
E i n  Gedenkblatt .  

Als wir im Laufe des Sommers das Standbild L i e b i g ’ s  i n  
Giessen enthiillten, batten sich Schiiler , Freunde und Verehrer des 
edlen Meisters aus der Nahe und aus der Ferne zu dem schijnen Feste 
eingefunden. Unter Denjenigen , welche den Sockel des Denkmals 
umstanden, waren auch noch Einige, deren Erinnerungen an die 
L i e  big’sche Schule iiber ein halbes Jahrhundert zuriickreichten. 
Aber ihre Zahl war  doch nur eine kleine. Von den Vielen, die sich 
damals um den grossen Lehrer geschaart hatten und frijhlich und 
hoffnungsvoll in die Zukunft hineinblickten, wandelt heute nur noch 
hie und da  Einer unter den Lebeuden. Und von den wenigen, welche 
sich zu der Enthiillungsfeier eingefunden batten, - noch war der 
Jubel des weiherollen Festes kaurn verklongen - ist nun schon 
wieder Einer abberufen worden. 

Am 15. October hat  H e i n r i c h  W i l l ,  L i e b i g ’ s  Nacbfolger an 
der Universitat Giessen, aufgeh6rt dem Kreise der Lebenden anzu- 
gehoren. 

Professor Will  ist nicht Mitglied unserer Gesellschaft gewesen; 
aber das ist doch wahrlich kein Grund, weshalb ich dem ausgezeich- 
neten Forscher, dem verehrten Lehrer, dem langjahrigen Freunde, dem 
Vater eines geschatzten Vereinsgeqossen , nicht Worte der dankbaren 
Erinnerung an dieser StelIe widmen sollte! Bietet sich mir j a  doch 
gleichzeitig - vielleicht zum letzten Male - willkommene Gelegenheit, 
auch anderer Jugendgenossen noch in Freundschaft zu gedenken ! 

Wohl hat sich mein persijnlicher Verkehr mit W i l l  wesentlich 
auf einen kurzen und schon weit zuriickliegenden Zeitraum beschrankt; 
indess die Erlebnisse jener Jahre sind meiuem Gedachtnisse unaus- 
liischlich eingepragt; bin ich aber doch auch spater fast ununter- 
brochen in Beziehung mit ihm geblieben. 

H e i n r i c h  W i l l  wurde am 8. December 1812 in dem an der 
Bergstrasse und dem Rande des Odenwddes lieblich gelegenen badi- 
schen Stadtchen Weinheim geboren. Er verlor seiuen Vater, J o h a n n  
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P h i l i p p  W i l l ,  der stadtischer Beamter war ,  schon als Rnabe, fand 
aber freundliche Aufnahme in dem Hause des Hofraths G r i m m ,  des 
Directors der lateinischen Schule in Weinheim. Diesem Manne, der 
ihm eiue sorgfaltige Erziehung angedeihen liess, hat W i l l  jederzeit 
e in  lieberolles Andenken hewahrt. Oft genug hat er seinen Freunden 
gesagt, Alles, was er geworden, verdanke er der Gute seines Pflege- 
vaters. 

Nachdem der Rnabe sammtliche Klassen der lateinischen Schule 
in Weinheix durchlaufen hatte, wlhlte er als Beruf die Pharmacie. 
Seine Lehrzeit vom Jahre 1827 bis 1531 bestand H e i n r i c h  W i l l  
in dem badiscben Stadtchen Gernsbach. Nach Ablauf derselben 
machte er die ubliche Studienwanderung, indem er in verschiedenen 
kleineren Stadten des Grosshereogthums Baden, wie Staufen und 
Sinsheim, endlich auch in Heidelberg, als Gehilfe thatig war. Die 
Zeugnisse, welche der junge Mann aus diesen verschiedenen SteHungen 
mitbrachte, sind noch im Kesitze der Familie. Die vergilbten Pa- 
piere bekunden einstimmig die Lernbegierde, den Fleiss und die 
Pflichtcreue des Junglings , Eigenschaften , welche in den1 gereiften 
IvIanne die vorwaltenden geblieben sind. In Heidelberg fand diese 
Lernbegirrde zum ersteri Male ungeschmalerte Befriedigung; damit 
kam aber auch die pharmaceutische Laufbahn Wil l ’ s  zum Abschlusse. 
I m  Fruhling des Jahres  1834 wurde er  nnter den1 Prorectorate des 
berdhmten Chirurgen C h e l i u  s in die Reihe der akademischen Burger 
der Ruperto-Carolina aufgenommen. E r  konnte sich nun ganz der 
Wissenschaft widmen. Chemie hatte e r  schon fruhzeitig mit aus- 
gesprochener Vorliebe getrieben, indessen auch die angrenzenden 
Wisseiischaftsgebiete keineswegs vernachlaasigt. Fiir das Studium 
der Naturwissenschaften war  damals in Heidelberg treffliche Gelegen- 
heit geboten. Die Esperimentalchemie war durch L e o p o l d  G m e l i n ,  
die pharrnaceutische dorch L o r e n z  G e i g e r  vertreten; G e o r g  W i l -  
h e l m  M u n c k  las fiber Physik, D i e s b a c h  fiber Botanik; Mineralogie 
endlich wurde von J o h a n n  R e i n h a r d  B l u m  nud von C a r l  C a s a r  
vo  11 L e o n  h a r  d vorgetragen. In den Vorlesungen dieser Manner 
begegnen wir von jetzt a b  unserem jungen Freunde ala emsigem 
Horer, Seine natiirlichen Anlagen im Verein mit seinem Fleisse 
liesseu ihn schnell vorankommen. Schon nach Verlauf von kaum 
mehr als Jahresfrist machte ihm Prof. L o r e n z  G e i g e r  den Vor- 
schlag, als Assistent bei ihm einzutreten. W i l l  nahm diesen Vorschlag 
an ;  seine Verbindung mit dem trefflichen Manne dauerte aber nicht 
lange, da derselbe schon im Anfange des Jahres  1836 vom Tode er- 
eilt ward. Unser junger Freund hatte sich mittlerweile in den Heidel- 
berger wissenschaftlichen Kreisen bereits sehr vortheilhaft bekannt 
gemacht; in der That  war  L e o p o l d  G m e l i n  froh, den Freigewordenen 
sofort fur den gleichen Posten in seinem Laboratorium zu gewinnen. 
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Doch auch hier war eeines Bleibens n i c k  L i e b i g ,  dessen Stern 
bereits in hellem Glanee leuchtete, war mit L o r e n z  G e i g e r  innig 
befreundet gewesen. Beide hatten gemeinschaftlich mit R u d o  1 f 
B r a n d e s ,  den! sich spater noch J o h a n n  B a r t h o l o m a u s  T r o m m s -  
d o r f f  anschloss, seit 1832 angefangen, eine wissenschaftliche Zeit- 
scbrift, die BAnnalen der Pharmaciec , herauszugeben, welcher eine 
grnsse Zukunft vorbehalten war. Es ist dies dieselbe Zeitschrift, 
welche noch heute unter dem Namen ) )Liebig’s  Annalencc fortbesteht 
und von der jiingst der 261. Rand veroffentlicht worden ist. Bei der 
Redaction der BAnnalenc, welche in Heidelberg gedruckt wurden, hatte 
G e i g e r  in  Will’s urnfassenden Kenntnissen auf alleii Gebieten der 
Pharmacie eine hBchst erwiinschte Stiitze gefunden, und der junge 
Mann war  begreiflich auch L i e b i g  bekannt geworden. Da mit dern 
Tode G e i g e r ’ s  der Schwer punkt der Redaction nach Giessen verlegt 
war, so musste dem nunmehrigen Herausgeber eine Kraft, wie er sie 
in will kennen gelernt hatte, ganz unentbehrlich erscheinen; auch 
zogerte e r  keinen Augenblick, dem jungen Heidelberger Chemiker den 
Vorschlag zu machen , nach Giessen iiberzusiedeln. Das  Giessener 
Laboratorium ubte damals eine Anziehung, der so leicht keiner 
widerstand; und unser junger Freund musste sich nach reiflicher 
Ueberlegung gestehen, dass e r  , obwohl seine Stellung in Heidelberg 
eine allseitig befriedigende war ,  das ehrenvolle Anerbieten Liebig’s  
nicht ausschlagen diirfe. Mit Schmerzen sah L e o p o l d  G m e l i n  
seinen Assistenten, der ihm bereits wichtige Dienste geieistet, und den 
er  persiinlich liebgewonnen hatte, aus Heidelberg scheiden. So kam 
W i l l  nach Giessen, welches fur mehr als ein halbes Jahrhundert 
sein Wohnsitz werden sollte. 

Meine altesten Erinnerungen an H e i n r i c h  W i l l  gehen bis zum 
Ende der 30er Jahre  zuriick, um welche Zeit ich als junger Praktikant 
in L i e b i g ’ s  Laboratorium eintrat. Dort fiihrte damals F r i e d r i c h  
S c h o d l e r  - spater a19 Verfasser des vielaufgelegten SBucbes der 
Natura in weiten Kreisen bekannt geworden - die Anfanger, welche 
im s Alten Laboratoriumc arbeiteten, in das Studium der chemischen 
Analyse ein. Mit den Vorgeschrittenen, welclie ihren Platz in dem 
eben fertig gewordenen >Neuen Laboratoriumc hatten, beschaftigte sich 
L i e b i g  selbst. W i l l  war damals am Unterricht nicht officiell be- 
theiligt. Seine Hauptaufgabe war noch irnnier die nunmehr fast selbst- 
stiindig von ihrn besorgte Redaction der > Annalena, welche Veranlassung 
seiner Uebersiedelung nach Giessen gewesen war ; gleichzeitig anter- 
stutzte er jedoch L i e b i g  bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungeii 
und arbeitete daher in dem unrnittelbar vor dem Studirzimmer ge- 
legenen Privatlaboratorium des Meisters. Aber wenn Wil l  mit den 
Schiilern des Laboratoriums auch nicht in directer Beziehung stand, SO 
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fie1 die indirecte Hiilfe, die e r  ihnen leistete, um S O  schwerer in’s Gewicht. 
Die Praktikanten WUSSten wohl, wo sie jederzeit vortreffliche Auskunft 
erhielten; oft genug sah man an der Thiire des Privatlaboratoriums, 
welche auf den das alte rnit dem neuen Institut verbindenden langen 
Corridor fiihrte, einen Wissbegierigen, unschliissig, ob er eintreten solle. 
Drinnen liessen sich keine Stimmen vernehmen, und ein Blick durch 
den Spalt der sachte geoffneten Thiir iiberzeugte ihn, dass der Ge- 
suchte a l l e i n  war. Er konnte daher getrost eintreten und sein An- 
liegen vorbringen. Der  Gefragte arbeitete ruhig weiter, war aber stets 
mit der grossten Liebenswiirdigkeit bereit, dem Rath Erbittenden Red’ 
und Antwort zu stehen. I n  den spaferen Stunden zumal, wenn man 
wusste, dass L i e  b i g  seinen Nachmittagsspaziergang machte, war das  
Privatlaboratorium stets belagert. ER waren natiirlich meist die schon 
niit Untersucbungen Beschaftigten , denen er  die Schwierigkeiten , auf 
welche sie gestossen waren, aus dem Wege raumte. Gelegentlich wagten 
sich indess auch einige dreiste Anfanger heran, und ich kenne Einen, 
welcher die dort empfangene Belehrung sein Leben lang in dankbarer 
Erinnernng behalten hat. Ja, selbst wenn er  zu Tische ging, war  unser 
Freund vor Rath- und Auskunft-Suchenden nicht sicher. Da wartete 
gewiss schon der Eine oder der Andere, der sich ihm anschloss. Auf 
dem weiten Wege nach dem ,Rappen< konnte man ihn j a  nach 
Herzenslust ausfragen. 

I n  W i l l ’ s  Stellung am Giessener Laboratorium bereitete sich indess 
bereits eine wesentliche Umgestaltung vor. Es war die Zeit, in wel- 
cher sich der Zudrang zu der Liebig’schen Schule gewaltig gesteigert 
hatte. Die Raume des alten Laboratoriums waren schon lange iiber- 
fiillt; eine allerdings nicht erhebliche Erweiterung des urspriinglichen 
Locals hatte bereits im Jahre  1835 stattgefunden. I m  Sommer 1839 
endlich wurde der Bau eines neuen (&erfliigels, den Raum zwiscben 
dem alten Institut und der Universitatsklinik einnehmend, von der 
Regierung genehmigt und von meineni Vater, der damals Universitats- 
baumeiater war, in  der fast beispiellos kurzen Zeit vom Juni  bis zum 
November vollendet. Ich erinnere mich rnit lebhaftem Interesse der  
langen Conferenzen, welche L i e  b i g  rnit seinem Architekten hatte. 
Nicht selten sassen die beiden Herren bis tief in  die Nacht hinein 
iiber den Planen. Neben einem wesentlich vergrosserten Auditorium 
wurde durch den Neubau ein grosser luftiger Arbeitssaal gewonnen, 
der  sioh, kaum fertiggestellt, sofort mit Praktikanten fiillte. Mit der 
vermehrten Schiilerzahl war jedoch auch die Arbeitsburde L i e b i g ’ s  in 
fast beangstigender Weise gewachsen. Dam kam, dass sich seine 
literarische Thatigkeit gerade in jener Periode weit iiber den Um- 
fang hinaus erweitert hatte, welchen er gewiinscht haben mochte. Er 
hatte es unternommen, den chemischen Theil von Geiger’s , H a n d -  
buch  d e r  P h a r m a c i e s  neu herauszugeben, nicht e twaaus eigener Nei- 



gung, sondern um der nicht eben glanzend gestellten Familie seines 
rerstorbenen Freundes zu Hiilfe zu kommen; und waren schon in der 
unorganischen Halfte grassere Veranderungen nSthig gewesen , als er 
erwartet hatte, so zeigte sich, dass die organische Halfte geradezu um- 
geschrieben werden musste Gleichzeitig war  e r  mit den Vorbereitungen 
zu dem in Gerneinschaft mit P o g g e n d o r f f  und W o h l e r  herauszu- 
gebmden B H a n d w G r t e r b u c h  d e r  r e i n e n  u n d  a n g e w a n d t e n  
C h e m i e  c , sowie fiir die Agriculturchemie und Thierchemie beschaftigt; 
die Veroffentlichung der chemischen Briefe in der B Allgerneinen 
Zeitanga hatte bereits begonnen. 

So aufreibender Anstrengung war L i e b i g ’ s  Kraft, ausgiebig, wie 
sie sich erwiesen hatte, auf die Dauer nicht gewachsen. Er musste sich 
nach einer weiter reichenden Mitwirkung und Vertretung umsehen, a18 
sie ibm bisher zur Verfiigiing gestanden hatte. Uuter Denen, welche 
ihm solche gewahren konnten, stand W i l l  in erster Linie. Ueber 
das umfangrkiche Wissen, zumal iiber die ungewohnliche Lehrbefahi- 
gung des jungen Mannes, iiber seine Forscherlust und Forschergabe - 
er hatte damals schon eine Reihe schiiner Experimentalarbeiten ver- 
iiffentlicht - konnte keiner weniger im Zweifel sein als L i e b i g .  Er 
ziigerte daher auch nicht, die Thatigkeit desselben in eine neue Bahn 
zu lenken. Wi l l ,  der im Anfange des Jahres  1839 die Doctorwurde 
bei der Facultat in Giessen erworben hatte, wurde mehr und mehr an 
dern Unterrichte, insbesondere auf dem Gebiete der organischen Chemie 
betbeiligt, ohne jedoch aus der Stellung, welche er bislang eingenommen 
hatte, vollig auszuscheiden. Gleichzeitig war in R e m  i g i  u s P r e - 
s e n i u  s eiu junger, ebenso talentvoller wie thatkraftiger Mitarbeiter 
fiir den Unterricht in der Mineralanaiyse gewonnen, der sich uberdies 
noch bereit finden liess, auch die Vorbereitungen fiir die Vorlesungen 
zu iibernehmen. 

Aber auch die neue Organisation hatte nicht Bestand. Schon 
nach kurzer Fr is t  reichten die durch den Neubau vermehrten Arbeits- 
platze gleichfalls nicht mehr aus, und L i e b i g  entschloss sich endlich, 
durch Begrundung eines Filiallaboratoriums, welches in dem Nebenbau 
eines ihm gehiirenden Hauses auf dem Seltersberg eingerichtet wurde, 
dauernd Abhulfe zu schaffen. Mit der Leitung dieses accessorischen 
Instituts konnte natiirlich kein anderer als W i l l  betraut werden. Die 
Griindung des Filiallaboratoriums ist dem Verfasser dieser Skizze in 
lebhafter Erinnerung geblieben, brachte sie ihn doch zuerst in nahere 
Beziehung mit dem unvergesslichen Manne, welcher ihn zum Nach- 
folger Will’s in seiner Stellung als Privatassistent sowohl als auch 
in den Redactionsgeschaften der PAnnalenc ernannte; letztere hatte 
der neubestallte Director des Filiallaboratoriums, welcher sich den in 
dieser Eigenschaft an ihn herantretenden Aufgaben ungetheilt widmen 
wollte, nicht beibehalten zu konnen geglaubt. 
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An die Spitze eines nahezu selbstandigen Instituts gestellt, musste 
unser Freund daran denken, mit der Universitiit, welcher e r  schon 
seit langer Zeit wichtige Dienste geleistet hatte, nunmehr auch 
in engere Verbindung zu treten. Er habilitirte sich daher im Sommer 
1844 als Privatdocent. Von den Habilitationsleistungen wnrde Ab- 
stand genommen, da sich, wie es in der Ministerialverfiigung vorn 
33. August heisst, W i l l ' s  Lehrbefahigung bereits hinreichend bewiihkt 
habe. Nur die Disputation konnte ihm nicht erlassen werden. Sie 
fand am 9. Kovember statt; in den vertheidigteri Thesen spiegeln 
sich die Anschaaungen und die Ausdrucksweise der Zeit. S O  zeigt 
z. B. die These: >Es existirt keine organivche Verbindung, die in 
ihrem Aeyuivalent e p e  ungerado Anzahl von Kohlenstoffatomen enthalta, 
dass die Reformbestrebungen G e r h a r d t ' s  und L a u r e n t ' s  in der  
Giessener Schule damals noch uicht zur Anerkennung gelangt waren. 

Mit der Habilitation war der Grund fiir die akademische Lauf- 
bahn gelegt; im Uebrigen brachte sie in Wil l ' s  Beziehungen zu den 
iibrigen naturwissenschaftlichen Docenien, welche sich unter L i e  big's 
Auspicien in  Giessen zusammengefunden hatten, keine wesentliche Ver- 
anderung hervor. Titel fielen in diesem erlesenen Kreise nicht in's 
Gewicht. Ordentliche und ausserordentliche Professoren, Privat- 
docenten und solche, die es noch erst werden wollten, verkehrtrn in 
der ungezwungensten Weise. Das Maass, mit welchem gcmessen 
wurde, war  die wissenschafclictie Leistung und die Liebe zur Wissen- 
schaft. Wirkten aber doch auch damals in Giessen nebeneinander 
und miteinander eine Reihe von Gelehrten, wie sie an einer so kleinen 
Universitat sich nicht leicht wieder vereinigen diirften! D a  war vor 
Allen der Physiker H e i n r i c h  B u f f ,  L i e b i g ' s  Intimus, fast gleich- 
alterig rnit ihm, dessen edle Persiinlichkeit unvergessen ist,  bei den 
Studirenden zumal der Klarheit seiner 'C'ortrBge wegen allgemein beliebt. 
L i e b i g  kaum minder nahestehend waren F r i e d r i c h  K n a p p  und 
H e r m a n n  Kopp,  beide zu den Jiingsten zshlend. Ersterer, der 
spgter so beriihmt gewordene Technologe, heute in Braunschweig auf 
wohlverdienten Lorbeern ruhend, der Andere, noch heute ein Koryphae 
der Universitat Heidelberg, uod schon damals die beiden Schwester- 
wissenschaften so vijllig gleich beherrschend, dass wir unschliissig 
waren, ob wir ihr i  zu den Chemikern oder zu den Physikern rechnen 
sollten. Zu den jiingsten Privatdocenten gehiirten R e m i g i u s  F r e -  
s e n  i u 8 ,  der Analytiker, und H e r m a n  n H o f f m a n  n ,  der Botaniker, beide 
gleichfalls noch unermiidlicb itn Dienste der Wissenschaft thiitig. Zwei 
hiichstausgezeichnetr jungeGelehrte waren im Begriffe, sich zu habilitiren, 
der Physiker F r i e d r i c h  Z a m m i n e r ,  welcher - unerhiirtes Ereigniss! 
- am Tage seines Doctorexamens zum Realschuldirector in Michelstadt 
ernannt worden war, und der Geologe E r n s t  D i e f f e n b a c h ,  eben von 
seiner Forschungsexpedition nach Neuseeland zuriickgekehrt und noch 



mit der Uebersetzung von D a r w i n ’ s  Reise in der ,Beagle< beschaftigt. 
Die naturwissenschaftlichen Facher waren jedoch nicht nur an der 
Universitat in guten Hiinden, an der seit einigen Jahren in Giessen 
begrundeten Realschule hatten sie gleichfalls ausgezeichnete Vertreter 
gefunden. Cheniie lehrte dort C a r l  E t t l i n g ,  fruher Assistent bei 
L i e  b ig ,  ein hervorragender Mineraloge; der physikalische Unterricht 
wurde \-on J o h a n n  Mi i l le r  gegeben, dem spateren Professor in Frei- 
burg, brkannt zumal durch seine treffliche Bearbeitung des P o u i l l e t -  
when Lehrbuches der Physik, aus welchem ganze Generationen von 
Chentikern ihre physikalischen Kenntnisse geschopft haben. Fuge ich 
den hier aufgezahlten Vertretern der Naturwissenschaften noch die 
N a m m  M o r i t z  C a r r i e r e  und A d o l f  B a r d e l e b e n ,  Ersterer damals 
Privatdocent der Philosophie, Letzterer Prosector, Beide noch heute 
in ungeminderter Frische des Kiirpers und des Geistes an zwei grossen 
Universitaten uriseres Vaterlandes von wissensdurstigen Horerkreisen 
umgeben, endiich den des Buchhiindlers A. R i c k e r  hinzu, der splter 
den Liebig-Kopp’schen  Jahresbericht verlegen sollte, so habe ich 
wohl die Mehrzahl der Manner genannt, mit denen H e i n r i c h  W i l l  
damals in wissenschaftlichem und freundschaftlichem Verkehre stand. 

