
N elirolo ge. 
K a r l  W e l t z  i e n .  

Am 8. Februar 1813 zu St. Petersburg als eiiiziger Sohn des Kauf- 
herrn K a r l  W e l t z i e n  gcbnren, erhielt W e l t z i e n  den ersten Uuter- 
richt in der Schnle dcs Staatsraths W e i h r a u c h ,  sodann bis 1821 in 
der Petrischule in Petcrsburg. hLer schori 1823 siedelte er mit seinen 
Eltern nach Karlsrnhc uber. 1lheumatisc:tre Leiden, namentlich aber 
die Kriinklichkeit des Sohnes, bestimrriten den Vnter, ein milderes Klima 
aufzusuchen. Die Faniilie versnchtc zuerst i n  Frankfurt a. M., dann 
in Mannheim sich niederznlassen, beide Stiidte aber gefielen den Eltern 
rricht auf  die Dauer; erst in Ilarlsnilie fandvn sic ein ihnen zusagendes 
geselliges Leben, das sie bestitnmtc, diese Stadt eirrstweilen zu ihrem 
Wotrnorte zu wahlcn. Der Solin wurde bei eineru Schulrath K i i n i g  
i n  Pension gegeben und i n  das Lyceum geschickt. Nachdem abcr der 
Vater ein eigenes Haus in der Stadt erworben hatte, nahm er ihn 
wieder zu sich und gab ihm IS27 den I’farranitscandidaten, spateren 
Diakonus A u g u s t  H n u s r a t h  Zuni Hofmeister. H n u s r a t h  hntte iiuf 
die Entwickelung von W e l t z i c n  den grijssten, von letzterem stets 
dankbar anerkannten Einfluss; dcr sittlic:lie Erns t ,  die geistig freie 
Anschaiiung, die I-lausra t h  so allgenrein beliebt mactiten, sie wurdcn 
auch die Grundziige voii W e  I t z i e n’s Chnrakter. Schiiler und Lehrrr 
fiihlten sicli zu cinander hirigtmgeri, so dass sich untt%r beiden ein 
inniges Freundschaf‘tsvc~rliiiltniss bildete. Mit €I x u  s r a  t h unternahm 
We1 t z i  e n regelin2ssig in den I-Ierbstferieri posse  Keisen, die meistens 
zu Fuss zuriickgelegt wurtien; so an den Unterrhriri, i n  den Oden- 
wald, in den Schwarzwald, iu die Alpe~i, selbst nach Nod-I ta l ien ,  utid 
die Eindriicke, die diese Reisen aiif ihn nrwchten, bliebeti itim fiir sein 
Lehen i n  der schijnsteri Erinnernng. Nnr kurze Zeit iil,ernnlrm itn 
Jahre  1529 der Vicar H e l b i  rig (spiitcr Stadtpfarrer iu Freiburg) die 
Leitung von W e l t z i e i i ’ s  Studion, i m  Priihjnhr 1831 ,verliess dieser 
das Karlsruher Lyceum, urn, nachdrni  er rnit seiner Muttpr die Sornmer- 
monate in London btJi einer Grossmutter vcrlebt ha t te ,  im Herbst 1531 
die UniversitBt Heidelberg als Studiosus der Medicin zii heziehen. 
1833 siedelte e r  1r:tc.h Giittirigerr uber urid bestaod, von da zuriickge- 
kehrt, im April 1835 i n  Heidelberg d:is Doctorex:tnirn. K:tchher be- 
sucbte er noch fur kurze Zrit dic Uriiversitiiteu Ziirich, Miinchen und 
Wien. Nur die Liebe zu den Natnlwisactrisctiaften nrrd der Wurrscsh 
seines Vaters, er miichte als russischer Gruntfbesitzer spAter wieder 
nach Russland euriickkehren, hntten iliri znm Studiuiri der Medicin ge- 
fiihrt, es war nicht seine hllsicht, als praktischer Arzt sich irgendwo 
niederzulassen, er hoffte aber niit seincn Keiintnissen in dem weniger 
kultivirten Rasslarid seinen Nrbeiinic.nschen beistehen zu kBnnen, Nacb  
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Vollendung seiner Studien wandte er sich irnrner niehr der Chemie 
zu, einer Wissenschaft, die ihn von jeher lebhaft angezogen hatte. 
Zuerst rictitete er sich zu seineri Versuclien ein primitives Laboratorium 
in einer Speisekammer seiner Wohnung ein, bald aber wurde der 
Drang nach weiterer Ausbildiing in der Chernie so lebhaft, dass er, 
obgleich er seit l83G verheirathet war, 1840 sich nach Berlin begab, 
um dort unter M i t s c h e r l i c h ’ s  Leitung zu studiren. Die Reschiil‘ti- 
gung mit Chernie war nun seine Lebensaufgabe geworden, das Ziel 
seines Strebens war die Erlangung eines akadernischen Lehrstuhles 
fiir diese Wissensdiaft. Die Bbsicht, nach Russlaud zuriickzukehren, 
wurde irnmer weriiger bestimmt und nach deni Tode seines Vaters 
(1849) war W e l t z i e n  fest entschlossen, fiir irnrner in Deutschland 
zu bleiben. Ini Jahre  1841 erwarb er sic11 durch Einreichen einer 
Abhandlung bei der Rcgierung und durch .Halten eines Proberortrags 
das Recht, als Docent der Cheniie am Polytechnikun~ und arn Lyceum 
in I<arlsrulie zu wirken. 1542 wurde ihm der Titel eines ausserordent- 
h h e n  Professors rerlieheri , als wrlcher er Oeaonders fur die Forst- 
schule des Polytecliuicums Vor1csiingt:n iiber Agriculturcllerriie zu halten 
hatte. I n  seinern Hause errichtetc er ein Laboratoriurn, das er in 
uneigennutzigster Weise seirien Zuhiirern offiiete und so seine Vor- 
lesungen auf’s kriiftigste unterstutzte. Bei der Reorganisation des 
Polytechnicunis im Jahre  1850 wi irde  We1 t z i e  11 zurn Ordinarius fiir 
Chemie und Vorstand der Fa.chschule berufen. I)iesi:s hnerbieten 
nahrn er an  unter der  Ikdingung, dass ihm die Mittel zu eineni grossen 
Laboratoriurn gewiihrt wiirden. Das geschah. Nachdeni er durch den 
Besuch aller griisscren Laboratorien in Deotscllland und ini Auslande 
sich fiir die AufgaLe vorbcreitet hatte, untwnahm er i n  Gerneinschaft 
niit den] Professor (jetzt Baura.th) L a n g  1851 den Bau des Labora- 
toriurns, das, als die Zahl der Prakliltariten zu gross fur die Ramie  
ward, 1857 erweitert, nun fast zwanzig Jailre ohne wesentliche Aende- 
rung stets erhiihten Anforderungen der Wivsenscbaft genugte. Das 
ICarlsruher Laboratoriurn, eines der ersten, das nach L i e b i g ’ s  Vor- 
gange in Giessen, specie11 f i r  die Arbeiten der Studirenden bestimmt 
war, wurde in einer besonderen, niit Planen und Zeichnungen ver- 
sehenen Schrift geschildert und dientc einer ganzen Reihe iihnlicher 
Anstalten als Muster. In  diesem Laboratorium wirkte W e l t z i e n  nun 
bis zum Jahre 1SRS als Lchrer und Forscher. Seine Haupttbatigkeit 
war auf die Ausbildung seiner Scliiiler im EIiirsaale und in den prak- 
tischeri Uebnngeri gvrichtrt; er griindcte in I<arlaruhe eine Scbule, aus 
der eine grosse Anz:tIi\ tiichtiger Chemiker herrorging, die noch heute 
thctils alu Technikw, tlieils als Docentcn thiitig sind und dem fur seine 
Wissenschaft begeisterten Lehrer stets eiri dankbares Andenken be- 
wahren. Er verstariJ es niclit riiir, den Zuhiirern die Lehren der 
Wissrnscbaft hla:. vorznfiitiren, er lahrte sie auch die Methoden der 



