als unberufener Eindringling, der junge,*erst 
einundzwanzigjahrige Professor nicht als ebenbiirtig. Man 
nennte seine Beforderung ,,Pavoritenwirthschaft". Auch 
seine Freundschaft mit dem Dichter P l a t e n ,  und dass er 
mit diesem im intimen Briefwechsel stand, wurde ihm von der 
bigot-ultramontanen Clique, welche die Universitit damals 
und nooh lange nachher beherrschte, zum Vorwurf gemacht. 

Diese Sippe, verstiirkt Jurch eine Anzahl wissenschsft- 
licher Mediocritateu, hat L i e b i g ,  weil es so hoch iiber 
ihnen stand, bie zu seinem Weggange und noch dariiber 
hinaus, mit Neid nnd Ham verfolgt. Der Mann, dam 
Giessen seine Bliithe und seinen europaischen Ruf ver- 
dankte, hat in Folge der Machinationen dieser an Kopf- 
zahl grossen, an Kopf schwachen Partei, wiihrend der 27 
Jahre, wo er als ordentlicher Professor daselbst f'ungirte, 
nicht e in  Ma1 zum Rektor der Universitat gewiihlt wer- 
den konnen. 

Von der Regierung waren dem jungen Professor statt 
eines Laboratoriums vier leere Wande gegeben, nichts 
weiter, um bzsselbe einzurichten und mit den nothwen- 
digsten Apparaten auszustatten. L i e b i g  musste die dam 

28 
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erforderlichen erheblichen Kosten aus eigenen Mitteln be- 
streiten, und das bei &ern Jahresgehalt von 800 F1. sh. Das 
game Inventm seines Laboratoriums war sein Eigenthum. 

Niemand dankte ihm cliese Aufopferung fur die Uni- 
versitat wie fur die Wissenschaft, welcher wohl auch kein 
Itnderer der damaligen Giessener Yrofessoren fahig war. 
Eben weil man eine solche Hintansetzung des eigenen In- 
teresses nicht begriff, schoh man ihm andere, sogar selbst- 
siichtige Motive unter, sah c h i n  die Absicht, seine Privat- 
interossen zu fiirdern u. s. w. 

Schliesslich, als nach zehxijahriger Wirksamkeit in 
Giessen, welche ihm bereits europiiischen Ruf erworben 
hstte, seine Bemuhungen, von der Regierung den noth- 
wendigen Zuschuss und die Genehmigung zur Erweiterung 
des llngst zu klein gewordenen Lnboratoriums zu erwir- 
ken, erfolglos blieben, als er, durch IJeberanstrengung und 
Nalpmgssorgen erkrankt, in Baden-Haden Erfrischung des 
Geistes und Korpers suchte, riss seine Geduld, die Ent- 
riistung iibermannte ihn. Ein Brief, den er damals yon 
Baden-Baden aus an den Kanzler L i n d e n  nach Darmstadt 
absandte und der an Deutlichkeit nichts zu wunschen 
iibrig liess, l i s t  in seine Gemuthsstimtnung einen tiefen 
Blick thun. Das zu jener Zeit vom Maler E n g e l  auf- 
genommene Portriit L i e  b i d s ,  welches nachher dtirch 
Stcindrack v:rvielhltigt ist , giebt yon seinem damaligen 
leidenden Zustande einen sprechenden Beweis. - L i e b ig's 
Schwiagersohn, M. C a r r i e r  e, hat unlangst der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung jenen Brief im Auszuge mitgetheilt ; 
einige Stellen desselben miigen hier Platz finden. Keine 
Urkunde ist geeigneter als dieser Brief, darzuthun, 
wie L i e b i g  in Giessen hat leiden und kampfen miissen, 
urn sich oine leidlicbe Existenz au erringen und die vor- 
gesteckten hohen wissensohaftlichen Ziele zu erreichen. 

L i e b i g hatte kurze Zeit vor Abfassung dieses Briefes 
den Bau eines chemisehen Auditoriums verlangt, urn da- 
durch fiir das Laboratorium mehr Raum zu gewinnen. 
Man hatte in diesem Anliegen das Verlangen nach Fiir- 
clerung seines ,, Privatinteresses" erblickt und deshalb das- 
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selbe abgelehnt. Darauf bezieht sich der Eingang des nun 
folgenden Briefes: 

), lch hatte freilich an Annehmlichkeit dadurch ge- 
wonnen, aber alle diese Einrichtungen bezogen sich nicht 
auf meine Person, sondern waren fur die Universitat blei- 
bend gewesen, und hatten dem chemischen Lehrstuhle einen 
Vorzug vor allen in Deutschland gesichert. Fur die An- 
stalten einer Universitat darf man die grossten Summen 
verwenden, denn das steigert die Achtung und Anhang- 
lichkeit an sie; aber die strengste Controle muss uber die 
Rweckmiissigkeit der Verwendung gefiihrt werden. Man 
hat diese Summen, aber verwendet sie auf eine unertrlg- 
lich lachorliche Art! 

,,Mir ist Gewissheit niithig, was ich in Giessen zu er- 
warten habe. Auf das Aeusverste getrieben, werde ich 
diesen Winter nicht melir dahin gehen, gleichviel ob ich 
Urlaub erhalte ocler nicht. Ich werde diesen Schritt zu recht- 
fertigen wissen, denn es ist wohl niemand an dcr TJniver- 
sitat in auffalenderer Weise als ich misshandelt worden. 

,,Mit 800 F1. Besoldung kannn man in Giessen nicht 
loben. Gemeinschaftlich mit einigen trnderen Collegen bin 
ich vor vier Jahron urn eine Besoldungserhohung einge- 
knmmen, sie ist uns abgeschlagen worden. Sie (der Kanzler 
L i n d e n )  haben mich mit Lacheln versichert, dass die Sbats- 
kasse keine Fonds besitze; ich habe daraus gesehen, dass Sie 
Kummer und qualende Nahrungssorgen nie gekannt haben. 

,,Von diesem Augenblicke an habe ich durch unab- 
lassiges Arbeiten mir eine unabhangige Stellung zu er- 
wcrben gesucht; meine Anstrengungen sind nicht, ohne 
Erfolg geblieben, aber sie sind uber meine Krafte gegan- 
gen, ich bin dabei invalid geworden; und wenn ich jetzt, 
wo ich den Staat nicht mehr bedmf, crwiige, class mit 
einigen elenden hundert Gulden meine Gesundheit in 
hiiheren Jahren nicht gelitten hatte, indem mein Leben 
sorgenfreier gewesen ware, so ist fur mich der harteste 
Gedanke, dass meine Lage Ihnen bekannt war. 

,,Die Mittel, welche das Laboratorium besitzt, sind 
von Anfang an zu gcring gewesen. Man gab rnir vier 
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leere Wande sta,tt eines Laboratoriums ; a n  eine bestimmte 
Summe zur Ausstattung desselben, zur Anschaffung eines 
lnventariums ist trotz meiner Gesuche nicht gedacht wor- 
den. Ich habe Instrumente und Praparnte nothig gehabt, 
und bin gezwungen gewesen, jahrlich 3-400 F1. aus 
cigenen Mitteln dazu zu verwenden; ich habe neben dem 
Famulus, den der Staat bezahlt, einen Assistenten nSthig, 
der mich selbst 320 F1. kostet; ziehen Sie beide Ausgaben 
V Q ~  meiner Besoldung ab, so bleibt devon nicht so vie1 
iibrig, urn nur meine Kinder zu kleiden. 

,, AUR dieser urspriinglichen Behandlung des Labora- 
toriums hat sich die Folge herausgestellt, dass es kein 
FJigenthnm besitzt, denn ich kann nachweisen, dass die 
Einrichtungen, die Instrumente, die Praparate, welche das 
Giessener Laboratorium - ich kann es ohne Errothen 
sagen - zum ersten in Deutschland gemaoht haben, mein 
Eigenthum sind.. . . 

