
ZUR ERINNERUNG 
AN 

P E T E R  G R I E S S .  

Wohl hat Derjenige, welcliem ein giitiges Geschick der Tage 
volles Maass zu Theil werden liess, alle Ursache, fiir solch’ kostbare 
Gabe dankbar zu sein; allein e r  hat  auch gefunden, dass der Spat- 
abend des Lebens wieder Schmerzen mit sich bringt, welche dem 
friih’ Scheidenden erspart blieben. Der  dem Abschiede Nahende 
denkt hierbei an die schweren Stunden, in  welchen er sich ziigernd die 
Abnahnie seiner Krafte eingeatand, mehr aber noch a n  das  unbe- 
schreiblich wehmuthige Gefuhl der Vereinsamung, welches ihn jedes- 
ma1 beschlich, wenn er einen jiingeren Freund oder Fachgenossen vor 
der  Zeit, oft inmitten einer segensreichen, j a  bahnbrechenden Thatig- 
keit, dem Kreise der Lebenden entriickt sah. 

Solche schmerzliche Bewegnng hat  den Verfasser zumal auch 
ergriffen, a19 er Kunde von dem Tode des ausgezeichneten Forschers 
erhielt, dessen Andenken diese Skizze gewidmet ist. Er hatte 
mir dem zu friih’ VolIendeten - allerdings in schon weit zuriicklie- 
gender Zeit - in naher Beziebung gestanden, und seine Erinnarungen 
an die gemeinsamen Erlebnisse und zumal an die gemeinsame 
Arbeit jener Tage sind durch die vielen Jahre, welche seit jener Zeit 
verflossen sind, nicht abgeschwacht. Wenn e r  diese Erinnerungen, 
obschon sie ihn in eine gliickliche, weil schaffensfrendige Periode 
zuruckversetzen, gleichwohl erst heute in diesem Gedenkblatte zu- 
sanimenfasst, so liegt der Grund in dem Umstande, dass sein Ver- 
kehr mit P e t e r  G r i e s s  auf eine verhaltnissmassig nur  kurze 
Zeit beschrankt geblieben war ,  und dass ihm weder iiber die 
diesem Verkehr vorangegangenea noch uber die demselben folgenden 
J a h r e  des Forschers Nachrichten zu Gebote standen. Ausserdem 
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aber  musste solches Gedenkblatt eine eingehende Schilderung des  
tiefgreifenden Einflusses bringen, welchen die G r i e s s  'schen Srbeiten 
auf den Fortschritt der Wiasenschaft und auf die Entfaltung der In- 
dustrie geuht hahen, eine Aufgabe, welche mehr als die Rraf t  des  
Einzelnen zu beanspruchen schien. 

Heute liegen die Bedingungen fiir die Skizzirung eines Lebensbildes 
gunstiger. Dem Verfasser sind mehrfache, wenn auch keineswegs er- 
schopfende - wie er wohl gewiinscht hatte - doch sehr dankenswerthe 
Mittheilungen iiber die Jugend des Mannes, insbesondere durch Hrn. Pro-  
fessor R u d o l f  S c h m i t t  und Hrn. Dr. G u s t a v  G u c k e l b e r g e r ,  
sowie auch uber die spateren Erlebnisse desse;ben, zumal durch 
H r n . D r . C o r n e l i u s  0' S u l l i v a n ,  zugegangen. Erbraucht sich also nicht 
mehr darauf zu beschranken, ausschliesslich Selbsterlebtes zu erzahlen, 
und die Gefabr, dass aich auch ein gutes Stuck Autobiographie in das  
Bild des Freuiides hineindrange, ist, wenn auch nicht beseitigt, doch 
verringert. Gleichwohl wird er, wie dies in der Natur der Sache liegt, 
den Erinnerungen aus den Jahren, wahrend deren e r  mit G r i e s s  in 
persijnlichem Verkehr gestanden hat ,  mit Vorliebe nachgehen. Die 
erfolgreiche Gestaltung eines wiirdigen Lebensbildes war aber hente iiber- 
dies noch durch die Hingebung zweier Freunde des Dahingeschiedenen 
gewiihrleistet, welche ihre Bereitwilligkeit kundgegeben hatten, sich 
der Losung des schwierigeren Theiles der Aufgabe zu widmen: 
Hr. Professor E m i l  F i s c h e r  und Hr. Hofrath Dr. H e i n r i c h  C a r o  
haben es unternommen, der Eine, die vielverzweigte wissenschaftliche 
Thatigkeit des ausgezeichneten Forschers, der Andere, die reichen 
Ernten zu schildern, welche diese Thatigkeit auf ausgedehnten Gebieten 
der chemischen Industrie gezeitigt hat. 