Forschung, indem er sie Theil nehmen liess an den wissenschaftlichen 
Untcrsiichungen, die er selbst durchfiihrte, oder zu denen er einige 
Assistenten veranlasste. So herrschte unter W e l t z i e n ’ s  Leitung im 
Karlsruher Laboratorium das regste wissenschaftliche Leben, von dem 
zahlreiche, in den Zeitschriften erscheinende Abhandlungen das deut- 
lichste Zeugniss ablegen. Nur einige von diesen Arbeiten miigen hier 
erwahnt werden: Am meisten Aufsehen erregten dic schiinen Unter- 
suchungeu von W e l  t z i e n  iiber die Superjodide und Chlorjodide der 
zusammengeoetzten Ammoniummolekiile, in denen zuerst unzweifelhaft 
Molekiilarverbindungen geschildert wurden; an diese Arbeiten schlossen 
sich die von R i s s e  auf W e l t z i e n ’ s  Veranlassung vorgenommene 
Untersuchurlg iiber Quecksilberverbindungen der Amrnoniummolekiile 
und fiber Verbindungen yon Silbernitrat mit Silberhaloidsalzen, sowie 
die Versuche von P e t e r s  e n  iiber die Bildung von organischen Amiden 
an. Sodann studirte W e l t z i e n  in einer Reihe von Arbeiten die Zer- 
setzungsprodukte des Harnstoffs, es  gab ihm das Veranlassung zur 
theoretischen Betrachtung anderer organischen und rnetallhaltigen Amide. 
Die Oxydationsstnfen des Stickstoffs beschaftigten W e  1 t z i e  n wieder- 
holt , er  selbst lieferte iiber deren Eigenschaften Abhandlungen , aber 
auch einer seiner Assistenten, R i c h .  M i i l l e r ,  benutzte auf W e l t z i e n ’ s  
Veranlassung unternommene Untersuchungen iiber Chlorverbindungen 
der Oxydationsstufen des Stickstoffs zu einer Doctordissertation. Eine 
Reihe von andsren Arbeiten, die W e l t z i e n  zum Theil in Gemein- 
schaft mit E. T o b l e r  durchfiihrte, hatten den Isomorphismus zum 
Gegenstande; zahlreich waren die Untersuchungen von Mineralien und 
Mineralquellen aus dem Grossherzogthnm Baden ; grosse praktische 
Bedeutung besassen noch We1 t z i e n ’ s  Untersuchungen iiber die Ana- 
lyse des Schiesspulrers etc. Diese wenigen Beispiele miigen geniigen, 
um zu zeigen, wie W e  1 t z  i e n  den Gegenstand seiner Untersuchungen 
von allen Gebieten der Wissenschaft nahm. Aber nicht nur seine 
Berufspflichten suchte W e l t z i e n  in  so gewissenhafter Weise zu er- 
fiillen, wo sich ihm Gelegenheit bot, trat er auch belehrend und 
rathend in das iiffentliche Leben. So war es W e l t z i e n ,  der durch 
allgemein verstandliche Vortrage im Gewerbeverein zu Karlsruhe das 
Vorurtheil gegen Gasbeleuchtung, welches durch die traurige Kata- 
strophe beim Theaterbrand nur zu leicht sich bilden konnte, beseitigte, 
indem er das Wesen des Leuchtgases, dessen Bereitung und bei 
richtiger Behandlung ungefahrlichen Eigenschaften besprach. Ebenso 
gelang es auch wesentlich mit durch die Vortrage, welche W e l t z i e n ,  
gestiitzt auf umfassende analytische Arbeiten, iiber die Beschaffenheit 
des Karlsruher Brunnenwassers hielt, der Stadt die Wohlthat einer 
vorziiglichen Wasserleitung zu verschaffen. Jahrelang hielt We1 t z i e n  
den Officieren Vortrage iiber die fur ihr Facb wichtigsten Capitel der 
Chernie. Die epochemachenden Arbeiten von Pas  t e u r  iiber die 
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Gahrung brachte We1 t z i e  n durch mit Versuchen verbundene Vortrage 
zu allgemeiner Kenntniss. Nach fast jeder Weltausstellung schilderte 
er in  offentlichen Vorlesungen die wesentlichsten Fortschritte der che- 
mischen Industrie. Manche von diesen Vortragen wurden nachher anf 
Wunsch der Zuhiirer dem Druck iibergeben, eine grosse Reihe von 
grosseren und kleineren Werken wurden auf dime Weise verijffentlicht. 
SO ein Grundriss der allgemeinen Chemie, specie11 fiir die Zwecke des 
Militairs eingerichtet, so die Vortrage im Karlsruher Gewerbeverein, 
SO die Vorlesungen iiber die Brunnenwasser von Earlsruhe. Zur Er- 
leichterung des Studiums der Chemie stellt W e 1  t z i e n  ubersichtliche 
tabellarische Werke iiber die organischen und anorganischen Kijrper 
zusammen. Dieses rege wissenschaftliche Leben liess W e  1 t z i e 11’s 