,,I& tirill nicht mehr von mir sprechen, meine Reeh- 
nung mit Giessen ist abgeschlossen; mein Weg ist nicht 
der Weg der Reptilien, ob dieser auch der leichteste, wenn 
auch schmutzigste ist. Das Gesagte wird hinreiohen, um 
meinen Entschluss bei dem Ministerium und bei dem 
Fiirsten zu rechtfertigen, dass ich diesen Winter in Giessoo 
nicht lesen kann.. , . Wenn ich gesund bin, wird es mir 
an Kraft nicht fehlen, eine Art Universitit fur meine 
Lehrzweige aut eigene Hand zu errichten. Wird es mir 
nicht erlaubt und erhalte ich meinen Abschied, so befreit 
xnich dieser von dem Vorwurf der Undankbarkeit gegen 
das Land, aus dessen Mitteln meine Ausbildung moglich 
war. Ich habe manches Unrecht, manches falsche Urtheif 
zu tragen gelernt, aber dieser Vorwurf ware fur meine 
Schultern zu schwer.<< 

Was L i e  b ig mit den schlagendsten Argumenten und 
eindringlichsten Vorstellungen nicht hatte erreichen kon- 
nen, bewirkte schnell jener Brief. Solch schweren Ge- 
schiitzes bedurfte es, urn dem Minister das, was er aus 
Mangel an gutem Willen und Einsicht nicht gewahren 
wollte, durch die Furcht vor dem iiffentlichen Skandal ab- 
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zunothigen. Es war iminarhin wenig qenug, was L i e b i g  
jetzt bewilligt wnrde, aber genugte vorclerhand seinen 
stets bescheidener, Ansyriichen. 

Jener Brief bleibt fur die Geschichte der Entwickelung 
der Chemie in Deutschland ein wichtiges Document. Wir 
Ierneii daraus, wie geringes Verstandniss fur die Bedeutung 
und den Nutzeu der Chemie - denn das Utilittitsprincip 
stand damals, wie noch vie1 spater, bei den Curatoren 
nioht blos der Universitat Giessen, sondern auch vieler 
anderer Universitaten in grosser Qeltung - in den staats- 
leitenden Kreisen za  finden war, wir entnehmen dwaus 
mit Verwnnderung, dass zu einer Zeit, wo der Name 
Liebig’s meit ‘iiber die Grenzen Deutschlands hinaus mit 
Achtung und Bewunderung jSenannt wurde, der Minister 
in Darmstadt keine Ahnung von der Bedeutung und GTosse 
des Mannes hatte oder haben wollte, welcher hauptsachlich 
Giessen nach aussen hin Ruhm und Glanz verlieh. 

Die Universititen galten a,ls Abrichtungsanstalten fur 
den kiinftigen Staatsdienst. Wie konnte die Chemie, diese 
zersetzende, also gefahrliche Wissenschaft, doppelt gefahr- 
lich zu einer Zeit, wo man in den Stndenten und spiiter 
such in den Professoren staatsgefahrliche Demagogen 
witterte, Forderung von den Regierungen erwarten? Wozu 
Geld fiir Chemie susgeben, welche dem Theologen, Yhilo- 
sophen, Juristen und enderen Staatsdienern keinen Nutzen 
brachte, W O V O ~  hochstens der Mediciner ein klein wenig 
zu lernen brauchte? 

Wie haben sich in 
dieaer kunen Zeit die Dinge geandert! Die Chemie, fruher 
das Aschenbrodel der Universitaten, und als unebenbiirti- 
ger Eindringling angesehen , ist eine Macht geworden. 
Statt der vier nackten Wande, welche einst L i e b i g  ge- 
geben wurden, um daraus ein Laboratorium zu machen, 
priingen jetzt auf den meisten deutschen Hochschulen 
stattliche, fur die Chemie eigens errichtete Gebaude, che- 
mische PalZiste, wie die Laboratorien in Leipzig, Bona und 
Berlin wohl genannt werden, fur deren Bau die Regie- 

Seitdem sind 40 Jahre verflossen. 
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rungea mit Zustimmung der Stande Hunderttausende ver- 
willigt baben. 

In diesen grossartigen Anstdten walten und wirken 
heute die Junger und Nacbfolger Lieb i&s ,  lehren und 
leiten den praktisch-chemischen Unterricht nach L i  ebig’s 
Methoden, umgeben und unterstiitzt von zahlreichen 
Assistenten, und im Besitze so reicher Lehrmittel, wie 
L i  e b i g  selbst niernals besessen hat. IJnd doch hat keiner von 
uns, die wir uber so grossc Lehrmittel und Unterrichtsanstsl- 
ten verfiigen, noch solche Erfolge enielt wie L i e b i g  einst 
in dem kleinen unscheinbaren Laboratoriurn zn Giessen. 

Es ist, wie schon gesagt, Liebig’s Verdienst, dass 
die deutschen Hochschulen jetzt solche chemisohe Lehr- 
rlnstalten und ausreichende Mittel besitzen, urn jedem, 
welcher sich in der Chemie unterrichten will, die Gelegen- 
heit darzubieten. L i e b i g  hat dazii die Bahn gebrochen 
nicht nur dadu1d1, dass er in Giessen das erste Unter- 
riehtslaboratorium grundete and mit der grossen Zabl ihm 
zustromender Schuler darthat, dass ein Rediirfniss naoh 
solchen Instituten fur chemischen Unterricht vorhanden 
sei, sondern ebenso dadurch, dass er zeigte, wie Chemie 
mit Nutzen gelehrt und gelernt werden mum, wie noth- 
wendig ferner es ist, dass nicht blos der Chemiker von 
I’ach , sondcrn auch der Techniker griindliche allgemeine 
chemische Bildung haben muss gegeniiber der friiheren 
Meinung : es geniiga, wenn der Soda- oder Farbenfabrikant, 
der Seifensieder, cler Huttenmann u. 8. w. eben nur die 
Theile der Chemic erlerne, welche fur den speciellen Zweck 
nothig scheinen. 

Dank dem Streben und Wirken L i e  b i g’s hat sich bei 
den Jndustriellen, iibcrhaupt den Gewerbtreibenden, sogar bei 
den irn Fortschritt immer etwas lrngsameren Landwirthen 
mehr udd mehr die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass 
ihre Aufgaben sich meist auf chemischer Basis bewegen, 
dass die rein empirische Behandlung nicht ausreicht, dass 
die traditionelle Rewirthschaf?iixng mit dem rationellen Be- 
tviebe nicht concurriren kann. 

Es gehort keine prophetische Gabe dam, urn voraus- 

Zur Erinnerung art Justus von hiebig. 
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ziisehen, dass nach weiteren 40 Jahren die Chemie, und 
die Naturwissenschaf'ten uberhanpt, auch bei denen Ein- 
gang gefunden haben werden, meiche sich bis jetzt am 
meisten ablehnend dagegen verhalten , zunschst bei den 
Theologen. 