I. 
We, von Cassel aus seine Schritte nach Sudosten lenkt, dem 

komnit schon bald der hochste der zahlreichen Basaltberge, welche 
den landschaftlichen Charakter der Gegend bestimmen, der M e i s s n  er 
zu Gesioht. Am Fusse dieses Berges, in einem massig breiten, 
zwischen bewaldeten Hiigeln sich hinziehenden Thale, welches ein 
kleincr Bach durchstromt, liegt das Dijrflein K i r c h h o s b a c h  - eine 
Filiale des etwas grijsseren Bischhausen - kaum mehr als einigeHundert 
Einwohner zahlend. Bis znm Ende der 70er Jahre  war das Dorfchen 
von dem Verkehr mit der Welt wie abgeschnitten. Heute ist es durch 
zwei vor einiger Zeit vollendete Eisenbahnen leicht zuganglich geworden. 
Die in geringer Entfernung gelegene kleine Stadt Waldkappel iat der  
Mittelpunkt der Linie Leinefelde- Treysa,  welche zur Kiirzung der  
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grossen Militarstrasse von Nordost nach Sudwest vor etwa zehn Jahren 
erbaut wurde. Seitdem ist iiberdies auch noch eine directe Eisen- 
bahnverbindung zwischen Cassel und Waldkappel entstanden. 

In dem Dorfchen Kirchhosbach hat  J o h a n n  P e t e r  Griess am 
6. September 1829 dm Licht der Welt  erblickt. Sein Vater hiess J o h a n n  
H e i n r i c h  Griess, seine Mutter C a t h a r i n e  E l i s a b e t h  G l i e m .  
Der  Vater besass ein hiibsches Gutchen, welches e r  selber bewirth- 
schaftete; er war  uberdiess der Schmied des Dorfes und gewann als 
solcher einen gewissen Nebenverdienst, von einer weiteren Einnahme, 
welche ein kleiner Holzhandel dem betriebsamen Manne brachte, 
nicht zu reden. Er scheint in der That  ein nicht unbemittelter Mann 
gewesen zu sein. Hierfiir spricht auch das stattliche Wohnhaus in der 
Hauptstrasse des Dorfes, dern von Bischhausen aus in Kirchhosbach 
Eintretenden zur Linken. Dieses Haus, in welchem P e t e r  Gr iess  
geboren wurde, war  von den1 Vater selber erbaut worden, welcher 
das fur diesen Zweclr erforderliche Holz auf einer kleinen Wald- 
parcelle, die ihm gehorte, geschlagen hatte. D a s  Haos ragt etwas 
fiber die anderen Hauser des Dorfes hervor, obwohl auch diese den 
Holzreichthum der Gegend bekunden. Die Schmiede, welche durch 
einen breiten Thorweg von dem Wohnhause getrennt war, ist leider 
bis auf einiges Mauerwerk verschwunden , nur die Lindenbaume, 
welche sie beschatteten, sind noch vorhanden. Es muss eine be- 
scheidene Werkstatt gewesen sein. 