Wer sich indessen in diesen engeren Freundeskreis zuriickversetzt, 
der wird nicht umhin konnen, auch Derer zu gedenken, welche damals 
a l ~  Lernende aus allen Theiien der Welt in der kleinen hessischen 
Lahnuniversitat zusammengestromt waren und welche, obschon zu- 
nachst durch L i e b i g ’ s  Weltruf angezogen, sich doch stets auch als 
Schuler W i l l ’ s  betrachtet haben. In der That, wahrend ich diese 
Zeilen schreibe, driingt sich Erinnerung an Erinnerung, und die Gestalten 
dvr Jugendgenossen ziehen an meinem Geiste voruber, eine fast un- 
iibersehbare Reihe: Viele, mit denen ich lebenslang Freundschaft und 
Verkehr gepflogen habe, Viele aber auch, denen ich nur noch selten, 
oft nach langen Unterbrechungen. begegnet bin, die jedoch gleichwohl 
meinem Gediichtnisse nicht entschwuiiden sind. Welche Schaar be- 
geistertrr Jiinglinge, eben in  die Wissenschaft eintretend und noch in 
dem Wahne befangen, dass man das Ziel im Starm erreichen konne, hat 
damals gleichzeitig oder in rascher Aufeinanderfolge in dem Giessener 
Laboratorium gearbeitet! aber auch welche Zahl schon gereifter junger 
Manner, welche sich auf dem Felde der Porschung ihre Sporen bereits 
verdient hatten! Und wie Viele der in jungen Jlthren zu ernster 
Arbeit Vereinten haben denn doch auch spater gezeigt, dass sie nicht 
fruchtlos gearbeitet hatten! Die Meisten sind spater in angesehenen, 
wenn nicht hervorragenden Stellungen thatig gewesen. 

Die Mehrzahl der Wissensdurstigen gehorte natiirlich unserem 
Vaterlande an,  das Ausland war  indessen gleichfalls gut vertreten. 
Ich will es mir nicht versagen, Einige der W i l l  besonders Befreun- 
deten hier namhaft aufzufiihren, und da  fallen mir in erster Linie 



Diejenigen ein, mit denen er  alltaglich verkehrte: J o s e p h  R e d t e n -  
b a c h e r ,  zuletzt Professor in Wien, und F r a n z  V a r r e n t r a p p ,  spater 
Professor und schliesslich Theilhaber der beriihmten Verlagsbuchhand- 
lung  F r i e d r i c h  V i e w e g  u n d  S o h n  i n  Braunschweig, H e r m a n n  
M e y e r  und C o n r a d  B r o m e i s ,  AlXe an der grossen Untersuchung 
iibrr die Fettkiirper betheiligt, die L i e  b i g  im Anfang der 40er  Jahre 
unterriommen hatte. Wenn die beiden Letztgenaonten sich nicht zu 
namhaften Stellungen emporgearbeitet haben , so war es, weil den 
Fruhdahingeschiedenen die Zeit d a m  gefehlt hat. Nahezu gleichzeitig 
mit ihnen waren H e r m a n n  F e h l i n g ,  dam& mit der BenzoG- 
schwefelsiiure beschaftigt, spater Professor in Stuttgart und zumal 
bekannt als Herausgeber des aHandw6rterbuchs der Chemiecc , C o n  - 
s t a n t i n  Z w e n g e r ,  zur Zeit iiber Catechin arbeitend, spater Professor 
in Marburg, nnd F a b i a n  v o n  F e i l i t z s c h ,  in Giessen noch dem 
Studium der Theerole sich widmend, in spateren Jahren Professor der 
Physik in Greifswald, und um auch einige der Jungeren zu nennen: 
F r i e d  r i c h  R o c h l e d e r ,  damals iiber CaseYn arbeitend, spater Pro- 
fessor in Wien, E m i l  B o e c k m a n n ,  nachmals L i e b i g ’ s  Assistent, 
endlich A d o l f  S t r e c k e r ,  weicher, der jdngste von Allen, die ruhm- 
volle Laufbahn, die er durchmessen sollte, bereits ahnen liess. Sie 
Alle deckt bereits die Erde! Allein wir durfen doch auch Manche 
der in jenen Tagen der chemischen Jugend Angehorenden noch heute 
unter den freudig der Wissenschaft Lebenden begrussen: Max v o n  
P e t t e n k o f e r  i n  Miinchen, K a r l  S c h m i d t  in Dorpat, T h e o d o r  
P o l e c k  und M o r i t z  T r a u b e  in Breslau, C a r l  J o b s t  in Stuttgart 
ist die Lust und die Rraft zur Arbeit noch large nicht abhanden ge- 
kommen ! 

Auch die beiden Schweizer, die niit uns arbeiteten, C h a r l e s  d e  
M a r i g n a c  und P h i l i p p  P l a n t a m o u r ,  der Eine uber Naphtalin- 
verbindungen, der Andere iiber den Perubalsam, sind noch, hoch- 
angesebene Burger ihrer Vaterstadt Genf, in voller Frische dcs 
KSrpers und des Geistes tbatig. 

Von unseren liebenswurdigen franzijsischen und italienischen Arbeits- 
genossen lebt keiner mehr. J a m e s  G r o s ,  der zur Zeit noch emsig 
uber die Platinbasen arbeitete, ist im jugendlichen Alter, A d o l p  t i  

W u r t z ,  der eben damals mit der uoterphosphorigen Saure in die 
Beihe der Forscher eingetreten war, nur vor wenigen Jahren erst - 
aber gleichwohl fur die Wissenschaft und seine Freunde vie1 zu friih’ - 
aus dem Kreise der Lebenden geschieden. Unsere Italiener waren 
M i c h e l e  P e y r o n e  und A s c a n i o  S o b r e r o ,  beide nachmals Pro-  
fessoren in Turin; ersterer hat  sich bald fast ausschliesslich der 
Agricultur - Chemie gewidmet, letzterer ist durch die Entdeckung deu 
Nitroglycerins allgemein bekannt geworden. 
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Unter unseren Studiengenossen waren auch zwei hochbegabte 
junge russische Chemiker, A l e x a n d e r  W o s k r e s e n s k y  und N i -  
c o l a u s  Z i n i n .  Der  Erstere hatte gerade die Entdeckung des Chinons 
gemacht, um welche wir ,  die Zukunft dieses Korpers ahnend, ihn 
Alle beneideten. Der Andere beschaftigte sich mit Benzoylverbin- 
dungen; seine beriihmte Arbeit, welche die fiir die Entfaltung der  
Theerfarbenindustrie so wichtig gewordene Ueberfuhrung des Benzols 
in Anilin kennen lehrte, hat er erst spater als Professor a n  der  
Universitat Kasan ausgefiihrt. Beide, sowie der neben h e n  stehende 
Norweger T h a u l  o w ,  der iiber Zuckersgure arbeitete, sind gleichfalls 
laingst dahingeschieden. 

Am zahlreichsten rertreten in Giessen war Grossbritannien. Von 
den niit uns Studirenden haben gleichfalls viele nachmals hervor- 
ragende Stellungen eingenornmen: T h o m a s  A n d e r s o n  entdeckte 
spater, nachdem er Professor in Glasgow geworden war, das heute 
so intercssante Pyridin. J o h n  S t e n h o u s e ,  der sich dtirch Unter- 
suchurigen auf allen Gebietcn der organischen Chemie einen bleibenden 
Narnen gesichert hat, war zuletzt Professor am BartholomLus-Hospital in 
London; J o h n  B l y t h ,  bekannt durch seine Arbeiten iiber das Coniin, 
bekleidete viele Jahre  lang das Lehramt der Cheniie an der irischen 
Universitlt Cork;  H e n r y  B e n c e  J o n e s  war mehr Physiologe als  
Chemiker, e r  wurde Kliniker am St. Georg-Elovpital und gehiirte zu 
den Hervorragendsten unter den Aerzten Londons; J a m e s  S h e r i d i t n  
M u s p  r a t  t endlich, dessen grosses technologisches Werk noch heute, 
selbst in Deutschland, neue Auflageri erlebt, grundete eine chcmische 
Schule in seiner Vateratad! Lirerpool. Von den Genannten wandelt 
keiner mehr unter den Lebenden. Allein wir begrussen doch auch 
noch viele der lieben Jugendgefkhrten aus der Giessener Zeit, in 
ungeminderter I-haft dern Dienste der Wissenschaft und des Lrbens 
sich widmend. Sir  L y o n  P l a y f a i r  war vide Jahre hindurch Ver- 
treter der Universitat EdinLurg im englischen Parlamente, dern e r  
auch lieute noch, wenn auch fiir tinen arideren Wahlkreis, ale ein- 
flussrriches Mitglied angehort. E d w a r d S c h u n c k findet, in- 
mitten der grossen Anspruche, welche ein umfangreicher industriellrr 
Betrieb an ihn stellt, noch immer Zeit zur chernischen Forschung; und 
wenn A l e x a n d e r  W i l l i a m s o n  noch jiingst erst fiir das Lehrarnt 
das erwunschte Otiurn cum dignitate eingetarischt hat, so ist er der 
Wissenschaft deshalb nicht untreu geworden. Unteriiiidert endlich hat 
sich Wil l ’ s  treuester Jugendfreund erhalten, J o h n  L l o y d  Bul lock,  
ein Greis ron  achtzig Jahren, der heute seinen pharmaceutischen Auf- 
gaben mit demselten Eifer und derselben Frische nachgeht, wie vor 
fiinfzig Jahren. 

Aber auch der ferne Westen hatte scin Contingent gefitellt. Der 
Mexikaner V i c e n t e  O r t i g o s a ,  der mit der Analyse des Nicotins 
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einen schiinen Anlauf gemacht hatte, scheint in andere Bahnen ein- 
gelenkt zu sein; in der Chemie ist e r  verschollen, ich habe trotz mehr- 
facher Nacbfrage nichts mehr von ihm erfahren kiinnen. Desto mehr 
sind die europaischen Freunde rnit dem Amerikaner L a w r e n c e  S m i t h  
in Verbindung geblieben, welcher als Vertreter der Vereinigten Staaten 
die Weltausstellungen fast regelmassig zu besuchen ptlegte. In Giessen 
arbeitete e r  eifrigst iiber Wallrath, ist jedoch spater ganz zur minera- 
loqischen Chernie iibergegangen. Er ist inmitten crosser industrieller 
Unternehmungen im kriiftigen Mannesalter vom ‘rode iiberrascht worden. 
In  voller Frische arbeitet dagegen noch heute sein Landamann E b e n  
N o r t o n  H o r s f o r d ,  ebenfalls einer von Wil l ’ s  besonderen Freunden. 
H o r sfo r d , der in Giessen eine schbne Arbeit iiber das Glycocoll ge- 
macht hatte, war  lange Zeit Professor am Harvard College in Cam- 
bridge, ha t  sich jedoch, durch erfolgreiche Untersuchungen auf dem Ge- 
biete der technischen Chemie in den Resitz eines fiirstlichen Vermiigens 
gelangt, vor einigen Jahren von dem Unterricht zuriickgezogen und 
beschaftigt sich eben rnit archaologischen Studien. Noch jiingst erst 
hat  e r  dern Verfasser dieser Skizze durch . Uebersendung einer Schrift 
fiber die Entdeckiing der alten Stadt Norumbega eine grosse Freude 
bareitet. 

Mit den meisten dieser Manner ist H e i n r i c h  W i l l  lebenslang in 
lrerbindung geblieben. Viele derselben haben ihm, oft nach jahre- 
langer Trennung , unzweideutige Beweise ihrer Freundschaft gegeben. 

Im Anfange des Jabres 1845 karn mein perstinlicher Verkehr 
niit H e i n r i c h  W i l l  zu einem zeitweiligen Abschlusse, indem ich nach 
Bonn iibersiedelte, wo ich mich als Privatdocent habilitirt hatte, 
wiihrend mein Freund i n  Giessen zuriiokblieb. Indessen schon im Herbst 
desselben Jahres  erneuerten sich unsere Beziehungen, indem wir - 
eeltsam genug - fast in eine Art Wettbewerb miteinander vcrsetzt 
wurden. Urn diese Zeit hatte man in England den Plan gefasst, aus  
Privatmitteln eine chemische Schule nach dem Muster des L i e b i g -  
schen Unterrichtslaboratoriums zu griinden, und L i e  b i g gebeten, einen 
seiner deutschen Schiiler fiir die Leitung derselben in Vorschlag zu 
bringen. Nicht dass es in England an geeigneten Hraften gefehlt 
bltte! Da war in erster Linie F a r a d a y ,  der griisste Forscher 
seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten, aber Far  a d  a y  hatte sich 
bereits ausschliesslich physikalischen Aufgaben zugewendet und war  
iiberdies nicht geneigt, einen Theil seiner Zeit, welcher fiir die 
Liisung der ihn beschaftigenden Probleme kaum ausreichte , dem 
Unterrichte zu widmen; da  war T h o m a s  G r a h a m ,  der ehen seine 
bahnbrechenden Untersuchungen uber die Phosphorsauren vollendet 
hatte, da waren W i l l i a m  G r e g o r y  und R o b e r t  K a n e  und unter 
den Jiingeren W i l l i a m  A l l e n  M i l l e r ,  G e o r g e  F o w n e s ,  L y o n  
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P l a y f a i r ,  A l e x a n d e r  W i l l i a m  W i l l i a m s o n ,  J o h n  B l y t h  und 
so viele Andere, welche den Erfolg der zu begriindenden Schule schon 
durch ihren Namen verbiirgt hatten. Allein diese Manner standen meist 
hereits in gesicherten Lebensstellungen oder hatten andere Aufgaben 
irn Sinne. Ausserdem war auch die zur Begriindung der chemischen 
Schule zusammengetretene Gesellschaft, - an ihrer Spitze Sir J a m e s  
C l a r k ,  der beriihmte Leibarzt der Kijnigin von England, - der Ansicht, 
dass man die Fiihrung einer dem Giessener Universitatslaboratorium 
nachzubildenden Anstalt einem in diesem Laboratorium unter L i e b i g ’ s  
Augen ansgebildeten jungen d e u t s c h e n  Chemiker anvertrauen solle. 
L i e b i g  musste sich also bequemen, die an ihn gerichtete heikle 
Anfrage zu beantworten. Er brachte, der Natur der Sache nach, 
in erster Linie H e i n r i c h  Wil l  in Vorschlag, desseu Kraft im Lehr- 
amte sowohl, wie in der Forschung sich bereits allseitig bewahrt 
hatte. An zweiter Stelle widerfuhr dem Verfasser dieser Skizze die 
Ehre, genannt zu werden. Mit grijsserem Rechte hatte L i e b i g  viele 
andere Wiirdigere nennen kiinnen ! Unmittelbar nach erfolgter Ant- 
wort erging denn auch unter sehr annehmbaren Bedingongen die Be- 
rufung an W i l l .  Es lag etwas Verfiihrerisches i n  der gestellten Auf- 
gtibe ; aber nach reiflicher Tjeberlegung konnte sich unser Freund 
doch nicht entschliessen , den bereits gesicherten Besitz in der 
Heimath gegen eine noch zu erringende Stellung im Auslande auf- 
zugeben. I m  Hinblick auf seine Verbindung mit der Universitat, der 
er seit Jahren als Docent angehiirte, und zumal auf seine erfolgreiche 
unabhangige Thatigkeit i n  dem Filiallaboratorium, glaubte er den 
ihm gewordenen ehrenvollen Ruf dankend ablebnen zu mussen. Dem 
Schreiben des Secretars der englischen Gesellschaft, welches Wil l  
von der auf ihn gefallenen Wahl benachrichtigt hatte, war  - noch 
nicht da gewesenes Beispiel der geschaftlichen Behandlung einer Be- 
rufungsangelegenheit! - ein Brief beigefiigt, in  welcbem der Be- 
rufene, falls er wider Erwarten nicht geneigt sein sollte, die ihm ge- 
botene Stellung anzunehmen , gebeten wurde, das Berufungsschreiben 
soforr per Post an den in zw,eiter Linie Vorgeschlagenen gelangen zu 
lassen. Und so fand ich denn in der That  eines schiinen Morgens, 
als ich aus einem massig besuchten Publicum nach Hause kam, 
einen Brief meines Freundes W i l l  vor, durch welchen ich die erste 
Kenntnise von der ganzen Geschichte erhielt. Dem Rriefe beigelegt 
war das Berufungsschreiben des Secretars der englischen Gesellschaft. 
E s  braucht kaum bemerkt zu werden, dass die Metropole an der 
Themse eine wesentlich andere Anziehung auf den einsommerlichen 
Bonner Privatdocenten iibte, der sich denn auch ohne allzugrosses 
Bedenken bereit finden liew, der nunmehr an ihn ergangenen Auf- 
forderung zu entsprechen. 
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Aus den nun folgenden Jahren babe ich aus dem Leben meines 
Freundes Weniges mitzutheilen. Wir  trafen unB zwar jedes J a h r ;  
beim Beginn der grossen Ferien zog es mich begreiflich steta mit Macht 
nach der lieben Heimathsstadt, wo ich gliicklich war ,  im Hause 
meiner Mutter einznkehren und mit L i e b i g ,  B u f f  und vielen Andereu, 
die mir theuer waren, wieder zusammeozutreffen. Allein es waren doch 
nieist nur fliichtige Begegnungen; denn schon bald nach meiner An- 
kunft in der Lahnstadt riisteten auch die Giessener Freunde zur froh- 
lichen Herbstfahrt in’s Gebirge, so dass mir in dcr Rpgel schliesslich 
geichfals nichts Anderes ubrig blieb, a19 den Wanderstab zu ergreifen. 
Tch hatte aber doch hinreichend Gelegenheit , einen Einblick in  
W i 11 ’ s von J a h r  zu J a h r  sicti erweiternden Wirkungskreis 
zu gewinnen. Ers t  seit 1844 als Privatdocent an der Universitat 
habilitirt, war er schon im darauf folgenden Jahre zum Extraordi- 
narius ernannt worden. Seine Vorlesungen waren eifrig besucht, der  
Anmeldungen zu dem Filiallaboratorium mehr, ala es Platze gab. Zu 
dieser umfangreichen, mit der grijssten Gewissenhaftigkeit geiibten 
Lehrthatigkeit kamen literarische Arbeiten mannichfaltiger Art. Aus 
dieser Zeit stammt seine , A n l e i t u n e ;  B u r  c b e m i s c h e n  Analysecc, 
auch hatte er sich an dern von L i e h i g  und K o p p  begriindeten 
)) J a h r e s b e r i c h t e  i i b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  C h e m i e e  gleich 
von Anfang an anf das Eifrigste und Erfolgreichste betheiligt. Trotz 
diesw vielseitigen Inanspruchnahme seiner Kraft war  er gleichwohl 
noch im Stande gewesen, eine Reihe selbstandiger Experimental- 
untersuchungen, zumal die Analyse verschiedener Mineralwasser aus- 
vuftihren. 

Ails dem Gesagten erhellt unschwer , dass unser persijnlicher 
Verkehr damals do& nicht ohne Unterbrechungen geblieben war. I m  
Hinblick auf diese Liicken ist es mir eine besondere Freude gewesen, 
dess rnein beriihmter Jugendfreund C a r l  Vogt  in Genf auf meine 
Ritte einige hijchst interessante Erinnerungen gerade aus der genannten 
Periode mittheilen konnte. Er sendet sie, wie er sich ausdriickt, zur 
beliebigen Benutzung, aber es versteht sich von selbst, dass ich seinen 
Rrief u n v e r k i i r z t  einschalte; giebt er doch neben dem schijnen Zeug- 
nisae von dem edlen Charakter unseres Freundes gleichzeitig ergijtz- 
lichen Einblick in die damaligen Zeitverhaltnisse, wahrend sich in  
dem Briefe iiberdies die bekannte humoristische Feder des Schrei- 
benden in gliicklicher Weise auf’s Neue bethatigt ! 