Die kiinftigen Staatslcnker werden einsehen lernen, 
dass die heutige einseitige Hildung oder Verbildung 
unserer Theologen , durch welche sich im letzten hslben 
Jahrhiandert eine stupide Reaction die geistliche Heerde 
yon Orthodoxen und Ultramontanen gross gezogen hat, 
welche auf allgemeine Verdummung hinarbeitet und je tz t  
auch gegen die Ordnung des Staates sich aufiehnt, schlechte 
Friichte triigt, dass der angehende Theologe die gottliche 
Offenbarnng nicht blos mit dem blindcn Wunderglauben, 
das Unwesentliche mit dem Wesentlichen verwechselnd, 
aus dem Buche der Biicher, sondern zugleich auch aus den1 
Buche der Nntnr crkennen soll, dass das Studium und die 
Erkenntniss der Wunder der Natur iind der Gesetze, diiroh 
welche der Schopfer derselben sicli dem Menschen in so- 
zusagen handgreiflicher Weise offenhart, nicht , wie jene 
Verdummer des Menschcngeschlechts glauben machen 
wollen, zum Atheismus fuhrt, sondern umgekehrt die sor- 
gende und pflegende Nand des Schopfers in tausend Ziigen 
das korperliche und geistige Auge wahrnehmen liisst. 

So rlnchte auch Liebig,  dem die Natnr als posse  
Offenharung Goths  gdt, uiid der dafur vom ultramon- 
tanen Bischof von Mainz als Materialist vorketzert wurdc. 

Doch folgen wir L i e  b i g  wiedor in sein Jisboratorinm 
und suchan wir hier die Antwort auf die Frage, wie er es 
vor allen snderen Chemikern seiner Zeit erreicht hat, 
Giessen so schnell zu einer Pflanzschuls chemisclier Wissen- 
schaft zu machen, deren Ruf weit iiber die Grenzen 
Deutschlands uiid Europas sich verbreitete, und welcher 
so zahlreiche Jiinger der Chernie znstromten, dass da,s La- 
boratorium sie bald nicht mehr zu f'assen vermochte. 

Die hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen 
waren es nicht dlein, was L i e b i g  von nah und fern che- 
mische Schuler zufuhrte, es war noch mehr seine Unter- 
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richtsmethode und der Zauber seiner Personlichkeit, wo- 
durch er den Bildungsgang derseIben forderte und impo- 
nirend anregte. 

Feind des mechanischen Unterrichtens nrsoh der 
Sohablone, und Gegner des blossen Wissens, dem des 
Verstehen und Konnea nicht zur Sdte  ist, hat L i e b i g  es 
meisterhaft verstanden , seine Schiiler jeglicher Qualitat 
znm Denken anzuregen, und sie gelehrt, das Gelernte zu 
begreifen und anzuwenden. 

L i e b i g  war nicht Lehrer im gewohnlichen Sinne; im 
ausserordentlichen Maasse wissenschaftlich productiv und 
reich an chemischen Gedanken, theilte er diese seinen rei- 
feren Schiilern mit, veranlasste sie, seine Ideen experi- 
mentell zu priifen, und regte so allmahlich zu eigenenq 
Gedanken an, eeigte ihnen den Weg und lehrte die Me- 
thoden, wie chemische Fragen und Probleme an der Hand 
des Experiments zu losen sind. 

Dazu kam, dass er in seltenem Maasse die Gabe be- 
sass, den Schiiler, wenn die Versuche nicht gleich das ge- 
wiinschte Resultat gaben, und derselbe anfing, den Muth 
und die Lust zur weiteren Verfolgung des Gegenstandes 
zu verlieren, en der Aufga8be festzuhalten, ihn zur Fort- 
setzung anzufeuern und zu uberreden, dass er misslungene 
Versuche in modificirter Form wieder aufnghm. Wie 
Manche haben hierdurch schliesslich die schansten Erfolge 
erzielt , die ohne jene Reharrlichkeit verloren gegangen 
sein wiirden, und welche dem Lehrer irnd dem Schiiler 
desto mehr Freude bereiteten, mit je mehr Kampf und 
Miihe sie errungen waren. 

So wurde damals das Giessener Laboratorium eine 
fruchtbare Pflanzschule fiir Chemie, und his auf den heu- 
tigen Tag giebt es nur wenige deutache Hochscbulen, deren 
Professoren der Chemie nicht entweder selbst ihre Studien 
in Giessen gemacht haben oder Schiiler von Liebig's 
Schiilern sin& Sogar bereits in Amt und Wiirden stehends 
CJniversitatsprofessoren verschmiihten es nicht, wenigstens 
einige Monate lang nach Giessen zu gehen, urn mit L i e -  
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big's TJntersuchungsmethoden und der Art seines Unter- 
richts sich vertraut zu machen. 

Es ist L i e b i g  von Neidern und Missgunstigen, an 
denen es ihm nicht fehlte, und besonders von den Mittel- 
massigkeitent die vergebens auf seine Protection rechneten, 
mehrfach der Vorwurf gemacht worden, dass er nur seine 
Schiiler protegirt und ihnen zu angesehenen Stellungen 
verholfen, andere aber , welche nicht seine Schiiler waren, 
parteiisch beurtheilt und zuriickgesetzt habe. Wie falsch 
und ungerecht dieser Vorwurf ist,  das zu bebaupten und 
dafiir einzutreten hat Niemand mehr dae Recht, j a  die 
pietatvolle Verpflichtung, als ich selbst, der ich nicht das 
Qliick gehabt habe, L i e  big's unmittelbarer Schiiler zu 
sein, den aber L i e b i g  mehr d s  manchen seiner Schiiler 
stets mit Beweisen von freundlicher Gesinnung, j a  freund- 
schaftlicher Znneigung iiberhauft, unterstdtst und gefordert 
hat. L i e b i g  achtete, schatzte und forderte jeden, bei 
dem er ernstes wissenscha.ftliches Streben und sittlichen 
Ernst erkannte. 

Die machtiqe Anregunq, welche L i e b i g  durch die 
Griindung des ersten jedermann geijfieten Unterrichts- 
lahoratoriums und durch sein Schaffen und Wirken in dem- 
selben gegeben hat, ist nicht blos Deutschland zugute go- 
kommen und hat nicht nur in unserem Vaterlande zahl- 
reiche ahnliche Lehranstslten in's Leben gerufen; auch im 
Anslande, in Oesterreich, in der Schweiz, in England, 
Amerika, Italien, Russland, Danemark, Norwegen und 
Schweden, sogar in Griechenland , Spanien und Portugal 
eind nach dem Muster des Giessener Laboratoriums ehe- 
mische Lehranetalten errichtet worden. Nur in dem Lande, 
wo man den civilisatorischen Beruf so gern im Munde 
fiihrt und dessen Volk ganz besonders berufen zu sein 
vermeint, die Civilisation iiber den Erdhal! zu verbreiten, 
nur in Frankreich existirt bis auf den heutigen Tag, selbst 
in Paris, nicht eine chemische Lehranatalt, welche mit der- 
jenigen der kleinsten deutsohen IJniversitit den Vergleich 
uushalten konnte. Und doch hat ein noch dazu Deutsoh- 
Franzose von Frsnkreich, wo man heute kaum mehr Che- 



444 Zur Erinnerung an Justus von Liebig. 
mie lernen kann, wo iiberhaupt die chernische Bildung zum 
growten Nachtheil , besonders auch der chemischen In- 
dustrie dieses Landes immer mehr zuriickgeht, unllngst 
zu ssgcn gewagt: ,,Die Chemie ist cine franzosische 
Wissenschaft ! I‘ 

Liebig’s, des deatschen Gelehrten Ruhm hat iiberaJl 
geziindet, nur in Frankreich hat er keinen Widerhall 
gefiindes. Scin grijsster Fehler in den Augen der 
Franzosun is+, , da,ss er nicht Franzose war. Welche 
Wichtigkeit man gleichwohl in Frankreich L i e b i g’s  
T k t n n g e n  und Erfolgcn beilegte, davon hat D u m a s  
ein zwar sonderbsres, aber beweisendes Zeugniss abge- 
legt., dadurch, dass er im Jahre 1841 die Ergebnisse 
von L i e  b i g’s E’orschungen iiber den Ernahrunasprocess 
im Thiere durch rinen kiihnen Wandstreioh als sein 
Eigenthum aussugeben versuchte, was ihm freilich misslsng. 
Selbst nach Liebig’s Tode hat man in Frankreich nicht 
Anstand genommen, sich nicht geschamt, ihn gar noch 
zu hohncn, dadurch, dass man an die durch Liebig’s Tod 
erledigLe Stelle nls Mitglied der SociktG des Agronomes 
einen Merischen ohne jegliche wissenschaftliche Leistung 
ernannte, dsr knrz darauf als Schwindler zur Haft nnd 
criminellen Ihtersuchung gebracht worden ist. 