P e t e r  batte eine grossere Anzahl von Geschwistern gehabt, die aber 
alle bereits in friihester Kindheit weggestorben waren, so dass sich die 
ganze Liebe des Vaters auf den einzigen Ueberlebenden concentrirte. 
Der  Knabe hatte bereits in der Dorfschule eine unzweifelhafte 
BegabuDg an den T a g  gelegt, SO dass der Vater veranlasst worden 
war, seinem Sohne von dem Geistlichen des Dorfes einige Privat- 
stunden geben zu lassen. Der  Gedanke, ihm durch eine sorg- 
faltige Erziehung den Weg zu einer hoheren gesellschaftlichen Stellung 
anzubahnen, scheint ihm aber ferngelegen zu haben. Er hatte zunachst 
offenbar kein anderes Ziel vor Augen, als den Sohn fur die moglichst 
vortheilhafte Bewirthschaftung des Giitchens, welches ihm dereinst 
als Erbe zufallen wurde, grundlich vorzubereiten. Deshalb musste 
der Junge auch bei der Bestellung des Feldes fleissig mit Hand an- 
legen. Dies scheint er denn auch pflichtschuldigst gethan zu haben, 
so lange die vaterliche Aufsicht dauerte. Es wird aber berichtet, 
dass der Vater, wenn er  bisweilen in der Schmiede festgehalten wurde, 
von den Leistungen des a l l e i n  in's Veld geschickten P e t e r  nur wenig 
erbaut war. Zu seinem Leidwesen waren gewiihnlich nur einige 
Furchen gepfliigt; das Gespann stand miissig am Rande des Ackers, 
und auf dem Pfluge sass der junge Pfluger, ein Buch in der 
Hand,  offenbar mit ganz anderen als landwirthschaftlichen Gedanken 
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beschaftigt. Trotz  dieses geringen Interesses fiir die Aufgaben des 
Ackerbaues konnte sich der Vater nicht sofort entschliessen, seinen 
Lieblingsplan, den Sohn zu einem tiichtigen Landwirth zu erziehen, 
aufzugeben. Jedenfalls finden wir den 15- oder 1Gjahrigen Jdngling 
in einer damals hochangesehenen landwirthschaftlichen Privatschule 
wieder, welche der Amtmann U l r i c h  auf der von ihm gepachteten, 
mitten im Reinhardswalde unweit Hofgeismar schiin gelegenen, 
grossen Domane Beberbeck, wo sich das  Kurfiirstliche Gestut befand, 
errichtet hatte. Bezeichnend fur die damaligen Lebensverhaltuisse 
von G r i e s s  ist ein Brief, welchen einer seiner dortigen Schul- 
kameraden, Hr. E. E. B i e r s c h e n k ,  jiingst an Hrn. Professor 
S c h m i t t  in Dresden gerichtet hat. BIch erinnere mich noch ganz 
genaur ,  schreibt Hr. B i e r s c h e n k ,  Bwie G r i e s s ,  von einer alten 
Magd begleitet, welche in einer rKotzect seine Kleider trug, in Beber- 
beck zintraf; den circa 18 Stunden langen Weg hatten Beide zu Fuss 
zuriickgelegt. G i i e s s  kam als r i c h t i g e r  Bauernjunge dort an. 
Bauerieche Kleidung und bauerische Manieren. Er war  mein Tiech- 
nachbar, und ich habe mich sofort fur ihn interessirt, d a  seine Heimath 
nur etwa l l / a  Stunden ron  meinem friiheren Wohnort Wichmanus- 
hausen entfernt war. G r i e s s hatte anfangs von seinen Mitschiilern 
vie1 zu leiden. Das fortwahrende Aufziehen wegen seines linkischen 
Benehmens brachte ihn fast zur Verzweiflung, bis sich nach und nach 
eine andere Meinung von ihm geltend machte, urid man gewahr wurde, 
was in ihrn steckte. Es vergingen keine vier Wochen, ehe ihn seine 
Lehrer bereits erkannt und gewiirdigt hatten. Durch seinen Fleiss 
und seine Aufmerksamkeit war er schon bald einer der hervorragend- 
sten Schiiler der Anstalt geworden. Sein friiherer Lehrer in Kirch- 
hosbach muss jedenfalls ein ausgezeichneter Botaniker gewesen sein, 
denn in diesem Fache war  er schon bei seinem Eintritt in Beberbeck 
Allen, selbst Denen, welche die polytechnische Schule in Cassel be- 
sucht hatten, uberlegen. Den Entschluss, sich der Chemie zu widmeo, 
hat e r  indessen in Beberbeck sicher nicht gefasst, denn diese Wissen- 
schaft i3t dort kaurn gelehrt worden.< 

Dem mag so sein; jedenfalls scheint der Aufenthalt in dem In-  
stitute des Amtmanns U l r i c h  keine den Wiinschen von Vater G r i e s s  
rntsptechende Wirkung auf den Sohn geubt zu haben. Dies erhellt 
ails dem Umstande, dass derselbe das  Institut schon bald ver- 
l i e s ,  urn zum Besuche der polytechnischen Schule nach Cassel uber- 
zusiedeln. Man wird nicht fehlgrhen, wenn man diesen Entschluss 
dern Verkehr mit den Schiilern des Institutes zuschreibt, welche, nach- 
dem sie die dortige Schule bereits besucht hatten, nach Beberbeck 
gekornmen waren, um sic11 specie11 landwirthschaftlichen Studien hinzu- 
gebrn, fiir welche sie bislier keine Gelegenheit gehabt hatten. Jeden- 
falls wiirde Keiner, urn seine Ausbildung als Landwirth zu ver- 
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Tollstandigen, von Heberbeck nach Cassel gegangen sein. Es waren 
also anderweitige Motive, welche Gri e s s  veranlassten, sich dort- 
hin zu wenden. 

Die polytechnische, oder , wie ihr  officieller Titel lautete, die 
Hohere Gewerbeschule in Cassel stand damals in grossem Ansehen. 
Man kann sie als die Vorlauferin der grossen technischen Hochschulen 
betrachten, welche spl ter  in Berlin, Aachen, Miinchen, Dresden und Karls- 
ruhe entstanden. Diese Anstalt war im Jabre 1831 unter W o h l e r ’ s  
Auspicien begriindet worden, welcher auch sofort die chemische 
Professur iibernommen und die Schule im Verein mit H e i n r i c h  
B u f f  - spiiter Professor der Physik in Giessen - und A m a n d u s  
P h i l i p p i  - noch heute Professor der Naturgeschichte an der 
chiienischen Universitat Fan- Jag0 - in gliicklichster Weise ent- 
faltet hatte. Als W o h l e r  im Jahre 1836 nach Giittingen iibergeeiedelt 
war, hatte man an seiner Stelle B u n s e n  berufen, welcher aber schon 
nach zwei Jahren den Lehrstuhl in Marburg iibernahm, um durch 
W i n k e l b l e c h  ersetzt zu werden. Es war W i n k e l b l e c h ,  bei 
welchem der junge Polytechniker in Cassel seinen eraten Unterricht in 
der Chemie erhalten hat. 