DWann und wo ich W i l l  zum ersten Male begegnete, wiisste ich 
nicht mit voller Bestimmtheit zu sagen. Ich glaube kaum, dass e r  i n  
den Jahren 1833-35, in denen ich in dem Liebig’schen Laboratorium 
nrbeitete, dort schon eingetreten war. Vielleicht war es bei Gelegen- 
heit der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in  
Erlangen im Jahre  1840, an der L i e b i g  mit einigen seiner Schiiler 
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Antheil nahm, und wo ich rnit diesem chemischen Hauflein ziisammen 
in der sblauen Glockee wohnte, mich mit L e o p o l d  v o n  B u c h  iiber 
Gletscher und erratische Bliicke zanken musste nnd zur Ahwechselung 
a n  den rnit nach Luft schnappenden Karpfen gefiillten Bottichen, die 
im Hofe des Wirthshauses standen, lehrreiche Gesprache iiber ge- 
backene Karpfen und Miinchener Bier fiihrte, wofiir L i e b i g  sehr 
schwarmte. Ich weiss nur soriel, dass wir uns schon kannten, als 
ich im Friihjahre 1817 nach Giessen a19 neugebackener Professor kam, 
und dass W i l l  damals, in eineni fir den Giessener Universitatszopf 
denkwiirdigen Streite iiber meinen Bart, lrbhaft meine Partei ergriffen 
und mit iiberzeugter Energie geaussert hatte: a>Das C a r l c h e n  geht 
auf das Katheder i m  B a r t ,  und wenn auch Kanzler, Rector und 
Dekan sich desshalb auf den Kopf stellen und mit den Beinen ver- 
wundern solltenlc 

So geschah es auch, m r  rnit dem Unterschiede, dass die wiirdigen 
Herren die gymnastische Stellung nicht einnahmen, welche W i l l  ihnen 
ohne Reriicksichtigung ihrer Leibesbeschaffenheit zugewiesen hatte, 
sondern sich damit begniigten, die Stirnen etwas kraus zu falten. 

Wir schlossen uns bald eng aneinncder. Es glhr te  dainals schon 
i n  allen Gesellschaftskreisen, und namentlich an der Universitat hatte 
sich ein scharfer Gegensatz zwischen der Mehrzahl der alteren Pro-  
fessoren und den jiingeren, aufstrebenden Kraften heransgebildet, welchen 
das  Liebig’sche Laboratorium als Mittelpunkt diente, wenn auch L i e b i g  
selbst keinen directen Antheil an den kleinen Kampfen nahm, die Rich 
hie uiid da entspannen. Man arbeitete mit angestrengtem Fleissr, rnit 
voller Hingebung, folgte aber in den Erholunpstunden aufmerksam 
dem Laufe der Ereignisse, ganz besonders der Entwickeluiig der po- 
litischen Begebenheiten in der Schweiz, die in der Niederwerfurig des 
Sonderbundes zwar eine vorliiufige Entscheidung, aber noch keine 
vollstiindige Lijsung gefunden batten. 

So kam es denn, dass die jiingeren Professoren und Docenten 
eine Gesellschaft bildeten, welche den Namen DDer Sonderbunda er- 
hielt , vielleicht gerade desshalb, weil die politischen Ansichten der 
Mitglieder in  directem Gegensatze zu denen des schweizerischen 
Sonderbundes standen. Man versam tnelte sicb allwiiclientlich , hielt 
Vortrage, debattirte wissenschaftliche Fragen und erging sich dann in 
Gesprachen iiber J l e  moglichen und unmoglichen Dinge, in welchen 
die Geister zuweilen har t  aufeinander platzten, wenn auch stets in  
freundschaftlicher Weise. Es waren auch Statuten ausgearbeitet 
morden; aber fur den zweiten Theil der Sitzungen galt, wenn auch 
unausgesprochen, das Statut einer Gesellschaft, der ich spater in Genf 
angehorte, und welches in dem einzigen Satze bestand: Keiner darf 
die Meinung eines Anderen haben. 
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Ich darf wohl sagen, dass die Gesellschaft wahrend meines 
kaum zwei Jahre  dauernden Professorates in Giessen aus nicht ge- 
ringen Kraften zusammengesetzt war. Wenn ich hier , ausser W i  1 l 
und mir, Einige, wie sie mir gerade einfallen, nenne, so geschieht 
dies nur ,  urn den Kreis der Freunde zu bezeichnen, welcher in be- 
standigem Verkehr und regem Austausch der Gedanken und Gefuhle 
stand. Ich nenne also: B a r d e l e b e n ,  der noch heute in Berlin als 
Chirurg wirkt; G u s t a v  B a u r ,  der als Professor der Theologie in  
Leipzig leider vor kurzer Zeit starb; M o r i t z  C a r r i e r e ,  den Munchen 
heute noch zu den Seinigen zahlt; E r n s t  D i e f f e n b a c h ,  dessen Reisen 
zuerst Neu-Seeland uns erschlossen haben ; K n a p p ,  der hekannte 
Chemiker in Braunschweig; K o p  p ,  eine Zierde der Heidelberger 
Universitgt; N e u n e r ,  vor langerer Zeit schon als Professor des riimi- 
schen Rechts in Riel verstorben; W i n t h  e r ,  bekannter Augenarzt in 
Giessen; Z a m m i n e r ,  dessen Laufbabn als Physiker leider zu friih 
durch den Tod unterbrochen wurde. Viele sind dahingegangen; die 
Ueberlebenden sind jetzt bemooste Haupter ; aber ich kann dreist be- 
haupten, dass die Bande der Freundschaft, die damals in Giessen ge- 
schlungen wurden, sich trotz der Verschiedenheit der Lebenswege der 
Einzelnen nicbt gelockert haben. 

Wie man schon aus dieser liickenhaften Aufzahlung sieht , waren 
alle Hauptwissenschaiten in  der Gesellschaft vertreten, wenngleich die 
Naturwissenschaften vorwiegend zur Geltung kamen. Es konnte aber 
nicht fehlen , dass sich innerhalb der grosseren Gesellschaft ein klei- 
nerer , nicht durch Statuten soridern wesentlich durch andere Lebens- 
verhlltnisse gebundener Kreis bildete. Der  Bengere Sonderbunda be- 
stand aus den Unverheiratheten, die i n  der Nahe des Liebig’achen 
Laboriitoriums wohnten, in einem Gasthause der Stadt einen gemein- 
schatilichrn Tisch hatten und somit auch zu Spaziergangen und 
grovjeren Excursionen sich vereinigten. Hier war  nun W i l l  in seinem 
Elrmente. Er sprach wenig, gerieth aber in Eifer, wenn die Uoter- 
haltung sich um Gegenstande drehte, an welchen er ein besonderes 
Interesse hatte. Zuweilen zeigte er dann einen gewissen komischen 
Ingrirnm oder eine zum Lachen reizende innere Empiirung iiber irgend 
einen Verstoss gegen den gesunden Menschenrerstand. Ueber einen 
Chemiker, der bei Operationen mit Saure einen Zinntopf benutzt hatte, 
oder einen Landrichter , welcher die Eingeweide eines im Schnaps- 
rausche gestorbenen Saufers, Bwegen der Hitze in Weingpist conser- 
virta, mit der Bitte gesandt hatte, pgefalligst untersuchen zu wollen, 
ob der Betreffende wirklich Schnaps im Urbetmaasse zu sich ge- 
nornmen habe<, konnte W i l l  seufzen, als ob der Weltuntergang nahe 
sei. Aber in Allem machte sich stets eine grosse Herzensgiite geltend, 
die dann auch bei den Genossen sympathischen Wiederhall fand. 

[611 Bericlrte d. D. chem. Geaeiluchafi. Jalrrg. Xhlll .  
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Die Revolution im Jahre 1848 brachte uns, wenigstens raumlich, 
auseinander, wenn auch die Bande der Freundschaft ungelockert 
blieben. Bei unseren vielfachen Begegnungen in Deutschland und der 
Schweiz zeigte sich W i l l  stets, was er immer geweseri, der alte, treue 
Kamerad, voll herzlicher Zuneigung und Theilnahme, und stets, wenn 
ich an ihn denke, kliogt mir das U h l a n d ' s c h e  Lied in der Seele 
wieder und lasst keine weiteren Gedanken und Worte aufkommen.x 

Die Ereignisse des Jahres  1848, an die C a r l  Vogt am Schlusse 
seines Briefes erinnert, konnten begreiflicherweise nicht ohne Riick- 
wirkung auf die Arbeiten unseres Freundes bleiben. In  einer Vni- 
versitatsstadt, helche Frankfurt a. M . ,  dem Centrum der politischen 
Bewegung jenes Jahres  so nahe liegt, musste sich der dort wie aller 
Orten angehaufte Zundstoff rasch entflammen, und der Ausbruch des 
Braudes wurde noch durch den Umstand beschleunigt, dass gerade 
C a r l  V o g t  von der Stadt Giessen in das Frankfurter Parlament 
gesendet worden war ,  in welchem der junge Feuerkopf durch die 
Wucbt seiner PersBnlichkeit ebenso sehr wie durch seine hinreissende 
Beredsamkeit, schnell grossen Einfluss' gewonnen hatte. Schon nach 
kurzer Zeit standen neben der Btirgerschaft die Professoren und 
Studenten unter den Waffen. Da der Hiichstkommandirende im 
Frankfurter Parlamente sass, so fuhrte den Oberbefrhl fiber die 
Giessener Streitkrafte der Prosector A d o l f  B a r d e l e b e n ,  welcher a1s 
fruherer Einjahriger Escadrons-Chirurgus irn preussischen Zweiten Garde- 
Ulanen-Regiment fiir seine hohe militarische Stellung in glucklichvter 
Weise vorbereitet war. Zum Premier-Lieutenant hatte er W i l l  ernannt; 
L i e b i g ,  B u f f ,  der Anatom B i s c h o f f ,  C a r r i e r e  und Z a m m i n e r  
dienten als Gemeine. Freund B a r d e l e b e n  weiss noch heute von 
den kriegerischen Vorbereiturigen in der liebeti Lahnstadt hochqt 
ergotzlich zu erzahlen und bildet sich zumal nicht wenig darauf ein, 
dass der Gemeine L i e b i g  auf seinen Befehl mehr als einmal \-or dem 
Rathhause Schildwache gestanden hat. Dass die Horsale der Uni- 
versitat und der Laboratorien in solcher Zeit verodet waren, braucht 
nicht gesagt zu werden. Inter arwaa silent musae. 

Jedermann weiss, wie diese herrlich begonnene Bewegung schliess- 
lich ohne praktisches Ergebniss im Sande verlief. Deutschlands Zeit 
war noch nicht gekomrnen Es mussten noch zwei Jahrzehende ver- 
fliessen , ehe der Einheitsgedanke, welcher schon damals die Herzen 
erfiillte, zur Verwirklichnng gelangte. Wohl lebte die Erinnerung an 
dies(>$ ideale Ziel, welches die Edelsten der Nation jrn Frankfurter 
Parlament angestrebt hatten, noch lange in den (:emiithern fort, aber 
man war doch iiberall bald in die alten Leberisformen zurlck- 
geketirt. Auf deli deutschen Hochschulen widmete man sich wieder, 
mehr noch vielleicht wie friiher , der Pflege der Wissenschaft; die 
akademische Jugend suchte in dieser Pflege einen Trost  fiir die Ent- 



867 

tauschungen, welche ihr der sommerliche Freiheitstraum gebracht hatte. 
Auch in  den Laboratorien der Universitat Giessen wurde schon i m  
Wintersemester 1848/49 wieder in der alten Weise gearbeitet. 

Allein es war  nicht nur die akademische Jiigend, welche die Er- 
folglosigkeit der Einheitsbestrebungen tief empfand; Jedem, der sicb fiir 
die Bewegung des Vorjahres freudig erwarmt hatte, ist das Jahr 1849 
mit seiner alle Verhaltnisse beriihrenden reactionaren Striimung un- 
liebsam in der Erinneruog geblieben. W i l l  hat indessen unter dem 
Druck jener Tage vielleicht weniger gelitten als mancher Andere ; sein 
Geist war zur Zeit von Gedanken erfiillt, welche jede politische Be- 
ktemmuug in den Hintergrund drangten. Er hstte sich gerade damals 
mit einer liebenswiirdigen jungen Dame, Fraulein C a r o l i n e  B a l s e r ,  
der Tochter des hochangesehenen Klinikers der Universitat, verloht; 
schon am 2 6 .  August wurde der Bund geschlassen, welchen beide 
Gatten in vierzigjiihriger E h e  nicht aufgehiirt haben als die schiinste 
Errungenschaft ihres Lebens zu behachten. 

Hatte das J a h r  1849 unserem Freunde den Segen einer begliicken- 
den Hguslichkeit gebracht , so sollte ihm nach kurzer Frist auch 
eine der Bedeutung seiner wissenschaftlichen Arbeiten mehr entsprechende 
Bussere Stellung zu Theil werden. An L i e b i g  war im Laufe der Jahre 
eine Reihe von Berufungen nach griisseren Universitlten ergangen, 
er hatte aber stets vorgezogen, der kleinen Hochschule, welche 
die Wiege seines Ruhmes gewesen war, treu zu bleiben; glaubte er 
doch auch, dass die Lebensbedingungen einer grossen Stadt seiner 
wissenschaftlichen Thatigkeit Abbruch thun wkden.  Gegen Mitte des 
Jahrhunderts hin war noch einmal eine grosse Versuehung a n  ihn 
herangetreten, ein Ruf  nach dem Eldorado deutscher Professoren, nach 
dem schonen Heidelberg, unter Redingungen, welche eine Ablehnung 
auszusctilieasen schienen. L i e  IJ i g schwankte langere Zeit; aber eiriige 
Zugestiindnisse, die man nicht ihm, sondern auf seinen Wunsch seinen 
Freuridcn gewahrte, hewogen ihn auch diesmal, zu bleiben, und schon 
hoffte Inan ihn mit unauflihlichen Banden an Giessen gefesselt. Diese 
Hoffnung erwies sich aber doch als eine triigerische. Es war die Zeit, 
in welcher der junge Kiinig Maximilian 11. von Bayern seine Haupt- 
stadt zu einem Mlttelpunkte der deutschen Wissenschaft zu machrn 
strebte. In dem Kreise von Koryphaen, die e r  in Miinchen um sich 
~u versammeln gedachte, durfte L i e b i g  nicht fehlen. Die Anstren- 
gungen, die es kostete, ihn zur Uebersiedelung zu vermiigen, waren 
nicht gcringe, aber sie waren schliesdlich arfolgrrich. L i e b i g  schied 
im Herbst 1852 aus der Stellung, in welcher er wahrend dreier Jahr -  
zehende die Universitat Giesseu ziim Sammelplatze der jungen chemi- 
schen Forscher gemacht hatte. 

Die hessische Regierung scheint bis zum letzten Augenblick ge- 
glaubt zu haben, dass sich die Verhandliingen Init Miinchen noc,ii zer- 

[61*3 
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schlagen wiirden, so dass sie nicht vorbereitet war ,  die entstandene 
L!icke sofort auszufullen; es  trat ein Prorisorium ein, wahrend dessen 
I l e i n r i c h  W i l l  und H e r m a n n  K o p p  gemeinschaftlich mit der 
Leitung des Giessener Laboratoriurns betraut wurden. Erst  im Juli 
des nacbsten Jahres erfolgte eine definitive Gestaltung der Verhalt- 
nisse, indem die Genanntcn , welche bislang noch ausserordentlicbe 
Professoren geweven waren, a h  Ordinarien i n  die Facultat eintraten, 
und Wil l  zum Professor der Experimentalchemie und - auf Kopp’s 
Veranlassung - zum a l l e i n i g e n  Director des Laboratoriurns, K o p p  
dagegen zum Professor der theoretischen Chemie ernannt wurde. 
So war Beiden eine gesonderte, ihren Neigungen entsprechende, ein 
gemeinsames Ziel anstrebende Wirksamkeit gesichert, in welcher sie 
sich wdhrerid eines ganzen Jahrzehends nicht nur im Unterricht 
sondern auch in ihren wissenschaftlicben Arbeiten auf das Gliick- 
lichste erglnzten. Oft hat mir K p p p  erzahlt, dass er seine Unter- 
suchungen iiber die physikalischen Eigenschaften flussiger Korper gar 
nicht wurde haben ausfuhren konnen, wenn ihm nicht W i l l  die meisten 
derselben von den zahlreichen Schulern des Laboratoriums im Zu- 
stande der Reinheit hatte darstellen lassen. 

Mit dem Herbste des Jahres  1863, in welcheni K o p p  nach 
Heidelberg berufen wurde, kam diese gemeinschaftliche Thatigkeit 
zu einem Abschlasse. In Giessen hatten sich uberbaopt gewaltige 
Wandlungen vollzogen. Von Denen, die im Anfange der vierziger 
Jahre in frohem Verkehr mit einander gestanden hatten, waren die 
meisten in anderweitige Wirkungskreise ubergetreten; einige wandelten 
schon nicht mehr unter den Lebenden. J o h a n n  Mi i l le r  hatte schon 
1841 den Lehrstuhl der Physik ;111 der Unirersitat Freiburg iiber- 
nommen. A d o l f  B a r d e l e b e n  war seit 1849 Professor i n  Greifswald; 
um dieselbe Zeit hatte R e m i g i u s  F r e s e n i u s  sein Laboratorium in 
Wiesbaden begriindet; C a r l  V o g t ,  der, wie wir gesehen haben, 
allerdings erst spater in diesen Kreis eingetreten war ,  lebte, seit 
sich das Rumpfparlament in Stuttgart aufgelost batte, in der Schweiz. 
F r i e d 1  ich  K n a p p  und M o r i t z  C a r r i e r e  waren 1853 L i e b i g  nach 
Miinchen gefolgt; Car l  E t t l i n g ,  E r n s t  D i e f f e n b a c h  nnd F r i e -  
d r i  c h  Z a m m i n e r  hatten bereits, die beiden ersteren im besten 
Mannesalter, der letztere in der Rluthe der Jugend, ihre Lebensarbeit 
vollendet. Neben H e i n r i c h  W i l l  waren nur noch H e i n r i c h  Buff ,  
der Physiker, rind H e r n i a n n  H o f f m a n n ,  der Botaniker, in Giessen 
znriickgeblieben. 

Allein die Liicken, welche in dcm Lehrkorper einer deutschen 
Universititt entstehen, bleiben nicht lange unausgefullt, und mit einigen 
der Nengekommenen hatte W i l l  bald schon nahe, j a  nachste Beziehuog 
angekniipft, so mit dem von Clausthal berufenen Mineralogen Professor 
S t r e n g ,  so mit dem an die Stelle Z a m m i n e r ’ s  getretenen jungen 
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Physiker Carl  Z o p p r i t z ,  der schon nach kurzer Frist die Rechte 
eines Sohnes bei ihni erwerben sollte. Aber auch rnit Mannern, 
die anderen Beriifskreisen angehorten , entwickelte sich ti-eundschaft- 
licher Umgang, und bier denke ich zunachst an den Kanzler der 
h i v e m i t a t ,  Prof. W a s s e r s c h l e b e n ,  an den er  sich, zumal in sp&- 
teren Jahren,  auf das Engste anschloss. Gleichzeitig war  er mit 
vielen der von Giessen Weggegangenen, Lehrern wie Schulern, durch 
lebhaften Briefverkehr in Verbindung geblieben, wenn nicht die Gunst 
der Verhaltoisse eine Fortsetzung der personlichen Beziehungen ge- 
stattete, wie dies mit C o n s t a n t i n  Z w e n g e r  der Fall w a r ,  welcher 
schon friihzeitig in dem nahe gelegenen Marburg eine Professur erhalten 
hatte. Jedoch auch mit anderen Freunden Slterer und neuerer Zeit stand 
W i 11 im lebhaften Briefwechsel, wie z. B. mit seinem Altersgenossen 
P o m p e i u s  R o l l e y ,  Professor an dem eidgenossischen Polytechnicum 
in Zurich, den er von seiner Studienzeit in Heidelberg kannte, mit 
E m  i I K O  p p ,  dem Schwiegersohn und Nachfolger desselben, mit 
R u d o l f  B o t t g e r ,  dem vielseitigen Professor der Physik und Chemie 
in Frankfurt a. M. 

Oft genug aber reichte der Briefwechsel fiir den Gedankenaus- 
tausch, welchen die Freunde anstrebten, nicht B U S ,  und dann galt es, 
den brieflichen durch miindlichen Verkebr zu erginzen. Fiir solchen 
Verkehr boten die grossen Herbstferien erwiinschte Gelegenheit. Die- 
selben wurden denn auch stets von .Jung und Alt im Wil l ' schen Hause 
mit Sehnsucht erwartet. Die kleinrn Leute wussten, dass nach Schluss 
des Semesters in der Regel zunachst eine Fahrt  in das Lahnthal zur 
*4usfiihrung gelangte, auf welcher sie mitgenommen wurden. Man 
brgreift, dass die Aussicht auf eine solche F a h r t ,  die gewiihnlich zu 
Fuss gemacht wurde, die jungen Hsrzen schon Wochrn lang vorher 
in lebhafte Schwingungen versetzte. Allein ttuch die  Eltern freuten 
sich auf den Ausflug rnit ihren Kindern. 

Gelegentlich eines solchen Ausflugs ereignet,e sich die ergotzliche 
Geschichte, auf welche C a r l  Vog t in seiiiem Erinnerungsblatte an-  
spielt. Die Gesellschaft war reisefertig. Das Ranzel auf dem Riicken 
oder die Botanisirtrommel UIII die Schulter geschlungen stand die kleine 
Schaar geriistet und wartete mit Urigeduld auf das Signal zum Auf- 
bruch, als der Postbote einen grossversiegelten Brief rnit der be- 
iingstigenden Aufschrift )) Cit i ss ime a brachte. *Das musste auch noch 
kommenc, sagte Papa  W i l l ,  indem er da.s Siege1 erbrach, und eine 
Wolke lagerte sich auf seiner Stirne. Der Brief enthielt die gericht- 
liche Ladung, den Magen eines Individuums zu untersuchen, dessen 
Tod einer Alkoholvergiftung zugeschrieben wurde. Aber ebenso 
schnell verschwand die Wolke wieder, und der bereits tiefgesunkene 
Muth des kleinen Volks hob sicb con Neuem. Um den Magen vor 
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Fiiulniss zu bewahren, hatte ihn der weise Richter in Spiritus legen 
iassen. 