Auch in Deutschland sind seine Hestrebungen mehr- 
fach verkannt imd angefeindet worden. Wie jeder Refor- 
mator, der sein Ziel mit Selbstverleugnung unverriickt 
verfolgt und iiber die Menge hervorragt, den erstert Kampf 
mit den Mittelmassigkeiten zu bestehon hat, welche ganz 
naturgemiiiss d l ~ s  Talent fiirchten und zu sich herabxu- 
ziehen traehten, so erwuchsen auch L i e  b i g  im damals 
w ohlassor tirten Lager d er wissenschaftliohen Philis ter, wenn 
ein solcher Ausdruck orlnubt ist, hittere Gegner. L i e b i g  
hat den Kampf nicht gescheut, es ist ihm mit; der Spitze 
der Feder und der Wncht vernichtender Kritik, welche 
seiner Zeit selbst seinen Freunden zu scharf schien, aber 
wie die Frfahrung zeigte, gans am Platze war, bald ge- 
lungen, jene Gegner xum Schweigen zu bringen und weiter 
unschadlich zu machen. 
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Aber nicht blos gegen Personen, nicht minder gegen 

den die Wissenschaft schiidigenden TJnverstand , gegen 
Engherzigkeit und Vorurtheile, wo ihm solche bei Verfol- 
ping seiner Ziele begegneten, hat er den Kampf aufge- 
nommen, gleichviel ob es galt, den Diinkel der Schulmeister 
oder den Zopf and die Blasirtheit der Stostsmiinner ;tn% 
Licht zu ziehen. 

Weit uber die Kreise der uhemischen Welt, hinaus ist 
seine im Jahre 1840 erschienene von sittlicher Entriietung 
dictirte Broschiire: ,,ifeber den Zustand der Chemie in 
Preussencr, bekannt geworden und iiberall, Iiur nicht in 
Berlin, mit Hefriedigung gelesen worden. Das damalige 
Preussen, welches sich so gern den Staat dor Intelligrxrz 
nennon horte, besass in den staatsleitenden Kreisen nicht 
mehr so vie1 Intelligenz, urn die Bedeutung der Chemie 
xu begreifen; weder (lie Wissenschaft als solotie, noch ihre 
Wichtigkeit fur die Medicin, die Physiologie , Landwirth- 
schaft und die gesammtc Industrie wurde in Berlin ver- 
standen. 

Wie sehr L i e b i g  Recht hatte, als er darlegte, dam 
Preussen hinter den anderen , selbst den kleinsten deut- 
schen Staaten in der Pflege der Chemie zuriickgebliehen 
war, lehrt die einfache Tha$ssche, dass von den drei ersten 
Koryphiien der Chemie in Deutschland : L i e b i g , W o h 1 e r  
und El un  sen ,  keiner an preussischen Universitaten seine 
Celebritat erlangt hat, und dass keiner derselben von 
Preussen hat gewonnen werden kiinnen. 

Beachtenswerth und charakteristisch fur jene Zeit ist 
die verschiedene Wirkung, welche jene Broschiire in Berlin, 
und welche eine andere nicht minder scbarfe Kritik der 
ohemischen Zustande in Oesterreich, in Wien hervorge- 
bracht haben. 

In  Wien sab man ein, dass L i e b i g  Recht habe, und 
beeilte sich, demselben einen Lehrstuhl der Chemie in 
W e n  selbst anzubieten. Und als er denselben ausschlug, 
wurde von der iisterreichischen Regieruug eine Anzrthl 
junger Cheniiker nach Giessen geschickt, mit der Aufgabe, 
sich unter Li ebig’s Leitung ausp-ililden. Die meisten 
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derselben haben spater angeseheae und einflussreiche Stel- 
lungen erhalten. 

Anders in Berlin. Hier liess der vornehme Diinkel 
nicht zu, von Liebigqs lldeuchtung des trostlosen Zu- 
standes der Chemie in Prenssen iiberhaupt nur Wotiz 
zu nehmen, geschweige deun, etwas zu iindern. Berlin 
iind Bonn, die beiden angesehensten Universitaten, batten 
und bekamen keine chemischen Laboratorien, an beiden 
Orten konnte man bis vor wenigen Jahren nicht Cheniie 
lernen, ja  eine Zeit lang war der Besuch Girssens der 
prenssischen studirenden Jugend streng .verboten, urid der- 
selben so auch die Moglichkeit abgeschnitten, unter L i e b i g  
Chemie zu studiren. Wenn Raumer‘s wiirdiger Nach- 
folger Mi ih le r  vor zehn Jahren endlich sich entschloss, 
erst in Bonn und nachher auch in Berlin mit iiber- 
grossen Kosgen zwei chemische UnteiTichtsanstalten mi 
bauen, so weiss man sehr wohl, dass nicht Tntcresse fur @e 
Chemie, noch auoh Verstandniss fur die Bedeutung clerselben, 
dsss am wenigsten L i e b i p’s scharfes Urtheil iiber das Stag- 
niren der Tntelligenz im preussischen Staate ihn dazu ge- 
bracht haben, sondern dass der Antrieb und die Niithignng 
dazu von ganz anderer Seite gekommen ist. 

L i e b i g  hat damals schliesslich ttuch iiber jene Dunkel- 
und Dunkelmanner den Sieg errungen; man hat auch in 
Preussen thun miissen, was er 25 Jahro fruher alu noth- 
wendig vorzeichn&. Aber der preussische Staat leborirt 
noch heute an den Polgen der Einseitigkeit und Be- 
schranktheit seiner fruheren Cultnsministor. 

Um Liebig’s Verdienste als Forscher im ganwn 
grossen IJmfange zu begreifen und richtig zu wiirdigen, 
muss man Cxemiker, Physiolog und zugleich Landwirth 
sein. Auf allen diesen Gebieten war er mehr als prodnctiv, 
er war Reformator. 

Ich will versuchen , hier die bekannten grossartigan 
Leistungen in’s Gediichtniss zu bringen, durch welche sich 
L i e b i g  urn die Forderuug der reinen Chemie so hooh 
verdient gemacht hat. Seine zahlreichen Arbeiten ant 
diesem Gebiete der Reihenfolge nach eingehend zu be- 
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sprechen, erachte icb fur unn6thig und nicht fur zeit- 
gpmiisu, da sie jetzt noch frisch in Aller Gedachtniss 
und durch andere Leistungen noch langst nicht in den 
Schatten gestellt sind. 

Das thatenreiche Leben, welches Liebig,  vom Beginn 
seincr akademischen Laufbahn an gerechnet, bis zu seinem 
To&, 49 Jahre lang, ununterbrochen und in rastloser Tha- 
tigkeit der Wissenschaft gewidmet hat , zerfillt in zwei 
Hauptabschnitte. Wahrend des ersten, ohngefahr 16 Jahre 
umfassenden Zeitabschnitts, vom Jahr 1824 bis 1840, sind 
seine Arbeiten fast ausschlicsslich auf Forderung der all- 
gemeinen Chemie, insbesondere der organischen Chemie, 
gerichtet gewesen. Wenn man sich vergegenwartigt, was 
L i e b i g  in dieser Richtung geleistet hat, und welche 
epochemachende Arbeiten dnmals BUS dem Giessener La- 
boratorium hervorgegangen sind , und wenn man dabei 
erwiigt, dass das Alles in dem kurzen Zeitraum von 16 
Jahren geschaffen worden ist, so weiss man nicht, was man 
mehr hewundern soll: seinen Reichthum an Ideen oder 
seine experimentelle Productivitat. 

