
\\iihrend der stti@schen Zeit, die RuBland durchgemacht hat, 
nnd YOU deren Portdaber stets wiederholte Blottaten und andere Ge- 
walttiitigkeiten zeugen, mud kurz nach einsnder Traiierbotschaften rneh 
aus dem Gelbiet der friedlichen wissenschaftlichen Arbeit in dieaem 
Lande eingegangen. Mehrere der hervorragendsten russischen Denker 
und Forscher sind in diesen schweren Jahren aus dem Leben ge- 
diieden. Einige, indem sie an der Zukunft ihres Vaterlandes ver- 
z~eilelten; andere, indeni sie fest darao glaubten, da8 ein heller 
llorgen dein hart gepriifteo, bis an den Rand der Verzweiflung ge- 
brnchten russischep Volke tagen wiirde. Unter den Namen der Ver- 
storbenen lesen wir auch solohe, welche die bedeutendsten Repriisentanten 
tler chemischen Wissenschaft in RuBland zu unserer Zeit getrageu 
hirbeu : M n r k o w ni ko w , N end ele j e w , Mensch u t k i n , B e i l s  t e i n  , 
Nanien die in der ganzen chemischen Welt mit Achtung und Ehr- 
erbietuug genannt werden. Der letzterwiihnte ist wohl der populiirate. 
Der Same Bei ls te in  erweckt hi der jetzt lebendeii Generation der 
Cheiiiiker Gefiihle von sufrichtigster Dankbarkeit. Es gibt wohl kauiii 
ein Werk, dns YO oh auf dem Tische ocler im Laboratoriuni de, 
Chemikers aufgeschlagen liegt, wie das Hsndbuch, welches Beilsteiii s 
Nnmen triigt und das Resultat seiner Lehensarbeit ist. Es ist eiu 
unentbehrliches Iiibmittel allen denjenigen gewordeu, die s u f  dein 
Gebiete der organischen Chemie tiitig sind - Beiu Kursbuch fur dns 
Laud der orgnnischen Chemiea -, und man kaun sich jetzt kaum die nbeil- 
steiulosea Zeit denken. Die Deutsche Chemische Gesellschaft, welcher 
er die Portsetzung seiner Riesenarbeit vermacht hat, und welche die 
I'reude hatte, ihn unter k e n  Ehrenmitgliedern zu riiblen, hat einen 
g:inz besonderen Grund, die Erinnerung an den Verstorbenen hoch zu 
llnlterl. 

D ~ F  llteren Generation der Chemiker war der interessante Nanii 
ruit tlein charakteristischen Aul3eren auch persiinlich gut bekannt, nicht 
nur  :tiis der Zeit, da er im Auslande studierte nnd in l>eutscliland 
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:ils Lelirer tiitig war, sondern auch infolge seiner oft wiederholten Be- 
suche in den verschiedenen europiiischen Landern. Den meisten der 
jiingeren Chemiker war Be i l s t e in ,  wie er selbst sagte, Bein Name. 
eine halb mythologische Persona. 

Erst nach vielen Bedenken habe ich den Auftrag iibernominen, 
clas Lebensbild des hingeschiedenen Manues zu zeichneri. E r  war iuir 
nicht fremd. Unsere Wege kreuzten sich nicht selten. Ich erinnere 
rnich rnit dankbarer Freude der Gelegenheiten, da ich bei ineinen 1% 
suchen in der russischen Hauptstadt ihn in seinem Hause traf und 
beim Gespriich einen Einblick in seine originelle Persiinlichkeit, seine 
Tatigkeit und seine Interessen erhielt. Dieser Einblick konnte jedoch 
I I  iir oberflichlicher Art sein, und unsere persiinliche Bekanntschaft 
erstreclit sich uberdies nicht weiter zuruck, als bis zu den achtsiger 
.I.&ren. Unter denen, welche zu ihm das Leben hindurch in mehr 
personlicher Beziehung standen, hiitte es gewiB solche gegeben, die 
mehr herufen gewesen wiiren, ihm einen wiirdigen Nachruf ZII widnien, 
:ils ich es sein konnte. Die Verhiiltnisse haben jedoch gefiigt, da13 
ich den ebrenvollen Auftrag, den ich i n  dieser Hinsicht erhalten habe, 
nicht ablehnen konnte, obgleich ich mir viillig bewuBt bin, ihn uur 
in einer sehr mangelhaften Weise erfiillen zu konnen. Allen den- 
jenigen, die mir mit Materialien und Mitteilungen geholfen haben, sage 
ich meinen ehrerbietigsten 1)ank. 

F r i e d r i c h  (Feodor  Feodorowi t sch )  Be i l s t e in  war in  St. 
Petersburg am 5.117. Februar 1838 als Sohn deutscher Elterii geboren. 
Sein GroBvater, aus Ilarrnstndt geburtig, war nach St. Petersburg 
iibergesiedelt, und der Vater, F r i e d r i c h  Be i l s t e in ,  war hier zur 
Welt gekommen. Die Mutter, eine geborene R u t s c h ,  war aus dern 
Radischen Lande. Der wohlhabende Vater, Schneidermeister iind 
Kaufmann, hatte sein Geschaft in eigenern Hause im Zentruin der 
Stadt, Ecke des Newski-Prospekts und der MorskajastraBe. Die iiko- 
nomischen Verbiiltnisse der Familie haben sich indessen spater 
ueniger giinstig gestaltet. A l e  der alte Beilstein starb, hinterlies cr 
kein Vermiigen. Unser Beilstein war der lilteste yon sieben Ge- 
schwistern, fiinf Briidern und zwei Schwestern. Die jiingeren Hriider 
haben sich verschiedenen praktischen Berufen gewidmet. Einer bat, 
nach dern Tode des Vaters, das Geschaft ubernonimen, aber bald 
wieder aufgegeben. 

Der lebh'dte, reich begabte junge Friedrich kam im Jahre 1846 
i i i  die deutsche evangelische St. Petrischule, die er mit Erfolg absol- 
vierte. Schon als Vierzehnjahriger hatte er die Schulzeit beendigt. 
Dies, wie der Lauf seines Studiengnnges iiberhaupt, zeigt, wie a d k r -  
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ordentlich frtih entwickelt er war. Nachdeni er sich noch ein Jahr 
mit dem Studinm der alteul Sprachen bemhiiftjgt hatte, begab er sich 
im Herbst 1853, ale0 nur fiinfzehn Jahre alt, nach Deutschland, um 
sich an einer Universitiit imrnatrikulieren zu lassen. Er l id  eich zu- 
niiohst in Heidelberg nieder. Unter Bun sen8 Leitung studierb er hier 
awei dnhre Chemie, wofiir er mhon dam& entschiedene Neigung 
zeigte. Im Jahre 1855 ging er nach hitinchen, wo er nioht nur 
Liebigs Vorlesungen hijrte, sondern sich auch mit matbematischen 
und physikalischen Studien beschiiftigte. Unter J o l l y s  Leitung 
machte er hier im Physikalischen Institut seine erste experimentelle 
Untersuchung, die im Jahre 1856 in Liebigs  Annalen unter dem Titel 
26ber die Diftusion von Flussigkeitenc: veroffentlicht wurde. I m  An- 
w h l d  an die grundlegenden Versuche G r a h a m s  iiber die Dith.leirm 
der Salze im Wasser widmete er dieser Erscheinung eine wiederholb 
ergiinzende Untersuchung, indem er eine neue und genauere Yethode 
benutzte. 

Schon im Miirz 1856 kehrte Beilstein nach der Neclraretadt zu- 
ruck, wo er noch ein Jahr seine allgemeinen chemiachan Kenntni~se 
zu vertiefen und sich mit den chemischen Untemuchungsmethoden be- 
kmnt zu machen suchte. Das neugebaute Laboratorium Bunsene 
war zu dieser Zeit, wie es friiher dasjenige Liebigs  in GieDen ge- 
wesen, ein Sammelplatz junger Chemiker aus nah und fern. Fa& d e r  
Herren Liinder waren hier vertreten. Unter denjenigen, die zu gleicher 
Zeit wie Beilstein bei diesem Meister der Experimentierkunet in die 
Schule gingen, waren mehrere, die 'spiiter sls hervorragende Forscher 
und Universitiitelehrer in Deutschland und im Auslande gewirkt haben : 
Roscoe, L. Meyer,  Landol t ,  von  Pebal ,  L ieben ,  Quincke,  
Baeyer ,  Volhard,  P a v e s i  u. a. bildeten hier eine Elitetruppe, die 
auch auSerhalb des Laboratoriums zuaammenhielt, und in diesen Kreis 
wurde auch der junge Beilstein aufgenommen. E r  schloD hier Freund- 
schaftabiindnisse, die dss Leben hindurch fortdauerten. Teilnehmer 
an dem gemeinschsftlichen Mittagstisch war auch KekulB, der zu 
dieser Zeit Privatdozent in Heidelberg wurde. 

Hier hatte sich Beilstein vorzugsweise mit der anorganischen und 
analytischen Chemie beschiiftigt. Diese wurde jedoch nicht win 
Arbeitsgebiet. Wie die meisten seiner Arbeitagenossen fnhlte er sich 
unwiderstehlich zu der organiachen Chemie hingezogen, die mehr und 
mehr in den Vordergrnnd trat und allmirhlich das allgemeine Intereese 
auf sich zog. Lieb ig  und W i h l e r  hatten durch ihre Untersuchungen 
den Vorhang gehoben, der diese mysteriose Welt verborgen hatte. 
Sie hatten gweigt, daS die organiache Chemie fiir den Forscher wie 
ein Tropenwdd roll :der merkdrdigsten Dinge ist. Die Typenlebre 
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( e r h a r cl t a ,  die z ti dieser Zeit eifrig debattiert wurde, hatte den 
cieist tler Jugenti stark angeregt und in K e k u l C  einen begeisterten 
-4nliBnger gefunden, tler den tieferen Sinn derselben zu entriitseln 
Yrrstantl. Wiihrend der Meistrr Bunsri i  ganz abgrnrigt war ,  sic-h 
niit clrm nrucn )iPormelkrmic :ihzugetwii, wurde d r r  junge Privnt- 
dozrnt K ek u l i  drr chrmisclirn Jiingrrschar in Heidrlbrrg ein Apostrl 
drr i i ruen  Idern. I k r  nnlir Vrrkrhr  init dirsrm iibte offrnbar groBrn 
KinfliiB aiicli n i i f  die JJrnkart nntl Forschungsrichtuug des jungrn 
Srilstriii. lin Miirz 1857 ging r r  iiacli Gijttingm, wo er wie manclirr 
nndrm Koryphiir unscrcr Wisserischaft iintrr W i i h l r r  s -rigid? sr inr  
crst.e I d i r p r o b e  nls Forscher in drr organischen Chrniir ablrgtr. l m  
J,al)orntoririni zu c;iit.tingrn brstandrn danials zwei auch loknl gr- 
t,rriintr Ahtriliingcn: die vine lritete W i i h l e r  selbst iiiit G r u t h e r  als 
Assistrnt, d i r  anderr 1, i ni 1) r i t *  11 t. In jenrr erhirlt Brilstein srinrn 
Arbritsplatz. 

l h r  Zrit iritrnaivrr Tiitigkeit folgtr. 111 driii iiberfiillten L : i h  
ratoriuiu, AVO Wii h l r r  nod1 in voller Arbritskraft, selbst der 
Pleifiigste unter drn FlriWigrn, :iiif seine Ychiiler nnregentl und be- 
lrhrrnd wirktr, ninchte Hrilstein die Untrrbrichmg iiber das Murrxid, 
\\clchr als Thema srinrr l~oktortlissrrtat~ioii dinite. Durch diesr 
-.\rI)rit wurdrn ( ; m e l i t i s  Forinrl fiir dirsr Vrrbindung sowit: dir  An- 
sicht, daB das hlurrxicl diis .-~iiiiiioniuiiisnlz der Prirpursiiurr ist, frst 
twgriindrt. Es wurdrn nirhrrrr Solzr dirurr Yiiure dsrgrstellt und 
gczrigt, dalj dir  frri grninchtr Siinrr sofort in Dinlitramid und A1los:in 
zrrfiillt. In drrsrlbrn Zrit iiiiichtr Hrilotrin niit (.; r i i t h e r  eine Entrr-  
suchunp; iihrr dir  Einwirkung Yrrschirdrnrr Stolfr auf Natriumnrnid. 
IKihrrnd Scliwrfrlkohlrnstoff niit dirsrr Vrrbindung Rhodannatriuin 
lirfrrtr, vrrlirf dir  Iahwirkung tlrr Kohlensiiurr anders, indrm Cyau- 
amit1 ent.strtnt1. - Seben tlrn chemiarliru Beschiiftigiingen trieli Beil- 
stein in (Wtingrii aitch ~nathrmatischr und physikalische Studirn. ZII 
drn Zirrdrn (Irr (irorgia Augusta grhiirtrn zu dirsrr Zeit L)ir ic .hlet  
i i i i d  \\-e b rr.  JZri deni rrstgenanntcn hiirte der angehende Chrniiker 
r i i i  liollrg ails t l rn  ( ;el)irtrn tler hohrrrn Mathriit:ttik, br i  tleni letz- 
trrrii Iwtriligtr cr sich an tlrn pllysikdischcn .cbringeu. 

Sclion im k’rbruar ninclitr Rrilstrin sein 1)oktorrxarnen - 
zwri ‘rage hrvor rr srin xwanzigatrs Lrbrnsjnhr rrreichte. Bin Che- 
iiiikrr. der zu gleicher Zrit in {iiittiiigrn war, trnf mit ihm im Miirz 
clrssrlbeu Jahres  zusaninirn und l in t  d:tvoii in seineni Tagrhuclie 
Folgentles notirrt: ))S. fiihrtr iiiirli liriitr niit Dr. Brilstein rusammen. 
B. ist ein selir lustigrr Mensch, drr abrr wir rs mir scheint, rrcht 
virl wriS, obgleich sein Wesen el)en nicht fiir rinen g o B r u  Forscher 
q r i c h t .  Er ist C‘hrmikw im Wiihl r r sc l i rn  Laboratoriuni, mwli te  
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Ende vorigen Semesters bsin Ualrtorrxanren und niochte, wie er sagt, 
jetst gern am hiesigen Laboratoriurn angestellt werdrn.c 

Seine Wanderjahre warPn aber noch nicht zu Ende. Nine An- 
stdlung in Oiittingen fand rr damals nicht, und im Oktobrr desselben 
Jahres ging er nach Paris, um die organisch-clwmische Schiile in 
Frankreich kennen en lernen. Er blieb da rin ganzes Jahr, iticlriit 
er sich in Wurtz '  Laboratorium in der Ncole d r  mgecine niit ver- 
schiedenen Untersuchungen bescbilftigte. Das iiul3erlicli beschridenr 
1,aboratorium erfieute sich bekanntlich einrs groWen Ru€eR iind wurde 
mi der Zrit auch von Deutschen besucht. AuWertlerrt profitierte Beil- 
stein von den mannigfaltigen Gelegenheiten zii wissenschaftlicher An- 
repng, welche die franziisische IEaitptstrtdt darbot. Unter den nruen 
Preunden, die er llier erw:trb, war Ch. F r i r t l r l ,  der auch bei W u r t z  
arbeitete und im Laboratorium dessen reclite Hand und ein treuer 
Helfer und Berater aller Praktikanten war. Wiihrend seines Aufent- 
halts in Paris machte Beilstein mehrere kleinere Untersuchdngsn, die 
in naher Bezieliung zu dem Forschungsgebiet W u r t e '  stonden. Seine 
Untersuchung uber die Einwirkung der .&therarten, besonders die- 
jenige des Essigiithers auf Natriumiithylat, kann man als einem Vord 
liiufer zii den Arbeiten con G e u t h e r  betrachten, die irn Jahre 1863 
ziir Entdeckung des Acetessigesters fuhrten. Bei der Behandlung des 
Natriumirthylats mit trockneni Kohlensiiuregns erhielt Beilstein iithyl- 
kohlensaurea Natriurn. Er untersuchte weiter die Einwirkung des 
Phosphorpentachlorids auf Acetal, ftihrte die Umwandlung diem Ver- 
hindung in Aldehyd durch und bewies, d d  die mit Athylenchlorid 
isomere Verbindung, die W u r t a  und ( + e u t h e r  durch Einwirkung 
von Phosphorchlorid auf Aldehyd dargestellt hatten, rnit dem von 
Regnau I t  erhaltenen ersten Chlorierungsprodukt des Chloriithyla 
iclentisch war. 