Indessen solche Wanderung langs der Ufer des Lahnstroms, selbst 
wenn sie sich bis nach Coblenz ausdehnte, und man auf dem Riickweg 
iiber Mainz und Frankfurt Stolzenfels und den Niederwald niit ein- 
schloss, fiilltp die grossen Ferien noch lange nicht aus. Bald nach 
der Riickkehr riisteten die Eltern zu neuem Aufbrucb. Unter 
einer herbstlichen Reise nach der Schweiz thut es bekanntlich der 
deutsche Professor nicht, und wo hgtte W i l l  sein Hauptquartier besser 
aufschlagen konnen als an dem Gestade des lieblichen Zuricher Sees in 
nachster Niihe, wenn uicht am gastlichen Herde seines alten Freundes 
P o m p e i u s  B o l l e y ?  Aber der Weg von Giessen nach Ziirich ist 
weit, und W e r  mit seiner Frau reist, nimmt gem Gelegenheit, die 
lange Eisenbahnfahrt zu unterbrechen, und da bietet ihm das reizerid 
grlegene Savern im Elsass einen Ruhepunkt, wie er ihn nicht hesser 
wiinschen kijnnte. Auch begreift, wer jemals - wie es dem Vert’asser 
dieser Skizze vergijnnt war - der edlen Gastfreundschaft der Familie 
E n i i l  K o p p  tbeilhaftig geworden ist, dass W i l l  der Anziebung, 
welche der Kreis der Elsasser Freunde auf ihu ubte, mehr als einmal 
gefolgt ist. Allein die Schweiz lasst sich ebensowohl durch den 
Scbwarzwald erreichen, und es befremdet uns riicht, dass auch 
dieser Weg gern eingeschlagen wurde; mussten doch der Anblick der 
herrlichen Rergkette, welche der Junglirig so oft gescbaut, und die 
Fahrt  durch ihre lieblichen Thal r r ,  welche er nach allen Richtungen 
dnrcbwandert hatte , den ganzen Zauber der Jugenderinnerungen in 
ihm wachrufen. Dass dic. Besache in Zurich und in Savern nicht uner- 
wiedert geblieben sind,  braucht kaum gesagt zu werden: Rol lry  urid 
sein Schwiegersohn - unrl wie vie1 Andere? - wriasten davon zu 
erzahlen, wie wohl man unter dem Dache der Will’scben Familie 
geborgen war ,  von dem sorglichen Walten der anmuthigen Hausfrau 
inmitten ihrer aufhluhenden Tijchter , von dem wohlthuenden Bauche 
behaglicher Zufriedenheit, welcher diesen gliicklichen Hausstand durch- 
wehte. 

Im Vorstehenden hab’ ich anzudeuten versncht, wie frijblich sich 
der Verkehr mit den auswsrtigen Freunden wihrend der 60er Jahre 
in dem Will’schen Hause gestaltet hatte. Es bedarf der Erwdhnung 
riicbt, dass er der ernsten Arbeit, welcher unser Freund gerade in 
diesem Jahrzehend iinausgesetzt oblag, keinen Abbrucb that; fand 
dieser Verkebr ja doch auch, der Natur der Sache nacb, fast aus- 
schliesslicb in den Ferieri statt. Das Semester war nach wia v m  dem 
Unterricht im Laboratorium gewidniet, dem W i l l  rnit so unermiidlicher 
Sorgfalt oblag, dass nur wenig Zeit zu selbststaodiger Forschung iibrig 
blieb, zumal auch literarische Arbeiten in jener Periode einen fast 
iiberwaltigenden Druck auf ihn iibten. Nicht destoweniger stammen 

Die Fahrt  in’s Lahnthal war  gerettet. 
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auch aus jener Zeit einige schiine Experimentaluntersuchungen, auf die 
ich spater im Besonderen zuriickkomme. 

Dem so vielfach Beschaftigten brachte das Jahr 1870 noch 
eine neue Biirde, aber auch Wiirde, die hBchste, welche dem 
Akademiker zu Theil werden kann: W i l l  ward von seinen Collegen 
zuin Rector der Cnioersitat erwahlt. Am 9. Juni  hielt e r  seine 
Rectoratsrede. Thema derselben ist eine Frage, welche die Menscheu 
seit dem grauen Alterthum bewegt hat, die aber zur Zeit durch die 
allseitig in die Wissenscbaft eindringenden Ergebnisse von H e l m -  
h o l t z  grundlegender Arbeit fiber die Erhaltung der Kraft wieder in 
den Vordergrund gedrangt worden war. Wie der Titel der Rede: 
))Ueher Materie und Krafte vom chemischen Standpunktea andeutet, 
versucht der Redner darzulegen, welchen Einblick die Ergebnisse der 
inodemen chemiscben Forschung in die Natur van Stoff und Kraft 
gewahren. Wer hente diese Rede liest, wird eunachst dr r  vollerideten 
Form Rewunderung zollen, e r  wird auch die Sorgfalt nicht verkennen, 
mit welcher der Verfassrr bemiiht gewesen ist, seinen gemischten Zu- 
hijrerkreis fur das Verstandniss der in der That  gar nicht leicht uber- 
sehbaren Verhaltrrisse vorzubereiten : er  wird jedoch gleichwohl vielleicht 
zweifelhaft bleiben, ob Diejenigen, welche nicht schou friiher iiber die 
Frage  ernstlich nachgedacht hatten. ein klares Bild seiner Vorstel- 
lungen aus der Aula [nit nach Haose genommen haben. Man muss 
diesen Aufsatz mehrmals lesen, u m  dem Gedankengang des Verfassers 
Schritt fur Schritt z u  folgen; man clarf aber die Frage aufwerfen, ob 
darnalsVjeleZeit und Ruhe fur ein solches eingebendes Studium desselben 
gef'unden haben. Das letzte Wort  der Giessener Rectoratsrede war  
kaum verklungen , als die Kriegsdrommete die streitbaren Manner 
Deutschlands unter die WaEen rief. Fiir Monate war  den Menschen 
der  Sinn fur die ErBrterung akademischer Fragen abhanden gekommen. 
In der That, Wer die grosse Zeit nicht miterlebt hat, der macht sich 
heute kaum mehr eine Vorstellung \-on der Erregung der Gemiither in 
jenen Tagen. Wie Windshraut zieht es iiber die Gauen unseres Vater- 
landes. I n  das Gefiihl der Erbitterung fiber. den frevelhaft herauf- 
beschworenen Kampf mischt sich flammende Begeisterung fur die Ver- 
theidiguDg des heimischen Herdes und zuversichtliches Hoffen auf den 
Sieg der guten Sache. Man verkennt nicht die Gefahren, welche den 
westlichen Stadten drohen, indessen von Unruhe oder gar von ernst- 
licher Refiirchtung ist nicht die Rede. 

Seltsam genug: in fremden Landen scheint man fur die Sicherheit 
dieser deutschen Stadte mehr noch als in Deutschland selber besorgt 
gewesen zu sein. Dem Verfasser dieser Skizze liegt eine Anzahl Briefe 
vor, welche in den ersten Tagen nach der Kriegserklarung an W i l l  ge- 
langten, darunter ein wahrhaft ruhrender von seinem alten Schiiler und 
Freunde J. L. B. i n  London. Der  Schreiber zittert bei dem Gedanken 
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an die Gefahren, welche dem geliebten Lehrer drohen, er sieht die fried- 
liche Musenstadt bereits in Feindes Handen und die Familie seines 
Freundes bitterem Elend Preis  gegeben. aIch bin kein reicher Mannu, 
schreibt e r ,  ))allein es wurde mich begliicken, wenn ich, was ich be- 
sitze, Ihnen zur Verfugung stellen durfte. Ich kann Ihnen sofort eine 
Funfzig-Pfund- Note ubersenden, der ich schon im nachsten Monate 
eine zweite und nach kurzer Frist eine dritte folgen lassen werde.6 
W i l l  antwortet seinem englischen Freunde: SKounten Sie Zeuge der 
Begeisterung sein, mit welcher unsere deutschen Krieger in den Kampf 
ziehen, das Schicksal der Stadt Giessen wurde Ihnen keine Sorge 
machen.cc Der  treffliche Mann scheint sich denn in der That  auch 
beruhigt zu haben; in den spateren Briefen ist von ahnlichen An- 
erbieteri nicht mehr die Rede, dagegen finden wir, dass ein Theil der 
Mittel, welche fur den nothleidend gedachten Freund in Aussicht ge- 
nommen waren, den deutschen Verwundeten, denen sich Wil l ’ s  ganze 
Theilnahme gewidmet hatte, zu Gute gekommen ist. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Skizze, den nun rasch aufeinander 
olgenden denkwurdigen politischen Ereignissen nachzugehen; es ver- 

dient aber doch darauf hingewiesen zu werden, wie richtig unser 
Preund die Sicherheit der guten Stadt Giessen beurtheilt hatte. D e r  
Kampf dauert allerdings noch fort, aber die ehernen Wiirfel des Krieges 
sind gleichwohl bereits gefallen, und in der Will’schen Familie darf 
man unbesorgt die Vorbereitungen zu einem schiinen Friedensfeste 
treffen. I m  Spatherbst des Jahres  wird Fraulein S o p h i e ,  die alteste 
Tochter des Hauses, von dem jungen Physiker Carl  Z o p p r i t z  heim- 
gefuhrt. Die Trennung ron  der geliebten Tochter wurde von den 
Eltern minder schwer empfundrn, da  das junge Paar i n  der Heimath 
bleiben und sich unfern des Vaterhauses ansiedeln konnte. Und Bhn- 
liche Gunat wird der glucklichen Faniilie zu Theil, als sich einige 
Jahre spater eine zweite Tochter mit dem Ophtalmologen S a t t l e r  
verniahlte, der gleichfalls Professor in Giessen war. Allein, juuge 
Professoren betrachten es  nicht als ein Ungluck, wenn andere Uni- 
versitaten nach ihnen aussehauen; und so folgten denn auch W i l l ’ s  
SchwiegersGhne scbon bald, der Eine als Geograph einem Rufe nach 
Konigsberg, der Andere als Augenarzt einem Rufe zunachst nach 
Erlangen, dann nach Prag. Als nun aber auch, gegen Ende der 70er 
Jahre, der Sohn des Hauses, nachdem er unter der Leitung des Vaters 
seine chemischen Studien vollendet und als Freiwilliger seinen militgri- 
when Pflichten geniigt hatte, als Assistent a m  UniversitLtsliiboratoriIini 
nach Berlin ubergesiedelt war, da fing es an - wahrend des Semesters 
wenigstens - in dem Will’schen Hause ziemlich stille zu werden. Um 
so friihlicher aber pulsirte dort das Leben wahrend der Ferien. Die 
beiden akademischen Schwiegersohne konnten unbehindert dem Zuge 
ihrer Frauen nach dem Elternbause folgeu, wo auch der Sohn bald nach 
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dern Schlusse des Semesters regelmassig eintraf. Giessen war nach wie 
vor der Mittelpunkt der Familie. Andererseits war aber auch wieder 
Veranlassung zu vermehrter Beweglichkeit der in Giessen Zuriickge- 
bliebenen gegeben. In  den fern von dem Vaterhause Angesiedelten hatte 
die Familie ebensoviele neue Anziehungspunkte gewonnen. Man war  
begierig, sich ein Bild von den neugestalteten Lebensbedingungen der 
theuren Angehiirigen zu machen. Frau  W i l l  war mehr als einmal 
zwischen Giessen und Kiinigsberg, und zwischen Giessen und Erlangen 
oder Prag unterwegs, und im Herbst 1882 hatte sich sogar die ganze 
Familie am Ostseestrande niedergelassrn, um den Kiinigsbergern naher 
zu sein. Bei dieser Gelegenheit hat W i l l  auch seinen Sohn in Berlin 
besucht, leider zu einer Zeit, in welcher die Mehrzahl der Mitglieder 
unserer Gesellschaft abwesend war ,  so dass wir den verehrten Fach- 
genossen nicht nach Gebiihr empfangeo konnten. 

Indessen mit der Erweiterung der Familie waren auch noch andere 
Reiseziele in Sicht getreten. Sofort nach Vermahlung der Tiichter 
hatte die Familie W i l l  auch rnit den Angehiirigen der SchwiegersBhne 
nahere Beziehungen angekniipft, und es war zumal schon nach kurzer 
Frist ein sehr freundschaftlicher Verkehr zwischen W i l l  und dem 
Vater seines Schwiegersohnes, Hrn. C a r l  Z i i p p r i t z ,  dem Besitzergrosser 
Textilfabriken in Mergelstetten bei Heidenheim zu Stande gekommen. 
Schnell hatte man herausgebracht, dass sich die Alpen eben so gut wie 
durch den Elsass oder den Schwarzwalil auch durch Schwaben erreicheu 
Lessen, und von jetzt a b  diente der Schweizerreise fast allherbstlich 
ein kurzer Aufenthalt in Mergelstetten als Praludiurn. Gluckliche 
Tage  waren es dann, wenn auch die Konigsberger mit den Enkeln 
gleic5zeitig dort eintreffen konnten. 

Wiederum war ein Jahrzehend entrollt. Vierzig Jahre  waren 
verflossen, seit W i 11 in Giessen habilitirt war ,  dreissig Jahre ha tte 
e r  als Ordinarius des Lehramts gewaltet. Noch hatte e r  seine Arbeit 
in keinerlei Weise eingeschrankt ; allein e r  begann doch zu fuhlen, 
dass die aufreibende Thatigkeit des Laboratoriums-Unterrichts seine 
Gesundheit zu beeintrachtigen drohte. E r  entschloss sich, in das  
Privatleben zuriickzutreten. Der  Entschluss, die ihm liebgewordene 
Lehrgewohnheit aufzugeben, den belebenden, ich miichte sagen, ver- 
jiingenden Unigang mit der Jugend zu missen, ist ihm schwer genug 
geworden, urid zahlreiche Beweise der Liebe und Dankbarkeit, welche 
ihin seine Schiiler bei dieser Gelegenheit bekundeten, waren nicht 
geeignet, ihn zu erleichtern. Auf einem allgemeinen Studenten- Com- 
mers, welchen dieselben am 22. Juli 1882 veranstalteten, war die 
Verehrung, welche Jung und Alt dem gefeierten Lehrer zollte, noch 
einmal in vollem Umfange zum Arisdruck gelangt. Nicht ohne 
Wehmuth t-erliesu W i l l  die Wohnnng iiber detn Laboratorium auf 
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dem Seltersberg, in der er drei Jahrzehende verlebt hatte, in der 
er seine Familie hatte erbliihen sehen, und an die sich so manche 
freudige Erinnerungen kniipften. E r  war nach der Wilhelm- 
strasse, die er Haus um Haus hatte erstehen sehen , ubergesiedelt. 
E i n  schoner Garten umgab die freundliche Wohnung, welche geraumig 
genug war, um dieGaste gross und klein, welche vonKiinigsberg undPrag 
allherbstlich dort zusammen trafen, fassen zu konnen. Aber cs wird 
wohl Niemaod annehmen wollen, dass der friihere Herausgeber des 
Jabresbrrichtes in dem alten Laboratorium, welches hinter ihm lag, 
auch das Interesse an den Fortschritten der chemischen Forschung 
zuriickgelassen habe. Auch jetzt noch verfolgte er mit lebhafter Theil- 
nahme den immer holier emporstrebenden Tempelbau der Wissen- 
schaft, an dessen Grundpfeilern e r  in jungen Jahren so eifrig und er- 
folgreich mitgearbeitet hatte. Die Durchsicht der chemischen Zeit- 
schriften war ihrn eine Lebensgewohnheit geworden, welche er nicht 
mehr aufgebeo mochte; eine ganz besondere Freude aber war es ihm 
jedesmal, wenn ihm auf dem Friihstuckstisch aus einem Kreuzbande 
unser mattgruner Gesellsohaftsumschlag entgegenschimmerte, und er  
beim Oeffnen desselben eine neue schone Abhandlung seines Sohnes 
fand , welche ihm die begldckende Ueberzeugung gewahrte, dass die 
Arbeit, die e r  selber inude niedergelegt hatte, von jungen kraftigen 
Armen frohlich weitergefiihrt werde. 

W i l l  hatte sich der vollberechtigten Hoffnung hingegeben, in dem 
nenen Heim einen ungetrubten Lebensabend zu Bnden. Diese Hoff- 
nung ist aber nicht in vollem Unifange in Erfullung gegangen. Schon 
nach wenigen Jahren traf ihn ein schwerer Schlag. Von Konigsberg 
traf die Nachricht von dem ‘rode seines Schwiegersohnes Z o p p r i t z  
ein. Eine acute Krankheit hatte deu in der Vollkraft der Jahre  Stehen- 
den, der sich bislang einer beneidenswertheu Gesundheit erfreut hatte, 
binnen wenigen Tagen dahingerafft. Zum ersten Ma1 war der Tod ilu 
engeren Kreise der Familie an unseren Freund herangetreten und die 
Liicke wurde daher lang und schwer empfunden. lndessen die All- 
heilerin Zeit versagte auch diesem Schmerze die Linderung oicht. 
Die ihres Gatten beraubte Tochter hatte ihren Wohnsitz wieder in 
der Vaterstadt aufgeschlagen, und ihre frohliche Kinderschaar brachte 
allmahlich neue Rew-egung in das stillgewordene Elternhaus. Der Gross- 
vater lebte in den Enkeln wieder auf, die bald seine ganze Theilnahme 
gewonnen hatten. Die Familienchronik will sogar wissen, dass e r  
der kleinen Gesellschaft oft allzugrosse Nachsicht habe angedeihexi 
lassen. Der  jungaten Enkclin zumal sol1 er nichts haben abscblagen 
konnen, und desshalb wurde auch, weon nicht sofort erfiillbare Wunsche 
bei den Geschwistern auftauchten, die kleine L i n a  stets mit einer be- 
sonderen Botschaft an den Grosspapa betraut, die sie in der Regel 
mit bestem Erfolge bestellte. So war denn nachgerade bei den Glie- 
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dern des Will 'schen Hauses allerdings nicht die Frohlicbkeit friiherer 
Tage, aber  doeh die behagliche Ruhe, welche einer versijhnten Stim- 
mung entspricht, wieder eingekehrt. 

Diese Rube sollte noehmals durch eine erfreuIiche Veranlassung 
unterbrochen werden. Am 1. Mai 1889 feierte W i l l  sein fiinfzigjahriges 
Doctor-Jubilaum. E r  hatte den T a g  sorgfaltig geheim gehalten ; der- 
selbe war  jedoch, da die Unirersitat das Diplom neu drucken liess, be- 
kannt geworden, und sofort hatte sich ein ComitC alter Schiiler gebil- 
det - an seiner Spitze die HHrn.  H. Elorn in Berlin, V. E i c k e m e y e r  
in Griesheim, G. R o r n e r  in Ludwigshafen und A. M e t t e n h e i m e r  in 
Giessen, welches es sich angelegen seiri liess, die Freunde und Vcrehrer 
des Jubilars durch ein vertrauliches Rundschreiben von der bevorstehen- 
den Festfeier in Kenntniss zu setzen. Folge davon eine Ovation, wie 
sie in Giessen seit langer Zeit nicht vorgekommen war. Die Zabl der 
i n  Namen von Korperschaften oder Em rigenen Gliickwiinsche Dar- 
brillpenden wollte kein Ende nehmen. Aus allen Richtungen der 
Windrose kamen Zuschriften von Schiilern und Freunden. Voni 
friihen Morgen bis zum spi ten Abend waren die Brieftrager und 
Telegrammboten in der Wilhelrnstrasse in Bewegung. An keinein 
Tage vielleicht seines ganzen Lebens ist unserem Freunde die reiche 
Saat  fruchtbringender Lehre, welche er mit vollen Hiinden ausgevtreot 
hatte, in gleichem Maasse zurn Bewusstsein gekommen. Gleichwohl 
hatte es ihm zu keiner Zeit an ausseren Zeichen der Anerkennung 
gefehlt. Die beiden hessischen Orden, der Lodwigsorden urrd der 
Orden Philipps des Grossmiithigen schmiickten seine Brust. Die 
Chemical Society of London, hatte ihn fast unmittelbar nach ihrer 
Griindung zum Ehrenmitgliede erwahlt. E r  war Mitglied der Akadernien 
von Madrid, von Miinchen und von Turin; er gehorte dem hessischen 
Gewerbeverein an, den] physikalischen Verein in Frankfurt it. hl., den 
rheinischen und wetterauer Gesellschaften fiir Naturkunde an Die 
Naturforscher-Vereine von Erlangrn, Freiburg, Halle, Kaiserslautern 
und viele andere batten sich schan friihzeitig beeilt, den Namen W i l l  '9 

in  ihre Mitgliederlisten einzutragen. Auch durfen zahlreiche Beweise 
der dankbaren Verehrung seiner Schuler nicht unerwiihnt bleiben, 
welche ihm mehrfach ihre Schriften gewidmet haben l). 