Dass sich P e t e r  G r i e s s  schon auf der polytechnischen Schule 
i n  Cassel durch seine chemischen Leistungen ausgezeichnet habe, 
ist UIIS nicht bekannt geworden. Im Hinblick auf seine ersten 
Universitatsjahre ist es uns aber mehr als zweifelhaft. Nicht immer 
betraten @icklich veranlagte Naturen sofort den Weg, welcher sie 
in spateren Jahren zu hervorragenden Erfolgen gefihrt hat. Auch 
bei G r i e s s  scheint dies nicht der Fal l  gewesen zu sein. Man hatte 
denken konnen, dass sich die Lust an der Forschung, die er 
spater in so lebhafter Weise bekundete, schon friihzeitig unter den 
Eindrucken, welche er i n  der Schmiede seines Vaters empfing, ent- 
wickrlt habe. Wenn das Eisen, auf dem von demBlasebalg zur Weissgluth 
angefachten Herde erweicht, auf dern Amboss bei jedem Hamrner- 
schlagv Funken spriiht, welche in der Form von schwarzen 
Schuppen zu Boden fallen, wenn der noch rothgluhend um das Rad ge- 
schlungene Reifen beim Erkalten mit unwiderstehlicher Gewalt den Rad- 
kranz in die Speichen presst, wenn bei’m Abschrecken des gliihenden 
Eisens in dern Kuhlbecken ein Dampfstrahl in die Luft aufwirbelt, 
wahrend das Eisen seine Eigenschaften rerandert, und ein rother Schlamm 
sich in dem Wasser absetzt, so sind diese, sowie andere Erscheinungen, 
welche in einer Schmiede auftreten, zweifellos geeignet, die Auf- 
merksamkeit eines begabten Menschenkindes in Anspruch zu nehmen 
and den Sinn fur die Beobachtung zu wecken. Gewiss hat sich auch 
der in der Werkstatt seines Vaters spielende Knabe an diesen selt- 
samen Umbildungen ergiitzt, vielleicbt selbst, den Hammer in der 
kteinen Hand, a n  denselben mitgeholfen; allein es sind keine Anzeichen 
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vorhanden , welche annehmen liessen, dass die spateren Erfolge des  
chemiscben Forschers aus den Eindriicken hervorgewachsen seien, 
welchen die an dem Amboss seines Vaters wahrgenommenen Wand- 
lungen der Materie in ihm zuruckgelassen batten. Im Gegentheil, die 
Richtung, welche seine Studien wlihrend der ersten Universit5tsjahre 
nahmen, scheint anzudeuten, dass ihm Pbysik und Chemie damals 
ziemlich ferngelegen haben. 

Diese Universitatsstudien ha t  G r i e s s  im Herbst 1850 begonnen. Er 
war  damals 21 Jahre  alt. Der  Verfasser dieser Skizze hat leider nicht 
genau in Erfahrung bringen konnen, wann ex die polytechnische Schule 
verlassen hat ;  jedenfalls hat sich zwischen den Abgang von dieser Schule 
und den Anfang seiner akademiscben Studien noch eine militarische 
Episode eingeschoben, iiber welche aber nahere Angaben nicht vorliegen. 
Sicher ist, dass G r i e s s  sich wahrend seines Besuches der Casseler 
Schule emsig fiir die Priifung vorbereitet hat, welche er ablegen 
musste, um zu dem nur kurz zuvor in K u r h e s ~ e n  eingefuhrten ein- 
jabrigen Dienste zugelassen zu werden. Wir wissen ferner, dass e r  
diese Priifung gliicklich bestanden hat; ebenso dass e r  auch wirklich, 
und zwar als Husar eingetreten ist. Es wird uns sogar erzahlt, dass 
er sich sein Pferd von Kirchhosbach mitgebracht babe. Wo aber, ob 
in Cassel oder Hofgeismar - dort garnisonirten die beiden hessischen 
Husarenregimenter - und wie lange e r  gedient hat, muss dahin- 
gestellt bleiben. P e t e r  Gr iess  scheint nur wenige Monate Soldat 
gewesen zu sein. Der  Kriegsdienst war  offenbar nicht seine Mission. 
Schon nach kurzer Fr is t  war sein militarischer Ebrgeiz vollstandig 
befriedigt, und er war  gliicklich, dass die damalige Uebergangsperiode in 
Kurhessen dem Vater , der gerade ein gutes Hol~geschlf t  gemacht 
batte, noch gestattete, den Sohn fiir 600 Thlr .  vom Militardienste 10s- 
zukaufen. 