Beilstein war entschlossen, sich ziim IJniversiGtslehrer R U S Z I I -  

bilden, und die Zeit schien ihm nun gekommen, eine Anstellung an 
einem Laboratorium zu erwerben. E r  nahm deshalb ein Angebot aus 
Breslau an und trat im Herbst 1859 als Assistent bei Lowig  ein. 
IIier traf er mit seinem Freunde und Studiengenossen aus der Heidel- 
berger Zeit, L o t h a r  Meyer ,  zusammen, der zu dieser Zeit Privat- 
tlozent und Assistent am Physiologischen Institut zu Breslau war. 
Der Aufenthalt in Brealau dauerte jedoch nur ein Semester. Schon 
im April 1860 finden wir Beiletein wieder in Giittingen, wo er &ne 
\testier dotierte und ihm aelbst angenehmere Stellung als Assistent bei 
W ii h 1 e r,  deseen Laboratorium ' im vorhergehenden Jahre bedeutend 
vergriiuert worden war, angenommen hatte. 1 , impricht  war ini 
Fruhling 1860 mch Greifswald ubergesiedelt. G e 11 t h e  r und v on 
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U s l a r  uberniihnien jetzt die bisher von ihni geleitete Abteilung, und 
Beilstein trat an die Stelle von G e u t h e r  als Assistent in die unter 
W 6 h l e r s  apezieller Leitung stehende Abteilung, wiihrend eine neue 
Abteilung fiir Anfiinger unter F i t t i g s  Ileitung gestellt mrde .  Dkse 
Anordnung bestand bis zum Jahre 1863, da G e u t h e r  einem Ruf nach 
Jena folgte. Jetzt gab Wohle r  die spezielle Leitung seiner Abteilung 
ganz auf und blieb nur Direktor des Ganzen. Die Dreiteilung wurde 
beseitigt und zwei getrennte, aber hinsichtlich der Arbeiten nicht ver- 
schiedene Abteilungen geschaflen. In jeder waren Anfanger und 
Fortgeschrittene, in jeder wurde analytisch, anorganisch und organisch 
gearbeitet. Be i l s t e in  und von Uslar  standen der einen Abteilung 
vor, und F i t t i g  erhielt die spezielle Leitung der bisherigen Wohle r -  
when Abteilung. Die Beziehungen zwischen Beilstein und vou 
Uslar waren iodessen nicht die besten, und drei Jahre spiiter wurde, 
hnuptsachlich aus diesem Grunde, der letztere mit dern speziellen 
Unterricht der Pharmazeuten beauftragt, wahrend Fittig und Beil- 
stein koordiniert die rein chemische Abteilung iibernahmen. In der 
Zwischenzeit war auch H u b n e r ,  der bisher als Privatgelehrter in 
Giittingen fiir sich gearbeitet hatte, zum Assistenten ernannt worden. 
Aus dem Vorstehenden ergeben sich die iiuI3eren Umrisse YOU Beil- 
steins Stellung und Tiitigkeit am Laboratorinm zu Giittingen. Die 
Musenstadt an der Leine wurde in sechs Jahren seine Heimat. Diese 
Jahre waren ihm eine Zeit von rastloser Tiitigkeit und die in  wissen- 
schaftlicher Hinsicht produktivste Periode seines Lebens. Heitere und 
frohe Gefiihle, wenn auch mit einem Tropfen- von Wehmut genlischt, 
bemHcLtigten sich seiner, wenn er  in spateren Tagen an diese arbeits- 
erfullte und gluckliche Zeit dachte. Der verehrte und geliebte Meister 
Wiihler stand seinem Herzen immer nahe, seine Kollegen P i t t i g  
und H u b  ne  r wurden seine vertrauten, iinvergefilichen Freunde. 
Schon gleich nach der Ruckkehr nach Gottingen trat er in nahc 
freundschaftliche Beziehung zu Fit t ig.  Er wohnte anfangs eine Zeit- 
lang im selben Hause wie dieser, sie verkehrten vie1 mit einander, 
tranken jeden Abend ihren Tee zusammen, abwechselnd bei den1 
einen oder dem anderen, und verlebten uberhaupt den griil3ten Teil 
ihrer freien Zeit gemeinschaftlich. Wissenschaftlich erganzten sich die 
beiden Freunde und Arbeitskameraden. Beilstein war der Uberlegentr 
in theoretischem W h e n  und Literaturkenntnis, Fittig i n  der experi- 
mentellen Arbeit. Als dritter im Bunde trat einige Jahre spiiter 
H i ibne r  ein. F i t t i g ,  der Beilstein uberlebt hat, stand ihm vielleicht 
dns 1,eben hindurch niiher als irgend ein anderer. Der Verkehr 
der beiden Freunde wnrde erst durch den Tod des einen iinter- 
I~rochen. 
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Von dieser in 
seinem Nekrolog ') 
vollen Kraft seiner 
geschrieben : 

Gottingen verbrachten Zeit hat Beilstein selbst iu 
auf H u b n e r ,  der schon im Jahre 1884 in der 
Tltigkeit vom Tode abgerufen wurde, Folgendes 

DZU den vielen Berufearbeiten und der rein wissenschaftlicheu 
experimentellen THtigkeit kam nunmehr auch eine miihsame literarische 
Arbeit hinzu. Im verein mit F i t t i g  und Htibner  ubernahm ich im 
Jahre 1865 die Herausgabe der einst von Kekulk u. a. b e n d e t e n  
*Zeitschrift f i i i  Chemiea auf neuer Grundlage. Wir schufen ein Organ, 
dss kun,  aber vollethdig, iiber d e  Erscheinungen der Chemie be- 
richten sollte. Das Anfertigen der Referate iibernahmen F i t t i g  und 
ich, die g.mze Last der Redaktion, Korrektur und des Registers ruhte 
suf Hiibne;. Nicht ohne Rtihrung gedenke ich der glticklichen Tage, 
wo wir alle drei als Gehilfen des gefeierten Meisters Wiihler unserem 
Bernfe lebten. Des Tags iiber wurden die Arbeiten verteilt und be- 
sprochen, die am Abend auszuffihren waren oder bereits fertig vor- 
lagen, und am Sonntag empfing uns das gastfreie Haus Fi t t igs ,  wo 
die junge 1iebenawIirdige Gattin unseres Kollegen den Sinn auch hir 
andere als chemische Fragen zu fesseln verstand. Es war ein gtinstiges 
Zusammentreffen, daS die drei Kollegen nicht bloD durch die'Arbeiten 
der Redaktion oder das Wirken im Laboratorium zusammengehalten 
wurden, sondern auch durch die Bande der innigen Freundechaft.. 

Beilsteins fruhzeitige geistige Entwicklung zeigte sich nicht nur 
i n  seiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern auch in seiner ilul3eren 
Iiarriere. Schon im November 1860 habilitierte er sich als Privat- 
dorent an der Universitlit Gattingen. Als solcher las er iiber orga- 
nische Chemie. Fiinf Jahre 8pHter - erst 27 Jahre alt - wurde er 
zum Professor extraordinarius vorgeschlagen und ernannt , nachdem 
er einen Ruf nach St. Petersburg abgelehnt batte. Seine Zukunft in 
Deutschland schien mmit sichergestellt zu sein, und es hiitte kaum 
tange Zeit gedauert, bis er sich eine ganz selbsthdige Stellung er- 
worben hztte. Do& reichte er ganz unerwartet schon im folgenden 
Jahre sein Gesuch um Entlassung aus hannoverschem Dienste ein, 
und als diese bewilligt worden war, ltehrte er in die Heimat zuruck, 
\YO er eine Professur am Technologischen Institut zu St. Petersburg 
bekam. h3er l ich  l6ste er jetzt das Band mit seinem geistigen Vater- 
lande, und diems Band wurde nie wieder SngeknUpft. 

Hannover war eben urn diese Zeit unter P r e g e n  gekommen. Im 
November desselben Jahres schreibt Wohler  an Liebig: &chon eind 
die Symptome da, daS man an die Universitiit denkt; so hat das 

1) Dlese Berichte 17, Ref. 763 [l884]. 
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hlinisterium (preuflimhe) ia Haanover . a n e w  w-m m01l W e e i n  
habe gehen laseen. Er hat einen Ruf na& St. Petamburg mit. 
2500 Talern nngenommen iind ist schon fort.(( 

Im folgenden sei eine kurze Ubersicht iiber die wichtigstrii 
wisaenschaftlichen Untersuchungen Beilsteins wiihrend der Gattinger 
Periode gegeben. 

Oben wurde schon erwiihnt, da13 Beilstein die Identitiit des Be- 
chlorten Chlor5thyls (Athylidenchlorid) mit der durch Einwirkung yo11 

I’hosphorpentachlorid auf Aldehyd gebildeten Verbindung nachgen Tiesen * 

hatte. Diese Reobachtung veranlaate ihn im Jahre 1860, das g.eclilorte 
‘hlorbenzyl (Henzalchlorid) durch Chlorieren von Toluol darzustelleu 

und mit dem aus Benzaldehyd und Phosphorchlorid erhalteurn Pro- 
tlukte zu vergleichen. Es erg:ib sich auch hier eine vollstiindige 
ItIentiCt, und dies berechtigte zu deiii Schlusse, d&, wenn tlas ge- 
nannt,e Agens auf Aldehyde einairkt, immer die gecblorten Ather tler 
entsprechenden Alkohole entstehen. Bei weiterer Verfolgung dieser 
Untersuchungen hat nun Beilstein, rusnmmen init C e i  t n e r ,  eiiiige 
Jahre spiiter (1866) die bekamte, wichtige Entdeckung gemaclit, claB 
t;hlor das Toluol in ganz verschiedener Weise veriindert, je nachileiti 
man es in der Hitze oder i n  der Kalte einwirken laat. .Eine solrht. 
Verschiedenheit war - wenn nucli von G e r h a r d t  angedeutet - von 
Can n iz  E a r  0, welcher zuerst das reiiie Benzylchlorid gewann, untl :tucli 
\-on Beilstein selbst friiher iibersehen worden; dies beruhtr clararif, 
t l : i l  sie beini Clilorieren nicht brsonders fiir eine Abkiihlung gesorgt 
Iintten, xeshalb das’ Toluol beim Einleiteir \-on Chlorgas sirli stark er- 
hitrte, wobei fienzylchlorid entstand. Die konstitutionrlle VerscLiedrii- 
heit der beideii Chlorverbindungen wurde durch ihr Terhalten bei tler 
( biydation bewiesen : die eine ergab hierbei Cldorbenzoesiiure, die anderr 
Benzoesiiure. Diese auch theoretisch sehr interestante Reobaclit.uiig 
Reilsteins ist bekmnqtlicli yon groder praktischer Bedeutung gewordrn. 
.Die Erkenntnis, da8, wenn man bei hiiherer Temperatur arbeitet, 
iiicht die Wasuerstoffatome des Kerns, sontlern diejenigen der Seiten- 
ketten durch Chlor ersetzt werden, fuhrte rii den spater in griiBteni 
technischem Mal3stsbe ausgefiihrteu, siclieren Darstellungsweiseii clrs 
J)enzylchlorids, Benzdchlorids und Benzotriclilorids aus Tolnol, auf 
denen weiter die industrielle (iewinnung tles Renzaldehyds uiid tlrr 
Iienroesaure berulit; 

Die Isomerieerscheinungen in der Benzolreihe, welche imnier 
mehr und mebr die Aufmerksanikeit der Chemiker in  Anspruch nah- 
men, waren zii dieser Zeit Gegenstand aiich verscbiedener anderer 
Untersuchungen yon Beilstein iind seinen Schtilern. Zusammen iiiit 
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W i l b r a n d  aad R h h e n b r c h  entdeckte und untersuchte er (1863- 
1864) die Nitrod.r&qhiiwre (pNitrobenzoesiiiire), welche durch ( )sy- 
dation des Nitrotoluols und des Toluols selbrt niit Sdpetersgure w- 
halten wurde und sich als volhtiindig verschieden von der frillel- 
bekannten NitrobencoeeHure erwies. Auch die entaprechenden aiiiidn-. 
nzo - irnd chlorsubstituierten Siiuren wnrden tlnrgestellt. Besonderv 
wichtig war der Beweis, d& die aus diesen Siiuren gewonnene bDra- 
cylsiiurec: mit der Benzoesiure in  aller Hinsicht identisch war. Adeb' 
die aus Salicylskure dargestellte sSalylsaurea von Kolbe und L a n t e r -  
m ann wurde von Beiletein als eine Yerunreinigte Benzoesiiure erkanut. 
Er zeigte also, daB die Isornerie erlischt, wenn der Substituent eliminiert 
wird, und daS sie auf der verschiedenen Stellung des letzteren bdruht. 
Die von ihin und S c h l u n  (1865) auege.f(ihrte Untersuchung iiber die 
isomeren Chlorbenzoeshren bihrte zu dem Ergebnis, dab sie auf drei. 
scharf von einander untemhiedene Verbindungen zuriickzufuhren 
sind : Chlorbenzoeeiiure, Chlorealylsiiure und Chlordracylskure. ' Eh 
lionstatierte weiter, da9, wenn man Chlorbenzoesliure aus Bbnzoe- 
siiure oder einem dimkten Substitutionsderivat derselben oder auY 
einem Kiirper, der Benzoesiiure liefert (Hippursiiure, Zimtsiinre), dar- 
stellt, immer eine und dieselbe Verbindung entsteht, wiihrend die 
isomeren Siiuren nur gebildet werden, wenn yon anderen parallelell 
Reihen (Salicylskure, Nitrodracylsiiure) ausgegangen wird. Beilstein 
schliel3t schon hieraus, daa13 slimtliche einfach substituierten Benzor- 
siiuren sich in drei isomere Reihen anorben lassen. Den Unter- 
buchungen uber substituierte Benzoesiiuren schlieI3en sich die iiber 
Saligenin (1 860) und salicylige Siiure (1863) :in, deren 13eziehungen 
zu einander und zu Salicylsiiure klargelegt wurden. 

Piir die Meduktion der Nitroverbindungen wurden zu dieser Zeit. 
noch ineistens Schwefelammonium ( Z i  n i n )  oder Eisenfeile und Essig- 
siiure (BBchamp) benutzt. Beilstein hat gefunden, d d  Zinn uhd 
Salzsiiure (von Ro ussin zuerst angewandt) ein vorziigliches RadukT 
tionsrnittel dieser Kihper iet, und daA3 bierbei siirntliche Nitrogruppen 
i n  Arnidogrupyen verwandelt werden. Mit Hilfe dieser Reaktioii 
btellte er u. a. (1865) die Amidozimtsiiure dar, uud ails dieser gei\anii 
er das Carbostyril, welabes Chioxzn direkt bei der Keduktioii drr 
Nitrozimtskure mit Schwei&mmonium erhalten hntte. 