Den Forscher, den wir so lange auf seinem Lebensweg begleitet 
haben, wollen wir nun aber doch auch noch seiner ausseren Erschei- 
nung nach kennen lernen. H e i n r i c h  W i l l  war ein grosser statt- 
licher Mann, dessen Gestalt die Mittelgrosse weit iiberragte. Das ge- 
sundheitsstrahlende Antlitz war  von einer Fiille braunen lockigen, 

9 So die HHrn. A. DuprL und H. Wilson-Hake  a short Mawual of 
Climistry in grateful remembrance of his teachihg. 



fast krausen Haares und von einem leichten Bart  umrahmt; aus dem 
-4uge leuchtete unverkennbares Wohlwollen, welches durch einen zeit- 
weise einsetzenden schalkhaften Zug noch beriickender zum Ausdrucke 
gelangte. I n  dem der Skizze angefiigten heliographischen Portrat - 
von Prof. R o s e  in der Reichsdruckerei mit bekannter Meisterschaft 
ausgefuhrt - erscheint uns W i l l  in einer bereits jenseits der Mitte 
des Lebens liegenden Periode, seine Ziige hahen schon einen etwas 
ernsteren Ausdruck angenammen , der uppige Haarschrnuck zumal, 
welcher dem jungeren Manne rigen war ,  ist von der Zeit nicht un- 
beeintrachtigt geblieben. Die Freunde, von denen das Portrat fiir die 
DBerichtec gestiftet worden ist, hiitten lieber ein Bild aus  fruheren Jahren 
gewiihlt; allein von den Photographien, welche vorhanden waren, 
schien ihnen die vervielfaltigte jedenfalls die gelungenste, eine Auf- 
fassung, rnit welcher auch die Familie einverstanden war. Die 
Freunde haben es sich aber nicht nehmen lasseu wollen, da die 
Mittel reichlich zur Verfugung stariden, dem Portrat noch eine Zeich- 
nung beizufugen, welche, obschon sie zumal in der verkleinerten 
Nachbildung W i l l ’ s  Ziige kaum scharf erkennen lisst, gleichwohl den 
ganzen Habitus des Mannes unvergleichlich wiedcrgiebt. Dem Vrr- 
fasser ist diese Beifiigung eine besondere Freude gewesen, da sie ihm 
gestattet, seiner Skizze ein Blatt der Erinrrerung an einen theuren 
Jugendfreund einzuflechten, dem auch W i l l  wie Jeder, der ihn kannre, 
ron Herzen zugethan war. Die betreffende Zeichnang ruhrt narnlich ron 
dern Maler W i l h e l m  T r a u t s c h o l d  her, welcher uns Allen in engster 
Freundschaft verbunden war ,  so dass ich mich nicht in jrne Zeit 
zuruckverseteen kann, ohne dass sein Bild aller Orten vor mir auf- 
tauchte. 

T r a u t s c h o l d ,  1815 in Berlin geboren, war  gegen Ende d r r  
30 er Jahre,  unmittelbar nach Vollendurig seiner Studien in Dussel- 
dorf, nach Giessen gekomnien iind hatte durch seine kiinstlerische 
Regabung, der eine ganz sdtene Hescheidenheit noch als Falie diente, 
in allen Kreiseri der Gesellst.haft achnell Fuss gefasst. Einer bp- 
soiideren Befiebtheit erfreute er sich bei den Studenten, mit denen er  
karneradschaftlich verkehrte, oft genug aof der Kneipe, zumal aber 
bei friiblicher Berg- und Wasserfahrt. Ein unvergleichlicher Schwimmer, 
hat er das Gliick gebabt, mehr als riri Menschenlebpn zu retten. Ich 
bin selber zugegen gewesen, als e r  unseren gerneinschaftlichen Freund 
J o h n  B l y t h ,  den ein plijtzlicher Krampf erfasat hatte, im Augenblicke 
der hijchsten Gefahr aus der Lahn zog. Einr prlchtige Kiinstlernatur 
dieser T r a u t s c h o l d ;  mein altes Herz gerath in lebhaftere Bewegung, 
wenn ich an ihn zuriickdenke. Auf meint.m langen Lebenspfad bin ich 
nur Wenigen begegnet, bei denen das Ich in gleichem Maasse zuruck- 
getreten ware. Von einer Einfachheit der Lebensgewohnheiten und, 
naturliche Folgr, von einer Bediirfnisslosigkeit, die nicht grosser ge- 
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dacht werden konnte, war  er stets bereit, den oft raschen Erwerb,  
den ihm seine Kunst brachto, Anderen zu Gute kommen zu lassen, 
nicbt selten in einem Maasse, dass er selber darbte. Und ebenso frei- 
gebig wie mit seinem Gelde - wenn er welches hatte - war er mit 
seinem kiinstlerischen Kiinnen, das  ihm niemals fehlte. Wenn er mit 
seinen akadernischen Freunden in die Weite zog, so kam er  gewiss 
jedesmal mit einem wohlgeftillten Skizrenbuch zurtick, nnd wenn dann 
Jeder ein Blatt zum Andenken haben wollte, so hatte e r  schnell eine 
schiine Zeichnung auf Stein vollendet -- PR war in vorphotogrnphischer 
Zeit - von welcher sammtliche Gennqsen ihren Abdruck erhielten. 
Auf diese Weise ist eine Reihe der schonsten Bilder von Commersen 
und Studentenfahrten entstanden, in denen oft Dutzende von wohlge- 
troffenen Portrats vereinigt waren. Wie schnell unser Freund rnit 
seinem Griffel bei der Hand war, davon ist das Original der diesen 
Bliittern beigegebenen Zeichnung ein schlagendes Beispiel. Es war  
die Zeit, in welcher das Giessener Laboratorium fertig geworden war, 
und mein Vater hatte es ,  auf L i e b i g ’ s  Wunsch, unternommen, eine 
kurre  Beschreibung des von ibm ausgefiihrten Baues berauszugeben ’), 
zumal e r  auch mehrfach um Mittheilung der Plane gebeten worden 
war. Man hatte auch mehrfach davon gesprochen, dem Biichlein 
eine innere Ansicht des Laboratoriums beizugeben und auch T r a u  t -  
s c h o l d  von dieser Absicht fluchtig in Kenntniss gesetzt; wie 
gross aber war das Erstaunen aller Betheiligten, als unser Maler schon 
nach wenigen Tagen die prachtige Zeichnung brachte, welche dem 
kleinen Buche zur Zierde gereicht. Fas t  alle Ropfe in derselben sind 
Portrats; besonders charakteristisch und gewissermaassen den Mittel- 
punkt der Zeichnung bildend erscheint Wi l l ’ s  ragende Gestalt, genau 
wie er im Unterrichte uns gegeniiberzustehen pflegte. Das Blatt 
giebt iiberdies eiu anschaoliches Bild des Laboratorinms, in welchem 
der Verewigte eine so lange und segensreiche Lehrtbatigkeit grtibt hat. 

Von T r a u t s c h o l d ,  dem Zeichner desselben, will ich nur noch 
el wahnen, dass er spater eine grosse Reihe ausgezeichneter Oelbilder 
geschaffen hat, unter denen die Portrats von L i e b i g ,  B u f f ,  G r a h a n i  
und B e n c e  J o n e s  ganz besonders erwahnt zu werden verdienen. Er 
ist schon 1876 Miinchen gestorben. 

Mein Verkehr mit W i l l  war  seit den in Giessen mit einander 
verlebten Jahren  zunachstwesentlich auf den fast ausnahmslos allherhstlich 
sich wiederholenden Besuch meiner Vaterstadt beschrankt gewesen ; 
wir sind indessen auch mehrmals auf  langere Zeit zusammengeftihrt 

1) Das chemische Laboratorium der Lvldwigs - Universitat Giessen, darge- 
stellt van J. P. Hofman n ,  Prorinzial-Baumeister. Nebst einem Vorwort von 
Dr. J u s t u s  Liebig.  Heidelberg 1842. 
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worden; so im Herbst 1860, in welchem mich eine gemeinschaft- 
liche Arbeit rnit Prof. R u f f  veranlasste, liingere Zeit in Giessen 
zu verweilen, so wieder im Jahre 1861, in welchem die Versamm- 
lung Deutscher Naturforscher und Aerzte viele Studiengenossen in der 
lieben Lahnstadt vereinte. so endlich im Jahre  1871, in welchem 
mich eine traurige Krankheit in der Familie mehrere Monate dort 
festhielt. Regelmassig wurde unser Verkehr, zumal der briefliche, 
wieder in der  Mitte der 7Oer Jahre, als sich ganz bestimmte geschaft- 
liche Beziehungen zwischen uns gestalteten. Im Jahre  1873 war 
L i e b i g  gestorben, und sofort hatte sich bei den Schiilern und Freunden 
des Forschers das Verlangen kundgegeben , sein Andenken durch ein 
Denkmal zu ehren. Den alteren Schiilern L i e  big’s erschien begreif- 
lich Giessen, die Wiege seines Ruhmes, als die berechtigte Statte 
fur Aufstellung desselben, und wenn sie sich gleichwohl schori bald 
mit den spateren, welche Munchen in Aussicht genornmen hatten, 
einigten, so geschah es ,  weil sie Zersplitterung der Krafte besorgten, 
und doch auch nicht ohne den Hintergedanken, dass sich schliesslich 
Mittel und Wege finden wurden, ein Standbild - und ware es nur ein 
Bronce-Abguss des Munchener Denkmals - auch an den Ufern der 
Lahn zu errichten. Dieser Gedanke ist von den iilteren Freunden 
Li e b i g’s unverriickt festgehalten worden, und es gelang ihnen 
schon bald, denselben selbst in Miinchen zur vollen Anerkennung LU 

bringen. Alsbald bildete sich zur  Fiirderung der Angelegenheit ein 
LocalcomitB, welches W i l l  zum Priisidenten und A. R i c k e r  zum 
Schriftfiihrer wahlte, und da  ich mittlerweile mit dem Vorsitze der 
Executivcommission betraut worden war, so fand ich mich plotzlich 
in der glucklichen Lage, rnit zwei Jugendfreunden fiir die LBsiing 
einer Aufgabe einzutreten, die uns Allen in gleiehem Grade am Herzen 
lag. Es  ist hier der Ort riicht, die Einzelheiten dieser gemeinsamen 
Arbeit darzulegen , ich darf nbrr versichern, dass im Laufe der nun- 
mehr folgenden fiinfzehnjiihrigen Verhandlungen zwischen den Be- 
theiligten einige wenige I<riefe gewechselt worden sind; auch sol1 nicht 
verschwiegen werden, dass wir gelegentlich, und zumal als es sich urn 
die Entscheidung der Platzfrage handelte, sehr wesentlich verschiedener 
Ansicht gewesen sind. Eine Verstandigung konnte indessen scbliesslich 
doch nicht ausbleiben, da wir Alle dasselbe Ziel, niimlich eine mog- 
lichst wirkungsvolle Aufstellung des Denkmals, vor Augen hatten. 

Der  verflossene Sommer endlich sollte den Schiilern und Verehrern 
L i e h i g ’ s  die Erfullung ihres h o g  gehegteri Wunsches bringen. Die 
herrliche Schopfung S c h a p e r ’ s  nahte der Vollendung, und der 28 Juli 
war fiir die Erithiillung des Denkmals in Aussieht genommen. Der 
Verfasser dieser Skizze durfte hoffen, bei dieser Gelegenheit piele 
alte Freunde wiederzusehen, mit Sicherheit jedoch konnte e r  darauf 
rechnen, rnit H e i n r i c h W i 11 zusammenzutreffen. Ich war  am 
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Abend vor dem Enthiillungstage zu spat in Giessen angelangt, urn 
meinen Freund noch begriissen zuki innen und sah ihn daher erst am 
nachsten Morgen wieder, als er vor dem H8te1, in dem ich wohnte, 
vorfuhr, um mich nach dem Denkmalplatze abzuholen. 3Du darfste, 
sagte er, Bangesichts der Anstrengungen, welche Dir  der Tag bringen 
wird, den weiten Weg nicht zu Fusse gehenc. Ich fand meinen Freund 
etwas ernster und stiller geworden, und er mochte wohl, als er mich 
sah, dieselbe Bemerkung machen; hatten wir uns doch auch seit 
Jahresfrist nicht gesehen, und ein J a h r  gegen das Ende des Lebens 
hin f d l t  schwerer in’s Gewicht, wie beirn Beginn desselben. Allein das  
Wiedersehen und der erneute Verkehr alter Freunde iibt eine ver- 
jiingcnde Kraft, welche sich auch in uiiserem Falle nicht verleugnete; 
iiberdies lenkte die Aufgabe des Tages urnsere Gedanken ‘langst ver- 
schollenen Zeiten zu. Die blumengeschmiickten, laubbekriinzten, wimpel- 
wehenden Strassen, durch welche wir fuhren, verfehlten gleichfalls ihren 
Eindruck nicht; und als wir auf dem Festplatze anlangten und in die 
frohbewegte Versammlung eintraten , fiihlten wir uns urn ein halbes 
Jahrhuiidert znriickversetzt; ea war ,  als ob das Leben nochmals im 
Friihlingeglanze der Jugend VOI uns  Iage. -4uch war  das Rild, das  
sich hier entrollte, wohl geeignet , diese Illusion einen Augenblick 
zu erhalten; begegneten wir doch heute so Manrhem, dem wir seit 
unseren jungen Jahren nahegestanden hatten: Waren da nicht K o p p ,  
F r e s e r i i u s  und C a r r i e r e ,  welche uns sofort die Freundeshand hoten, 
und entdeckten wir nicht in dem Gewiihl auch noch Andere, welche 
uns befreundet waren, theilweise allrrdings j iingeren Generationen 
angehorend, wie P r a n  k l a n  d ,  Er 1 e n  m e y e  r ,  P o l  e c k  , Lau h e n ~ 

h e i m e r ,  und ziihlten nicht auch R i c k e r  und H e s s ,  die heute rnit der  
Rose der Festordner im Knopfloche carschienen, zu unseren Jugend- 
freonden? Musste endlich doch auch die Huldigung selbst, die wir 
dern Andenkeii unsere9 grossen Lehrers brachten, die Zeit, in welcher 
wir ihm zu Fiissen sassen, lebhaft in unserem Geiste wachrufen! 
Wohl war mit dern verklingenden Festjubel auch der Traum der 
wiedergewonnenen Jugend rasch zerronnen, schon hatte die graue 
Wirklichkeit wieder ihr Recbt geltendgemacht. Allein , Wer erfreute 
sich nicht noch an eint=m hellen Sonnenhlick, ehe die Schatten der Nacht 
sich senken? Wir hatteu alle Ursache, fiir die frohgehobeue Stimmung, 
in welche uns  die Entbiillungsfeier versetzt hatte, dankbar zu sein. 

F u r  den Verfasser dieser Skizze hatten sich im verflossenen 
Sommer mancherlei Aufgaben znsammengedrangt; e r  musste sich daher 
schoii bald von seinem alten Freunde trennen. Wir schieden wie so 
oft schon rnit den Worten: aL4uf Wiedersehen uber’s Jahrc. 

Es sollte indessen andeis komtnen. Schon nach Verlauf vou 
weriigen Wochen fiibrte mich Ineiri Weg vnn Neuem nach der Vater- 
stadt. E s  war  auf der Reise nach dem Siiden, wo meine F r a u ,  ron 
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einer schweren Krankheit genesen, sich vollig erholen sollte. Der 
Aufentbalt in Giessen war daher so kurz bemessen, dass ich nicht 
daran denken konnte, meinen Freund aufzusuchen. Allein auf dem Wege 
nach dern Bahnhof sah ich plotzlich seine hohe Gestalt in einiger Ent- 
fernung vor mir herschreiten. Ich bescbleunigte meine Schritte und 
legte die Hand auf seine Schulter. Es waren u n s  nu r  wenige Augen- 
blicke zur Begriissung vergiinnt, sie wurden jedoch ausgiebig verwerthet. 
W i l l  erzahlte mir im Fluge, dass e r  in den letzten Tagen erfrischt 
von einem kostlichen Ausffuge zuriiekgekehrt sei. Zunichst hatte er, 
wie so oft schon, einige Zeit bei seinem Freunde Z 6 p p r i t z in Mergel- 
stetten zugebracht; alsdann war die ganze Familie in Heiligenberg unfern 
des Bodensees versarnmelt, wo gleichzeitig die vierzigste Wiederkehr 
seines Hocbzeitstages und das Geburtsfest seiner Gattin jubelnd ge- 
feiert ward, um schliesslich noch einige herrliche Tage in  Obstalden 
hoch iiber dem Wallensee zu verleben. BLeidere:, fugte er hitizu, wollte 
unsere Reise nicht so glucklich enden, wie sie angefangen hatte. Auf 
dem Ruckwege ist einer meiner Enkel niebt unbedenklich erkrankt und 
musste mit seiner Mutter bei dem Grossvater in Mergelstetten zuriick- 
bleiben. Allein er ist jetzt viillig wieder hergestellt, und ieh bis 
heiite jeder Sorge ledigc. Diese Worte fanden einen begliickenden 
Wiederhall in meiner Seele, welche wochenlang von ahnlichen Be- 
sorgnissen erfullt gewesen war. Wir schieden in  heiterster Stimmung. 

Die Reise niit der eben Geiiesenen war eine langsame und rnehr- 
fach unterbrochene. Endlich jedoch lagen die Alpen hinter uns, nnd 
nun war den Wanderern noch eirie kiistliche Herbstzeit vergiinnt. Von 
den1 gastlichen Hause althewahrter Freunde aus und unter ihrer kundigen 
Fuhrung durcbstreiften wir  frijblicb die herrlichen Thiiler der Brianza. 
Jeder T a g  brachte einen Zuwachs erneuter Kraft, und nach kurzer 
Frist waren die letzten Andeutungen des Krankgewesenseins ver- 
schwunden. Aber seltsamer Grgensntz i n  den Schicksalen der Men- 
schen! CViihrend das Leben dern Einen den Beclier der Freude bietet, 
klopft dem Andern der Tod an die Pforte! Noch ehe wir den Heim- 
weg angetreten batten, traf uns die Trauerkunde aus Giessen. 

Ers t  nach unscrer Riickkehr erfuhr ich, wie plotzlich der Tod 
an meinen Freund herengetreten war. W i l l  pflegte bei guter Jahres- 
zeit fast allabendlich den Garten des Victoria-H8tels zu hesuchen, um 
ein Stundcben mit alten Preunden zu verplaudern. Der  rustige Acht- 
undsiebenzigjahrige dachte nicht daran , sich auf diesem Wege be- 
gleiten zu lassen, und es war  ganz ungewiihnlich, dass sich am 15. October 
die Gattin bei diesem Gange an seiner Seite befand. In heiterem Gcsprach 
waren Beide bis zum Eingange des Gartens gelangt; dort plijtzlich 
brach der Greis zusammen; kaum war es der erschrockenen Gattin 
miiglich, ihn in ihren Armen aufzufangen. In diesem Augenblick kam 
ein Freund des Hauses, Dr. F. M a h l a ,  voriiber. Er trug mit Hiilfe einiger 
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anderen atis deni Garten Herbeigeeklten den zu Roden Gesunkenen 
nach den1 Hanse. EJ war schoti ziemlich dnnkel geworden und 
Dr. M a h l a  hatte keine Ahnung, wem er ZII Hiilfe gekommen war. 
Ers t  als man Licht brachte, erkaonte er die Zuge des Sterbenden. 
Es war  ihrn vergiinnt gewesen, deni Freunde einen letzten Liebes- 
dienst zu erweisen. - 

Der  lnhalt eines Gelehrtenlebens ist die irn Dienste der Wissen- 
scbaft vollbrachte Arbeit. Wir wollen daher aiich, ehe wir von un-  
s+reni Freunde Ahschied iiehmen, einen Ueberbliek iiber seine wissen- 
sctraftliche Thatigkeit zu gewirinen suchen. 