Jedenfalls finden wir .den Freigewordenen wahrend des Wioter- 
senievters 1850/51 und wahrend des Sommersemesters 1851 auf der 
Universitat Jena  wieder. Aus welchem Grunde er  der Landesuniver- 
sitat Marburg gegenuber, welche damals weit mehr noch als heutzu- 
tape in erster Linie hatte in Betracht kommen sollen, J e n a  den Vor- 
zug gab, dariiber sind wir nicht unterrichtet. Moglich, dass die mit 
der  Universitlit verbundene landwirthschaftliche Lehranstalt, bei dem 
Vater wenigstens, der immer noch an seinem Plane festhielt, fiir die 
Wahl von Jena  den Ausschlag gegeben hat. In Jena  scheint G r i e s s  
vollstandig im Studentenleben aufgegangen zu sein, wie bei einem 
ebeir der militarischen Zucht Entronnenen nicht gerade auffallig ist. 
Wir  wissen indessen, dass er mit lebhafter Theilnahme den botanischen 
Vortragen von M a t t h i a s  J a k o b  S c h l e i d e n  - es war  schon naeh 
der Controverse desselben mit L i e b i g  - gefolgt ist. Diese Vor!iebe 
fur  botanische Studien kann uns nach dem, was wir iiber seine 
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Leistungen auf diesem Gebiet schon in Beberbeck erfahren haben, 
nicht Wunder nehmen. Ob G r i e s s  die Vorlesungen von W a c k e n -  
r o d e r ,  der damals Professor der Chemie in Jena war, gebort hat, 
bleibt zweifelhaft. 

Von Jena  ging G r i e s s  im Herbst 1851 nach Marburg; allein 
aoch bier scheint e r  sich wenig um Naturwissenscbaften gekiimmert 
zu haben. Die botanischen Vorlesuugen W i e g a n d ’ s  und die phy- 
sikaliscben G e r l i n g ’ s ,  der ubrigens auch mehr als Geodat bekannt 
ist, konnten ihn nicht fesseln. Fleissiger besuchte er die Vortrage 
des  jungen Physikers H e r m a n n  K n o b l a u c h ,  der 1849 von Berlin 
nach Marburg gekommen war. Besonders imponirten ihm K n o b -  
1 au c h’s Vorlesnngsversuche, bei denen eine prachtrolle Instrumenten- 
Sammlung, die ihm eigen gehiirte, treff liche Dienste leistete. Mi t  
Vorliebe aber b6rte G r i e  s s  philosophische Collegien. Die Lehrer, 
zu denen er sich ganz besonders hingezogen fuhlte, waren E d u a r d  
Z e l l e r  und T h e o d o r  W a i t z .  Der erstere war kurz vorher (1849) 
Ton Bern, wo er der theologischen Facultat angehiirt hatte, gleichfalls 
als Pr.ofessor der Theologie nach Marburg berufen worden. Aber 
schon warf das in Aussicht stehende schmachvolle Reactionsministerium 
H a s s e n p f l u g  s-inen diisteren Schatten iiber die edlen hessischen 
Lande, und V i l m a r ,  der unter diesem Ministerium eine so traurige 
Rolle spielen sollte, hatte es durchzusetzen gewusst, dass dem frei- 
sinnigen E d u a r d  Z e l l e r ,  dem herrorragendeo Vertreter der Tiibinger 
Schule, dem Freunde von F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  und von 
D a v i d  F r i e d r i c h  S t r a u s s ,  obwohl der Kurfiirst die Berufung aus- 
driicklich genehmigt hatte, der Eintritt in die theolngischeFacultat versagt 
wurde. Den durch die Intriguen des hochorthodoxen Lutherthums 
von dm t h e o l o g i s c h e n  Facultat Ausgeschlossenen hatte die p h i l o s o -  
p h i s c h e  Facultat mit offenen Armen aufgenommen, und seit jener Zeit 
ist Z e l l e r ,  den wir noch heute uns freuen, in voller Frische des 
Korpers und des Geistes als leuchtende Zierde der Berliner Univer- 
sitat thatig zu sehen, Mitglied der philosophischen Facultat geblieben. 