Durch F i t t i g s  d o n e  Oyntheseu der Benzolhomologen 3115 Benzol 
liatten diese Kohlenwaaeeretoffe stark an Interesse gewonnen, ~14 

nuch Beilstein beschattigte si& mit einigen derselben, n5mlich Xylol 
und Cumol. Die Angaben uber Xylol waren sehr widerspre&entf 
und die Kenntnis desselben noch sehr unvollstiindig. Bed&& hat  
dann (1865) zusammen nit W a h l f o r S  das Xylol aus Steinkoblenteer 
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einer eingehemden Untereuchung unterworfen. Es wurden die Sulfo- 
siiure, mwie Brom-, Nitro- und Amidoderivrtte dargestellt. Bei der Oxy- 
dntion mit Chromsliure nurde nicht die erwartete Toluylsiiure, sondern 
die zweibasische Terephthalsiiure erhalten. Die erstgenannte bildete 
sich aber bei Anwendung von verdiinnter Salpetersiiure und ging bei 
writerer Oxybation in die zweibasische Siiure iiber. F i t t ig  hat be- 
knnntlich spater nachgewiesen, d d  das Xylol aus Steinkohlenteer ein 
Gemisvh isomerer Kohlenwasserstofte ist. Beilstein, welcher es fur 
ain chemisches Individuum hielt, hatte nur die schwer loslichen Sub- 
rtitutionspmdukte des Metaxylols und die sich am leicbtesten bilden- 
den Oxydationsprodukte des Paraxylols rein erhalten. 

Drirch diese und andere Untersuchungen hat Beilstein die Kennt- 
tiis der aromatischen Verbindungen in vieler Hinsicht erweitert, und 
dieses geschah gerade zu der Zeit, als KekulB seine Theorie fir die 
Benzolverbindungen ausarbeitete. Selbstverstiindlich haben besonders 
die Untersuchungen Beilsteins iiber die Isomerieverhiiltnisse bei deli 
Renzolderivaten - er war einer der Pioniere auf diesem Gebiet - 
Tatsachen zutage gebracht, die KekulP: ausnutzen konnte, da sie eine 
wichtige Stutze fur seine Theorie bildeten. 

Auch hinsichtlich der aliphatischen Verbindungen hat Beilsteie, 
wiihrend er in Gottingeu angestellt war, verschiedene wichtige Unter- 
suchungen veroffentlicht. Die Darstellung des Zinkiithyls hat er ge- 
meinscbaftlich mit Rie th  (1862) wesentlich verbessert; er machte da- 
durch diesen Korper vie1 leichter zugiinglich als fruher. Mit Hilfe 
desselhen stellte er verschiedene KBrper synthetisch dar. Bei Ein- 
wirkung von Tetrachlorkohlenstoff auf Zinkathyl erhielt er Propylen 
und bei Anwendung von Chloroform Amylen - Synthesen, welche zu 
jener Zeit von sehr bemerkenswerter Art waren. Aus Bromoform und 
Zinkathyl bildete sich nicht Amylen, sondern Propylen. Das Ver- 
halten des Zinkiithyls gegen Aldehyde und gegen Aceton wurde auch 
vou Beils te in  und Rie th  geprtift. Die Natur der bierbei entatehendeu 
Korper konnte aber damals nicht klargelegt werden. 

I'm einen Beweis fiir die nahen Beziehungen zwischen der Gly- 
ccrinsiiiire einerseits und der Propion- und Milchsiiure anderseite zu 
gcwinnen, untersuchte Beilstein (1862) die Einwirkung des Jodphos- 
plms auf die erstgenannte SLure. Er erhielt weder die eine noch 
die andere dieser Sauren, sondern eine Jodpropionsiiure, welche leicht 
in dcrylsiiure iiberfiihrbar war. Reim Behandeln der Jodpropion- 
siirre mit Wasser und Silberoxyd entstand eine Siiure, die von der 
Y ilchsaure total verschieden war und sich durch Wasserabgabe leicbt 
in Acrylsiiure verwandeln lie& weshalb sie als Hydracrylsiiure be- 
zeichnet wurde; es war die t-Oxypropionsaure, obgleich Beiletein 



ihm richtige timpirimhe Zussmmensetzung und also ihmIsoraerie mit 
der Michsiiure nicht erkannte und deren Identitiit mit der ein Jahr 
spiiter ron W i s l ice  n u s entdeckten hhylenmilchsiiure erst vie1 spiiter 
klargelegt w d e .  Die Brenzschleimsiure wurde von Schmelz und 
Beilstein (1865) untersucht, wobei nene Derivate derselben, unter 
diesen Mucochlor- und Mucobromsiiure, dargestellt wurden. Auch 
wurde aus Furfurol der Brenzschleimsiiurealkohol (Furfuralkohol) ge- 
wonnen, und Beilstein wies auf die Analogie des Furfurole mit dem 
Bittermandel61 hin, e h e  Ubereinstimmung, die auch durch daa von 
ihrn beobachtete gleichartige Verhalten gegen Cyankalium beetiitigt 
wiirde. 

II * .. 
Wie schon erwiihnt worden ist, ging Beilstein im Jahre 1866 

itach St. Petersburg, wo er von dem wissenschaftlichen Komitee am 
Technologischen Institut zum Professor der Chemie am Institut erwiihlt 
worden war, und am 12. November desselben Jahres wurde er zum 
Inhaber dieses Lehrstuhles ernannt ale Nachfolger von Mendelejew , 
der zum Professor an der Universitiit in der russischen Hauptstont 
berufen worden war. In diesem Amt, das rnit der Verpflichtung, 
Unterricht in der allgemeinen und analytischen Chemie zu erteilen, 
verbunden war, blieb Belstein 30 Jahre. Er las wihrend aller dieser 
Jahre sieben Stunden wtjchentlich, meistens drei Stunden anorganitwhe 
und vier Stunden organische Chemie. Aderdem hatte er mit Hilfc 
yon zwei Assiatentea die praktischen abungen in dem groden Labora- 
toriurn zu leiten. Die Zahl der Praktikanten war schon am Anfang 
seiner Lehrtiitigkeit 150 und mehr. Die Ubungen organisierte cr 
rnoglichat smilitiirischa, etwa nach dem Vorbilde von Lowigs  Laborr- 
torium in Breslau. Seine Vorlesungeh waren lebhaft und fesselnd. 
Auch weniger inkreasante Qegeuatgnde veretand er den Zuhorern in  
einer leicht verdaulichen und eahm- Form darmbieten, weshdb 
seine Vorlesungen von den Studenten eehr besucht und geschiitet 
waren. Nach 25-jiihrigem D i e  (1891) erhielt er, gemiil3 den gelten- 
den Bestimmungen der ruesieahen Hochschulen, den Titel Profemor 
enieritiis, erwarb aich aber zugleich die Erlaubnis, seine Stelle weiter 
zii vertreten. Vom Unterricht in der a e t i s c h e n  Chemie wurde er 
jedoch zwei Jahre spihr befreit. Bei seinem Rucktritt von der Pro- 
feesur am Technologischen Institut, dessen w i r h h f t h  ‘chem Verwaltunge- 
rat er mit 1866 angehort hatte, wurde er zum Ehrenmitglied an diesein 
In stitut ernannt. 

AuBer miner Tiitigkeit (up Technologiachen Institut war Beiletein 
beau#rogt worden, den Of€izierea an der Nicolaischen Militiiringenieur- 
akademie einmal mbchentaich Vorlesungen uber Chemie zu. halten. 



Bei seinem Riicktritt im dahre 1896 wurde er zum Mitgliede der lion- 
ferenz auch an dieser Lehranstalt ernannt. 

Beilstein verfiigte am Technologischen Institut, \YO er auch seine 
1 bienstwohnung hatte, iiber ein mohleingerichtetes Laboratoriuni, und 
ilir Mittel zii seinen eigenen Forschungen waren auch reichlicli be- 
niessen. Am Anfang setzte er in den neuen Verhlltnissen seine Er- 
perimentahintersuchungen mit demselben Eifer fort wie wiihrend des 
.iofenthalts in Gattingem Es fdgte nun eine Ahhandlung imch der 
nnderen. Sie erschienen zum Teil i m  )>Rulletiiicc der Petersburger 
Akademie, zum Teil, \vie friiher. in >)Liel)igs Annalew und in den 
nllerichtenc(. Anfangs hat er aiicli eiiiige seiner Untersiichiingen i n  
ilnr :,Zeitschrift fur Chemiecc rer5Efentliclit. deren Redaktion er no[-li 
ii:ich der Ubersiedelung nach RuUland angehiirte, bis die Zeitat-hrift 
iiiit dem J,ahre 1871 zii erscheinen aufhorte. Seine Untersucliungeri 
lwaegten sich lkngere Zeit hauptslchlich auf dem (jehiet der Henzol- 
verbindungen. Iiu .Jahre 1876 erkannte ihm die russische Akatleriiie aiif 

l i u t l e rows  i i i d  Z i n i n s  Vorschlag fiir diese Arbeiten deu Loinonow-  
when Preiz zu. Ypiiter richtete er seine Untersuchungen arif dns 
Studinm dej Petroleums rind dessen Kohlenwasserstoffe. Auch einige 
rein analytische Untersuchungen stamnren aus dieser Zeit. Ein Aiis- 
tlriick seines Interesses fiir dieses Gebiet ist (lie YOU ihiii schon h r z  
nnch seiner Ubersiedelung nach St. Petersbiirg herausgegebene a h -  

Iritung zur qualitativen Analysecc, die in mehreren Aiiflagen sowolil 
nissisch wir deiitsch erschien, iind die in ltudland nicht nur ain l‘ech- 
nologischeri Institut, sonderii arich an rerschiedenen anderen hiilierrn 
1,ehranstalteu gebraucht wurde. I n  den spiiteren Aufl.agen, die unter 
Slitwirkung J:iwei n Y und spiiter yon dieseln allein nrisgenrheitet 
\\ d e n ,  iat auch die cluantitatiye Analyse berucksichtigt worden. 

Am Anfang der achtziger Jshre kann man  den Eintritt einrr 
.\bnahme in seiner experimentellen TRtigkeit wahmehmen, die einige 
.I:thre splter beinahe viillig aufhiirte. Der Grund lag mohl zum Teil 
ilarin, daB or mit verschiedenen iiffentlichen uncl pnvaten Anftragen 
iilierhiiuft wurde; (loch kaiin man iho vor allem dann suchen, daW er 
niehr und mehr Zeit und Interesse der groden und kraftfordernden 
ljedaktionssrbeit seines Handbuches widmete, das ini Jahre 1 x 8  1 zu 
rrecheinen mgefangen hatte. Auch sein Unterricht litt tlnrunter, in-  
tleni er imnier mehr die Leitung der Prnktikanten iii die IIiinde cler 
;Issistenten iibergehen liel3. Aber auch andere Urnsthide, die geeignet 
waren, sein tnteresse fiir das Lehrfach erschlnffen zu lassen, haheu ihn 
sichtlich beeinflu8t. Der Verfasser dieses Nachrufea hatte dann untl 
wann Gelegenheit, ihn wahrend dieses spateren Teils seiner Tiitigkeit 
nin Technologischen Institut zii besuchen. Man brniichte nicht lnnge in 
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seiner Gesellschaft zu sein, ehe er seiner Unzufriedenheit mit den 
Unterrichtsverhaltnissen an den russischen Hochschulen Luft machte 
sowie sich iiber die bureaukratische Reglementierung und den Mange1 
an wissenschaftlichem Geist an diesen Lehranstalten beklagte oder 
lustig machte. Die reaktioniire Universitiitsreform von 1881, unter 
deren Nachwirkungen die ivssischen Hochschulen immer noch leiden, 
wurde auch am Technologischen Institut durchgesetzt. Erschwerung 
der Aufnahme der Studenten, Zeugnis uber politisches Wohlverhalten 
seitens der Eintriitsuchenden, AusschluS der Juden , Verbot jeder 
Studentenverbindung und vor allem die Inspektion und h r w a c h u n g  
der Studenten und Professoren seitens ebes von den akademiden 
Behiirden unabhangigen Polizei-Beamtenkorps, sind einige der iideren 
Charakteristica dieser ungliicklichen Reform. Piir eineu emopgiech 
nusgebildeten und denkenden Hochschullehrer, nicht weniger als fur 
den freiheitlich geeinnten Studenten, mudten die hierdurch geschaffenen 
Zustiinde beinahe unertriiglich werden und zur stetigen Opposition 
reizen oder nuch zu einem geistigen Nihilismus fuhren, dem alles 
schlieBlich gleichgiiltig wird. 

Die Unzufriedenheit Beilsteins richtete sich aber auch nach einer 
anderen Seite hin. Ebenso scharf tadelte er diejenigen, die unter- 
richtet werden sollten -- die Studenten. Er sympathisierte wenig mit 
den russischen Studenten im dgemeinen, die bekanotlich ehem ganz 
annderen Typus als ihre germanischeu Kameraden angehiiren. Das 
echte, ruhige, zielbewdte Studieninteresse , die au Were Wiirdigkeit, 
die innere Erziehung und Ziicht v e r d t e  er an seinen Schiilern. 
Unter solchen Umstiinden ist es selbstverstiindlicb, daW ihm 'der Unter- 
richt keine rechte Befriedigung gewiihrte, und dad seine Stellung den 
Studenten gegeniiber nicht vertraulicher Art werden konnte. Die 
Schuld lag aber gewiD aum Teil an ihm selbst. Mau hat Beilstein 
wenigstenu den Vorwurf genfscht, dall er sich vie1 zu passiv den] 
\\'oh1 und den Iuteressen der Studenten gegeniiber stellte. Er hatte 
einen wissengchaftlichen Namen von europiischeni Ruf, und dua 
wu Wten die Studenten zu schiitzen. Den persiinlichen EmfluIi aher, 
den er dadnrch auf sie hatte ausuben kiinnen, gebnuchte er nicht. 
A nderseit.s geuoI3 Beilstein in den hiihereu administrativen Kreisen 
groBe Autoritiit iiitd hatte Beziehungen zu hochstehenden und maU- 
gebenden Personen. Er hatte deswegen mehr als er es tat - so 
clachte wenigstene mancher - seinen Einflull auch in dieser Richtung 
geltend machen konnen, nicht nur urn die Verhiiltnisse am lnstitut 
zu verbessern, sondern auch um brutden MaBregeln vorzubeugen oder 
sie zu riiildern; denn solche trafen nicht selten die Studenten des 
Instituts wegen ihrer Teilnahme an oppositionellen Demonstrationen 
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uad anderen derartigen Auflerungen der politiMben UEZufriedenh&, 
nelche an den russischen Hochschulen hiiulig sind. BezUglich der 
Stndentenunruhen war er der Ansicht, dal) aie periodisch mit der 
RegelmiiBigkeit gewisser Naturerscheinungen wiederkommen und 
wiederkommen mussen. ,In der niichsten Woche komme ich in 
iiieinen Vorlesungen sum Schwefel, da m6ssen die Studentenunruhen 
wieder beginnem, konnte er im Scherz Bufiern, indem er daranf hin- 
weisen wollte, dsS dagegen nichts zu tun ware. Gegen die tieferen 
Griinde dieser und anderer damit zusammenhiingender Erscheinungen 
war er zwar nicht blind, sah aber alle diese Umstiinde in einer stark 
pessimietischen Beleuchtung und fuhlte sich weder zum Verbesserer 
tler aozialm Geeellachaft noch znm Vermittler bei Konflikten berufen. 
IJm mine Stdung in dieser Hinsicht recht zu verstehen und den 
gegen ihn gerichteten Tadel richtig beurteilen zu konnen, muate mail 
mit den einer europiiischen Auffassung fernstehenden sozialen und 
Universitiitsverhiiltnissen, i n  denen er seine Tatigkeit aiisubte. ver- 
traut sein. 

Seine Stellung konnte ihn folglich nicht ganz befriedigen. Jedoch 
wollte er nicht zu der in dieser Hiasicht vie1 gliicklicheren Stellung 
a19 Professor in Deutschland zuruckkehren, wozii ihm Gelegenheit 
gegeben wurde. Der Grund dazu war wieder sein groDes Werk - 
das Handbuch. Er k d e r t e  in einem Briefe nu einen deutschen Freund : 
DFreilich, ich konnte mein Handbuch nur in RuBland schreiben, und 
darum habe ich Rufe nach Deutschland abgelehnt. An einem russi- 
schen Polytechnikum brauchen die Professoren nicht wissenschaftlich 
Ctig zu sein, denn dazu geben schon die Studenten keine Veranlassung. 
nber in Deutschland hiitte man mich scheel angesehena. 