Das Namliche gilt von seinen Arbeiten wahrend des 
zweiten doppelt so langen Zeitabschnittes, welche, das Ge- 
biet der allgemeinen Chemie mehr und mehr verlassend, 
bald ausschliesslich auf Erfo~schung der chemischen Be- 
dinguiigen fiir die Ernahrung des Pflanzen- und Thier- 
korpers gerichtet waren. 

Als L i e b i g das anfangs sehr diirftig ausgestattete 
Laboratorium in Giessen eroffnete, hatte er sich zwei grosse 
Ziele vorgesteckt, das eine als Lehrer, das zweite als 
Forscher. Sich zum Lehrer der Chemie berufen fuhlend, 
wollte er in seinern Laboratorium den strebsamen, jungen 
Stuclirenden, welche seinen Ihterricht suchten, Gelegenheit 
darbieten, skh  rnit den chemischen Untersuchungsmethoden 
hekannt zu machen, sie zu Chemikern heranbilden, die er 
spiter an seinen eigenen Untersuchnngen Theil nehmen 
liess. Als Forscher stell6e er sich die Aufgabe, das noch 
ganz brach liegende Feld, der organischen Chemie zu bear- 
beiten und den wissenschai'tlichen Zusamenhaug zwirchen 
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den chemischen Verbindungen der organischen und der 
unorganischen Natur aufzufinden. 

Brste Vorbedingung hierzu war der Besitz einer 
praktischen, leicht ausfuhrbaren und genaue Resultate 
gebenden Methocie zur quantitativen Bestimmung der ele- 
mentaren Zusammensetzung insbesondere des Kohlenstoff- 
und Wasserstoffgehalts der organischen Verbindungen; dcnn 
das bis dahin angewandte Verfahren der organischen Analyse 
war nicht nur sehr schwierig auszufiihren und ausserordent- 
iich zeitraubend, sondern entbebrte auch der gewiinschten 
Qenauigkeit . 

Sechs Jahre lang ist L i e b i g  unablassig bemuht ge- 
wesen, die Methode der Elementaranalyse zu vervoll- 
kommnen und zu vereinfachen, und erst im Jahre 1831, 
wo er seinen Ksliappsrat in der Gestalt, wie er noch heute 
benutzt wird, beschrieb , erachtete er jene Aufgabe fur 
erfiillt. 

Die Ermittelung der elementaren Zusammensetzung 
von einer susserordentlich grossen Zahl theils bekannter, 
theils neu entdeckter organiseher Verbindungen, mit Hiilfe 
seiner verbesserten analytischen Methode war ihm jedoch 
nicht Selbstzweck, sondern diente ihm als Mittel zu seinen 
eigentlichen chemischen Forschungen. 

Es giebt zwei Classen von Chemikern, deren Streben 
auf entgegengesetzte Ziele gerichtet ist. Die Einen be- 
gnugen sich mit Auffinduug uncl Registrirung neuer That- 
sschen, fiir die Anderen haben die gewonnenen Thatsachen 
nur dann Werth, wenn dieselbon sich dem Schema ihrer 
theoretischen Speculationen einfiigen lassen. L i e b ig ist 
stets den Mittelweg gegangen. Er war nie bloss Sammler 
von Thatmehen, eben so wenig aber liess er bei den Ver- 
suchen, die gemachten Beobachtungen zu erkltiren und in 
wissensehaftlichen Zusammenhang zii bringen, der Phan- 
tasie die Ziigel schiessen. Er hat stets richtiges Maass 
gehalten und wurde so  durch seine Untersuchungen iiber 
den Alkohol, den Aether, die Aetherschwefelsiiure , dae 
Aldehyd nnd iiber die Produkte der Einwirkung des Chlors 
huf den Alkohol, wobei nebenher die Entdeckung des Chloro- 
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forms und Chlorals gemacht warde, so wie insbesondere 
durcli die uniibertrot€enen hrbeiten, welche er gemeinsam mit 
seinem Freunde W o h 1 e r uber die Benzoylverbindungen 
ausfiihrte, der eigentliche Begriinder der Radikalthcorie. 

Als nachlier D u m a s ,  dizrch den Glanz einiger von 
ihm entdeckten Thatsachen geblendet, sich verleiten liess, 
der Annahme von organischeri Radikalcn die extreme Sub- 
stitntionstheorie gegenuber zu stellen und den Satz zu pro- 
clamiren, dass die chemisehe Natur eincr Verbindung nicht 
von der Nakur der constituirenden Elemente, sondern von 
dem Ylatze abhange, welchen diese darin ausfiillen, und als 
spater L a u r e n  t und G e r h a r d t  mit ihren Doctrinen noch 
weiter gingen, fanden sie an Lie h ig einen unnachsichtigen 
Gegner . 

Wie gewissenhaft L i e b i g  bei Aufstellung nener theo- 
retischer hnsichten rnit niichternem 7Jrtlieil den Thatsachen 
Rechnung trug, zeigt sich besonders in seiner Lehre von der 
Exiatenz mehrbasischer organischer Siiuren, welche er gegen 
die Einwendungen von B e r  z e l i  u s  rnit Erfolg anfrechlt er- 
hialt und rnit experimentellen Beweisen siegreich vertheidigte. 

Geru hatte L i e b i g  auch in die chemisehe Constitution 
der Harnuaure eineir Einblick gewonnen, weleho vom rein 
chernimhen und vom physiologiltchen St.tindpnnkt,e aus ein 
zwiefaches Interesse fur ihn hatte. Wenn die bamnnderns- 
werthe, an Ergebnissen so iiberaus reiche Untersuchnng 
dieser Verbindung, welche ihn in Gemeimcheft mit Wii hl  er  
mehrere Jahre beschaftigt hat , nicht ganz aum erstrebten 
Ziele fiihrte, so darf dns gogenwartig uns am wenigsten 
wundern, die wir so viele Jahre spater, nachdem des 
Stndium der Harnsaurc neuerdings wiederholt in Angriff 
genommen ist, auch noch viele neae wichtige Thatsachen 
und Anhaltspunkte zur spateren Erkenntniss ihrer chemi- 
when Constitution herbeigeschafi hat, noch irnmer uber 
diese Frage im Unklaren sind. Hypotheeen iiber die Con- 
stitution derselben lessen sich auf Grund der vorhandenen 
Daten aufstellen und sind aufgestellt worden, aber noch 
immer fehlen die strikten Beweise fur ihre Richtigkeit. 

Auch in spaterer Zeit, als L i e b i g  anfing, seirien Sinn 
29 Journal f. prakt. Chemle [2] Ed. E, 
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mehr den Eragen der physiologischen Chemie zuzuwenden, 
und mehr und inchr seinen Schiilern iind Assistenten die 
experimentelle Bearbeitung seiner Ideen uberliess, blieb bei 
ihm lange noch das Tnteresse an den Problemen der theo- 
retiacheu Ct-lemie rege. Ein gIanzendes Zeugniss dafiir 
geben die in einrnder greifenden 'lintersuchungen iiher die 
fetten Siiuren, womit er im Jahr 1836 eine Anzrthl seiner 
besten Sohiiler beiraute, und welche iiber die Natur der- 
selben, wie namentlich iiber ihre Beziehnngen zu einander 
dan erste Licht4 verbreiteten. 