Unser junger Freund besuchte mit lebendiger Theilnahme Z el le  r’s 
beriihmte Vorlesung iiber Geschichte der Philosophie. Gleichzeitig 
war cr ein eifrieer Zuhorer des kurz zuvor zum Extraordinarius 
ernannten jungen T h e o d o r  W a i t z ,  eines der ausgezeichnetsten An- 
hanger der H e r b a r  t’schen Schule, der  durch seine vielseitige Bildung, 
durch die Selbstandigkeit seines Denkens und durch seine gewinnende 
PersZinlichkeit zum Lehrer in seltenem Maasse geeignet und als 
solcher beliebt war. W a i t z  las Logik und Psychologie - sein 
Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft war kurz zuvor er- 
schierien - sowie PBdagogik, und fast hatte es den hnschein, als ob sich 
der junge Mann ganz den Cieisteswissenschaften widnien wollte, was seinen 
Commilitonen auffallen musste, da  e r  in dieser Richtung eigeutlich 
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nur wenig vorgebildet war, zumal er auch kein Abiturienten-Examen 
binter sich hatte. Moglich aber auch, dsss  es  gerade das Gefiihl des 
Mangels einer griindlicben Vorbildung gewesen ist, welches r i e s s  
bestimmt bat, mit Vorliebe philosophieche Vorlesungen zu biiren. 

Wenn wir nun auch annehmen wollen, dass er diese Vorlesungen 
regelmassig besucht und fleissig nachstudirt hat, so ist dem Herrn 
Studiosus dsch anch noch zu anderweitigen Beschaftigungen Zeit ge- 
blieben, und diese scheint er redlich dem Vollgenuss der akademischen 
Freiheit gewidmet zu haben. Naeh den Schilderungen seiner ihn 
uberlebenden Commilitonen hing ihrn, als e r  in Marburg ankam, 
allerdings noch eine gewisse Unbehdfenheit im Verkehr nit den 
Studiretiden an, welche sich aber aus den Verhaltnissen, unter denen 
er seine Jugend verlebt hatte, na ta rgembs  erkliirt. Diese Unsicherheit 
im Benehmen hatte er aber schoa nach korzer Frist vollkommen 
abgestreift. Unser junger Freund erscheint im Kreise der Genossen 
als ein frischer flotter Kamerad, der sich in frohlicher Gesellschaft 
wohl fiihlt und gern bereit ist, zur allgemeinen Heiterkeit durch Wort  
und Lied nach Kraften beizutragen. Dem Verfasser liegen hochst 
erwiinscbte Nachrichten fiber jene Zeit, zumal von Hrn. Physikus 
Dr. A n d r e a  in Cassel vor, aus denen unzweifelhaft die aufrichtige 
Zuneigung und allgemeine Achtang erhellt, welche sich G r i e s s  
bei seinen Freunden erworben hatte. Je langer er indessen mit diesen 
Freunden verkehrte, desto mehr entwickelte sich in ihm das BKneipgeniec, 
obschonihm alleGenossen das einmiithigeZeugniss geben,dass er sich nie- 
ma19 verleiten liese, in Baceho des Guten zuviel zu thun. Gleichwohl 
konnte es nicht fehlen, dass, wenn G r i e s s  in spater Nacht oder 
vielleicht richtiger gesagt in matinaler Stunde mit seinen Freunden 
aus der Kneipe heirnkehrte, die Herren in ihrer ungeheuren Heiterkeit 
gelegentlich mit den Hiitern der Rube und Ordnung in der guten 
Stadt  Marburg in Conflict geriethen. Bei solchen Zusammenstiissen 
muss immer der Eine oder der Andere a19 Siindenback herhalten, und 
diese Rolle scheint unserem Freunde mehr ale ihrn lieb war  zu Theil 
geworden zu sein. Unter den Bewohnern des Carcers der hessischen 
Philippina ist der Name P e t e r  G r i e s s  mehr a19 einmal verzeichnet. 
Nach Berichten, deren Authenticitiit nicht bezweifelt werden kann, 
nahmen die Dinge in der That  nachgerade eine unliebsame Wendung, 
und wir diirfen es nicht verschweigen, dass schliesslich - es war 
am 1 .  December 1853 - wrgen Burgfriedensbrochs die Relegation 
auf ein Jahr uber ihn verhangt wurde. 