Wiihrend seiner langen Lehrtitigkeit bildete Beilstein keine eigent- 
liche wissenschdtliche Schule. Vorgeschrittene Studenten, die im La- 
horatorium sich speziell wissenschaftlich ausbilden wollten, hatte e r  
nur wenige. Bei seinen Arbeiten halfen ihm seine Assistenten, und 
diese erwiihlte er nur ausnahmsweise unter seinen eigenen Schfilern ; 
er nahm hierzu vorzugsweise Deutsche aus Dorpat. Unter diesen 
Mitarbeitern kSnnen A. K u h l b e r g ,  N. T a w i l d a r o w ,  A. Kupf fe r ,  
-4p. K u r b a t o w ,  L. J a w e i n ,  E. W i e g a n d  und 0. r o n  B laese  ge- 
nannt werden. 

I m  Jahre 1881 wurde Beilstein Zuni Mitglied der Kaiserlichen 
Kussischen Akademie der Wissenschaften als Nachfolger Z i n i n s  fiir 
die Stelle der Tecbnologie und angewandten Chemie vorgescblagen. 
Der Antrag, der von W i l d ,  Gado l in  u. A. eingereicht war, erweckte 
jedoch Widerstand. Dagegen trat B u t l e r o w  auf, der es bestreiten 
wollte, daQ Reilstein bemerkenswerte Verdienste 11111 die angewandte 
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Chemie erworben und tmtz seiner Produktivitiit griiSere Originalitiit 
in seiner Forschung geSeigt hiitte. fiber Beilstein stellte er sowohl 
Mendelejew ale Beketow. Der Vorschlag wurde in der Sektion 
Wrwortet ,  fie1 aber bei der Abstimmung in der Akademie durch. 
Der Hauptgrund hiersu war, daS Mendelejew im Jahre vorher ziir 
selben Stelle vorgeschlagen worden war, aber nicht die erforderliche 
Pluialitlrt erhalten hatte. Diese Personenfrage, in welcher die Partei- 
bildung in der Akademie (die russische und die sogenannte deutsche 
Partei) einen scharfen Auedruck fand, erregte zu ihrer Zeit in den 
wissenschaftlichen Kreisen RuSlands viel Aufsehen. Im Jahre 1886 
wurde der Vorschlag wieder aufgenommen. Infolge des Todm But- 
lerowa war auch die S u e  fiir allgemeine Chemie frei geworden, 
und zum Inhaber derselben d e  gleichzeitig B e  k e t o w vorgeschlngen. 
Beide Antriige wurden nun ohne bemerkenswerte Opposition a q p  
nommen, uod im Januar 1887 wurde die Wahl bestiitigt. Ah Aka- 
damiker hatte Bailstein Recht sowohl auf Wohnung als Laboratorium 
in den Lokalen der Akademie; er verzichtete aber darauf, bis er seine 
Stellung am Technologischen Institut aufgab: Daa Amt des Aka- 
demikera an der Ruseiocben Akademie der Wissenschaften ist nicht 
nur ein Ehrenposten, sondern auch in bkonomischer Hineicht gut ver- 
sorgt und anderseite mit gewken offiziellen Obliegenheiten verbnnden. 

Unter anderen offiziellen Auhiigen, die Beilatein zukmen und 
von ibm Zeit und Arbeit erforderten, kann hier erwiihnt werden, daf3 
er im Jahre 1867 zum C h e d e r  und im Jahre 1888 zum Mitglied 
des Handels- und Manufakturkonseils am Finanzministerium ernannt 
wurde, wobei er sich besonders mit Patentfragen zu beschiiftigen hatte. 
Im Jahre 1890 nahm er an der Revision des allgemeinen russischen 
Zolltarifs teil, wofbr er pach iiblicher msischer Sitte mit einer gol- 
denen Tabaksdoae mit der Natnenechiffre Seiner Majestiit des Kaisers 
belohnt wurdel Nach seiner Entlassung aus dem Lehramt erhielt er  
einen sehr anstrengenden Auftrag, der zugleich viele Reisen in RuS- 
land erfordertp, und zwar die Stellung eines Mitglieds der Kommisaion 
zur  Beaufsichtigung der Staateexamina an verschiedenen ruesischen 
U&ersitiiten (St. Petemburg, Moakau, Kiew). Dieser Auftrag inter: 
esaierte ihn nicht berroaders, und er nahm in vieler Hinsicht eine kri- 
tische Stellung gegeniiber dem bureaukratisch reglementierten Examens- 
weaeqRuSlands ein; naber so etwas kann ein Mann in meiner Stellung 
nicht gut abeehtitteb, erkliirte er. 

Seit dem Jahre 1867 geharte Beiletein der Kaiserlichen Russischen 
Technischen Gesellecbaft an und d e  k u n  darauf Priisident ihrer 
chemischen Sektion. Die Geeellachaft bildet die Hauptvertretung der 
technbchen und induatriellen Intereesen in RuSland. Er  nahm hier 



teil an der Untersucbung liber verschiedene, dem wirtschaftlichen 
1,eben RulJlands sehr wichtige Fragen. Besonders hnt er der russi- 
d e n  Naphtliaindustrie einen groBen Dienst geleistet. Die Lage dieser 
lndustrie im Kaiikasus, speziell i n  Baku, batte sich wesentlich ver- 
bessert, nechdeui die Akzise im Jahre 1877 aufgehoben worden war. 
Me Konsumenten gingen :her nur niit MiRtraiien an die Beniitzung 
\-on rtissischen Leuchtden, n:iii~eiit.licli weil diese ein vie1 hiiheres 
qiezifisches Gewiclit besalleri , nls tlns :imerikanische l'etroleiim, an 
*I;is sie gewohnt wnren. 1)ie Frage war Gegenstand yon Beratuogen 
i i i  der Technischen Gesellschoft iiucl veranlalite zu vergleichendeu 
I-iitersuchiingen, die in Beilsteins IAaborntorium iin Jahre 1878 nus- 
cefiihrt wurden. Er konnte bald der Gesellschaft initteilen, dnlJ die 
Wertung dcs Petroleums nnch dem spezifischen Gewicht nicht be- 
griindet wxr. Die vergleichenden Versuche ergalben , rla13 Jas mssi- 
ache Petroleuin nicht ntir nrisgezeichnet brennt, sondern clali es eine 
rim etwn 10 u,'e hiihere Lenchtkrnft als (lie nmeriknnisclien iile besitat, 
unt l  clall es leichter von tleii 1,:iiiipciidochten aufgesogen wird nls tliese. 
Diese Resultate wvurden unter den grolJen Konsuinenten, wie den Ver- 
wnltiingen der Eisenbahnen, den Il?ndelshiiiisern tisw., rerhreitet. Bald 
wnr nuch tlas Vnrurteil des Publikiims verschwinden, iintl der friiher 
. ~ l l r  bedeutende Import yon amerikanischen Leiicht,iileii nacli IlriBlnntl 
liiirtr irn L a d e  einiger .Jahre so gut wit. ganz auf. Auf Gruntl seiner 
Verdienste urii die riissische Intlustrie wurde Heilsteiii im Jnhre 18SX 
zuui Etirenniitglied der Technischen Gesellschaft berufen. 

Auch zahlreiche niidere, inehr private Auhrage technisch-chi- 
riiischer Art fielen ihiii zii lint1 gnben ihni Yiel zii tun. Hierbei kanii 
erwahnt werden, dall er Alitglied des Verwnltungsrates der Gesellschaft 
iler Tentelewschen cheinischen hbrikeii  war. 

%u heinahe allen Weltausstellungen seit der in Paris vom Jnhre 
1867 war Ijeilstein offiziell mbkommaiidiertc(, wie der Ausdriick in 
IiulJliind Inutet, iind er versuclite bei diesen Gelegenbeitrii auf jede 
Weise, sich niit den 1:rriingenschaften nrif dem Gebiete der chemischen 
Industrie vertraut ZII  machen. Uber die cheiiiische Grof3iodustrie aiif 

ilrr Weltausstellung in Wien im Jahre 1873 gab er einen nuch deutscli 
e rd i enenen  Bericht hernus. Bei dieser Ausstellung war er Geschlfts- 
fiihrer in der Jury  der cheniischen Al)teiliing, und bei der M'eltaus- 
stellling in  Paris 1878 wurde er zum Mitglied des Priisitliuiiis gewlhlt. 
Bri der grolien allgenieinen russischen Ausstelliing i n  Nishnij-Nowgo- 
rod gehorte er ebenfalls ziir Jury und hielt aicli atis diesem Gruntle 
niehrere Woehen an diesem Orte :iuf. 



Die wissenschaftlichen Unterauchungen Beilsteins schlieUen sich, 
nschdem er nach St. Petersburg iibersiedelt war, unmittelbar den in 
Giittingen ausgefiihrten an. Die aromatischen Yerbindungen und 
narnentlich stellungschemische Fragen auf diesem Oebiete waren lange 
Zeit der Hauptgegenstand seiner Porschungen. In diesen Fruhlings- 
t'agen der Benzoltheorie nahmen naturlich die hierauf beziiglichen 
Fragen tlas Interesse der Chemiker sehr gefangen. Die meisten der 
hetreffenden Untersuchungen wurden von ihrn gemeinschaftlich rnit 
K i ih lbe rg  und spiiter mit K u r b a t o w  ausgefiihrt. 

Zuniichst hat er nachgewiesen (1867), daB Brom ganz wie Chlor 
a d  das Toluol einwirkt, indem in der Siedehitze Brornbenzyl, in der 
IGilte, bei Gegenwart von Jod, Bromtoluol entsteht. E r  fand weiter 
(1868>, daI3 die Chlorderivate des Toluols sich gegen Chlor wie Toluol 
seIbst wrhalten, und daB man es somit in der Hand hat, auch in 
cliesrrn Falle die Vertretung des Wasserstoffs in1 Methyl oder in] 
Phenyl beliebig durchzufuhren. E r  stellte durch direktes Chlorieren 
iiicht nur Dichlortoluol und Benzalchlorid, sondern auch Chlorbenzyl- 
chlorid dar, und letzteres sowohl aus Benzylchlorid als aus Chlor- 
toluol. Ahnlich erhielt er die vier Kombinationen des dichlorsubsti- 
tuierten Toluols : Dichlortoluol, Bichlorbenzylchlorid, gechlortes Benzal- 
ehlorid nnd Benzotrichlorid. Auch verschiedene tetrachlor-, penta- 
cblor-, hexachlor- iind heptachlorsubstituierte Toluole wurden in der 
Weise bereitet und ihre Konstitution durch oberfiihrung in en& 
sprechenden Benzoesauren festgelegt. Die aus den Chlorverbindungen 
gewonnenen Chlorbenzoesluren wurden ebenfalls eingehend untersucht 
(1 869). Wiihrend Chlortoluol eine mit der durch Chlorieren der Ben- 
zoeslure gewonnenen verschiedene Saure (xParach1orbenzoesHurw) 
gab, resultierten aua Dichlortoluol und BUS Benzoesaure identische 
Dichlorbenzoesiiuren. Dieses war auch mit den aus Trichlortoluoltri- 
chlorid, CsH&ls. CCls, und aus BenzoesHure direkt gewonnenen Tri- 
chlorbenzoeeiiuren der Fall. Sie zeigten vollkommene obereinstim- 
mung. Aus den chlorsubstituierten Benzyl- bezw. Benzalchloriden 
wurden auch die entsprechenden Alkohole und Aldehyde dargestellt. 
Spiiter (1875) hat Beilstein die oben genannte Dichlorbenzoesiiure von 
neuem untersucht und klargelegt, dal3 sie die para-metta-aubstituierte 
Siiure (3.4) ist, und aus o-Chlorbenzoesiiure eine isomere ortho-meta- 
substituierte Siiure (3.6) gewonnen. 

a b e r  die Nitrotoluole berrschte no& am Ende der sechziger Jahre 
groBe Unsicherheit. Es waren zwar ein fliiseiges und ein festes Nitro- 
toluol bekannt, aber die Einheitlichkeit des erstgenaunten wurde noch 
bezweifelt. K e k u l k  betrachtete es a ls  ein Gernisch von festem Nitro- 
toluol und Nitrobenzol, Rosens t i eh l  niachte die Entdeckung, dal3 
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das gewohnliche, flussige Toluidin ein Geniisch des festeu mit dem 
isomeren Pueudotoluidiii ist, uiid daI3 folglich brim Nitrieren des To- 
liiols zwei Nitrotoluole entsteheit. Dies wurde von B e i l s t e i n  und 
K u h  1 b e r g  (1 870) bestgtigt, welche fanden, dalJ der niedriger siedende 
Teil des Nitrotoluols bei der Reduktion Pseudotoluidin liefert, und daB 
e r  identiwh ist niit dem P-R’itrotoluol, welrhes sie ails Dinitrotoliiol 
drrrch partielle Reduktion und Eliniinierung der Amidogruppe erliielteti. 
Sie hetrachteten diese Verbindung als Metanitrotoluol, spater wurde bie 
a19 das Orthoderivat erkannt. Das dritte Nitrotoluol, das danialige 0-, d:i- 
jetzige w-Nitrotoluol, stellten sip aus p-Acettoluid und aus o-Acettoluid 
durcli Nitrirren und Entfernung der Amidogruppe dar. Auch d:ts 
dritte Toluidin wurde von ihnen dargestellt und die drei isomeren Forinrn 
des Amidotoluols scharf charakterisiert. Wie fiir das Toluol, w r d e  
such fiir dau Athylbenzol die Rildung zweier Mononitroprodukte beiiu 
Nitrieren der Kohlenwasserstoffe ermiesen. 

In riner Abhandlnng voii 1871 Dfber die Bestimniung des chr- 
miscben Ortes in einigen Toluolderivatenu gaben die Verfasser r inr  
Zusamnienstelluiig ihrer weitereu Untersuchungen auf dem Toluolge- 
I+&. Ausgehend \-on ninitrotoluol iind den drei Toluidinen hatten 
sie eine Anzshl zweifach siibstituierter Toluole, linter diesen drei To- 
luylendinmine, dargestellt, fur w l c h e  die Stellong der Substituenten 
nus der Konqtitution der Ausgangssitbstanzen hergeleitet werden konntv. 
DnB in diesrn fur die Ortsbestimmung sehr wichtigen Untersuchungen 
die Ortho- iind Metastellung durchgeliend verwechselt werden, ergibt 
sich RUS den1 obengesagten. 

Der genetische Zusammrnhang vieler der bisubstituierten Benzol- 
derivate war, trotz zahreicher Untersuchungen, noch unklar, und vielc 
Widerspriiche i n  Bezug auf die Stellung der Substituenten waren noch 
vorhanden. Nur  wenn drei isomere Kiirper, bei gleicher Behandlung, 
wieder drei isomere Derivate lieferten, konnte ein Zusammenhang 
als endgultig angesehen werden. Von diesem Gesichtspunkte aus  
hatten B e i l s t e i n  und K u r b a t o w  sich zur Aufgabe gemscht, die 
isomeren Chlornitrobenzole in Chloraniline, Chlorphenole, Hichlorben- 
zole usw. umzuwandeln und diese Verbindungen mit den Chlorbenzoe- 
sauren zu verknupfen. Ihre  Untersiichungen (1875) ergaben, daB die 
beiden Mononitroderivate, welche beim Nitrieren des Chlorbenzols 
entstehen , in dieselben beiden Chlorphenole iibergefuhrt werden 
kiinnen, die beim direkten Chlorieren des Phenols entstehen, und zwar 
lieferte festes Cblornitrobenzol festes Chloranilin iind krystallisiertes 
Chlorphenol (Parareihe), wiihrend das fliissige Chlornitrobenzol ein 
flussiges‘ Chloranilin und das flussige Chlorphenol gab (Orthoreihe). 
Aus dem Dinitrohenzol entstand das dritte Chlorphenol (Metareihe). 
Das p-Chlornnilin konnte in die p-Chlorbenzoes&ure ubergefiihrt 
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werden. Aus den Chlorphenolen wurden die Dichlorbenzole darge- 
a M $  and mit den auf verschiedenen anderen Wegen gewonnenen ver- 
gltchen. $&lieDlich wurden auch die drei Dioxybeneole hierbei in 
Beaocht gezogen. Es war also eine sehr wichtige Reihe V O ~  Bided- 
vaten, die mit einander in Beeug auf Stellung der Substituenten ver- 
bunden wurden. Einige Jahre spiiter (1878) stellten B ei Is te in  und 
K ur b a t o w eiimtliche thdoretisch mbglichen Trichlor- und Tehachlord 
henzole dar, zugleich ihre Konatitution klarlegend. 