Man ist gewohnt und viclfach geneigt, in Liebig, 
dessen Arbeiten sich allerdings hauptsachlich auf dem Gc- 
biete tler organischen Chemie bewegt haben, einen orga- 
nischen Chemiker zu sehen, in dem Sinne, wie man gegen- 
wartig organische und anorganischc Chemiker unter- 
acheidet, und hier und da fur anorgsnische und organische 
Chemie sogar gesonderte Laboratorien errichtet, als wenn 
beide besondere, unabhiingige Disciplinen wiiren, und wo- 
bei man nicht bedonkt, dass ohne grunclliche Beksnnt- 
schaft dos Chemikers mit der anorganischen Chemie seine 
Forschungen allein aiif dem Gebiete der organischen Che- 
mie immer Einseitigkeit verrathen. 

Wer nicht weiss, dass L i e b i g  auch in dcr anorgarii- 
schen Chemie Meiater war und sich lebhaft fur dieaelbe 
interessirte, braucht im Autorenregister zu den Annalen 
der Chemie nur den Namen L i e b i g  aufmschlagen, und 
seine dort verzeichneten Abhandlungen zu uberblicken. 
Man findet da mitten zwischen seinen bahnbrechenden 
[Jntersuchiingen von organischen Verbindungen hochst 
wichtige Abhandlungen uber Gegenstande nus der anorga- 
nischen Chemie, z. 33. Theorie der hleichendcn alknlischen 
Chlorverbiiidungen, ncreitung von amen - ond eisenfreiem 
Autirnon, iiber Miner'alkerrnes, Thonerde und Tbonerdesalxe, 
Verhalten des aus jodsaurern Natron erheltenen Jod- 
nntriums gegen Salzsiiure, Darstellung und Bildung von 
Rlutlaugensalz, yon Cyankalium, iiber Kiesslsnurehydrat 
und kieselsaures Ammoniak und viele Andere. 

Manchen Loitern chemischer Laboratorien ist heut zu 
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Tage die anorganische analytische Chemie iind gar die Ob- 
liegenhcit, die jungen chemiscben Schulef darin zu unter- 
richten, unhequem und 1Istig; sie bedenken nicht, dass 
durch diesen ersten analytischen Unterricht, der allerdings 
nicht im Auswendiglcrnen der Reactionen bestehen darf, 
der Schiiler an einfachen chemischen Objecten genltu beob- 
achten lernen SOU, uud dass eben dieser Unterricht dadurch 
die Grunrllage fur die ganze spiitere husbildung ist. -- 
Wer nicht weiss, dass L i e b i g  auf griindliche Anleitung 
und Aiisbildung semer Schuler in cler nnalytischen Chemie 
grossen Werth Icgte, der moge sich erinnern, dass 
F r e e e n i u s  und Will  seine langjiihrigen Assistenten wa- 
ren, und d a s ~  deren in vielen Auflagen erschienenen teiden 
Werke: ,, Anleitung zur chemischen Analyse" nus dem 
Giessener Laboratorium hervorgegangen Rind. Auch hat 
L ieb i g selLst eine Reihe werthvoller analytischer Arbeiten 
yublicirt, und ausser zahlreiahen Analystn yon MineraJ- 
wassern mohrere Trennungsmethoclen versohiedenel. Ele- 
mente kennen gelehrt, Beweis genug, dass er selbst fur 
die Badeutung der analytischsn Chcniie Persiandniss und 
Interesse hatte. 

L i e  1) ig's unverwustliche Arbeitskraft und schiipfe- 
rische Thatigkeit zwingt uns noch mehr zitr Hewnnderuag, 
wenn w ir tins seine vielseitigen literarischen Leistnngen 
vergcgenwartigen. Als er seine wissensahaftliche Laufiahn 
begann, gab es in Deutschland noch kein chemisches 
Journal, und er publicirte deshalb seine ersten Arbeiten 
in dem vom Apotheker H a n l e  gegriindeten und spiiter 
von G e i g e r  in Heidelberg fortgeRetzten Magazin der 
Pharmacie. Liebig ompfand damals das dringende Be- 
dfnrfniss, ein eigenes Organ zu besitzen , welches ihm znr 
freien Disposition stand, urn seine und seiner Scliiiler che- 
mische Arbeiten darin zu vcroflentlichen, iind urn seine 
Ansichten iiber wissenschaftliche Fragen und chemische 
Angelegenheiten iiberhoupt unbsfiindert ansapi*echen zu 
kiinnen. Zu diesem Zwecke griindete er im Jahre 1832 
mit G e i g e r  die Anoalen der Pharmaeie, welche miC dem 
33 Rande irn Jahre 1840, und nachdem W o h l e r  in die 

28 * 
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Redaction eingetreten war, den Titel ,, Annalen der Chemie 
und Pharmacierr annahmen, urn den Titel mehr in Ein- 
klang rnit dem Inhalte zu bringen. Diese hnnalen, spiiter 
YOU K o p p  mit mnsterhafter Gewissenhaftigkeit und in 
den letzten Jahren von V o l h e r d  und E r l e n m e y e r  redi- 
girt, behaupten bis auf den heutigen Tag unter allen che- 
mischen Journalen deil In- und Auslandes den ersten Rang. 
His Ende dieses Jahres sind davon mit Einschluss von 
acht Supplementbandchen 178 Bande erscbienen, welche 
allein von Li e b i g  und seinen zahlteichen Schulern mehrere 
hundert Abhandlungen enthalten. Moge diese Zeitschrift 
auch nach Liebig's Tode, nachdem sie den Titel: ,,Lie- 
big's Annalen der Chemie" angenommen hat, im Geiste 
des Griinders fortgefiibrt werden , und wie friiher 
nur der Wimenschaft , nicht zugleich mderen Zwecken 
dienen. 

Das zweite grosse litorarisclie Unternehmen, welches 
L i eb  ig in Gemeinschaft und rnit Unterstiitzung seines 
Freundes und Verlegers E d u a r d V i e we g in Braun- 
echweig in's Leben rief, ist das im Jahre 1836 begonnene 
urid 1864 in erster Au0age vollendete, einschliesslich eines 
Siipplementbandea 10 starkc Bands fiillende grosse Hand- 
worterbuch der reinen und angewandten Chemie, an dessen 
Heransgabe sich noch P o g g e n d o r f f  untl W v h l e r  be- 
theiligten. Dieses Handworterbuch war zugleich eines der 
ersten grosseren Verlagswerke V i e  weg's. Es ist nicht 
allgemein bekannt und nicht iibernll hinreichend gewiir- 
digt, welch grossen Antheil dieser bedeutende Menn an 
cler Forderung der Nnturwissenschaften und specie11 der 
Chemie, an welcher er besonderes Interesse nahm, gehabt 
hat, nicht nur dadurch, dass er den griissten Theil der 
nraturwisseiischafflichen deutschou Werke in seine11 Verlag 
nahm, sondern besonders dadiirch, dass er unter den jungen 
aiiIstrcbenden Gelehrten mit seltenem Scharfblick solche 
herausznlesen verstand und haufig rnit Hintansetzung des 
eigenen Interesses der literarischen Thatigkeit zufiihrte, 
deren Leistungen ouf diesem Felde spiiter allgemeine 
Anerkeimung gefunden haben. - E d u s r d  V i e w e g  hat 
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leider die Vollendung des cheniischen Handworterbuches 
nicht lange uborlebt. 

Von allen Schriften Liebig’s hat wohl koine mehr 
hufsehen gemacht, j a  Staunen hervorgerufen, und auf der 
einen Seite ebon solche Bewunderung erregt, wie tluf der 
anderen Seite Anfeindungen erlitten, wie sein im Jahre 
1840 ebenfalls bei V i e w e g heransgegebenes Werk : ,, Dic 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physio- 
logkc‘, welches in sechs auf einander folgenden Jahren 
sechs Auflagen erlebte. Dieses Buch und sein spiiteres 1862 
erechienenes grosses Werk ,,Der chemische Process der 
Emahrung tler Vegetabilien und die Naturgesetze des 
Foldbausrc sind in den boiden nachfolgenden Abschnitten 
ilieser Erinnerungssehrift eingehender hesprochen. 