G r i e s s  war nunmehr geniithigt den Versnch zu machen, seine 
Studien auf einer anderen Universitat fortzusetzen. Er scheint sich 
fiir Miinchen entschieden zu haben, nach welcher Universitat L i e  b i g  
vor Jahresfrist von Giessen iihergesiedelt war. Dort  ist er auch - 
so wird mir wenigstens von verschiedener Seite gemeldet - eine Zeit 
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lang gewesen und hat  sowohl bei L i e b i g  als auch bei C a r r i e r e  
einige Vorlesungen gehort j inimatriculirt aber war er dort nicht. 
Vielleicht sind ihm, bei dem Versuche die Immatriculation zu cr- 
langen, Schwierigkeiten in den Weg gelegt worden; mijglich auch, 
dass ihm die Cholera, welche 13\54 in Munchen wiithete, das Dort- 
bleiben verleidet hat. Er kehrte bald nach Hessen zuriick, wo e r  
sich theilweise bei seinem Vater, theilweise auch in Marburg auf- 
gehalten hat, wozu ihrn durch eirien Ministerialbeschluss vom 25. Oc- 
tober 1554, allerdings erst, nachdem der Aermste noch nachtraglich 
eine Carcerstrafe verbusst hatte, die Erlaubniss ertheilt worden war. 

Nach Jahresfrist - es war  im Friihling dcs Jahres 1855 - finden 
wir G r i e s s  von Neuem in Marburg immatriculirt. Unser Freund stand 
nunmehr auf der Schwelle des 1U. Semesters, und man hatte denkeo 
koonen, dass die Zeit fur ernste Arbeit gekommen sei. Er hatte in- 
dessen den Becher der akademischen Freuden noch nieht bis zur Neige 
geleert. I n  Marburg war er wieder mit vielen seiner alten Commi- 
litonen zusammengetroffen und hatte sich nochmals mehr ale erwiinscht 
in den Strudel des Studentenlebens hineinziehen. lassen. 

Schon seit 1846 existirte unter den Studirenden der Philippina 
eine sogenannte Fortschritts-Verbindung, deren Spitze gegen die 
unliebsamen Auswuchse des Corpslebens gerichtet war. Die Mit- 
glieder derselben erkannten den S. C. nicht an. Sie schlugen, 
perhorrescirten aber die Bestimmungsmensuren. Diese Verbindung 
hiess urspriinglich F r a n c o n i a ;  da  sie aber spater, als unertrag- 
lich despotischer Druck auf Hessen lastete, vorwaltend die 
freiheitdiirstende Jugend in ihrem Schoosse vereinte, so konnte es 
nicht fehlen, dass sie mehrfach auch mit den Universitatebehorden 
i n  Conflict kam, und sie wechselte daher, um die Continuitat zu 
nlaskiren, mehrmals Namen und Farben. Aus den F r a n k e n  wurden 
K a t t e n ,  aus den K a t t e n  schliesslich S a c h s e n .  Der  Verbindung, 
obwohl der Frijhlichkeit bis zur Ausgelassenheit huldigend, hatte 
sich stets eine Anzahl ernst angelegter Naturen zugesellt, und 
es  wundert uns deshalb nicht, dass aus derselben viele Manner 
hervor gegangen sind , die spi ter  im Leben hervorragende Stel- 
lungen eingenommen haben. Der Verfasser will nur Einige nennen, 
mit denen es ihm rergoant gewesen ist, in Verkehr zu treten, 
so K a r l  v o n  N o o r d e n ,  den allzufriih rollendeten Historiker 
in Leipzig, von  W e y r a u c h ,  heute Unterstaatseeeretar in unserem 
Cii~tus-Ministeriuni, R u d o l f  S c h m i  t t ,  Professor der Chemie in  
Dresden, J u l i u s  R o d e n b e r g ,  einen der beliebtesten Novellisten 
umerer Zeit, endlich - lust not Zeast - den chemischen Forscher, 
dessen Andenken diese Blatter gewidmet sind. Wie eng sich die 
Gliedcr dieser Verbindung mit einander verbrudert hatten, erhellt 
scbon aus der Thatsache, dass, obwohl dieselbe schon seit Ende der 
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fimfziger Jahre - die Zeiten hatten sich geandert - nicht mehr 
besteht , Ueberlebende sich auch heute noch alljahrlich eirimal 
an irgend einem Orte vereinigen , um die Traditionen der Ver- 
gangenheit wieder aufzufrischen. Unter diesen Umstanden waren 
wir  auch nicht erstaunt, in der Literatur der Schilderung eines 
studentischen Vereins zu begegnen, in welchem wir, obwohl einige 
Namen absichtlich geandert sind, sofort die mehrfach rimgetaufte 
Marburger Verbindung unzweifelhaft wiedererkannten. Sie findet sich 
in  J u l i u s  R o d e n b e r g ' s  Roman: >Die Strassensangerin von London<. 
Dieser Roman, welcher Anfangs der sechziger J a h r e  erschien, ist vielleicht 
weniger gelesen worden, als er es verdient; ich kenne kein deutsches 
Buch, welches den Leser in ahnlicher Weise in die Atmosphare der 
Weltstadt versetzt, und aus welchem ihm die Poesie der menschlichen 
Thatigkeit in ihrem weitesten Umfange und in ihren mannichfaltigen 
Verzweigungen, wie sie sich durch das Londoner Leben hindurchzieht, 
in  gleicher Anschaulichkeit entgegentrate. 