Diesen Arbeiten aber  die Isomerie und Ortsbestimmung in der 
Benzolreihe schIieBen sich noch verschiedene andere Untersuchun$en 
an. In einer Abhandlung tiber Zimtsaure und m-Nitrobenzowliur 
( I  872) wurde nachgewiesen, daD beim Nitrieren der Zimtaiiure nebed 
der p-Nitrozimtaiiure eine isomere Siiure enteteht, welche bei der Oxy- 
dstion die damals m-Nitrobenzomiiure genannte, spgter als die Ortho- 
verbindung erkannte Siiure entsteht. Beilstem zeigte, daB diese new 
Nitrozimtdure die Quelle dea hdols ist, welches Baeyer  und Emmer-  
1 in  g durch Zuslrmmenscbmehen yon NitrozimtsPure (unreine p&ure) 
mit Atzkali und gisenteile erhielten. 

Bei einer umfassenden Untersuchung iiber das Verhalten de? 
N i t r o h p e r  zu Schwefelwasserstoff , wobei neue Verbindungen I6 
groBer Zahl erhdten wurden, fanden Bei ls te in  undKurbatow (1879), 
daB trisubstituierte Chlornitrobenzole von unsymmetrischer Lngernng 
durch das genannte Agens iiberhaupt nicht reduziert werden. Unter 
UmsULnden kann hierbei das Chlor rnit dem Schwefelwasserstoll in 
Wechselwirkung treten, wobei Sulfide oder Nercaptane entstehen. 

Auch die Nitroderivate dae Mapbthalins wurden G egenstand einer 
eingehenden Untersuchung. Die ersten Versuche (1 873) wurden zum 
Teil in der Absicht pmacht, ein homeres Nitronaphthalin darzustellen, 
was indessen nicht gelang. Das aus a-Dinitronaphthalin durch par- 
tielle Reduktion gewonnene Amidonitronaphthalin gab bei Eliminie- 
rung der Amidogruppe das gewahnliche Nitronaphthalin. Dae &Di- 
nitranapb@alin lieD sich nicht reduzieren. Die Trinitronaphthaline 
wurden mit kner neuen Form, y-Trinitronaphthalin, bereichert. In 
einer sp&teren Abhandlung (1880) vermchte Beilstein die hichtigkeit 
der Annabme L i e b e r m a n n s  von der Stellung der Substituenten in 
den a- und bwaphthalinderivaten zu beweisen, indem er die Osy- 
dation der verecbiedenen Nitroderivate zu Nitrophthalsauren bezw. 
Nitrobenzoesiiuren durchffihrte. Die Versuche ergaben, ds13 im a-Di- 
nitronaphthslin die beiden Nitrogruppen aul beide Benzolkerne ver- 
teilt sind, w5brend dieselben im 19-Dinitronaphthalin sich in eiseni 
Benzolring en befinden sohienen. Die letztere SchluDfolgemq hd 
sich jedoch spiiter ds unrichtig erwiesen. 

325 
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In einer Untersuchung iiber Cymol und Camineiiure (1873) ver- 
suchten B e i l s t e i n  iind K u p f f e r  die offene Frage uber die Identitiit 
cles Cymols aus Romisch-Kummelol und des Campher-Cymols zu losen. 
Sie fanden, daB zwischen den reinen Verbindungen eine vollkommene 
i;'bereinstimmung herrecht. Ain schiirfsten lieu sich die Identitiit nwh- 
weisen durch Vergleich der Sulfosiiuren mit einander. I m  AnscbluD 
hieran wurde die Cuminsaure genauer untersucht. Bei Untersuchung 
des WermiitGls isolierten sie den Hauptbestandteil desselhen, Absin- 
tho], und landen, da13 es, mit Schwefelphosphor erhitzt, ein Cymol 
liefert, welches mit dem aus Kiimnieliil iind Campher gleich ist, und 
sprechen sich fiir die Identitiit samtlicher ails den Htherischen (hen 
gewonnener Cymole aus. 

Ini Vorhergehenden a u r d e  schon erwiihnt, deW Beilstein das kau- 
kasische Petroleum einer technischen Priifung unterworfen hatte. 
Die auffallend hohe Dichte desselben (0.72-0.75) v e r a n l d t e  ilin 
(1 StCO), gemeinschaftlich rnit K u r b a t ow eine Untersuchung uber die  
rhemische Natur dieses files anzustelleii. Sie vermuteten erst, daB es ein 
Gemmge von Kohlenwasserstoffen CnHsn+ s und CnH8n-6 wlre. Allein 
dnrch Schiitteln mit rauchender Schwefelsiiure konnten sie keine Spur 
von aromatischen Kohlenwasserstoffen ausziehen. Die Analysen der  
verschiedeneii Fraktionen ergaben, dal3 die Kohlenwasserstoffe wasser- 
stoffiirmer als jene des amerikanischen Petroleums sind und der  
Formel CnHs n entsprechen. Sie bestehen jedoch nicht aus Homologen 
cles i thylens,  denn Brom wirkt auf sie nicht ein. Ein weiteres Studium 
fiibrte zu dein Schlusse, dd3  die Kohlenwasserstoffe des kaukasiechen 
Petroleums identisch sind n i t  den Wasseratoffadditionsprodukten der aro- 
niatischen Kohlenwasserstoffe CnHsn - 6, welche yon W r e d e n  eingehend 
untersucht waren. Einen dieser Kohlen\vasserstoffe, wenn auch nicht in 
ganz reinem Zustande, konnten sie isolieren, niimlich dasHexahydrotoluo1. 
Auch erhielten sie beim Behandeln mit Salpetersiiure eine geringe 
Menge Trinitroisorylol , woraus auf die Gegenmart yon Hexahydro- 
isonylol geschlossen werden konnte. B e i l s t e i n  und K u r b a t o w  
haben weiter nachgewiesen , daB auch im amerikanischen Petroleum 
geringe Mengen dieser gesiittigten cyclischen Kohlenwasserstoffe For- 
kommen. Andereraeits fanden sie, daB ein Petroleum aus einer an- 
deren Region des Kaukasus, niimlich jenes von Zarskije Kolodzy i m  
Tiflisschen Gouvernement, wesentlich aus Kohlenwasserstoffen CnHln+ s, 
die im amerikanischen Petroleum vorkommen, besteht und daneben 
kleine Mengen Benzolkohlenwasserstoffe und der cyclischen Kohlen- 
wasserstoffe GHaa enthiilt. Die interessante und wichtige Beob- 
whtung B e i l s t e i n s  und K u r b a t o w s  iiber die Zusommensetzung 
des Er&ls nus Baku wnrde bekanntlich bald  on anderer Seite be- 



stiitigt, und in] J ahre 18x3 begann die systeniatische Untersuchung 
der Naphthene, wie diese neuen Erdol-Kohlenwasserstoffe genniint 
mrden, seitens M a r k  o w ni  k o w s und seiner Schiiler. 

In gewissem Zusammenhang mit den Arbeiten iiher Erd6le stelit 
die Untersuchung Bei l s te ins  und Wiegrrnds (1&83) iiber einen 
Ozokerit von der Insel Tscheleken im Kaspischen Meer. AIs Haupt- 
bestandteil desselben erwies sich ein krystallisierter Kohlenwasserstoff 
CnHsn, welchen sie Leken nannten. Es ist ein sehr bestiindiger 
Kcrper, welcher den Paraffinen aus Berg61 und Tor€ selir PhnIich 
ist, aich aber von diesen durch seinen hohen Schmelzpunkt (799 
unte&heidet, wesbslb dieses Erdwachs als hervorragendes Mdeiial 
zur Darstellung von Cereain elupfohlen wurde. 

Mit den siebziger Jahren hatte Beilstein seine wichtigen Forschungen 
auf  dem Gebiete der Benzolverbindungen abgeschlossen. Nachdem 
er sich einige Jahre mit den obepgenannten Erdirluntersucbungen be: 
schiiftigt hatte, zog er wieder in das Gebiet der aliphatischen Ver- 
bindungen ein. Ea waren jedoch nur kleine experimentelle Streifzuge, 
die er hier gemeinschaftlich mit seinem neuen Assistenten W i e  ga n d 
vornahm. Ihre Versuche betrafen die Darstellung des Glykols, die 
Bildung und das Verhalten der Brenztrsubensiiure, sowie die Kon- 
stitution der Angelicasiiure und Tiglinsiiure. Bemerkenswert waren 
ihre Versuche iiber die Einwirkung von Schwefeltrioxyd auf Alkylamine. 
Sie fanden (1883), daI3 diese Baien das Anhydrid unter BiIdung von 
Alkylaminsulfosluren aufnehmen, und da13 es hierbei gleichgiiltig bt, 
ob man es rnit einem primhen, sekundiirea oder tertiiiren Amin zu 
tun hat. Dieses Verhalten biidete ein neues scharfes Unterscheidnngs- 
mittel zwischen den Rasen der Pettreihe und jenen der aromatischen 
Reihe. 

Unter den wichtigeren nnalytischen Untersuchungen Beilsteins 
konnen hier folgende angefuhrt werden: Scheidung des Zinks von 
Nickel* (1 878), BQuantitative Bestimmung des ZioksK, STrennung des 
Mangang von Bisenq d3estimmung des Cadmiumsa, BWertbestimmung 
von Zink und Zinkstauba (1879), %Quantitative Bestimmung des Anti- 
mom< und SBestimmung des Nrtrons neben Kalic (1889). Die letzt- 
genannten Untersuchungen.warengemeinschaftlich niit seinem Assistenten 
0. von Blaese ausgefithrt. 

t c. 
B 

Beilatein begann schon als junger Mensch, wghrend seines Aufent- 
baltea in GBttingen, die Vorarbeiten des groDen Werkes, dessen Durch- 
fibrung seine Lebensaufgabe wurde. Vielleicht brachte ihn zuerst 
seine Stellung in der Redaktion der Zeitachrift fur Chemie auf dieses 
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(iebiet. Docli erkliiren BuBere Verhaltnisse nllein nicht das groI3e 
Interesse uncl die Liebe, womit er diese Beschlftigung das J,eben hin- 
durch unifalite. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezweckten seine 
Literaturstudien anfangs nur, die eigenen Kenntnisse zu erweitero, und 
die Literaturexzerpte waren offenbar zu seinem eigenen Gebrauch ge- 
macht. Wenigstens teilte er seinen Freunden in Oiittingen nicht mit, 
daB' er an einen griil3eren literarischen Plan gedacht hiitte. Diese 
hltten damals auch nicht vermnten konnen, daB ein Mann init seinem 
unruhigen Gemute, der Bkauni fiinf Minuten still sitzen konntea, Ge- 
fnllen an einer solchen .irbeit finden wurde, die nicht nur aufier- 
ordentliche Genauigkeit und grofien Detailsinn, sondern auch eine nie 
ermattende Geduld erforderte. 

Das Sanimeln der Angaben uber die organischen Verbindungen 
ails der Llteren und neueren Zeitschriftenliteratur wurde in St. Peters- 
burg rnit grol3em Eifer fortgesetzt. Wenn die Arbeit i m  lnstitut be- 
endet und die Lampen irn Laboratorium gel~scht waren, setzte er, Tag 
fiir Tag, Jahr fur Jahr, die stille Arbeit am Schreibtisch €ort. do 
fiillten sich dmHhlich alle Lucken nus, und als die siebziger Jahre 
zu Ihde gingen, war das Manuskript zu Bei l s t e ins  ) )Handbuch  
d e r  o rgan i schen  Chemiecc fertig. E r  hatte sein niichstes Ziel er- 
reicht, indem er eine systematisch geordnete Zusammenstellung aller 
analysierten organischen Verbindungen, mit kurzen Angaben uber ihre 
Entstehung, ihre Eigenschaften und ihr chemisches Ferhalten und niit 
vollstiindigen Literaturhinweisen, gemacht hatte. Nachdem er in der 
Firma Leopo ld  V o s s  in Hamburg einen Verleger des Werkes ge- 
funden hatte, begann dasselbe in deu bekannten gelben Heften in1 
.labre 1880 berauszukommen, dip rmch nach einander erschienen. 
In  iingefiihr zwei Jahren war das Werk vollstiindig gedruckt, CL 

140 Bogen unlfassend. Die chemische Welt erstaunte iiber eine solche 
Riesenarbeit, die von einem einzehen Jlanne ausgefuhrt war, aber sie 
war ja auch die Frucht zwanzigjPhriger emviger Sammelarbeit. 

Wie willkommen dieses literarische Hilfsmittel dea Arbeitern auf 
dern Gebiete der organischen Chemie war, zeigte sich bald darin, daO 
die ganze Auflage in kurzer Zeit vergriffen wurde. Schon im Jahre 
1883 wiinschte der Verleger, man solle die Herausgabe einer neuen 
Auflage sofort anfangen. BDagegen babe icha, schreibt Beilstein an 
den Unterzeichneten, Dprotestiert. Erst will ich noch mehr Urteile uber 
mein Werk einholen, ehe ich zu einer Umarbeitung desselben gehe. 
Dazu geh6rt vor allem, dal3 meine Kollegen mich mit ihrem Rat 
unterstutzen.(( Ein solches Werk konnte natlirlich nicht ohne Fehler 
sein, irnd dies sah der Verfaeser selbst am beaten ein. Trotz der 
griiI3ten Genauigkeit mussten sich Fehler in das Manuskript ein- 
achleichen oder der Aiifmerksamkeit beim Korrekturlesen entgehen. 
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A&dem konnte die Unklarhe'it des Ausdruckes bei Fielen Verfaseern 
W3veretsndnis veranlassen. Beilstein richtete sowohl in Privatbriefen 
ds in einem Schreiben, das im Jahre 1884 in den .Berichten< ver* 
offentlicht wurde, eine dringende Aufforderung an die Frrchgenossen, 
ihn auf vorhandene Fehler aufmerksam zu machen. Berichtigungen 
kamen nuch reichlich ein. Unter denen, die ihn hierbei jetzt und 
spiiter unterstutzten,sind in ersterLinieP.Jacobson und M.M. Richter  
zu nennen. Letzterer unterwarf, dazu veranlal3t durch die Heraus- 
gabe seines nLexikons der Kohlenstoff verbindungene, das Hmdbuch 
einer durchgehenden Revision. Nach einigen Jahren, in welchen er 
die neu erschienene Literatur sorgfiiltig verwertete und einige Kapitel 
ganz umgearbeitet hatte, konnte Beilstein an die Herausgabe eher  
neuen Auflage gehen. Diese war im Jahre 1890 vollstiindig erschienen 
und hatte einen doppelt groleren Umfmg als die erste Auflage. Gleich 
darauf folgten dann die Vorbereitungen zur  dritten Auflage, die in 
den Jahren 1892-1899 ersohien und im ganzen C R .  400 Bogm 
umfal3te. 