Von Wil l ’ s  schriftstellerischen Erzeugnissen ist schon im Vor- 
stehenden mehrfach die Rede gewesen. Hier sei noch nachtraglich 
bemerkt,  dass die > A n l e i t u n g  ziir c h e m i s c h e n  A n a l y s e a  im 
Jahre  1853 in zwiilfter Auflage erschienen ist, ein unzweideutiger 
Beweis, wie niitzlich sich das Huch fiir den Unterriclit erwiesen hat. 
Es ist iiberdies auch in fast alle europaiscchen Sprachen, ins Englische 
sognr mehrmals, iibersetzt worden. Beziiglich einer japanischen Ueber- 
setzung hat  W i 1 I noch kurz vor seinem Tode niit N a g a j o s i R a g a i 
verhandelt. An dem L i e b i g - K o p p’schen 8 J a h r e s b e r i c h t 
i i b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  C h e m i e  u n d  v e r w a n d t e r  
T l i e i l e  a n d e r e r  V i s s e n s o h a f t e n 6  hat er sich von 
Anfang an umfangreich betteiligt. Im Jahre 185G zog sich 
L i e ‘11 i g von der Redaction deu Jahresberichtes zuriick; an seirie 
Stelle trat W i 1 1 ,  welcher nun in Gemeinschaft mit I( o p p dns 
VITerk bis zum Jahre  1862 herausgab. Am Schlrisse dieses Jahres  trat 
aiich B o p p  zuriick, u n d  W i l l  unternahm n u n  fiir die niichsten fiinf 
Jahre die Redaction alleiu, eine Aujgabe, welche ihrem ganzen Um- 
f h g e  nach nur  der zu bemessen verniag, welcher dem Aufscbwurlg der 
chemischen Forschung gerade in jeuer Zeit mit Aufmerksamkeit ge- 
folgt ist. Im Jabre l8G8 ist die Herausgabe des Jahresberichtes als- 
dann in andere Hand iibergegangen. Koch wollen wir an dieser Stelle 
eirres Aufsatzes theoretischen Inhalts gedenken, den W i l l  unter dem 
Titel: BZur T h e o r i e  d e r  C o n s t i t u t i o n  o r g a n i s c h e r  V e r b i n -  
d u n g e n * ) ( (  in der Mitte der 50er  Jakire veroffentlicht hat. Es war  die 
Zeit, i11 welcher G e r h a r d t ’ s  ond L a u r e n t ’ s  reformatorische Restre- 
bungen mehr und mehr zur  Geltung selangten. Man konnte sich nicht 
langer der Ueberzeugung verschliessen, wrlchc Vortheile die roil ihnen 
vorgeschlagene neue Notation bot, inid so begann denn allmlhlich ein 
Cheiniker nach dem anderen in das Lager der beiden Reformer iiber- 
zngehen, urn sich, wenn er aucli noch ziigert, ihre Sprache zu sprwhen, 

1) Lieb. Ann. XCI, 257. 
Berichte d. 13. chem. Gesellschaft Jahrg. X X l I I  



882 

gleichwohl ihre Betrachtungsweise anzueignen. Bei Einigen vollzog 
sich dieser Uebergang in der Stille, sie schliipften so zu sagen in die 
neuen Auffassungen hinein; j a  es fehlte nicht an Solchen, welche :rm 
Abend noch heftige Gegner von G e r h a r d t  und - L a u r e n t  gewesen 
waren und am nachsten Morgen v6llig bekehrt erwachten. Andere 
wieder hielten es fiir wiirdiger, ihren Uebertritt durch Darlegung von 
Griinden zu motiviren. In diesem Sinne ist der in Rede stehende Auf- 
satz \-on W i l l  geschrieben. Er zeigte, wie die moderne Forschung 
unabweislich auf die G e r h a r d  t - L a u  r e n  t’schen Reformen hinwies. 
We, diese Darlegungen liest, erkennt, dass der Verfasser, obwohl e r  
sich noch der alten Ausdrucksweise bedient, gleichwohl fiir die neue 
Richtung bereits unwiderruflich gewonnen ist. W i l l  hat ,  um mich 
eines in der Politik eingebiirgerten Ausdruckes zu bedienen, in dem 
Aufsatze sein ,Pronunciamentog gemacht. 

In der Literatur der chemischen Forschung erscheint H e i n r i c h  
W i l l  zum ersten Male im Jahre  1840, in welchem er eine kleine Arbeit 
iiber die Zusammensetzung des C h e l i d o n i n s  ausfiihrte; die letzte 
Untersuchung des Forschers u b e r  dau  a t h e r i s c h e  O e l  d e s  w e i s s e n  
S e n f s ,  welche er gemeinschaftlich mit A. L a u b e n h e i m e r  veriiffent- 
lichte, datirt aus dem Jahre 1879; die Forschungen w i l l ’ s  um- 
spannen daher einen Zeitraum von nahezu vierzig Jahren. Diese 
Porschungen gehiiren sowohl dem Gebiete der anorganischen als dem 
der organischen Chemie an. Bei der fliichtigen Riickschau auf die 
wichtigsten Ergebnisse derselben , welche dieser Skizze nicht fehlen 
darf, scheint es zweckmassig, von der chronologischen Reihenfnlge 
ahusehen  und dem Gegenstande nach Zusammengehiiriges, obwohl oft 
durch erhebliche Zeitabschnitte getrennt, neben einander zu stellen. 

Von den Arbeiten aus dem Gebiete der Mineral-Chemie miichte 
ich in erster Linie an die umfassenden U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  
d i e  u n o r g a n i s c h e n  B e s t a n d t h e i l e  d e r  V e g e t a b i l i e n  ’) erinnern, 
welche W i l l  im Jahre  1844 in Gemeinschaft mit seinem Freunde 
R. F r e s e n i u s  ausgefiihrt hat. 

Es war die Zeit, in welcher L i e b i g  seine ganze Aufmerksam- 
keit der Liisung von Fragen BUS dem Bereiche der pflanzen-physiolo- 
gischen Chemie gewidmet und zumnl auf die wichtige Rolle hinge- 
wiesen hatte, welche die Mineralbestandtheile in dem ErnHhrungs- 
processe der Pflanze spielen. Zu letzterer Auffassung hatten jedenfalls 
d e  S a u s s u r e ’ s  Arbeiten iiber die Vegetation den ersten Impuls ge- 
geben. Durch B e r t h i e r ’ s  Analysen wusste man uberdiess, dass die Be- 
schaffenbeit des Bodens auf die Natur der Asche von Einfluss ist, 
dass z. €3. die Asche der namlichen, aber auf verschiedenern Boden 
grwachwnen Holzart wesentliche Verschiedenheiten in der Zusammen- 

I) Lieb. Ann.  I,, 363. 
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setzung darbietet. Dieselben lehrten aber auch, d a s  die Aschen verschie- 
dener auf dem namlicben Boden gezogener Vegetabilien in bemerkens- 
werther weise  von einander abweichen, wahrend Ascheu gleichartiger 
oder verwandter Pflanzen, wenn sie demselben Boden entstammen, 
auch eine gleichartige oder verwandte Zusammensetzung besitzen. 

W i e g m a n n  und P o l s t o r f f  ') hatten ferner mit Sicherheit dar- 
gethan, dass das Gedeihen der Pflanzen, ibr Wachsthum, ihre Ent- 
wickelung unzertrennlich an die Gegenwart von unorganischen Materien 
irn Boden gekniipft ist,  dass die Pflanze nicht zur Ausbilduog des 
Samens gelangt, wenn den1 Boden z. B. phosphorsaure Salze feh- 
len. Es war gleichwohl L i e b i g  vorbehalten, die Wichtigkeit der 
Mineralbestandtheile fur die Pflanzenentwickelung in ihrer ganzen 
Tragweite nicht nur zu erkennen, sondern auch den Landwirthen 
zum Verstandnisse zu bringen. Mit dieser Erkeuntniss war  aber die 
Nothwendigkeit genauer Analysen der Pflanzenaschen allseitig zur 
Ueherzeugung gelangt, und in der T h a t  hat denn auch diese Ueber- 
zeugung, wie dies aus einer, der Ahhandlung vorausgeschickten Ein- 
leitung L i e b i g ' s  hervorgeht, Veranlassung zu der Arbeit von W i l l  
und I ? r e s e n i n s  gegeben, deren wichtigste Ergebnisse in Folgendem 
mehr angedeutet a19 dargelegt werden sollen. 

Liess sich aus den bereits vorliegenden Beobachtangen mit Sicher- 
heit erkennen, dass die Pflanze alle geliis t e n  mineralischen Bestand- 
theile, welche der Boden ihr darbietet, ohne duswahl  aufsaugt, SO 

zeigten andererseits die zur Verfiigung stehenden Aschenanalysen 
ebenso zweifellos, dass sie eine Auswahl trifft in den unorganischen 
Materien, welche sie ihren verschirdenen Organen einverleibt und 
welche sie daher als fur ihren Haushalt unbedingt erforderliche Be- 
standtheile in ihren Organismus einfiihrt. Bei der Analyse der Asche 
d w  v o l l s t a n d i g e n  P f i a n z e  findet man mithin eine Anzahl von 
Materien, welche ihren Organen nicht angehiirt ha len ,  sondern ein- 
fach noch im Safte ge16st vorhanden waren und die man auf diese 
Weise mit den wesentlichen, bereits assirnilirt gewesenen oder noch 
assimilirbaren Mineralbestandtheilen gemengt erhalt. Dagegen l l ss t  
es sich nicht verkennen, dass in  dem S a m e n  d e r  P f l a n z e  die zur 
Entwickelung des Keims nothwendigen Stoffe aufgespeichert sein 
miissen, dass sich daher in der Asche des S a m e n s  die der Pflanze 
wirklich unentbehrlichen Mineralsubstanzen von den nur aufgesaugten 
getrennt vorfinden. So wird also auy der Thatsache, dass die Asehe 
des Samens der Cerealien, der Leguminosen, der Cruciferen und der 
banmartigen Coniferen fast ausschliesslich phosphorsaure Alkalien und 
alkalische Erden enthglt, so dass sie mit Siiuren nicht aufbraust, und 

1) Ueber die unorganischen Befitandtheile der Pflanzen , gekrijnte Preis- 
schrift. Bwunschweig 18 L2. 

[ 6 1 ' ]  
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keine Chlormetalle, wohl aber wechselnde Mengen von Rieselsaure 
ond schwefelsauren Salzen, wlhrend sich in der Asche des Samens der 
Eiche, der Kastanie, der Bucbe neben phosphorsauren Salzen aiich 
kohlensaure Salze in bedeutender Menge vorfinden, geschlossen werden 
durfen, dass fur die erstere Gruppe besonders die phosphorsauren 
Salze unentbehrliche Bestandtheile, fur die letztere ausserdem noch 
an andere (organische) Sauren gebundene Alkalien Lebensbedingung 
sind. I m  weitereri Verlaufe der Arbeit wird dann eine Zusammen- 
stellung der bis dahin aufgefundenen normalen AschenbestandtheiIe 
der Vegetabilien gegeben und gezeigt, dass sich die sammtlichen 
Pflanzenaschen in 3 Hauptgruppen bringen lassen : 

Aschen mit vorwaltenden k oh1 en  s a u r e n  B l l r a l i e n  und 
E r d e n .  Eine solche Asche liefern die Holzarten, die kraut- 
artigen Gewachse und Flechten, sofern sie reich an pflanzen- 
sauren Salzen sind. 
hschen niit vorwaltenden p h o s p h o r  s a u r e n  A1 k a l  ie  n o n  d 
a l k a l i s c h e n  E r d e n  j hierliin gehiiren fast alle Samen- 
aschen. 
Aschen niit vorwaltender K i e s e l s a u r e ;  eine solche geben 
die Halme der Gramineen, der EquisetaceeIi u. s. w. 

Die Verfasser macheti darauf aufmerksam, dass diese Eintbeilung 
keine strenge sein kann, und dass sich, ausser den schon jetzt be- 
kannten Beispielen, noch zahlreiche weitere Ueberglnge von der eirien 
zu der anderen Gruppe finden werden. Die Asche der Mistel bildet 
z. B. ein Mittelglied zwisrhen der ersten und zweiten Gruppe, in- 
sofern sie nicht nur  reich an kohlensauren Verbindungen, sondern auch 
a n  phosphorsauren ist; dasselbe gilt fur die Asche des Samens der 
Eiche und der zahrnen Kastanie. Die Asche mancher Samen, wie 
die der Hirse, des Hafers und auch der Gerste, ist so reich an 
Kieselslure, dass man sie ebenso gut der zweiten, wie der dritten 
Gruppe einreihen kiinnte. 

Es folgt nun die Beschreibung einer Methode der yuantitativen 
Analyse der Aschen, welche sich bei der umfangreichen Untersuchung 
als brauchbar bewahrt hat, und hierauf, tabellarisch geordnet, Tine 
Zusammenstellung der Ergebnisse sahlreicher Analysen der verschie- 
densten Pflanzen. In  der Erijrterung dieser Ergebnisse wird alsdann 
gezeigt, in wieweit die oben aufgestellten Satze durch dieselben be- 
statigt werden; es wird ferner darauf hingewiesen, wie erfreulich 
sich das Liebig’scbe Gesetz der Vertreturig des RaIkes durch AIkali 
gerade durch die Analyse der Tabaksasche bestatigt hat. Als orga- 
nische Saure, a n  welche die unorganischen Basen in  der Tabaks- 
pflanze gebunden sind, wird i n  Uebereinstimmung mit den Angaben 
von R e i m a n n  und P o s s e l t  die A e p f e l s b u r e  erkannt. 
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Von den iibrigen iuteressanten Ergebnissen, welche die umfassende 
Untersuchung in grosser Zahl geliefert hat, sol1 bier nur noch der be- 
merkenswerthen Thatsache. gedacht werden, dass wabrend sich in d e r  
Asche des Samens der Leguminosen, der Cruciferen, der Coniferen 
nur tertiare Phosphate vorfinden, die der Cerealien, des Hanfs, des 
Leins nur die secundaren Salze enthalt, ferner, dass die Verschieden- 
heit des stickstoff haltigen Bestandtheik der Leguminosen, des Pflanzen- 
caseins, r o n  dem entsprechenden Bestandtheile der Cerealien, dem 
Pflanzenfibrin , i n  seinem Verhalten gegen Liisungsmittel in nachster 
Beziehung steht mit dem griisseren Gehalte des Samens der Legumi- 
nosen an alkalischen Basen im Vergleich zur Menge der Phosphor- 
saure, endlich dass sich in der Asche der Erbsen im Vergleich mit 
derjenigen der iibrigen Samen ein constant hoherer Gehalt an Schwefrl- 
siiure rorfindet. Bemerkenswerth ist auch noch der Unterschied in 
d r r  Zusammensetzung, welche die Awhe des Apfelbaumholzes und die 
d s c h e  der auf demselben gewachsenen Mistel zeigen, insofern die letz- 
tere bedentend griissere Mengen Kali und Phosphorsaure enthalt Man 
erkennt, dass die Mistel gewisserniaassen die Function der Frucht 
ausubt, woraus sich die Ursache der Schadlichkeit dieses Schmarotzers 
von selbst ergiebt. 

Schon etwas friiher als die Untersuchungen iiber die anorgani- 
schen Bestandtheile der Vegetabilen hatten W i l l  und F r e s e n i u s :  
N e u e  V e r f a h r u n g s w e i s e n  z u r  E e s t i m m u n g  d e s  W e r t h e s  d e r  
P o t a s c h e  u n d  S o d a ,  d e r  S I u r e n  und  d e s  B r a u n s t e i n s ' )  ver? 
Xentlicht. Ehe  diese Methode in Vorschlag gebracht wurde, bediente 
man sich zur Werthbestimmung der Potasche und Soda arisschliesslich 
der zuerst von D e s c r o i z i l l e s  angewandten, spater von Gay-Lussac 
und Anderen verinderten Methode, welche hekanntlich darin besteht 
den Alkaligehalt durch Sattigung mit einer Probesiiure von bekannter 
Stiirke zu ermitteln; diese Methode liefert in Abwesenheit von Schwefel- 
metallen, von kieselsauren, phosphorsauren, schwefligsaureu und unter- 
schwefligsauren Salzen gute Resultate, nicht aber bei Gegenwart dieser 
Salze, und zu jener Zeit war die Soda und Potasche, welche im Handel 
vorkam, fast niemals frei von denselben. Bei Verwerthung der neuen 
hlethode wird nicht die Menge des Alkalis, sondern die der Kohlen- 
saure bestimmt. Der  einfache elegante Apparat, der fur diesen Zweck 
in Anwendung kommt, die beiden Kijlbchen durch Riihren mit ein- 
ander verbunden, so dsss  die in dem einen bcfindliche concentrirte 
Schwefelsaure sowohl die Entwickelung der Kohlensaure aus dem in 
dcm anderen befindlichen Carbonat, als auch das Trocknen der ent- 
weichenden Kohlensaure beeorgt , ist zu bekannt , als dass es hier 
mehr als dieser Andeutung bediirfie. Der  Leser der Abhandlung 

l) Lieb. Ann. XLVII, 57 und XLIX, 125. 
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erfreut sich aber der Scharfe, rnit welcher die Verfasser samrntliche 
Fehlerquellen ihrer neuen Methode discutiren und der Einfachheit der 
hlittel , welche sie zur Beseitigung derselben in Vorschlag bringen. 
Man erfahrt, wie leicht man die Begenwart von freiem Alkali durch 
Yriifung rnit Chlorbarium erkennt, wie man den Fehler, welcher durch 
dasselbe entsteht , durch Ammoniumcarbonat beseitigt, wie der Zasatz 
von ein wenig Raliumchromat hinreicht, urn den Einfluss der Sulfide 
nnd Sulfite fur die Methode unschadlich zu machen. 

D e r  Gedanke lag nahe, das neue Princip auch fur die Werthbestim- 
mung der Sauren anzuwenderi; sie erfolgt einfach durch WIgung der 
Kohlensaure, welche durch eine gegebene Menge der zu untersuchen- 
den Saure aus dem primlren Natriumcarbonate ausgetrieben wird. Die 
Verfasser zeigen, wie erfolgreich bei Anwendung der neuen Methode 
alle Fehler vermieden werden, welche das alte Verfahren niit sich 
bringt, SO die durch Gegenwart von Salzen in den Sauren bei der 
Bestimmung des specifischen Cfewichts, so die durch Ungenauigkeit 
der Maassgefasse und der Probeflussigkeit bei dem Titrirverfahren 
bedingten, SO endlich die Fehler, welche bei der Ermittelung der 
Gewichtsabnahme entstehen, wenn man Kalkspath mit der Saure in  
Beruhr ung bringt. 

Nach Ausbildung ihrer alkalimetrischen und acidimetrischen Me- 
thode konuten die Verfasser nicht umhin, auch das von T h o m s o n  
fur die Werthbestimmung des Braunsteins vorgeschlagene Verfahren 
nach den von ihnen gewonnenen Erfahrungeu umzugestalten. T h o  m s o n  
bestimrnt den Werth dee Braunsteins aus der Menge Ton Kohlensaure, 
welche derselbe in Gegenwart von Schwefelsaure aus der Oxalsaure 
entwickelt. W i l l  und F r e s e n i u s  hatten nur nBthig, diesen Process 
in dem von ihnen beschriebenen einfachen Apparate auszufuhren, urn 
ein Verfahren, welches im Princip richtig aber der Schwierigkeit der 
Auafiihrung halber rnit Fehlern hehaftet gewesen war, in  ein sehr zu- 
verlassiges und bequem zu handhabendes zu verwandeln. Ein eigen- 
thiirnlicher Zufall wollte es, dass darnals gerade umfangreiche Braun- 
steingruben in der Nahe von Giessen aufgefunden wurden, so dass 
sich sofnrt Gelegenheit bot, die umgebildete Methode vielfach zu 
rerwerthen. 

Verschiedene Mineralwasseranalysen, wie die des L II d w i g b r u  n - 
n e n s  i n  H o m b u r g  v. d. H.*), die der warmen Q u e l l e  i n  A s m a n n s -  
hail s e n  2 ) ,  welche lithium- und bromhaltig gefunden wurde, endlich 
die des B n n i f a c i u s b r u n n e n s  z u  S a l z s c h l i r f  im Fulda'schen 3), 

welche W i l l  und F r e s e n i u s  fast gleichzeitig rnit den beiden vor- 
stehend skizzirten grossen Untersuchungen ausgefuhrt haben , be- 

1) Lieb. Ann. XLV, 341. 
3, Lieb. Ann. LII, 66. 

a) Lieb. Ann. XLVII, 19s. 
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weisen unzweideutig die seltene Arbeitskraft: welche die beiden jungen 
Forscher damals entfalteten. W i  11 ist iibrigens spater auch allein 
noch in dieser Richtung thatig gewesen, wie seine Untersuchungen der 
M i n e r a l q u e l l e n  zu  R i p p o l d s a u ’ )  im Grossherzogthum Baden und 
d e r  S c h w e f e l q u e l l e  z u  W e i l b a c h  a )  im Herzogthum Nassau be- 
weisen. Die Analyse der Rippoldsauer Quellen gab W i l l  9) Veran- 
lassung, die ockerartigen Absatze einer Reihe ron  Mineralquellen auf 
Metalle nnd zumal anf Arsen zu untersuchen. Viele derselben ent- 
halten in der That  neben manchen Schwermetallen Arsen. W i l l  be- 
schreibt das Verfahren fiir den quantitativen Nachweis des Arsens in 
solchen Fallen und erinnert daran, dass sich Angaben iiber den 
Arsengehalt von Mineralquellen bereits in den Schriften einiger Alchy- 
anisten z. B. denen T h u r n e y s s e r ’ s  finden. 

Von W i l l ’ s  Arbeiten hat  wohl keine einen griisseren Einfluss auf 
den  Fortschritt der Wissenschaft geiibt, als die in Gemeinschaft mit 
F r a n z  V a r r e n t r a p p  ausgebildete M e t h o d e  d e r  B e s t i m m u n g  
d e s  S t i c k s t o f f s  i n  o r g a n i s c h e n  V e r b i n d u n g e n  ”>. Dass viele 
organischen Kiirper beim Schmelzen niit den Alkalien Ammoniak ent- 
wickeln, war langst bekannt, j a  D u m a s  hatte bereits versucht, diese 
Reaction fur den Zweck der Analyse zu verwerthen, indem er das 
gebildete Ammoniak uber Quecksilber aufsammelte und dem Volum 
nach bestimmte. Aber dieser vereinzelte Versuch hatte nicht zu 
Ergebnissen gefiihrt, durch welche andere Chemiker veranlasst worden 
waren, ihn zu wiederholen. Die Methode der W i l l - V a r r e n t r a p p -  
schen Stickstoff bestimmung in  der Form, in der sie ursprunglich vor- 
geschlagen wurde, ist keine volumetrische, sondern eine ponderale, 
insofern der Stickstoff in der Form entweder von Platinsalmiak oder 
von Platin gewogen wurde. Sie ist im Uebrigen so bekannt, dass hier 
von einer naberen Eriirterung derselben Abstand genommen werden 
darf. Wohl aber soll daran erinnert werden, welcher Miihe und Aus- 
dauer es bedurft hat, um die so einfach scheinende Reaction zu einem 
sicheren und bequemen Verfahren auszubilden. Viele Versuche waren 
zumal erforderlich, urn die Zulassigkeit eines Beisatzes von stick- 
stofffreien Materien , welcher den Gang der Verbrennung wesentlich 
erleichtert, ausser Zweifel zii stellen. Stickstoff und Wasserstoff iiber 
eine gliihende Mischung von rerkohltem Weinstein mit Kalk oder 
Natronkalk geleitet, liefern keine Spur von Ammoniak. Auch soll 
niclit unerwahnt bleiben, dass der Stickstofgehalt einer ganzen Reihe 
von Korpern, wie der des Narcotins, des Piperidins, des Brucins 
und anderer zuerst mit Hiilfe der neiien Methode richtig gestellt worden 
ist. Die Controverse W i l l ’ s  mit R e i s e t ,  welche sich aus der. Ver- 

1) Lieb. Ann. LXI, lS l .  
3) Lieb.  Ann. LXT, 192. 