Namen bald iii weiten Kreisen bekannt werden; seine ginstige Lebens- 
stellung erlaubte ihm auch, auf den haufig unternommenen Reisen mit 
den meisten deutschen , franzijsischen und englischen Chemikern per- 
sijnlicb bekannt zu werden, mit vielen derselben stand er in fortwah- 
rendem Briefwechsel, und W e l t z i e n ’ s  gastfreundliches Haus hatte 
oft die Ehre, die ersten Grijssen der Wissenschaft zu beherbergeu. 
Auch seinem lnstitut kam dieser Verkehr sehr zu statten, r o n  vielen 
befreundeten Forschern bekam W el  t z i e n  die schonsten und wertb- 
vollsten Originalpraparate, die noch heute den Kern der reichen Pra- 
paratensammlung des Karlsruher Laboratoriums ausmachen. Unter 
diesen Verbaltnissen kann es  nicht auffallen, dass man gerade Karls- 
ruhe, den Wohnort von W e l  t z i e n ,  erwahlte zum Versammlungsorte 
eines internationalen Chemiker -Congresses, auf dem im Jahre 1860 
der schon damals heftige Streit zwischen den verschiedenen Theorien 
der Chemie geschlichtet werden sollte. Gelang es auch bei dieser 
Zusammenkunft nicht, eine Einigung aller Chemiker der Welt  zu er- 
reichen, so trugen die Verhandlungen, die W e 1  t z i e n  im Standehause 
zu Karlsruhe eroffuete, doch wesentlich zur Pracisirung der Gegen- 
satze bei, indern der Streit unter den Anhangern der verschiedenen 
Theorien nachher bald zu Ende gefiihrt war. Ein schmerzhaftes Haut- 
leiden zwang ihn in den Jahren 1865 und 1867 wiedrrholt Urlaub 
zu nsbmen, urn qualvolle Kuren durchzumachen. Wurde er auch von 
seiner Krankheit befreit, so war sein Korper, namentlich das System 
der Bewegungsnerven doch so geschwacht, dass er im Beginn des 
Jahres 1868 nm Versetzung in  dauernden Ruhestand bitten musste. 
Im Friihjahr 1868 suchte e r  durch eine Reise nach Italien frische 
Krafte zu gewinnen, aber nur zu bald traten mit erneuter Keftigkeit 
Lahmungserscheinungen pin. Mannhaft bestand er ,  klar sich seines 
Zustandes bewusst, den Kampf mit der Krankheit, die ihn nach langen, 
schweren Leiden am 14. November 1870 dahinraffte. W e l t z i e n ’ s  
Charakter war wahr uud offen. Alle Zweideutigkeit, alles Halbe war 
ihm zuwider; zuweilen nicht ganz frei von Schroffheit trat e r  gegen 
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das von ihm Piir Unrecht Gehaltene energisch auf, erlahmte aber auch 
auf der anderen Seite iiicht fur das von ihm fiir richtig Erkannte mit 
seiner ganzen Kraft zu wirken. E r  war im Laufe der Zeit durch und 
durch ein Deutscher geworden und seine Stellung zu den politischen 
Parteien kann man nicht klarer charakterisiren, als wenn man darauf 
liinweist, dass er ein Freund von h l a t h y  war, mit detii er regelmassig 
ainige Abende der Woche verlebte. Mit dankbarem Herzeii vernahm 
er noch ;ruf seinern letzten Lager die Siegesnachrichten aus Frank- 
reich, er war erfreut die Einigkeit Deutschlands noch gesehen zu 
haben und bedauerte n u r ,  nicht auch die Segnungen dieses grossen 
Karnpfes erleben zu diirfen. 