Mancher meinte, wie Beilstein oft mit gewissem Vergniigen er- 
ziihlte, d d  er fur seine Arbeit ein besonderes Bureau mit einem 
Stabe yon Mitarbeitern hiitta Dies war jedoch gar nicht der Fall. 
Sein Bureau bestand aus seinem Arbeitszimmer, wo er am schreib- 
tisch oder ru  der Schreibmaechine ssO, von Zeitachriften, Manuskripten 
und Korrekturen umgaba. Allein sah er die gauze Literatur dur& 
d. h. alle chemischen Zeitachriften, und nur mit HiUe eines Ae&ti?n; 
ten oder Sekretiirs redigierte er alle Auflagen des groaen Werkes. 
Seinen Arbeitsrnechaniemus charakterisierte er in folgender einfachen 
Weise: d c h  lese alles und schreibe gleich alles dorthin, wo es gehorts 
Yassende Gehilfen zu finden, war nicht immer leicht, besonders da er  
Deutsche haben wollte, und *die sind hier nicht so leicht aufzutreiben 
vie  in Deutschlanda. Wie man mir mitgeteilt hat, stellte er an seine 
Assistenten groh Anspriiche in Bezug auf Arbeitskraft und Ausdauer, 
wie er es auch an eicb selbst tat. Unter dtnen, welche ihm bei der 
Arbeit behilflich waren, nennt er L. J a w e i n ,  E. Wiegqpd, 
Th. Grossel t ,  M. Nauck und G. Wulff. Mit Dankbarkeit geddte 
er der groJ3en Slfe ,  welche der Herausgeber des Chemischen Zentral- 
blattes, R. A r e n d t  in Leipzig, durch oberwachen und Kontrolle dee 
Druckes der spiiteren Auflagen ibm geleistet hat. Er trennte sich 
selten von seinen Manuskripten und Korrekturen. Sie begleiteten ihn 
ruf seinen Reisen, und. dieser Umstand wirkte oft entscheidend auf 
die Wabl seine8 A u f e & + b o r b  wiihrend der Ferien. Im Jahre 1896, 
nL er den Sommer in J?innlasd cubrachte, schreibt er an den Umter- 
zeiohmjtan; *Auch m6chte ich nicht gem einen Ort aufsuchen, der 5u 
weit von Helsingfore liegt. Ich pflege niimlich auch in den Ferien an 
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nieineiu Handbucli zu arbeiten, und bin dadurch gezwungell, ab und 
zu in den Bibliotheken nachzuschlagen. In Raden-Baden hatte ieh 
das sehr bequem, denn in einer halben Stunde war ich in Karlsruhe 
im Polytechnikuni, wo ich alles fands 

Schon ehe er an die Herausgabe der dritten Auflage seines groIen 
Werkes ging, war es ihm klar geworden, dal3 die Fortsetzung der 
Arbeit eeine Kriifte iibersteigen wiirde. Die FWe des Stoffes, der 
sich ohnehin in ungemeiner Zunahme befand, und die Anordnung des- 
selben nach dem urspriinglichen Plan bereiteten ihm immer mehr 
Schwierigkeiten. Eine Umarbeitung schien notwendig zu sein, be- 
sonders hinsichtlich der cyclischen Verbindungen. sDas game un- 
geheure Material zeitgema umzustellen und umzuarbeiten, hiittea, eagt 
er, sjahrelanger Vorarbeiten bedurft und bei meinem vorgeriickten Alter 
war es zweifelhaft, ob ich die Arbeit iiberhaupt hiitte zu Ende W r e n  
ktinnen. Um daher die Herausgabe einer neuen Auflage nicht bis ins 
Ungewisse zu verschieben, entschloa ich mich, eine Umarbeitung nur 
an den notwendigsten Stellen vorzunehmen; an allen iibrigen ist das 
neue Material einfach eingefiigt worden.<( Um eine liingere Unter- 
brechung in1 Erscheinen des Buches zu verineiden, besorgte er selbst 
die Herausgabe einer neuen Auflage, traf aber zugleich Anstalten, die 
Zukunft des Werkes sicher zu stellen. Er suchte nun einen Nach- 
folger, der zu dieser eigenartigen, ganz besondere Eigenschaften er- 
fordernden Arbeit passen wiirde, und er fand ihn in einem seiner 
aaurmerksarnsten Leserc. Im Januar 1895 forderte er seinen Verleger 
auf, sich an Professor P. Jacobson in Heidelberg zu wenden, iini 

ihn zu fragen, ob er die Fortsetzung der Arbeit und zuniichst die 
Herausgabe der Supplemente zii der dritten Auflage ilbernehmen wolle. 
Jacobson  sali sich gezwungen, das Anerbieten abzulehnen, indem er 
darauf hinwies, daI3 die Aufgabe, das Beilsteinsche Werk fortzusetzen, 
bei dern heutigen Stand der Literatur die Kriifte eines privaten Heraus- 
gebers ubersteigt. Im ApscliluB daran entwickelte er einen ausfiihr- 
lichen Plan, wonach die Arbeiten fur die periodische Benchterstattung 
in Referaten, ferner die Herausgabe des Jahresberichts und die Re- 
arbeitung des Beilsteinschen Handbuchs in einem Zentralbureau ver- 
einigt werden sollten, das zweckmiiI3ig unter die i g ide  der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft zu stellen sei. Ale Beilstein vom Verleger 
die ablehnende Antwort erfuhr, ohne zuniicbst von ihm iiber die Be- 
weggriinde und weiteren Vorschliige niihere Kenntnis zu erhalten, 
fiihlte er sich sehr entmutigt. Er schrieb an Jacobson :  dedenfalls 
wird es nicht iiberflossig sein, aenn die Chemiker beizeiten an meine 
Nachfolgerschaft denken wiirden, schon um die spiitere -4rbeit nicht 
nllzusehr zu erschweren. Ich werde alt und babe keine Mitarbeiter. 
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Nun sorge ich nur mit allen Kriiften dafiir, (la0 die dritte Auflnge 
fertig wid ,  fur alles weitere miige der Himmel sorgen.cc 

Naehdem Jacobson ihm inzwischen seinen Plan einer eiaheit- 
lichen Organisation von der an verschiedenen Orten und zu ver- 
aohiedemen Zwecken ausgefiihrten Referatenarbeit i n  der Chemie ent- 
wiokelt batte, in welche die Fortsetzung des Handbuchs Beilsteins als 
integrierender Teil eingehen wiirde, gefiel ihm diese Idee sehr, oh- 
gleich er praktische Schwierigkeiten voraussah. Kurz darauf wandte 
er sich an die Deuteehe Chemische Gesellschaft mit dem Vorschlag, 
dlaB die Gesellechsft die weitere Herausgabe dea Handhuchs Ubr- 
nehmen solle, indem em sich bereit erkliirte, auf alle seine Autarrechte 
zu venichten. In weiterer Verfolgung dieser hregung beschloS der 
Vorstand der Gmllschaft am 30. November 1895, nicht nur die Be- 
sorgung des Handbuohe, sondern auch die Herausgabe des ChemieoBen 
Zentralblattes zu ilbernehmen, wshrend andererseits die Refer& in den 
SBerichtenc. wegfaUen wiirden. Nachdem die Generalvereammhmg am 
19. Juni 1896 die hieraus bedingten Veriinderungen in den Statnten 
der G d s c h a f t  angenomma hatte, trat der Beschld am 1. Januar 
1897 in Kraft. Beilatein iiberlieferte der Gesellschaft d e  hie zq diesem 
Tage gemachten Literaturexzerpte. Mit der Redaktion der zun5ehat 
erscheinenden Ergiinzungsbiinde zur dritten Auflage wnrde der neue 
Redakteur der sBerichtea, P. J ac o b s on , beauftragt. 

Beilstein war nun zufrieden, denn er wubte, daO sein Lebens- 
werk in die besten H h d e  geraten war. d c h  kann nun*, schreibt er 
an M. M. Richter ,  wuhig von der Szene sbtreten, denn ich bin nun 
sicher, da9 mein Werk in bester Weise fortgesetzt wird, und daB die 
C h e d e r  vor d e n  anderen Naturforschern das yoraw hnben, daB hie 
gute uud vollstiindige Handbiicher zu einem billigen Preis haben 
werden. Meinen ganzen Na~hlaI3~) erbt die Deutsche Chemische Ge- 
sellschaft, und boffe ich, des alle meine Fachgenossen mein Testament 
loben werdens Als er die Redaktion der dritten Auflage beendet 
hatte und die Arbeit dieees seines Lebenswerkes definitiv niederlegte, 
schrieb er in der Vorrede: *Das Bewdtsein, die Grnndlage zu eolch 
einem Werke geliefert zu babes ist mir der schonste Lohn fik eine 
fast vierzigjlihrige Arbeit, und fiir den Rest meiner Tage e k e  Q u d e  
inniger Befriedigungs 

Die Redaktion der Erglinzungsbiinde ging nsch vorw"arts und 
gleich nachdem die neue Auflage fertig war, begannen die Suyplemeet- 
hefte i ~ u  emheinen. &i&&~ fiirchtete sogar, man wiirde ihni in 
seiner Arbeit voreilen. Im Februar 1899 schreibt er an Richter :  

1) Gemeint bt hiermit dbr NachlaO iu Bezug auf das PHandbucb. 
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*Inz\nischen ist Kollege J a c o b s o n  eifrig bei der Arbeit untl sein un- 
gestiinirr Mut driingt immer vorwiirts. Ich habe au den Vorstand der 
Deutschen Chernischen Gesellschaft schreiben miissen, u m  einen Auf- 
schub ihrerseits zu erhalten, sonst hatten die Herren i n  Berlin friihef 
angefangen, Supplemente drucken zu Iamen, ehe ich noch mit der 
Hauptarbeit fertig bin.( Er konnte nicht genug die Promptheit loben, 
mit welcher die Ergiinzungshefte erschienen, und die ausgezeichnete 
Art, in der das neue literarisch-chemische Bureau fungierte. Er 
IuBerte sich oft in  der Richtung, BdaB wir Chemiker wohl stolz auf 
iinsere Arbeit sein ktinnen, denn kein anderer Zweig der Naturwissen- 
schaften verfugt tiber einen solchen trefflich eingerichteten Literatur- 
Nachweis und -Ubersicht wie wir.cc Im Januar 1906: schreibt er: *Mit 
Ungeduld sehe ich dem Erscheinen des Generalregisters entgegen. 
Erst nann ich dessen Druck abgeschlossen erlebe, will ich aufatmcn 
und sagen: nun ist alles fertig, nun kannst du gehen.N E r  erlebte 
diesen Tag, da die Supplementhefte, die er mit so groBem Interesse 
u m f d t  hatte, und das Register des ganzen Werkes erschienen waren, 
uod den 7. Oktober 1906 schreibt er an J a c o b s o n  einen langen Brief, 
clessen gesamter Ton brsonders bszeichnend ist, und aus welchem Fol- 
gendes erv iihnt sei: 

aSoeben geht niir die Schlufilieferung der Supplementhefte zu, und 
icli schreibe Ihnen, in freudiger Oberraschung iiber das ungemein Ge- 
lungene der Ausfiihrung. - - - Was wiire das Ganze ohne diesen 
Schlufiband'c?!! Mit schwerem Herzen bin ich an die 3. Auflage ge- 
gnngen. Das alte System war jn liingst unbrarichbar geworden. Aber 
alles Material umarbeiten - - - dazu hatten Jahre gehort, und 
nimmer hiitte ich die Arbeit zu End? fiihren kconen. Hiitte ich niim- 
lich meine Zeit dieser Umarbeitung Igewidmet, so wlre mir dss Ma- 
terial uber den Kopf genachsen. Wie eine Lawvine wiilzte sich die 
Flut neuer Abhandlungen iiber mich und - ds habe ich mich bei- 
zeiten in Sicherheit gebracht. Uberblicke ich jetzt, in aller Seelen- 
riihe, die Leistungen meiner letzten 40 Jahre, so kommt es mir ge- 
r:tdezu wie eine giitige Schickung des Himniels vor, dab ich in einer 
Zeit geboren wurde und zu einer Zeit lebte, wo ein solches Unter- 
nehmen, wie meine Chemie, iiberhaupt fertig gemacht werden konnte. 
Hier traten z u t i g  alle gunstigen Bedingungen auf einrnal zusammed 
rin. S u r  ein paar Jahre gezaudert und alles ware vergebens gewesen. 
Und nunkommen Sie undverhiillen so geschickt meine Schwfichen, stopfen 
die Lucken zu, suchen die Unebenheiten und Inkonsequenzen moglichst 
nuszugleichen! Wie ist den Leuten jetzt ,dies bequem und mund- 
gerecht gemacht worden! Da kann man sich uber die Grenzen der 
literatar unterrichten, da gibt es Klassennachweise und bis zu anders- 



farbigem Papier iet die gutige Voraehung gegangeu. - - - Jetzt 
K s g t  ein 63b&cildUet€tS, Ubersichtlicher, Archiv vor, welches fur alle 
zidisierten Valker dae einzige Nachschlagebuch ist. Wenn irgendwo 
und irgend wann dch das Wort bewahrheitet: F i n i s  coronat  opue, 
so ist es diesmal ganz besonders tiberzeugend wahr. Wenn ich aneh 
der Baumeister war und das erste Fundament  gelegt habe, 80 M e n  
Sie doch dem Ganzen den D a s h s t u h l  aufge8etzt.a 

'Dieaer Brief war einer der letzten seiner Hand. Zehn Tage spiiter 
war seiide Stunde gekommen. 

Wiihrend 40 Jahren seines Lebens hatte also Beilstein Zeit, K d b  
und Interease diesem grol3en Werke gewidmet - eine Lebensarbeit 
ganz seltener Art. Es hatte ihn immer mehr in Anspruch genommen 
iind ihn von der eigenen experimentellen Forschung abgezogen. Ohne 
Zaeifd hatte er, wenn er letzterer treu geblieben wrare, die Chemie 
init vielen bedeutenden Unterauchungen bereichert. Aber w i d  nicht 
dies, was in s e b m  hboratorium unausgefiihrt geblieben war, vdauf  
yon der Frucbt der stillen Tiitigkeit in seiner Arbeitsstube aufgewogen? 
Die Frage md3 unbedingt hejaht werden. Er wlinschte, daQ die- 
kHme, da eine wiasenschaftliche Arbeit wie die, weloher er sein 
Lebensbteresse gewidmet hatte, neben der experimentellen Forschung 
auch gebiihrend gewtirdigt werden sollte. Und die Zeit ist schon 
liingst da. 

* " 
c 

Im Jahre 1896 gab Beilstein seine Stellung am Technologischen 
Institut auf, und Lwow wurde sein Nachfolger. Im September des- 
selben Jahres bezog er die ihm als Akademiker zukommende Wohnung 
in Wasilij-Ostrow und erhielt das Recht, iiber tlas im selben Hause 
befindliche Laboratorium zu verfiigen. dch  habe nuns, schreibt er, 
))mehe 30 Jahre abgedient, beziehe jetzt meinen bisherigen Professoren- 
gehalt als Pensiou und wirke nun blo13 als Mitglied der Akademie 
der Wbenschaften, eine Stellung, welche Ton mir nur verlangt, da6 
ich wissenschaftlich arbeiten sol1 - wie und womit, ist mir anheim- 
gegeben.c< Befreit von der Lehrtiitigkeit zu sein, erschien ihm als 
groBe Erleichterung, und er konnte nicht oft genug seine Zufriedenheit 
dariiber auasprechen. Spiter, als die Verhiiltnisse an den rueebchen 
Hochschulen beinahe unausstehlich wurden, schrieb er: dch  freue mich 
wie ein Schneekonig, daf3 'ich mich zuriickgezogen habe. J e t  in 
RuSland dazieren! Brr!s 

Anfangs war ex' mit dem Handbuch vollig heschliftigt, dessen 
dritte Auflage zu dieser 'Zeit erschien. Mit dem Beginne deu Jahzw 
19(70 war er von dieeer Barde hfreit. SMeine scbwere Lebesarbeitr, 
schritb er, ,bin ich jeht los, und da fragen Sie naturlich was nun? 
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Vorlaufig nichts! Meiiie niiitliche Stelluug an der Akdemie gibt niir 
immer Arbeit und dazu kommt noch Zeitverlust durch Ehreniimter 
und offizielle Auftrilge. Nebenbei habe ich natiirlich mein wohlein- 
gerichtetes Laboratoriuni, in dem ich wahrscheinlich herumwursteln 
werde, so weit es mir $pal3 macht. Mich aber abzuplagen, bin ich 
absolut nicht gesonnens Miiljig wrar er jedoch nicht in den letzten 
Jahren seines Lebens, das ware wider seine Natur gewesen. Man 
kann sich aber nicht daruber wundern, da13 er eine wohltiitige Ruhe 
fiihlte, der schweren Arbeitsbiirde frei zu sein, die wiihrend vienig 
Jahren, beinahe ununterbrochen, auf seinen Schultern geruht hatte. 