2:1 Lieb. Ann. LXXXI, 93. 
*) Lieb. Ann. XXXIX, 257. 
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iiffentlichung der neuen Methode entspann , ist heute eigentlich n u r  
noch ron  historischem Interesse ’). R e i s e t  hatte behauptet, dass die 
Methode von W i l l  und V a r r e n t r a p p  unbrauchbar sei, weil der 
Stickstoff der Atrnosphare bei der Zersetzuiig stickstoff haltiger Materien 
durch Alkalien in Mitleidenschaft gezogen werde. W i l l  zeigte, dass 
das Ammoniak, welches R e  iset  dieser Mitwrrkung zugeschriehm hatte, 
in Wirklichkeit einer Verunreinigung seines Natron-Kalks mit Salpeter 
entstammte. Er discutirte bei dieser Gelegenheit die bekannten 
Faraday’schen  Versuche, welche von R e i s e t  ebenfalls zur Begriin- 
dung seiner Behauptungen in’s Feld gefuhrt worden waren, und zeigte, 
dass sich unter den in Frage kommenden Bedingungen der Stickstoff 
der Atrnosphare niemals in Ammoniak verwandelt. Die weitere Be- 
hnuptung Reise t ’ s ,  dass ein Theil des Platinchlorids zu Platiochloriir 
reducirt werde, wenn man die salzsaure Losung, welche in vielen 
Fallen fliissige Kohlenwasserstoffe enthalt, irn Wasserbade zur Trockrie 
bringt, wird ebenfalls durch directe Versuche widerlegt. 

Von den Specialuntersuchungen auf dem Gebiere der organischen 
Chemie darf eine ldeine A r h i t  iiber die Z u s a r n m e n s e t z u n g  d e s  
C h e l i d o n i u s  u n d  J e r v i n s  2, schon deshalb nicht unerwiihnt bleiben, 
weil wir, wie bereits hemerkt, dem Verfasser bei dieser Gelegenheit 
zum ersten Male in der Literatur begegnen. Was die Analysen der 
beiden Basen angeht, von denen die eine aus Chelidonium majus stammt, 
die andere neben Veratrin und Sabadillin in der Wurzel von Veratrurn 
album vorkommt , so beziehen sich dieselben auf I’roducte, welche 
nicht von W i l l  selber dargestellt worden waren. Die Reinheit der 
analysirten Basen erscheint nicht ganz unzweifelhaft, weshalb wir 
auch auf die Ergebnisse der Analysen nicht naher eingehen wollen. 

D e r  Zeit nach reiht sich an die vorgenannten Analysen eine kleine 
Untersuchung uber den V e r a t r u m s L u r e a t h e r  3). E. M e r c k  hatte 
einige Jahre zuvorin demSabadillsameri eine neue, schon krystallisirte, F O ~  

ihm rnit dem Nanien Veratrumsaure bezeichnete Saure aufgefunden, 
fur welche im Liebig’schen Laboratorium von S c h r i j t t e r  die Zw 
sarnmensetzung Cg Hlo 0 4  ermittelt worden war. W i l l  untersuchte, 
um eine weitere Bestatigung der Formel zu gewinnen, den Aethylather 
der Siiure, welcher durch Einleiten von Salzsaure in die alkoholische 
Losung der Saure in farblosen, bei 47 O schmelzenden Krystallen er- 
halten wird. 

Cii Hi4 0 4  = Cg Hg (Ca Hd 0 4 .  

Die Veratrumsaure ist bekanntlich seitdem in einer ganzen Reihe inter- 

Derselbe zeigte die erwartete Zusammensetzung : 

1) Lieb. Ann. XLV, 95 und XLVIII, 147. 
2, Lieb. Ann. XXXV, 113. 
3, Lieb. Ann. XXXVII, 198. 
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essanter Reactionen aufgefunden worden. Nach den Untersuchungen 
%-on G r a e b e  und B o r g m a n n ,  sowie von T i e n i a n n  und M a t s m o t o  
muss sie als zweifach methylirte Protocatechusaure betrachtet werden. 

W i l l  ha t  auch die Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  S t h e r i s c h e n  O e l s  
d e r  R a u t e  ') (Ruta Graveolens) untersucht. Seine Analysen stim- 
men sehr nahe auf die Formel C1l I - I~~O,  welcbe heute dem bei 2.24" 
siedenden Hauptbestandtheil des Oeles zuerkannt wird. In  Folge der 
Versuche von G e r h a r d t  und C a h o u r s ,  welche gefunden hatten, dass 
das Oel durch Salpetersanre in Captinslure ubergefuhrt wird, ist das- 
selbe lange Zeit fur den Aldehyd der Caprinsaure (CloH2oO) gelial- 
ten worden, bis W i l l i a m s  sowohl, wie H a l l w a c h s ,  welche sich der 
inzwischen bekannt gewordenen Methode der Reinigung mittelst 
schwefligsaurem Natrium bedienten, die heute allgemein angenom- 
niene Formel feststellten. Es war  bekanntlich S t r e c k e r ,  de t  den 
Hauptbestandtheil des Rauteniils zaerst fiir ein Methylnonylketon 
(CHa-CO-C~H19) erkliirte, eine Ansicht, welche E. v. G o r u p -  
B e s a n e z  und F. G r i m m  durch den Nachweis der Identitat des- 
selben mit dem bei der Destillation oon caprinsaurem und essig- 
saurem Kalk entstehenden &ton auf das Glaneendste bestatigt haben. 

Weitere Versuche von W i l l  betreffen das V e r h a l t e n  d e s  J o d s  
c u m  A n i s -  u n d  F e n c h e l o l * ) .  D e r  Verfasser batte beobachtet, 
dass das atherische Fericheliil und Anisiil, wenn man es in der Kalte 
mit einer Jodjodkaliumliisung behandelt, in  ein gallertartiges Magma 
iibergeht, welches auf Zusatz Ton vie1 Alkohol einen weissen pulver- 
fiirmigen Kiirper absetzt. Andere atberische Oele, wie Kummeliil, 
Wermuthiil, Vanilleiil, Rainfarreniil, Rauteniil, Nelkenal, Pfeffermunzol 
zeigten diese Reaction nicht. Die Analyse der Verbindung fiihrte zu 
der Ansicht, dass dieselbe aus dem von B l a n c h e t  und S e l l  
als wesentlicher Bestandtheil des Fenchel- und Anisiils erkannten 
Stearopten, CIoHlaO, in der Art entstanden sei, dass 3 Molecule 
des letzteren 1 Atom Sauerstoff aufgenommen haben. Die Ana- 
lyse eines dorch die Einwirkung von Chlor aus dem unliislichen 
Korper entstehenden Chlorids schien diese Ansicht zu bestatigen. 
Jndess hatte schon G e r h a r d t , nachdem der Uebergang des 
Anethols, Clo Hlz 0, unter dem Einfluss von concentrirter Schwefel- 
saure, Phosphorsaure, Antimon- und Zinnchlorid in eine polymere 
Modification, das Aniso i 'n ,  nachgewiesen worden war, die Vermuthung 
ausgesprochen, dass der yon W i I  1 beschriebene Kijrper mit diesem 
Polymeren des Anethols identisch sei; eine Vermuthung, die spater 
ron  A e l s m a n n  und K r a u t  bestatigt worden ist. 

Eine sehr schbne Untersuchung, welche W i l l  in Gemeinschaft 
mit seinem Freunde R. B i j t t g e r  ausgefuhrt hat ,  ist die der S t y p h -  

1) Lieb. Ann. XXXV, 235. 2, Lieb. Ann. LXV, 230. 
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n i n s a u r e  I) .  Gegen die Mitte des Jahrhunderts hin hatte die Pikrin- 
saure Anwendung in  der Parberei gefunden: in der That  begegnen wir 
hier znm ersten Male der organischen Chemie im Dienste der tincto- 
rialen Industrieen. Es handelte sich darum, ein billiges Material fiir 
die Darstellung der Pikrinsaure zu finden. Zu dem Ende wurde eine 
ganze Reihe yon Substanzen, unter anderen Aloii, fliissiger Storax, 
Drachenblut, Amrnoniakharz, Stinkasant, Sagapen, Opoponax, Copai’va- 
balsam und verschiedene atherische Oele mit Salpetersaure behandelt. 
Es ergab sich, dass keine der genannten Substnnzen zur Darstrl- 
lung von Pikrinsaure geeignet ist, dass aber aus mehreren derselben 
(namlich aus allen denjenigen, von welchen wir heute wissen, dass 
sie beim Schmelzen mit Kali Resorcin liefern) eine schon krystallisirende, 
der Pikrinsaure ahnliche Saure entsteht. Als besonders geeignetes 
Material zur Gewinnung dieser Saure wurde der Stinkasant erkannt. Rei 
naherer Priifung zeigte es sich, dass diese Substanz identisch ist mit 
dern schon 1808 von C h e v r e u l  durch Kochen von Blauholzextract 
mit Salpetersiiure erhaltenen kiinstlichen Bitter; die Verfasser haben 
in der That  aus Fernambukholzextract eine Ausbeute von nicht 
weniger als 18 pCt. dieser Saure erhalten. Der  Geschmack dersplben 
ist wohl adstringirend, aber durchaus nicht bitter; sie erhielt 
daher den Namen S t y p h n i n  s u r e  von O Z V C ~ V ~ S ,  adstringirend. 
W i l l  und €3 6 t t g e r  zeigten, dass die im Uebrigen der Pikrin- 
saure sehr nahestehende Saure sich von derselben durch einen Mehr- 
gehalt von 1 Atom Sauerstoff unterscheidet und dass sie im Gegensatz 
zu jener eine zweibasische Saure darstellt, welche zwei Reihen gelb- 
gefiirbter Salze liefert, von welchen nicht weniger als 17 verschiedene 
genau untersucht sind. Mit der Pikrinsaure gemein hat sie noch das 
starke Farbevermogen und die explosiven Eigenschaften der Salze, die 
zuul Theil sogar noch leichter und heftiger als die entsprechenden 
Pikrate detoniren. 

In  einer Nachschrift zu ihrer Abhandlung vermuthen W i l l  und 
B o t t g e r ,  dass die Styphninsaure rnit der gleichzeitig von E r d m a n n  
aus Euxanthinsaure erhaltenen Oxypikrinsaure identisch sei , eine 
Vermuthung, welche E r d m a n n  spater bestatigt hat. Heute ist die 
Styphninsaure als Trinitroresorcin anerkannt, und die von den Ver- 
fassern damals aufgestellte Ansichten iiber die cheniische Natur der 
Saure und fiber ihre Beziehungen zur Pikrinsaure haben sich in vollem 
Umfange bewahrheitet. 

W i l l  ha t  auch einige Versuche iiber zwei Sauren, d i e  K r o k o n -  
s a u r e  2) u n d  d i e  R h o d i z o n s a u r e  angestellt, welche durch neuere 
Forschungen besonders interessant geworden sind. Bei wiederholter 
Darstellung von Kalium im Giessener Laboratorium wahrend der 

I) Lieb. Ann. LVIII, 269. a) Lieb. Ann.  CXVIII, 177. 
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50 er  Jahre  hatte sich eine grossere Menge der unerfreulichen und 
nicht ungefiihrlichen a schwarzen Masse a: angesammelt, welche be- 
kanntlich das  Ausgangsmaterial f i r  die Darstellung der beiden ge- 
nannten SBuren ist: Es war  somit Veranlassung zur Wiederaufnahme 
der  Untersuchung derselben gegeben. Ails dem krokonsauren Kalium 
erhielt W i l l  nach dem von G m e l i n  angegebenen Verfahren die freie 
Sanre als blatterige oder kornige gelbe Krystallmasse, die beim 
Trocknen in  ein hellgelbes Pulver zerfiel. Die Analyse der Siiure 
bestiitigte die von G m e l i n  gegebene Formel. Die wasserfreie Saure 
en t halt: 

die wasserhaltige 
C5 H2 O:), 

C5H205, 3 HzO. 
Die Salze des Bariums, Calciums und Bleies werden als gelbe 

Yulver erhalten, welche wasserhaltig siud, und das Wasser erst bei 
boher Temperatur abgeben. 

Cs Ag2 0 5  
entspricht genau der wasserfreien Saure. Bei der Oxydation der 
Krokonsiiure mit Kaliumpermanganat entsteht nur Kohlensaure und 
Wasser; durch die Einwirkung von Chlor oder Salpetersaure wird 
die Krokonsaure in eine farblove Saure, - aus diesem Grunde Leukon- 
saure genannt, - iibergefiihrt, welche W i l l  im Hinblick auf die bei der 
Reaction verbrauchte, durch Titrirung bestimmte Sauerstoffmenge durch 
die Formel: 

C5 H8 Q, 
ausdruckt und als eine dreibasische Sliure anspricht. Sie ist aus der 
krystallisirtenKrokonsaure durch Aufnahme von 1 Atom Sauerstoff ent- 
standen: 

Das wasserfreie Silbersalz: 

C5H8O8 + 0 = CjHsOg. 
N i e t z k i hat neuerdings die bialang nur  als Syrup bekannte 

Siiure aus Salpetersaure krystallisirt erhalten und die oben gegebene 
Formel  bestatigt. 

Weniger erfolgreieh sind W i 1 1’s Versuche fiber die Rhodizon- 
saure I )  gewesen. Durch wiederholte abwechselnde Behandlung der 
a schwarzen Masse < mit Alkohol, wasserigem Weingeist und Wasser 
unter vorsichtigem Zusatz einer Saure, erhalt man bekanntlich ein tief- 
rothes, in feuchtem Zustand fast salbenartiges Pulver , welches r o n  
B e r z e l i u s  und W i i h l e r  zuerst beobachtet, spater von L i e b i g  durch 
die Einwirkung von Kohlenoxyd auf Kalium und Zersetzen der dabei 
gebildeten Verbindung mit Wasser dargestellt, endlich von H e l l e  r 
untersucht und als Kaliumsalz der Rhodizonsaure bezeichnet worden 
ist. G m e l i n  fand, dass das rathe I’ulver beim Verdampfen seiner 
wasserigen Liisung in das Kaliumsallz der Krokonsaure ubergeht. 

I) LieF. Ann. CXVIII, 187. 
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Ausser von H e l l e r  sind Salze der Rhodizonsiiure auch noch VGD 

L i e b i g ,  T h a u l o w  und B r o d i e  untersucht worden. 
W i l l  hat neue Analysen des Kalium-, Barium-, Blei- nnd Silber- 

salzes der Rhodizonsaure ausgefiihrt, welche die ausserordentliche 
Veranderlichkeit dieser Sliure bekunden. I m  Hinblick auf das 
Gesammtergebniss seiner Analysen glaubte W i l l  die Rhodieonsaure 
durch die Formel: 

Cg H4 0 s  
ausdriicken und dieselbe ebenso wie die Leukonsaure, als eine drei- 
basische Saure ansprechen zu diirfen. 

Diese Formel ist durch spatere Versuche nicht bestatigt worden. 
Die schiinen Untersuchungen von L e r c h  einerseits und von N i e t z k i  
und R e n c  k i  s e r  andererseits sind noch frisch in der Erinnerung. 
Man weiss jetzt, dass das Eohlenoxyd-Kalium in der That ,  wie 
B r o d i e  gefunden hatte, die Zusammensetzung COK besitzt, dass sich 
dieser Kiirper aber  als ein Benzolderivat, als das Kaliumsalz des 
Hexaoxybenzols als : 

zu erkennen gegeben hat. Aus der entsprechenden Wasserstoffver- 
bindung werden durch successive Oxydation zunachst 2 Atome, d a m  
4 Atome Wasserstoff entfernt: 

CSO6K6 == C c ( 0 K ) e  

c6 (0 H)6 c6 (0 HI4 Oa c13 (0 H)z 0 4 .  

Die letztgegebene Formel: 
C6(OH)204  = C6H206 

driickt nach den neuesten Untersuchungen die Zusammensetzung der 
Rhodizonsaure aus. Die von CT me 1 i n  beobachtete Verwandlung 
einer L6sung von rhodizonsaurem Kalium durch Abdampfen an der  
Luft in Krokonsaure erklart sich nunmehr von selbst: 

Von einigen minderwiehtigen Arbeiten braucht kaum mehr a l s  
der Titel angefuhrt zu werden. Gemeinschaftlich mit C a r l  E t t l i n g  
hat W i l l  die Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  L i t h o f e l l i n s a u r e l ) ,  einer 
eigenthiimlichen Saure ermittelt, welche Go  e b  e l  in einem bei den 
Antilopen vorkonimenden Gallenstein entdeckt hatte. 

Spatere Versuche sind der Entscheidung der Frage gewidmet, 
ob die, organischen Basen Alaune bilden kiinnen. Diese Frage wird 
durch die Erzeugung eines in Octaedern krystallisirenden s c h  w e f e l -  
s a u r e n  E i s e n o x y d - C  h i n i n s a )  in der Affirmative entschieden. End- 
lich lehren einige Versuche u b e r  e i n e  V e r b i n d u n g  d e s  N i c o t i n s  
m i t  d e m  B e n z o y l c h l o r i d  9, dass sich die tertiaren Diamine mit 
den Saurechloriden vereinigen. 

I) Lieb. Ann. XXXIX, 242. 
3, Lieb. Ann. CXVIII, '205. 

C6KzO6 f 0 = CgK205 + COz. 

____... 

2, Lieb. Ann. XLII, 111. 
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Ausfiihrlicher aber haben wir schliesslich von den klassischen Unter- 
suchungen iiber dasSenfijl zu berichten, mitwelchen W i l l  - theilweise in 
Gemeinscbaft mit seinen Schiilern - die Wissenschaft bereicbert hat. Die 
erste grundlegende Arbeit datirt aus dem Jahre 1844 und fiihrt den Titel: 
U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  C o n s t i t u t i o n  d e s  B t h e r i s c h e n  O e l s  
d e s  s c h w a r z e n  S e n f s  1). Dem Verfasser der vorliegenden Skizze 
ist diese Ahhandlung besonders interessant geworden , weil er, spater 
mit ahnlichen Forschungen beschgftigt, sich oft genug, wenn Schwierig- 
keiten sich ihm in den Weg stellten, Rath am derselben geholt hat. 
Das Senfol war  schon vor W i 1 1’s Arbeit Gegenstand mehrfacher 
Uiitersuchungen gewesen. Die ersten Analysen verdanken wir D u m a s  
und P e l o u z e ,  welche aber in Folge eines Fehlers in der Scbwefel- 
besiimmring zu der irrigen Ansicht pcelangt waren, dass das Senfiil 
saaerstoffhaltig sei; eine Ansicht, die begreiflich riicht ohne Einfluss 
a u f  die Deutung der aus den] Senfijle sich ableitenden Verbindungen 
bleiben konnte. Es war L i iwig’s  Verdienst, dieseii Fehler ausfindig 
gernacbt und die richtige Formel: 

ermittelt zu haben. W i l l ’ s  erste Aufgabe musste natiirlich die Fest- 
stellung dieser Formel durch errieute Analyse und Gasvolumgewichts- 
bestimmung sein; erst nach solcher Fcststellung konnte er hoffen, 
i n  dip verworrenen Angaben, welche iiber die Zersetzangsproducte 
des Senfols bereits vorlagen, durch neue Versuche Klarheit zu 
hringen. Das  Gesamnitergebniss dieser Versuche gestattet W i l  I ,  das 
Senfol a1s die Schwefelcyanverbindung des Radicals Ally1 (C3 H5) 
anzasprechen, eines Radicals, welchem W e r  t h e i m kurz vorher ge- 
legentlich seiner schonen Arbeit iiber das Kiioblauchol in Verbin- 
dung mit Schwefel begegnet war. Nacb heutiger Schreibweise hatte 
man daher: 

Cq H, K S 

Schwef‘elallyl c3 C3 H:, ‘Is 1 S Knoblauchiil 

Schwefelcyanallyl C3 H5 N C S Senfiil. 
Das Senfijl ist auf diese Weise das Prototyp einer sehr zahl- 

reichen Gruppe von orgauischen Verbindungen geworden , so dass 
man heute, wie Jedermann weiss, nicht mehr von Senfol sondern von 
Senfiilen spricht. Und ebenso wie das Senfol selbst, stellten sich 
nunmehr auch die von W i l l  sorgfaltig studirten Abkommlinge des- 
selben als Modelle eben so vieler weiterer Gruppen ron Verbindungen 
heraus. I n  dem durch Einwirkung von Ammoniak auf S e n f d  ent- 
stehenden Thiosinnamin begriissen wir den ersten einfach substit uirten 
Sulfoharnstoff : 

NCaHSH 
C1H8NzS = CS’ 

\NH2 
9 

I) L i c b .  Ann. LII, 1. 