Weit iiber don eigentlichcn chemischen Leserkreis 
hinaits verbreitet uncl bewundert sind Liebig’s chemischn 
Rriefe, welche xnersb im Jnhre 1844 erschienen und im 
Ilrtufe der Jrthre immer inhnltsrcichere neue AIIHL, ‘wen er- 
lebten. Gleich geiliegen (lurch Form und Inhalt sind diese 
Hriefe bsksnntlich ein bisher uniibertrofTenes Muster von 
populiirer und doch streng wissenschsftlicher Behandlnng 
der Cliemie, gleicli .rvorthvoll fiir den Laien wie fiir den 
Faclimnnn. 

Ksum begreift man, wie L i o b  ig neben dieser schiipfe- 
rischen manniclifaltigen Thatigkeit , noch dam auf sehr 
rerschiedenen Feldern der Wissenschaft, Zeit rand zur 
Abfassiing zabl reicher G:elegenheitsschri€ten , Kriti ken, 
Reden und sonstigen Abhandlungen, deren manche, wie 
die iiber F r a n c i s  Bacon,  iiber Induction und Deduction, 
iiber Entwickelung der Ideen in der Naturwissenschaft 
11. A. grhndliche, viel Zeit in Anspruch nehmende Stodien 
erforderten. 

L i e b i g  hat in Allem, was er unternohm, Grosses 
geleistet. Genial in seinen Arbeiten, gehorte er doch nioht 
zu den Genies, welche ernten, ohne sich viel anzustrengen, 
welche ermiiden, wenn sie auf Hemrnnisse stossen. Er 
verstand es nicht nur sich Aufgaben zn stellen, welohe 
reiche wimenschaftliche Ernten verhiessen, und dieselhen 

Er stsrb Ende des Jahres 1869. 
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zu liisen, sondern auch da, wo die erhofien Rcsul- 
tatc nicht, gleich herausspringen wollten, durch hart- 
imRckiges Festhalten am G egenstande, durch emsiges 
Forschen uiid Griibeln die Schwierigkeiten zn be- 
wiiltigen und seinc Zicle schliesslich zu erringen. In 
Entfaltung solchor Energie erscheint er uns besonders be- 
wunderaswiirdig, d s  seine Theorie von der Wirlmngsweise 
des kiinstlichcn Mineraldiingers sich nicht hewihrte. 
Iliesc fehlgeschlagene Erwnrtung hat ihn nicht muthlos 
gernacht, h%t ihn keinen Angenblick an der Richtig- 
keit, seincr Lehre zweifeln lasscn, auch dann nicht, nls er 
nach wochen- und monatelangem Suchen den Schliissel zur 
Arifkliirurig des Saohverhalts nicht finden konnte, ala selbst 
viele Jahre vergingen, ehe es ihm vergonnt war, das 
RnGhsel zu  losen, urn damit einen der grossten Triumphe 
seines Lebens zu feiern. 

Es ist bereits erwahnt, dass mit dem im Ja,hre 1849 
erschicnenen Werke: ,, Die orgnnische Chemie in ihrer An- 
wendung nuf Agricultur und Physiologie '* ein uemr hb- 
sehnitt in L i e  big's wissenschaftlichem Leben begann. 
Hatte or bis gegen Ende der dreissiger Jahre seine Tha- 
tigkeit fast ausschliessiich drm TJnterrichtc im Lahora- 
torium und dcr allgemeinen , specie11 orpnischen Chemie 
zugewandt, so verlor sich nachher sein friilieres Interasst, 
an theorctisch chemischen Fragen in dem Maassc, nls er 
einerseits an der Bekgmpfiing iind Widerlegung der aus 
Frankreich stammenden extravaganten theoretischen Spe- 
aulationen keinen Geschmnck fand, und als anderemeits 
ein Theil der sngewnndten Chemie, namlich die Frage nach 
der Ernahning des Pflanzen- und Thierkiirpers, sein In- 
tereusc mehr und mehr beanspruchte. 

Urn in diesen chemischen Theil der Physiologie einen 
lhh l i ck  und spiiter einen Ueberblick zii gewinnen, be- 
durfte es eiiier solchen Meiga von Vorarbeiten, dass 
L i e b i g  dlein nicht im Stande gewesen wiire, dieselben in  
Jahrxehnten zu bewlltigen. Hier kam ihm und der Sache 
der gliickliehe Urnstand zu Gute, dass das Giessener La- 
horat<oriuin rlarna.1~ in  den Assistenten und Praktikanten 
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eine Anzahl tiichtiger junger Chemiker beherbergte, welche 
Li  e b i g  an jenen Vorarbeiten Theil nehmen liess, wodurch 
es ihrn moglich wurde, in kurzer Zeit uber die Fiillc 
wissenschaftliclien Materials zu verfiigen , woranf seine 
apateren physiologisch-chemischen Lehren fussten. 

Aus jener Zeit datiren die bekannten schonen, zum 
Theil hervorragenden Arbeiten iiber die unorganischen Be- 
standtheile der Pflanzen und von Hanzentheilen, wie des 
Blutes und verschiedener Theile des Thierkorpers , die 
Untersachungen iiber die Restandtheile der Muskelsubstanz, 
des Gehirns, der Galle, des Harns von Menschen und 
Thieren, ferner die Untersuchungen iiber Fibrin, Casein 
und die Blutbilder uberhaupt, die uber die Fette und 
fetten Sauren u. a. m., womit im regen Wetteifer F r e -  
s e n i u s ,  S t r e c k e r ,  W i l l  , F e h l i n g  , F l e i t m a n n ,  
G u c k e l  b e r g e r ,  H e n n e b e r g ,  S c h l o s s b e r g e r ,  D o p -  
pi n g, C r a s  s o , E n g  e 111 a r d t , R o c h 1 e d e r , T h ey  e r , 
Sc h lo ss c r, S c h 1 i ep e r , S t h am e r, Ha i d 1 en,  S ch e r e  r, 
Ke l l e r ,  K e m p ,  Horsford ,  Bensch ,  v o n  B i b r a ,  Bopp,  
E n d B r 1 i n , R e d t e n b a c h e r , V a r r e n t r a p  p , P 1 a y f a i r ,  
S t e n h o u s e ,  Brod ie ,  R r o m e i s  u. A. binnen weniger 
Jahre die Wissenschaft beroichert haben. 

Je  mehr neue Arbeitsfolder sich L i e b i g  ouf d e a  
Gebiete der physiologischen Chemie erschlossen , desto 
mehr wurde der Wunsch in ihm rege, diesen Auf- 
gaben hauptsachlich seine Xeit und Kraft widmen zu 
k6nnen. Dam bot sich ihm Gelegenheit, als Konig Max 11. 
von Bayern gegen Ende des Jahres 1851 ihn durcb Pro- 
fessor P b t t e n k o f e r auffordern liess, cine chemische Yro- 
fessur in Munchen zu ubernehmen. 

Lie b i g  hat wahrend seines dreissigjiihrigcn Wirkens 
in Giessen vide Berufungen an andere Uiiiversitaten er- 
halten, sher alle abgelehnt, uud es schien, er werde seine 
in Giessen begonnene rnhmvolle Laufiahn dort aneh be- 
schliesaen. Auch als jene Berufung nach Miinchen an ihn 
gelangte , scheint er geneigt, ja entsehlossen gewesen zii 
sein, Giessen treu zu bleiben. Er sprach damals seiner 
Regierung den Wunsch aus,  sie moge ihm in seiner aka- 
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demischen Lehrthitigkeit einige Erleichternng gewahren, 
und zugleich einzelne naturwissenschaftliche Lehranstalten 
der Universitat mit reichlicheren Lehrmitteln ausstatten. 