Offizielle Auszeichnungen wurden Beilstein natiirlich reichlich zu 
teil. E r  stieg immer hoher nuf der Ehrenleiter der ruseischen Be- 
nmten. Zuerst wurde er Staatsrat. dann Wirklicher Staatsrat mit deiii 
Titel Exzellenz und schliedlich im Jahre 1895 Geheimrat. AuSerdern 
wurde er mit vielen, auch sehr hohen Orden belohnt. Infolge seiner 
wissenschaftlichen Verdienste wurde er im Jahre 1874 ron der Uni- 
versitat zu Moskau ziim Doktor der Chemie und ini Jahre 1884 von 
der Universitat zu Kiew zurn Ehrenmitglied dieser Hochschule eruannt. 
Auch mehrere auslandische gelehrte Gesellschaften in Europa und 
Amerika Ibewiesen ihni ihre Anerkennung fur seine Verdienste um 
die Chemie. So hat die Konigliche Akademie der Wissenschatten zu 
Berlin, die Sozietiit der Wissenschaften zii Giittingen, die zu Upsala 
i t .  a. ihu zum Mitglied und die Chemical Society zum Ehrenmitglied 
ernannt. Die groBte und ihm selbst wertvollste Anerkennung zeigte 
ihm die Deutsche Chemische Gesellschaft, indem sie ihn i m  Jahre 
1894, und za ar mit seltener Einstimmigkeit, unter ihre Ehrenmitglieder 
aufnahm. In  seinem Dankschreiben an die Gesellschaft sagt er: *Es 
ist die hbchste Ausmeichnung, welche eiuem Vertreter iinserer Wissen- 
schaft zuteil werden kann, geht sie doch von den berufensten Richtern 
aus! Die Gesellschaft ziihlt unter ihren Ehrenmitgliedern die gliinzend- 
sten Namen der Wissenschaft, und fern lie@ es miry meine Verdienste 
mit jenen der beriihmtesten Gelehrten messen zu wollen. Was ich 
geleistet habe und wodurch ich der Gesellschaft habe nutzen konnen, 
ist ein Werk der drbeit und des Fleifies, nicht des Genies.c 

Betrachtet man die dicken Bande des groBen Werkes Beilsteins, 
die noch dazu voll von den minutiosesten Details iiber Tausende von 
Verbindungen sind, so wiire man geneigt, ihn sich als einen ausgeprilgten 
Bdcherwurni zu denken, trocken, weltfremd und von Gelehrtheit pe- 
trifiziert. Und doch war er, wie schou angedeutet worden ist, gnnz 
das Gegenteil - lebhaft, gespriichig, mit grodem Sinn fur Humor und 
vielseitigen Interesecn. Kaum hatte man ihn begriiSt, so fiihlte nian 
sich auch in das lebhafteste Gesprgch hereingezogen, galt es nun irgend 
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einer aktuellen Frage, einern Ereignis in der wissenschaftlichen Welt, 
palitieohen und sozialen Verhaltnissen oder Eindrucken am fremden 
O@en und Liindern. Sein Gespriich war immer originell, luetig 
upd unterhdtend, und aus allem was er sagte, strahlte ein scharfer 
Verstaud. Seine Kritik tiber Perebnlichkeiten und 7ierhiiltnisse war 
wharf, aber ohne Bitterkeit, seine Satire war von keiner bbsen Art, 
sondern ging gern in einen guten Scherz iiber. Einer seiner Jugend- 
freunde hat vor bald 50 Jahren Folgendes von ihm geschrieben: ~Seis 
Humor ist unverwiistlich. An1 kostlichsten sind seine Urteile und 
K r i a e n  uber andere. Ich liebe diese sarkastischen Kritiken nicht, aber 
sie werden auf eine MI komiech humoristkche Weise gefiillt, da6 ich 
doch jedesmal lachen muB. Sein Wissen ist gut bestellt. Er iat 
iiberall au faits So war er das Leben hindurch, wenn auch im 
Alter ein Zug von Wehrnut durch die i d e r e  Heiterkeit schimmerte, 

In spiiterer Zeit hielt er sich in seinen Gespriichen und Briefeu 
beeondere tiber die Zustiinde in RuDland a d ,  und er schwang hierbei 
die OeiSel der Satire nach allen Seiten. Politische Rezepte und 
stanteverbessernde PlHne brachte er nicht zu Markte. Er stend wie 
ein kritiacher Zuschauer anl3erhalb der politischen Parteien, wenn e r  
auch nach russischer Auffaaeung mehr reaktioniir als liberal war. So 
weit ich es beurteilen kann, war dies nicht nur die Folge yon klugm 
Berechnung, sondern beruhte vielmehr darauf, dab sein Charakter, 
wie oben schon hervorgehoben, trotz seiner Lebhaftigkeit nicht dazu 
neigte, an den Parteistreitigkeiten des Tages teilzunehmen oder sich 
in  die politischen Konflikte zu stiinen. In gewisser Hinsicht fiihlb 
er mch auch den inneren russischen Verhiiltnissen fremd, denn ob- 
gleich er in Bdland  geboren und erzogen war und drselbst den 
gra0ten Teil seines Lebens verbracht hatte, blieb er doch in CLarakter, 
Intereesen and in seiner Weltanschauung im groSen ganzen Germane, 
In eeinm, wie im elterlichen Hauee und im .Kreise der Freunde und 
Bekannten war die Umgangeeprache iiberwiegend Deutsch; auah. 
herrschten da in vielen Hinmchten deutache btirgerliche 13itten. Die 
nationale Richtung in RuSlend gefiel ihm durchaus nicht, und d i m  
Umstand beeinfldte einigermden seine Stellung einigen russischen 
Kollegen gegentiber. Er  versuchte zwar direkt, fur kollegialische Be- 
ziahungen unter den Mitgliedern der Akademie zu wirken; aber die 
Bemiibungen waren infolge der grol3en Gegensiitze in der ganzen An- 
schuungsweise der gelehrten Herren nicht von dem erwfinschten Er- 
folg gekrijnt. 

Von eeinem Handbuehe und der Arbeit damit eprsch er gemB, 
yon si& eelbst und seintm perso$iahen Verhiiltnissen schwieg er B0;- 
gar seinen besten Freunden gegentiber. Bei der ruBerordentlichen, 
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oft bis Zuni Ubersprudeln gehendeii Lebhaftigkeit seines Wesens, bei 
dem groben Gefallen, welches er stets daran fand, snderen Menschen 
in die T6pfe zu gucken, war er  doch in allem, was ihn selbst betraf, 
von einer Verschlossenheit, wie man sie wohl selten bei einem 
Menschen antrifft. Freiwillig ilul3erte er sich nie dariiber, und suf 
Fragen gab er ausweichende Antworten. Menschenscheu war er keines- 
wegs. E r  vermied nicht das Gesellschaftsleben, wo man ihn gem sab, 
da er auderordentlich heiter und geistreich, dazu gut bewandert in 
Literatur und Kunst war und groDe sprachliche Kenntnisse besaB - 
er  beherrsclite auber Russisch und Deutsch vollstindig Franzosisch 
und Englisch und kam auch mit Italienisch und Schwedisch zurecht. 
Auf seinen Reisen suchte er nicht nur seine alten IJreunde auf, sondern 
unterliel3 auch nicht, neue Bekauntachaften zu machen. ))Ee macht,u 
aagte er einmal, )>den Leuten sichtlich Spa& Beilstein von Angesicht 
cu Angesicht zu sehens So leicht und gern er auch niit anderen 
Leuten verkehrte, lag doch nicht eine vertraulichere persiinliche An- 
agherung in seiner Natur. Bei iifterem Zusammeusein mit ihm er- 
hielt man den Eindruck, er sei trotz seiner groDen Liebenswurdigkeit 
und seinem geselligen Aubern innerlich yerschlossen und Bineam. 
Und wie es oft mit derartigen Menschen der Fall ist, hing er mit be- 
sonderer Liebe an der Musik, welcher er seine Mufiestunden widmete. 
Mit einer auUerordentlichen Kenntnis der musikalischen Literatur ver- 
band er eine hervorragende Fiihigkeit in der Ausiibung der Musik. 
E r  versiiumte keine Gelegenheit, gediegene Musik eu horen, und den 
von ihm wenigetens einmal jiihrlich fiir seine Kollegen und Frennde 
gegebenen Diners schlossen sich Konzerte an, bei denen er selbst 
ofters ds Pianist auftrat. Seine musikalische Bibliothek soll eine der 
groBten in:Privatbesitz in R d l a n d  befindlichen geaeeen sein. In  den 
letzten Jabren war er Priisident des St. Petersburger Vereins fur Lieb- 
haber der Kammermusik. Beilstein gehiirte auch dem engeren aus- 
gewilhlten Krebe von ktinstlerisch begabten und literarisch hervor- 
ragenden Pershlichkeiten der russischen Hauptstadt an, welche die 
Herzi5ge von Mecklenburg um sich samrnelten. 

Beilsbein blieb dse Leben bindurch Junggeselle, ob aus Neigung 
zu einem von Familiensorgen und hhslichem Kummer ungastiirten 
Leben oder aus anderen Orfinden, Lt  rnir nicht bekannt. Die Arbeit 
an dem Handbuch war die Begleiterin seines Lebens, und die gelben 
Hefte seine Kinder. Nach dem Tode des Vaters zog die Mutter, eine 
joviale lustige Frau, zu ihm und wohnte bis zu ihrem Tode, Ende 
der achtziger Jahre, in seinem Hause. Jedoch war er auch spiiter 
nicht ganz allein zu Hause. Wer ihn vor 5 oder 6 Jahren bsuchte, 
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fend in seinem Hause eine junge stattliche Dame - eine Tochter. 
Ea war dies seine Adoptittochter Alexandr ine ,  die, nachdeni sie 
ihre Erziehung in einem Institute erhalten hatte, zum Vater zog. 
LaDge durfte er aber sich ihrer Gesellschaft und Pflege nicht er- 
freuen. Sie heiratete schon im November 1904 den Dragoner- 
leutaant Rodzianko,  und kurz danach ging das junge Ehepaar 
wab Kiew. 

In seinen Lebensgewohnheiten war Beilstein sehr einfach und hatte 
ausgepriigten S p a r d e i W n ,  was oft auch in kleinen SIcLen zu 
Tsge trat. h i  aeinem Tode hiaterlieI3 er ein nicht unbdeubnda 
YermQen. 

Nur wenige aemer a6dHndieohen Freunde und Kollegen hatden 
Gelegenheit, ihn in winem Hause in der Zarenatadt am Newaatrand 
zu besuchen. Selbst war er aber sehr beweglich, und die Reisen 
bildeten ein wichtiges Moment in seinem Leben. Selten vergingen die 
Somnmferbn - die rusaischen Lehrnnstalten haben ihre Ferien vom 
Ahhag Juni bie zum Anfang September -, ohne dal3 er irgend Bine 
dbre.Balq, am liebaten in8 Aualsed, unternahm. Wena m&@ieh, 
bemchte er dsnn sehe alten Bhunde und Studiengenoeaen, wie Fittig 
in StraBburg, Volhard In Lids, L. Meyer in Tubingen, L s n d o l t  
in Berlin, Quincke  in Heidelberg, B a e y e r  in Munchen, P + b d  id 
Graz, Lieben  in W&;GrHbe in Genf u. a. Obgleich er Ott t14L 
angemeldet an WTfh kloplte, WBF er dooh irnmer ein gern geaehaasr 
W. Er hatte die meisten europiiischen Liinder, im Osten und 
Westen, Norden und Sfiden, bereist. Mi t  Vorliebe wandte er seine 
sewtte in die Alpenliinder, hiiufig nach Tirol, deseen romantische 
Tiider er ale begeieterter Freund der Gebirgenatur durchstreifte. Seine 
€ebhf&n miiqilichen lind echriftlichen Eniihlungen eeigten, daQ er 
mit offenen A w ,  regom E n t e " ~ ~  und gr00em Sinn htr Nlrtar, 
Kultnr und Idwtrie, Mr Mebehen und Sitten reiste. Er folgte.nioht 
immaden @kh Twriebaowegen, aondern euchte oft einaame.ha6en 
n d  Orte ad. %in IuEeMingaphkzchen war ihm Gleiih&slrg ia 
Steiermark, wo er sich oto aufhielt und einige Wochen ausmhte. 

Im Jab* 1895 h u c h t e  er im Sommer Dahatien und schrieb 
von dieeer Fahro: *Van Dalmatien habe ich herrliche Eindriicke mit- 
genommm, namentlich das herrliche Ragusa werde ich sobald nicht 
vergeksea. Auch prkhtige Winterkurorte habe ich entdeckt, die alle 
A p d w ,  N ~ Z M  UBW. hinter sich laaeen. h i d e r  ist zurzeit nur die 
Kommunikation eine eebr msngdhafte, ds man ausechlieDlich an die 
Dampfboote gebuuden id, $0 niat alle Tage verkehren. Dahtr habe 
3ch abetr kb#fJiche m i n e  getrunken.a 
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h c h  in HuOl~ncl inachte er weite Fahrten. Im Somruer 1903 
bereiste er mit seiner Tochter die Wolgsgegend, sum ihr das Vabllc 
land zu zeigena, besuchte den Kaukams bis nach Tiflis, s o d d i e  
Kusten des Schwarzen Yeeres. Er hielt sich lilngere Zeit hW ah 
einem kleinen Ort, Sotsvhi, auf, yon dessen Naturschonheit und 
iippiger Vegetation er ganz entziickt sprach; saber einstweilen tut 
man doch gut, lieber Orte im Zentriim Ihropas aufznsuchena, fiigt 
er hinzu. 

.Nach einer im Jahre 1898 zum Teil in der Gesellschaft Vol- 
h a r d s  unternommenen Reise nach Italien, wobei auch sein lange 
gehegter Wiinsch, Assisi zu  besuchen, in Erfiillung gegangen ist, 
schrieb er nnch der Heimkehr an Richter :  nHier m d t e  die masaen- 
haft angesammelk Arbeit nachgeholt werden, und jet& sehe ich mit 
Ungeduld der baldigen volligen Beendigung meines Lebenswerkes ent- 
gegen. Dann bin ich such ein freier Mann, kann reisen, wann ick 
will, und brsuche nicht immer wiihrend der hiifllichen Jahreszeit in 
Petersburg zu b1eiben.a: Der Wunsch, einen ganzen Winter in einem 
warmen Klima zu  verbringen, ging jedoch nicht in Erfullung. Dam 
trugen wohl zum Teil Privatverhaltnisse, zum Teil die Zustiinde in 
Rubland, der Krieg, seine Yolgen und die inneren Unruhen bei, welche 
(las gauze Reich erschiitterten und linter denen ein jeder mehr oder 
weniger zu leiden hatte. Seine letzte Reise machte er im Jahre 1905, 
gelegentlich tler Naturforscherversammlung in Cherbourg in die Nor- 
mandie. Von dort ging er nach Baden-Baden, urn sich zii erholen. 
BEine groDe Freude war es rnir dorta, schreibt er, %die liungste Zeit 
i n  der Gesellschaft meines iiltesten Universitiitskameraden (3 u i nck e 
und dessen Gattin und Tochter verbringen zii k0nnen.e 

Als Repriisentsnt der Petersburger Akademie oder des Techno- 
logischen Instituts wohnte er iifters Kongressen, Universitatsjubiliien 
und derartigen Gelegenheiten in Deutschland, Frankreich und England 
bei, wozu er nicht nur infolge seiner wissenschaftlichen Stellung und 
seiner persijnlichen Beziehungen im Auslande, sondern such wegen 
seiner grol3en sprachlichen Kenntnisse beauftragt wurde. Friiher nahm 
er auch oft und gern an Festen in der chemischen Welt teil und 
echeute nicht, aus diesem Grunde weite Frrhrten zu machen. Aber in 
den spiiteren Jahren seines Lebens fiihlte er sich hierzu weniger auf- 
gelegt. So sclireibt er im Jahre 1902: ~ V o n  der Berthelot-Feier 
liabe ich mich doch fern gehdten. Um an einem Vormittage ein paar 
Stunden in aeiBen Hosen zu paradieren, war mir die Reise doch zu 
IBeschwerliah. Darum knm ich auch nicht ziir Landolt-Feier nach 
Berlin, lieB d;is Gottinger Akademie-Jubiliinm an mir voriibergehea 
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und fehlte naturlich auch bei dem Heidelberger Ehrentage. Man wirtl 
ehen be; zunebmtmdem Alter bequems 

Der Kreis der Jugendfreunde lichtete sich mit den .Jahren immer 
mehr. Hitbner.starb in seinen besten Jabren, P e b a l  aurde in seinem 
Laboratoriuin von einem Meuchelmorder ums Leben gebracht, was 
seinen alten Freund, der oft ein paar Tage oder Wochen in seiner 
(;esellscha€t zu verbringen pflegte, tier ergriff. Dann scbieden auch 
Kekuld und Fr iede l  hin, und mit tiefer Herzenstrauer empfing er 
die Todeshachricht des alten Freundes L. Meyer. Seine noch lebenden 
Freunde feierten, der eine n'ach dem anderen, ihre 70-jiihrigen Jubilbn. 
aEs ist Mode in der Chemie, 70 Jahre alt zu werdenu, sagb er vor 
ein paar Jabren. Selbst erreichte er dieses Alter nicht. 