894 

in dem durch Entschwefelung des Senfiils erhaltenen Sinnapolen den 
ersten zweifach substituirten Harnstoff: 

,,NCs&L-l 
C7HizNaO = C O  

\ N C ~ H ~ H  ’ 
in dem durch Entschwefelung des Thiosinnamins gebildeten Sinnamin 
endlich das erste einfach substituirte Cyanamid: 

C4HeN2 = N C - N C C ~ H ~ H .  
Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden, welche Ausgangs- 

punkte fur weitere Forschung in der scharfen Erkenntniss dieser 
typischen Kiirper : A l l y l  s u l  f o  h a r n s t o f f ,  
D i a l 1  y 1 h a r n  s t off‘ und A l l y  1 c y a n  a m  i d gegeben waren. 

Auf eine spatere Arbeit: U n  t e r s u c h u n g  e i n i g e r  V e r b i  n-  
d u n g e n  d e s  Senf6 l schwefe lwasse r s to f f ’ s  ’), in welcher W i l l  
einige durch Vereinigung des Senfijls rnit den Alkalisultiden entstehende 
allylsolfocarbaminsaure Salze, wie z. B. das Kaliumsalz, 

A 11 y 1 s u l  p h o c y  a n  a t , 

N H (Cz Hs) C S 
K b .  

das Nntriumsalz, das  Ammoniumsalz, das  Bariumsalz dargestellt hat, 
wollen wir nicht n lher  eingehen, wohl aber miissen wir noch einen 
Augenblick bei der schiinen rnit W. K o r n e r  ausgefiihrten Arbeit: Z u r  
K e n n t n i s s  d e r  R i l d u n g  d e s  S e n f 6 1 s  a u s  d e m  S a m e n  d e s  
s c  h w a r z e n  S e n  f s 2, verweilen. 

Diese Frage war  bereits von mehreren Forschern behandelt 
worden, B o u t r o n - C h a r l a r d ,  R o b i q u e t  und F a u r 6  hatten zuerst 
erkannt, dass der Senfsamen das Senfiil ebensowenig fertig gebildet 
enthalt, wie die bittre Mandel das Bittermandelol. Im Verein rnit 
F r e m y  hatte ferner der Erstgenannte aus dem schwarzen Senf einen 
dem Mandelemulsin entsprechenden Korper dargestellt und nachge- 
wiesen, dass sich durch die Einwirkung dieses Kiirpers auf den 
wasserigen Auszug des vorher mit Alkohol behandelten Senfsamens 
der charakteristische Geruch des Senfols sofort entwickelt. B u s  s y ,  
der sich zunachst rnit dem Gegenstande beschaftigte, fiihrte die Unter- 
suchung einen guten Schritt weiter. Es gelang ihm, ansser der 
mandelemulsinartigen Substanz, welche e r  M y r  o s i  n nannte, auch den 
Korper zu isoliren, welcher in Beriihrung mit dem Myrosin das Senfiil 
erzeugt. E r  bezeichnete diesen Korper, dessen Kaliumsalz er in luft- 
bestandigen, beim Gliihen Kalinmsulfat hinterlassenden Krystallen er- 
hielt, mit dem Namen M y r o n s a u r e .  BUSSY’S Versuche waren in- 
dessen ron verschiedener Seite beaiistandet worden. So lagen d ie  
Dinge, als W i l l  und K i i r n e r  ihre Versuche uber die Senfolbildung 

1; Lieb. Ann. XCII, 59. 
2) Lieb. Ann. CXXV, 257. 
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begannen. Sie batten dieselbe nahezu vollendet, als eine Arbeit von 
L u d w i g  und L a n g e  iiber denselben Gegenstand erschien. Die unab- 
h h g i g  von zwei Seiten unternommene Untersuchung bestatigte zunachst 
unzweifelhaft die Beobachtungen B u s s y ' s ,  sie konstatirten ferner, 
dass das Kaliumsalz der Myronsaure bei der Beruhrung mit dern 
Myrosin neben Senfd  Zucker , Schwefel und schwefelsaures Kaliuni 
liefert. Die  Zusammensetzung des Raliummyronats driickten W i 11 
und K B r n e r  durch die Formel 

Cio His N K S2 010 
am. L u d w i g  und L a n g e  batten etwas mehr Wasserstoff und weniger 
Sauerstoff gefunden. Die Spaltung bei der durch Myrosin, - nicht aber 
durch Mandelemillsin, Hefc oder Speichel, - hervorgerufenen Gahrung 
ist nach W i l l  und K i i r n e r  in der Gleichung: 

CloH1shTKSz01o = C4HrjNS + CsHlzOs + K H S 0 4 .  
w v -  ./.A _hr- 

Kaliummyronat. Senfol. Tranbenzucker. Prim. Kaliumsulfat. 
gegeben. Bemerkenswerth ist, dass die Spaltung o h n e  Mitwirkung der 
Elemente des Wassers, welche bei der Zerlegung der Glucoside in der 
Regel wahrgenommen wird,  startfindrt. Der  bei der Umbildung des 
myronsauren Kaliums auftretende freie Schwefel , riihrt nach den- 
selben Beobachtern von einer secundiiren Reaction her, in welcher 
ein Theil des Senfiils in Cyanallyl ubergeht. Letzteres wurde nicht 
nur durch Analyse und Gasvolumbestimmung, sondern anch durch 
Umwandlung in Crotonslure identifioirt. Das Cyanallyl lasst sich 
tibrigens aus dem myronsauren Kalium auch durch Behandeln mit 
Silbernitrat herstellen. Es entsteht in erster Linie neben Zucker und 
Salpeter ein Silbersalz von der Zusammensetzung 

C, H5 N S Agz S 0 4 ,  

welches unter dem Einflusse von Schwefelwasserstoff neben Schwefel- 
silber und Schwefelsaure Cyanallyl liefert. W i l l  giebt in einer Nach- 
schrift an, dass das Senfol des Handels i n  der Regel erhebliche 
Mengen von Cyanallyl enthalt. 

Es ware seltsam gewesen, wenn das  Interesse eines Forschers, 
welcher so wesentlich zur Erkenntniss der wahren Natur des s c h w a r -  
z e n Senfsamens beigetragen hatte, sich nicht auch der Untersuchung 
drs  w e i s s e n  Senfsamens zugelenkt hatte. I n  der That  begegnen 
wir denn auch, obwobl erst nahezu ein Jahrzehend nach der mit 
K 6  r n e r  verijffentlichten Untersuchung, einer ersten Mittheilung: U e  b e r  
e i n e n  n e u e n  B e s t a n d t h e i l  d e s  w e i s s e n  S e n f s a m e n s ' ) ,  welcher 
d a m  nach fast wieder einem Jahrzehend in ausfiihrlicher Abhandlung 
eirie gemeinschaftlich mit A. L a u b i n h e i m e  r ausgefiihrte Arbeit: 
U e b e r  d a s  G l y c o s i d  d e s  w e i s s e n  S e n f s a n i e n s 2 )  folgte. 

') Wien. Akad. Ber. LXI, 3. Aldi. 17% 2) Lieb. Ann. CXCIX, 150. 
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Aus dem weissen Senf hatten H e n r y  und G a r o t  einen krystal- 
linischen Korper, das S u l f o s i n a p i n ,  gewonnen, welcher durch v. B a b o  
und H i r s c h b r u n n  als das Snlfocyanat einer organischen Knse, des 
Sinapins, erkannt worderi war. Hei spateren Versucheii hatten 
R o b i q u e t  nnd B o u t r o n - C h a r l a r d  noch eine zweite Substanz, ein 
Glucorid erhalten, welchem der Kame S i n a l  b i n  gegehen wurde. Each 
den Analysen von W i l l  und L a u b e n h e i m e r  hat  das Sinalbin 
die Zusammensetzung: 

c30 H44 K2 & 0 1 6 .  

Untw dem Einflusse des Myrosins, welches ebenfalls i n  dem 
weissen Senf enthalten is t ,  spaltet sich das Sinalbin, wie es scheint, 
dem Kaliummyronat analog, nach der Gleichung : 
C ~ O H ~ ~ N ~ S ~ O ~ G  =; CgH7PiSO (3)  + CsHlzOs + C16H23NOjH2SO.I 
7 -- I_,- - 2- ---BF-- \-/ 

Sinalbin. Sinalbinsenfol. Zucltcr. Prim. Sinapinsnlfat. 
Auch in diesem Falle wiirde also, wie bei der Myronsaure, die 

Spaltung ohne Mitwirkung der Elemente des Wassers stattfinden. Es 
darf aber nicht unerwkhnt bleiben, dass die Reindarstellung des Sin- 
albinsenfijls, welches die Schsrfe des weissen Senfs enthalt, bisher 
nicht gelungen ist. Dagegen konnten W i l l  und L a u b e n h e i m e r  eine 
Verbindung isoliren und scharf charakterisiren, welche sich zu dern noch 
nicht mit Sieherheit festgestellten Sinalbinsenfol verhalt, wie das Cyan- 
ally1 zn dem Allylsenfiil. Versetzt man eine Lijsnng von Sinalbin niit 
Silbernitrat, so entsteht eirie Fgllung, aus weleher sich durch Hehand- 
lung mit Schwefelwass~rstoff ein Gemenge von Schwefel und Sehwefel- 
silber abscheidet, wlhrend in der Losung das primare Sinapinsulfat 
wid eine schiin krystallisirte Verbindung von der Formel 

rnthalten ist, welche durch Aether ausgezogen werden kann. Wie das 
Cyanallyl durch Behandlung mil Alkalien in Ammoniak und Crotonsaure 
ubergeht, so verwandelt sich der aus dem Sinalbin erhaltene Korper 
in Ammoniak und eine wohl charakterisirte krystallinische SLure von 
der Zusammensetzung : 

welche die Verfasser als hochst wahrscheinlich mit der von S a l k o w s  k i  
beschriebenen Paraoxyphenylessigs6ure identisch betrachten. Nimmt 
man a n ,  dass das oben beschriehene Nitril in ahnlicher Weise ent- 
standen ist, wie das Cyansllyl aus dem Senfiil, so wird man die 
Formel, welche W i l l  und L a u b e n h e i m e r  fur das Sinalbinsenfol 
vorschlagen, kaum heanstanden konnen. 

I n  der mit L a u b e n h e i m e r  gemeinschaftlich ausgefuhrten Arbeit 
scheint W i l l  von der Forschung Abscliied genommen zu haben; es ist 
jedenfalls die letzte, welche in L i e  b i g’s Annalen von ihm veriiffeut- 
licht wor den ist. 

CsH7NO = C 7 H 7 , C N  

CsI-fsO3 = C7H70, COOH, 
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Die fliichtige Riickschau auf W i  11’s Experimentalarbeiten, die wir 
auf zahlreiche , von ihm veranlasste Untersucbungen seiner Schiiler 
hatten ausdehnen kiinnen, liisst erkennen, wie wichtig und wie mannich- 
faltig die Errungenschaften sind, welche die Wissenschaft dem uns 
entruckten Forscher dankt. D e r  Schwerpunkt von W i l l ’ s  Lebens- 
thatigkeit lag gleichwohl mehr noch als auf dem Oebiete der For- 
schung auf dem der Lehre. D e r  Eindruck dieser Lehre ist in der 
dankbaren Erinnerung zahlreicher Schiilerkreise erhalten. 

Von dem peripatetischen Unterrichte in dem Laboratorium ist 
schon Anfangs dieser Skizze die Rede gewesen. Ein charakteristischer 
Zug desselben war  die liebenswiirdige Geduld, rnit welcher W i l l  es 
iiber sich gewann, das ihm selber doch nicht eben mehr Neue dem 
beginnenden Praktikanten mit unveranderter Frische und Eindring- 
lichkeit wieder und wieder vorzufiihren. In  diesem Unterrichte kam 
jede Schiilerindividualitat zu ihrem vollen Rechte, so zwar, dass fast jeder 
geneigt war  zu glauben, ein vor den Uebrigen Bevorzugter zu sein. 

Von W i l l ’ s  Vorlesungon kann ich leider nicht aus eigener Er- 
fahrung sprechen. Ich verliess Giessen sehr bald, nachdem er sich 
habilitirt hatte, und fand daher keine Gelegenheit, seinen Vorlesungen 
beizuwohnen. Aber oft genug habe ich den Eindruck schildern hiiren, 
welchen die Studirenden aus denselben mitnahmen, und diese Schilderung 
steht in vollem Einklaug mit der Vorstellung, welche ich mir aus 
meinem perstinlichen Verkehr rnit dem Manne von denselben gebildet 
hatte. W i l l  war  ein abgesagter Feind der Phrase. Sein Ehrgeiz war  
es nicht, durch das Wort oder den Versuch zu blenden, sondern durch 
einen bis zur vollendeten Klarheit durchgedachten Vortrag zu be- 
iehren. Wi l l ’ s  Zuhtirer pflegten von ihm zu sagen, dass e r  in  einer 
Stunde Das gebe, was ein Durchscbnittsmensch mit hinwegzunehmen 
vermtige. Allein obschon Belehrung das Hauptziel war ,  welches er 
anstrebte, so war er doch weit entfernt, die Form zu vernachlassigen. 
Sein durch ein gliickliches Organ gehobener Vortrag wird, obwohl als 
schlicht, doch als hiichst lebendig und aasdrucksvoll geschildert, so 
dass Wil l ’ s  Colleg zu den anziehendsten der Universitat gerechnet wurde. 

Das beredteste Zeugniss aber, welches einem Lehrer ausgestellt 
werden kann, weit iiber die hiichsten Lobeserhebungeu hinausreichend, 
die sich seiner Thatigkeit zollen liessen, ist die Zahl und das Voll- 
bringen der Schiiler, welche aus seiner Schule hervorgegangen sind. 
Und in dieser Beziehung ist W i l l  ganz besonders voni Gliicke be- 
giinstigt gewesen. An nicht weniger als vier deutschen Universitlten, 
in Bonn und Kijnigsberg, Breslau und Halle, sind Lehrstiihle von 
Schiilern Wil l ’s  besetzt; ich brauche nur die Namen ron A u g u s t  
K e k u l B ,  W a l t e r  L o s s e n ,  T h e o d o r  P o l e c k  und J a c o b  V o l h a r d  
zu nennen. Und in kaum geringerer Zahl begegnen wir ihnen a n  

[631 Berichte d. D. chem. Gasellsohaft. Jahrg. XXIII 
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den technischen Hochschulen unseres Vaterlandes, so E m  i 1 E r l  e n -  
m e y e r  in Miinchen, H e i n r i c h  M e i d i n g e r  in  Karlsruhe, Car l  
S t a h l s c h m i d t  ond A l e x a n d e r  C l a s s e n  in Aachen. Aber auch a n  
den hiiheren Lehranstalten des Auslandes finden wir die Schiiler Wi l l ’ s  
in Thatigkeit; W i l h e l m  K o r n e r  ist schon seit Jahren Professor in  
Mailand, A l e x a n d e r  S a y t z e f f  in Kasan, L. H e n r y  in Liiwen. 
C. S c h o r l e m m e r ,  A. DuprPl und H. W i l s o n  H a k e  lehren Chemie 
in England, der eine in Manchester, die anderen in London, B o n e t  
y B o n f i l l  ist Professor a n  der Universitat zu Madrid. Auch nach 
dem fernen Westen hat W i l l  seine Schiiler entsendet; in Baltimore 
sind dieselben durch W. S i m o n ,  in Philadelphia durch C h a r l e s  
J. H i m e s  vertreten. 

Kaum minder zahlreich ist die Reihe bedeutender Grossindustrieller, 
welche aus W i l l ’ s  Schule hervorgegangen sind. Allbekannt sind die 
Briider C a r l  und A u g u s t  C l e m m ,  die Begrander einer der 
grossartigsten gewerblichen Schijpfungen unseres Vaterlandes, der 
badischen Anilin- und Sodafabrik in  Ludwigshafen; A u g u s t  L a u b e n -  
h e i  m e r ,  gleich ausgezeichnetauf wissenschaftlichem, wie auf technischem 
Gebiete, friiher Professor in Giessen, heute neben P h i l i p p  P a u l i ,  einem 
anderen Schiiler W i l l ’ s ,  mit an der Spitze der beriihmten Hijchster Farb- 
werke stehend; L u d w i g  S c h a d ,  einer der Directoren der Berliner Ge- 
sellschaft fur Anilinfabrikation, die sich ebenfalls schnell zu einem Welt- 
geschaft emporgeschwungen hat. H e i n r i c h  B u f f  in Crefeld, A d o l f  
W i n t h e r  und J u l i u s  W o l f f  in Biebrich, G e o r g  K G r n e r  in Lud- 
wigshafen, K a r l  E i k e m e y e r  in Griessheim, mit Auszeichnung 
auf demselben Gebiete thatig, sind gleichfalls Schiiler von Wil l .  
Und nicht nur in den tinctorialen Industrieen hat  W i l l ’ s  Schule 
Stellung genommen; ich erinnere an T h e  o d o  r F 1 e i t m a n n  , welcher 
die bekannte Nickelfabrik in Iserlohn ins Leben gerufen hat, a n  
R e i n h o l d  H o f f m a n n ,  wahrend vieler Jahre  die grosse Ultramarin- 
fabrik in Marienberg leitend, an J u l i u s  S- t roof ,  Director der grossen 
chemischen Fabriken in Griessheim, an P. W i l h e l m  H o f m a n n ,  den 
Begrunder einer grossen Fabrikanlage in Ludwigshafen, welche es sich 
angelegen sein lasst, jedwedem auf dem umfangreichen Gebiete der  
chemischen Industrie neu auftauchenden Bedurfnisse sofort gerecht zu 
werden. Auch F r i e d r i c h  B o c k m a n n ,  dem wir ein umfassendes 
Werk iiber Bd i e c h e m  i s c h  - t e c h  n i s c h  e n Un t e rs u c h ung s m  e t h o  d e n  
d e r G r o s s  i n  d u s t r i e ,  d e r  Ve r s u c  h s s t a t i o  n e n  un d H a n d e l s -  
l a b o r a t o r i e n g  verdanken, so wie G e o r g  A s m u s ,  der Verfasser 
des mit kiistlichern Humor geschriebenen )) amerikanischen S k i z z e -  
B i i c h e l c b  e’s erinnern sich mit Stolz daran, ihre chemischen Studien 
unter W i l l  gemacht zu haben. 

Aber auch die Industrie des Auslandes ist W i l l ’ s  Schule 
zu Dank verpflichtet; ich brauche nur E d m o n d  M u s p r a t t ,  den 
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heutigen Chef der iiltesten und beriihntesten englischen Sodafabrik zu 
nennen. 

Wenn wir uns jedoch an dieser Stelle freudig der zahlreichen 
Schiiler unseres Freundes erinnern, welche auf den verschiedensten 
Gebieten eine hervorragende Thatigkeit iiben , so wollen wir doch 
auch nicht unterlassen, Derer zu gedenken, welche dem Meister bereits 
vorangegangen sind. Unter den leider schon recht Vielen seien bier 
nur H e i n r i c h  B o t t i n g e r ,  wahrend vieler Jahre  chemiacher Berather 
der weltberiihmten A l s  opp’schen Brauerei in Burton on Trent ,  H. 
L. B u f f ,  zuletzt Professor in Prag ,  B a l k ,  Lehrer an der Gewerbe- 
schule zu Barmen, T h e o p h i l  E n g e l b a c h ,  W i l l ’ s  langjahriger Assi- 
stent, spater Professor in Bonn, endlich A d o l p h  G e y g e r ,  lange 
Zeit mit Arbeiten auf dem Gebiete der Farbenindustrie beschaftigt, zu- 
letzt Mitglied des kaiserlichen Patentamtes, genannt. 

Es diirften der  Lehrer nicht viele sein, welche sich einer Bhn- 
lichen Reihe ausgezeichneter Schiiler riihmen konnen und sich durch 
Ausbildung derselben in gleichem Maasse um den Aasbau der Wissen- 
schaft verdient gemacht haben. 

* * 
Y 

Beim Abschiede von unserem Freunde gleiten die Bliclte noch- 
mals uber dieses wohlausgefiillte Leben hin : Aus einfachsten Verhalt- 
nissen hervorgegangen, aber schon als  Knabe von einer Liebe zur 
Wissenschaft erfullt, welche ihm den Eintritt in dieselbe als erstrebens- 
werthestes Ziel erscheinen lgsst, und dieses Ziel mit eiserner Beharr- 
Iichkeit verfolgend, - daher auch schon fruhzeitig in dem er- 
wiinschten Besitz der Anerkennung und Zuneigung seiner Lehrer, 
denen der eifrige Schiiler bald unentbehrlicher Mitarbeiter wird , - 
spater als Nachfolger eines der beriihnitesten Meister des Jahrhunderts, 
in Lehre und Forschung seine eigenen Wege gehend, als Lehrer durch 
selbstlose Hingebung an die Interessen der Lernenden im dankbaren 
Gedachtnisse zahlreicher Schiiler fortlehend, als Forscher durch die 
gluckliche Ausbildung einer analytischen Methode an den Erfolgen der 
Zeitgenossen, j a  kommender Geschlechter betheiligt, - im Verkehr 
mit den Menschen von einer ‘freue, yon einem Adel der Gesinnung, 
welche ihm die Freundschaft Derer sichern, die ihn kennen, - der 
beneidenswerthe Mittelpunkt eines herrlichen Familienkreises, dessen 
Glieder mit uubegrenzter Liebe an ibm hangen, - dies das Bild, 
welches uns, wenn wir H e i n r i c h  Will’s gedenken, vor die Seele tritt. 

A.  W. u. Hofmann. 