UnbegceiRicher Weise wurde ihrn diese so bescheidene 
Ritte, wohei sein persanliches Tnteresse ganz in den Hin- 
tergrnnd trat, abgeschlagen. Eine verstiindige Staatere- 
gierung, sollte man meinen, hatte jegliches Opfer briogen 
miissen, und hiitte es sicher gebraoht, rim einen Mann wie 
L i e b i g  der Universitat und dem Lande zii erhslten. 
Wolche Einflusse damals in Darmstad t auf die Maasanahmen 
der Regierung influirten , iat, bis jetzt, nicht bekannt ge- 
worden. Fast echeint es, man habe auch zu jener Zeit in 
Darxnstadt von Lieb ig’s Berleutung noch kein volios Ver- 
stlindniss gehaht und aich nicht vergegenwiirtigi,ri, class die 
Giassener Univetsitit dorch seinen Weggang cinen foige- 
schwerea Verliist erleideu werde. 

Man liess ruhigen Gemiithes L i e b i g  ziehen und war 
mchhcr, zu &pat, iiberradcht, nicht verhindern zu konnen, 
dass darastf von den aiideren wissenschaftlichen Griiseen 
der Universita t eine nach der nncleren gleichfdls Giessen 
den Riicken wandte. 

L i e b i g  sicdeltc im I i e rh t c  des Jahres 1852 nach 
Miinchen iiber. Er, der fiir sic& selbst immer wenig bean- 
eprucht hat, hatte seiii Kommen auch da wieder an be- 
scheidene Bedingungen gekniipft. Die wicbtigste ihm ga- 
wahrtc Forderung war die, dees er nicht mehr die Ver- 
pflichtiing habe, ein grosses Unterrichtelaboratorium zu 
leiten, damit er zur Forderung seiner wissenschaftlichen 
Aufgaben die nothige Muese gewinne. 

In Folge dessen besitet die Universitat Miinchen bis 
lmute noch kein chemisches Unte~.~icl;tslabotatorium, son- 
dern nehen dem grossen schonen Horsaal, wo L i e b i g  
seine akademischen Vorlesungen hielt , eine Anzahl klei- 
nerer Raume, i n  denen er ruit melireren Assistenten die 
IJntersuchungen ausfiilirte, die ihm zur ferneren Begriin- 
dung and zum Aiiebau seiner Idem iiber clic Ernahrung 
der Pflanze und des Thieres Material liefern sollten. Ein 
betraiehtlicher Theil dieser Arbeiten ist in seinem 1862 
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veroffentlichten Werke: ,, Der chemisehe Process der Er- 
nahrung der Vegctabilien und die Naturgesetze des Feld- 
baue niedergelegt, womit seine mehr als zwci und zwanzig- 
jiihrigen Forschungen auf diesern Gebiete einen gllnzenden 
Ahschluss erhielten. - Es ist sehr fra,glich, j a  zu bezwei- 
feln, ob L i e b i g  jenea Ziel m c h  d a m  erreieht hGtte, wenn 
er in Gicssen geblieben, und wenn ihm fur diese Ar- 
beiten nicht die Musse geworden wiire, die ihm in Miin- 
chen dam gewahrt war. 

Es gieht fur den Gelehrtcn keinen kktlicheren Lohn 
seiner Arbeiten, als daa enrllichc Gelingen derselben, als 
der Besitz dar dnrch emsiges Forschen gewonnenen giin- 
stigen Resultate. Das gewtihrt mehr Refi-iedigung, als alle 
iiiissere Anerlrcnnung, so sehr solchc auch erfreut. Wenige 
Gelehrte haben einer solchen Menge von iiuuseren Beweisen 
dcr Anerkennnng und Werthschatzung der Verdienste sich 
zu erfreuen gehaht wie Lieb ig .  Seine Erhebnug in don 
crblichen Freiherrnstand, die von fa& allen Fiirsten ihm 
vertichenen hohen Orden, die Ernennung zum Mitglicde 
und Ehrenmitgliede aller bedeatenden wissenschaftlichcn 
Vercinc und Almdemien, seine 1:tngj:Jdhrige Wiirde als Prii- 
sideat der koniglichen Alrademie der Wisaenschefteri zu 
Munchen, wie noch viele andere Auszcict~nungen hehen ilin 
erfreut nnd mit Genugthuung erfullt ; aher keine dieser 
huszeichnungen diirfte ihm solche Befriedigrmg gewahrt 
haben, als die miihevoll errangencn Erfolge seiner wisseti- 
sehaftlichen Arbeiten. 

Liehig’s letzte Lebensjahre sind ihm etwas getriibt 
worden durch d w  Gefiihl, nicbt mehr so intensiv wie friiher 
arbeiten zu konnen, wenigor in Folge det; Alters als eines 
Kopfleidens, welches ihm bei snbaltendem Arbeiteri Kopf- 
schmerzen verursachte. Doch ist dssselhe nicht die Todes- 
ursache geworden. Hr starb unerwartct schnell nach kurzer 
Krankheit am 18. April 1873, nahezu 70 Jahre alt,  ein 
schwerer Verlust fiir die Wiesenschaft und fiir das gesammte 
Vaterland, fur seine Familie, seine zahlreichen Freunde 
und Verehrer. Seine irdisohe Hiille ist in’s Grab versenkt; 
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sein Geist jedoch lebt unter uns fort. In  seinem 
Wirken und seinen Erfolgen auf verschiedenen Gebieten 
des Wissens als Lehrer, Gelehrter und Reforinator ist er 
unsterblich, und noch nach Jahrhunderten wird der Name 
L i e bi g neben denen anderer Reformatoren mit Bewun- 
derung imd Ehrfurcht genannt werden. 

H. Kolbe .  

Liebig’s Beziehungen zur Landairthschaft. 

IJm dss was L i e h i g  fur die Landwirthschaft gcleistet 
hat wiirdigen, urn die von ihm angebahnten Fortschritte 
versbehen zu konnen, muss man sich erinnern, auf welchem 
Staxidpiinkbe die wissenschaftliche Begriindung der Land- 
mirthschaft vor seinem Eingreifen stand, welche An- 
schauiingen iiber die Art  der Ernahrung der Pflanzen vor 
ihm die allgemein gultigen waren. Trotz eines P r i e s t l e y ,  
I n g e n h o u s s ,  S e n n e b i e r ,  Q a u s s u r e ,  trotzdem dnss man 
seit Ende des vorigen Jahrhunderts wusste, dass die 
griinen Pflanzen die Eigenschaft haben, Koh1ensaui.e zu zer- 
sataen und Sailerstoff daraas abzuscheiden, wurde von dem 
vie1 gepriesenen Begriinder der rationellen Landwirthschaft 
A. T h a e r  und der ganzen auf ihn folgenden Schule, der 
H u m u s  als die einzige, oder doch wesentlichste Quelle 
aller Pflanzennahrung angesehen. 

So lehrte T h a e r :  
,,Obwohl uns die Natur verschiedene unorganische 

Materien darbietet, wodurch die Vegetation entweder 
mittelst eines Reizes, den sie der Lebensthatigkeit geben, 
oder mittelst ihrer zersetzenden Wirkung auf den Moder 
belebt und verstarkt werden kann, so ist es dooh nur 
eigen tlich der thierisch-vegetabilische Dunger, oder jener 
im gerech ten Zustand der Zersetzbarkeit befindliche Moder 