K. B i r n b a u m .  

F r ie  dr i c h Roc h 1 e d e r. 

Auf dem Friedtiofe der Cherriilter steht ein neuer Leichenstein 
niit der Inschrift: 

Hier ruhet 
F r i e d r i c h  R o c h l e d e r ,  geb. am 15. Mai 1819, 

gest. am 5 .  Nov. 1874. 
Wir wolleii einen Kranz auf das frische Grab des zu friili Ver- 

blichenen legen, und sein Andenken ehren, indem wir das Bild seines 
Lebens und Wirkens zu eritwerferi vereuchen. 

R o c h l e d e r  hatte nach dem Wunsche seines Vaters, des Apo- 
thekers A n t o n  R o c h l e d e r  in Wien, die Pharmacie zu seinem 
Beruf machen sollen, und darauf hiri wurden seine vorbereitenden 
Studien geleitet. 

Der  geschaftliche Theil dieses Berufes aber konnte dem streb- 
sameri, von Wissensdraiig erfiillten Jungling nicht zusagen, und nach 
kurzeni Verweilen im Laboratorium und in der Officin wandte er sich 
der Medicin zu. - Unbefriedigt auch voq diesen Kenntniesen, die 
auf die wichtigsten Fragen uber die Vorgange des physischen Lebens 
eine entscbeidende Antwort zu geben noch nicht vermiigen, wich e r  
scheu vor der arztlichen Praxis zuriick, und eutschloss sich, seine 
Iirafte auf ein brgrenzteres Gebiet des Wissens zu concentriren. 

Zwei Disciplinen hatteti vor allen sein Interesse erregt und sein 
Nachdenken beschaftigt: die Hotanik und die Chemie. 

Allein nicht in  der \)loss systernatischen Pflanzenkunde, sondern 
in der I'Hauzenphysiologie, in der Entstetinng und Entwicklung des 
Pflanzen-Organismus faiid er die Problenic, die ihn fesselten und 
deren Liisung itin schon auf der Schale zu beschaftigen begannen. 