Beilstein hatte den grbDten Teil seines Lebens sich einer guten Ge- 
sundheit erlreut, abgeeehen von einer zuweilen auftretenden Gastralgie. 
Seine Reisen und wiederholten Besuche von Badeorten bezweckten vor- 
zugsweise Erholnag nach anetrengender Arbeit. Jedoch hatte er in 
hBherern Alter schwere und qualvolle Anfiille von Ischias, welche ihn 
zuweilen an der Arbeit hinderten. Im Jahre 1903 wurde er info& 
eines Geschwurs im Unterkiefer operiert, wobei die game Speichel- 
driise weggeschnitten werden muate. Es zeigte sich, daI3 hier ein 
sehr seltener Fall von Speichelstein vorlag, dessen Analyse Beilstein 
Freude macbte. Abgesehen von diesen voriibergehenden Krankheiten, 
schien er an keinem beunruhigenden ffbel zu leiden. Unerwartet und 
obne yorhergehende Krankheit kam sein Tod. Er  starb in seinem 
Hause am Herzschlag den 5.118. Oktober 1906. Noch kurze Zeit 
vorher hatte er einen Winteradenthalt an der Riviera geplant. Die 
Beerdigung fand den 9.122. Oktober auf dem Wolkowo-Friedhof statt, 
in -4nwesenheit von ddrewh ' en Repriisentanten der wissenschaftlichen, 
technischen und musikPliachen Kreise in St. Petersburg. 

Sein Leben iat erloschen, der Name Beilstein wird aber leben, 
so lange die organisch-chemische Forschung besteht. Sein Grab wird 
vielleicht bald in Vergessenheit geraten, das Denkmal aber, welches 
er sich durch sein groI3es Werk errichtet hat, wird von denjenigen 
gepllegt werden, die die Fruchte seiner Arbeit genieaen. Und dies 
wird zuniichst der Deutschen Chemischen Gesellschaft eine Ehren- 
sache sein. 

H el s i ngf o r s, September 1907. 
Edv. Flj~lt .  

Berlehte d. D. Chem. Gerelbchaft Jdug. XXXX. 326 



5074 

V e r z e i c h n i s  der  i n  d e u t s c h e n  u n d  f r a n z o s i s c h e n  Z e i t -  
s c h r i  f t en e rsc hi  e n  ene n A b  h an d l u n g  en Beil s t e i n  8. 

1856. Uber die Diffusion von Flkigkeiten, Ann. d.  Chem. 99, 165. 
1858. Uber dos Ynrexid, Ann. d. Chem. 107, 176. 

Gemeinsam mit A. Geuther :  Uber dw Natriumamid, Ann. d. Cliem. 

1859. Action des diffhrents Athers sur l’alcoolate de soude et sur I’acide 
fthylcarboniqne, Compt. rend. 48, 960; 8. a. Am. d. Chem. 112, 121. 

Sur la transformation do l’achtale en aldhhyde, Compt. rend. 48, 1121 ; 
8. a. Ann. d. Chem. 11s; 239. 

Uber die Einwirkung dos Chlorphospbors aul Acetal, Bull. Soc. Chim. 
1869, 45. 

dur l’isomhrie des combinaisons organiqnw, Compt. rend. 4@, 184. 

lop,  88. 

1860. Uber die Identitiit dea Chlorbenzols mit dem gechlorten Chlorbenxgl 

fiber die Einwirkung doe Phosphorsuperchlorids auf Cyannniure, Ann. 

1861. Gemeineam mit F. Seelhe im:  Gber das Snligenin, AM. d. Chem. 

Uber die Einwirkung des Jodphosphors auf Glycerinsiiure, Auii. d. 

Uber MonobromBthylenbromar, Bull. Suc. Chim. 1861, 121. 

(Bichlortoluol), Am. d. Chem. 116, 336. 

d. Chem. 116, 357. 

117, 83. 

Chem. 180, 226. 

1862. Uber die Umwandlung von Glycerin&ure in AcrylsBure, Ann. d. Chem. 
128, 366. 

Gemeineam mit A. Geuther :  Notiz iiber das Dicyandiamicl. .4nn. d. 
Chem. 128, 241. 

Gemeinsam mit R. I t ie th :  Uber ein einfaches Verfnhren cur Dar- 
stellung des Zinktithyls, Ann. d. Chem. lsa, 245. 

Gemeinsam mit R. Rieth:  a e r  neue synthetische Bildungsweisen dea 
Amylens und dee Propylens, Am. d. Chem. 184, M2. 

1863. Gemeinsam mit H. Rieth :  Uber die Zersebung der Aldehyde nnd 
Acetone dnrch ZinkAthyl, Ann. d. Chem. lS6, 241. 

Gemeinsam mit R Rieth :  Uber die Dsratellung dee ZinkBthgls, Ann. 
d. Chem. ls6, 248. 

Gemeinsam mit R. Rieth :  Uber die Uarstellung des Jodithyb, Ann. 
d. Chem. 186, 250. 

Gemeinmm mit P. Chr is tof le :  Note snr la coloration de la flamme 
de l’hydrogbe par le phosphor et ses composb. Spectre dn phos- 
phore, Compt. rend. 66, 399. 

Gemeimam mlt W. K e I1 n e r  : U ber Trinitmkrwol und Chry sanissiiure, 
Ann. d. Chem. lg8, 164. 

Gemeinsam mit A. Heinecke: Uber die Heduktion der anlicyligen 
SBure eu Saligenin, rim. d. Chem. 181, 179. 
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Gemeiinenm mit J. W i l  b r a n d :  Nitrodracylssure und deren Dcrivate. 
Ann. d. Chem. 1P8, 257. 

1864. Uber die Hednktion der Nitrokbrper durch Zinn und SalmeSure, Ann. 
d. Chem. 180, 242. 

Gemeinsam mit Alexeyeff: Pkparation facile du zindthyle. S p t h k e  
do propylhe, Compt. rend. R8, 171. 

(%meinsam mit E. Reichenbach:  Untersuchungen iiber Isomerie in 
der Benmreihq 11. Ann. d. Chem. 188, 187. 

Untemnchnngen fiber die Ieomerie in der Benzoereihe, 111. GemeinsPm 
mit E. Reichenbrch:  iTber die Natnr der sogenennten MylePnre, 
Ann. d. Chem. 182, 809. 

1865. Gemeinssm mit A. Wahlfores nnd I, HBeler: Uber dse Xylol, 
Ann. d. Chem. 188, 32. 

&meinsam 
mit F. Schlnn:  Uber die isomeren ChlorbenzoeaAnren, Ann. d. 
Chem. 183, 239. 

Gemeineem mit A. R e i n e o t e :  h Cyanverbindungen der aroma- 
tischen Aldehyde, Am. d. Chem. 186, 169. 

Gemeimam mit H. Schmelz: ' h e r  einige Derivate .der Brenzechleim- 
skure, Ann. d. Chem., Suppl. 8, 275. 

Gemeinsam rnit Fr. Riihner: Uber Amidozimbbre und Cuboatyril, 
Ztechr. f. Chem. 1865, 1. 

1866. Umwandlnng dea Xylola in Toluylspnre und TerephthaMure, Ann. d. 

Gemeinsam mit A. E d g l e r :  aer dae Cnmol dea Steinkohlenteers, 
Ann. d. Chem. 187, 817. 

Untersuchungen iiber Ieomerie in der Benzoereihe, V. Gemeinsam mit 
P. Gei tner ,  Uber AmidobenzoesBnre nnd AmidodracylsBnre, Ann. 
d. Chem. 189, 1; 8. a Zteohr. f. Chem. 1865, 505. 

Gemeinsam rnit G. Hirael:. Uber die Oxydatiomproduktc dw Cnmols, 
Ztachr. f. Chem. 1866, 503. 

Gemeinsam mit U. Kreneler :  Uber Paranitmtdnylshre, Ztschr. f. 
Chem. 1886, 370 (Anef. Bull. Akad. Petemb. 11, 412). 

Untersuchuugen fiber Ieomerie in der Benzoereihe, VI. Gemeineam mit 
P. G e i t n  er: h e r  dae Verhalten der Homologen dea Benzola gegen 
Chlor, Ann. d. Chem. 189, 381. 

186'7. Uber das Verhalten dea Toluola gegen Brom, Ann. d. Chem. 148,369. 
Untersuchungen iiber Ieomerie in der Benzoereihe, VIII. Gemeinsam 

mit A. K u h l b e r g :  h e r  die isomeren Di- und Trichlortolnole, 
.\nu. d. Chem. 14S, 317. 

Gelneinsam rnit A. Kuhlberg :  Uber substitnierte Alkoliole und Alde- 
hyde, Ann..d. Chem. 147, 339. 

1869. Untersuchungen iiber Isomeric in der Benzoereihe, IX. Giemeinsam 
mit A. K u h 1 berg:  h e r  die gechlorten Derivate dea Talnole, -4nn. 
d. Chcm. 150, 286; Nachtrrig: Ann. d. Chem. 152, 247. 
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Untersuchungen Bber Isomerie in der Benmereihc, 1V. 

, Chem. 187, 301; 8. a Ztschr. f. Chem. 1865, 212. 
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UhtemuchmgeB bber Iwrnerie in derBenmerellle, X. Ciemeineam mit 
A. K o h l b e r g :  Uber Di- nnd T r h h l o ~ o e a & o r e ,  Ann. d. Chem. 

1870. Vntersucliungen iiGer Isomerie in der Benzoereihe, XI. Gemeinsam 
mit 9. K u h l b e r g :  Die isomeren Formen des Nitrotolools, Ann. 
d. C:hem. 166, 1. 

Gemeinsam 
mit A. K u h l b e r g :  Cber die isomerrn Toluidine, Ann. d. Chem. 
166, 66. 

Gemeinsani 
mit A. K u h l b e r g :  fTbw cinige Derivate des Athyll,enzols, Ann. 
d. Chem. 166, 206. 

fiber die Gewinnung iles Jods aus Rhckstsnden, Ztschr. f. Cheni. 
1870, 528. 

1871. Untersuchungen iiber Isomerie in der Benzoereihe, XIV. Gemeinsam 
mit A. K u  h l b e r g :  t'ber die Bestimmung dea Ortes einiger Tolnol- 
verbindungen, Ann., d. Chem. 15u, 335. 

1872. Gc.meiuenm mit A. K u h l b e r g :  uber Zimtsinre und Metanitrobenzoe- 
siure, Ann. d. Chom. 163, 121. 

ii'ber den Nachweis von Chlor, Brom und Jod in organisehen Sub- 
stanzen, dies6 Berichto 6, 620. 

1873. Cremeinsam mit A. K u 11 1 b e r g :  Uber Nitroderivate drs Naplitllalini., 
Ann. d. Chem. 169, 81; dieae Berichte 6, 647. 

Gemeinsam rnit A. K u p f f e r :  Uher Cymole, Ann. d. Cheni. 170, 282: 
dieso Bcrichtc 6, 1181. 

Genieinsam mit A. K u p f f r r :  Cbcr Wermutd, Ann. d Chcm. 170,290. 
Gemcinsam mit A. Kupf fc r :  Uber Cuminskure, Ann. d. Chrm. 170, 

1875. Gcmeinsam mit A. K u r b a t o w :  Uber don Zusamnienhang substitci- 

Untersuchungen iibcr Isomeric in der Benzoereihe, XV. Uber Dichlor- 

1876. Gcmcbsam rnit A. K u r b a t o m :  o b e r  die Substitution in Benzol, Ann. 

Gcmc.insam mit A. K u r  11 a t  om: ther Chlornitranilinq diese Berichtv 

1878. Gemt!insam mit A. K u r b a t o w :  Ubcr die Chlorderivate des Benzols, 

laa, 2%4. 

Untersocliungen. hber . Isonirrie in der Benzoereihe, XII. 

Unteixuchungen iiber Ieomcrie iu der Benzoereihe, XIII.  

301.. 

iertcr Benzole und Phenole, Ann. (1. Chcm. 170, 27. 

benzoeskurcn, Ann. d. Chem. 179, 288. 

d. Chem. 182, 94. 

9, 633. 

Ann. d. Chem. 192, 288; s a. diese Berichtc 10, 270 [l877]. 
Gber die Scheidung des Zinks vom Nickel, diesc Berichte 11, 1715. 
Uber Perchlorphenolchlorid, CS ClS(HO)ClS, dime Berichte 11, 2182. 

1879. Gemeinsam mit A. K u r b a t o w :  c b e r  Chlor  und Chlornitraniline, AM. 

Gemeinsam mit L. J a w e i n :  Uber die quantitative Bostimmung des 
d. Chem. 196, 214. 

Zinks, diem Berichte 12, 446. 
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Gemeinsam mit L. J a w  ei n , Behandlung dor B u n s v n schtw l&mrfi€e, 

h e r  drs Verbalten einiger Nitrokcrper zu Schweblwasscwtoff, A n d  

Gemeinsam mit L. J a w e i n :  Uber dio direkte Trennung des Mangsns 

Gemeinsam mit L. J a w e i n :  Uber dio quantitative Bestimmung des 

1880. Gemeineam mit A. E u r b a t o w :  Uber die Ko&itntion einigor Naph- 

dim Berichte lY, 448. 

d. Chem. 197, 75. 

vom Eisen, diem Berichte IS, 1528. 
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Gemeinsam nit E. Wiegand:  Uber die Darstellung ion Propylen, 

Gemeineam mit E. Wicgand:  uber Isodibrornbmsteinsiiure, diese 
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1883. Gemeinsam mit E W i e g a n d :  Uber Alkylsnlfamins&nren, diem Be- 

Gemeinsam mit E. W i e g s n d :  Uber kaukasisches Ozokerit, dicse Be- 

1884. Gemeineam mit E. Wiegand:  Uber eine neuu Bildungsweise der Brem- 

Gemeinsam mit E. W i e g a n d :  a e r  AngeliclCs8ure und Tiglinehre, 

Bane Hfibner ,  Nekrolog, diese Berichte 17, Ref. 763. 
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Zinlretaub,' diese Berichte 18, 947. 
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1686. Q e m e U  mit E. Wiegrad:  h e r  einige ungcmWigteVerbindnngen, 
diem Berichte 18, 481. 

1889. Gemeineam .mit 0. v. Blaese:  Unteranchllngen iiber die BIsizitPt der 
Antimonshre, dime Berichte 22, Ref. 530 (Origin. Bnll. Akad. 
Petersb. [N. S.] 1, 97). 
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