D e r  Roman spielt aber nicht nur an dem wimpelwehenden Gestade 
der  T h e m e ,  sondern auch an den lieblichen Ufern des Lahnstroms, 
und es iat begreiflich der letztere, an welchem der Studentenverein 
auftritt, urn deu es sich hier handelt. Es sei mir gestattet, eine Stelle 
PUS der R o d e n  berg'schen Schilderung hier einzuflechten: 

BUm diese Zeit gab es  in Marburg eine auserlesen flotte und lustige 
Gesellschaft von etwa dreissig oder vierzig jungen Herren, welche sich 
die BRhenaneno: nannten, rothe Miitzen mit Silber trugen, Schongeister 
waren und das Gesetz der absoluten Freiheit proclamirt hatten. Sie lebten 
dieserhalb mit den iibrigen Studiosis, von denen etliche behaupteten, sie 
seien gottlose Gesellen, und einige, sie seien Renommisten ohne Courage, 
auf  hochlich gespanntem Fusse. Aber sie hatten vie1 Geld und noch 
mehr Credit; und da  sie durchweg hiibsche, frische Bursche waren, 
so machten sie das  grosste Gliick bei den Tiichtern aller Metzger, 
Backer und Bierwirthe von Maiburg. Diese Gesellschaft von ehr- 
geizigen jungen Leuten war ,  in ihrem Streben nach Ruhm und Aus- 
zeichnung, jede Nacht beschiiftigt, die Kellner im BRittew aus ihrem 
Schlaf zu storen , Aerzte und Hebeammen aufznwecken und ietztere 
zu Frauen zu schicken, welche sich i n  gesundem Schlaf und roll- 
standigem Wohlsein befanden, GlockeDzlge abzureissen, Nachtwachter 
zu priigeln, Pedelle zu argern, Fenster zu zerbrechen, Wagen in die 
Lahn zu rollen und andere unsterbliche Thaten zu verrichten, welche 
ihren Namen bald geehrt und gefiirchtet machten in der Stadt und 
den umliegenden Dorfern. Man konnte zuwrilen kein Ladenschild 
mehr a n  seinem Orte  finden, wenn diese Schiingeister in rothen 
Miitzen mit Silber ihre Mitternachtsexpedition gemacht hatten. Einige- 
male fanden auch die Burger dieser guten Stadt neben den Glas- 
scheiben ganze Hlndevoll kleiner Munzen auf dem Fussboden ihrer 
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Parterrestuben umhergestreut, woraus diese weisen Manner dann den 
Schluss zogen, dass die grossmuthigen Herren mit Roth und Silber 
nicht blos die Fenster zerschlagen, sondern auch sogleich das Geld 
zuriickgelassen hltten, urn sie wieder einsetzen lassen zu kiinnen. W a s  
denn nicht minder dazu diente, ihren Ruf zu erhijhen. Der  bevor- 
zugte Versammlungsort dieser Freidenker und Schongeister war  ein 
weitlaufiges Wirthschaftsgehiift vor dern Barfiisserthore, der aJager- 
pfuhlx genannt . . . . . . . . 

Wie das besagte Gehijft zu dem wenig poetischen Namen des 
,Jagerpfuhls< gekommen, ist uns unbekannt geblieben. Von Jagern 
war  niemals darin etwas zu sehen. 

Ausser unseren Freunden, den Schijngeistern mit rothen Miitzen, 
pflegten nur Fuhrleute im BJagerpfuhlc zu verkehren. Einmal hatte 
auch eine Gesellschaft von Runstreitern ihr Quartier darin aufge- 
schlagen; aber da es sich mehrfach ereignet hatte, dass die Herren 
Rhenanen auf den Pferden derselben ausgeritten waren und ihre Damen 
mitgenommen batten zu der Zeit, wo das Publikum im Reithaus eine 
Vorstellung erwartete, so hatte der Director der Gesellschaft das  
Quartier rnit einem andern vertauscht, nachdem er dem Chorfiihrer 
der Rhenanen rnit einem grossen Eide versichert hatte, e r  werde sich 
an Jedem von ihnen furchterlich rachen, welcher sich wieder in 
seinem Pferdestalle sehen liesse.cc 

Setzen wir statt der Namen DRhenaniaa BFranconiac und statt 
aJagerpfuhlc aSchEtzenpfuhlK - dies der wirkliche Name der a n  
der Lahn gelegenen Schenke, in welcher die Franken kneipten - 
und wir haben ein Bild des lustigen Volkchene, in dessen Mitte wir uns 
Freund G r i e s s  in jener Periode zii denken haben, wobei einem 
Jedem begreiflich unverwehrt bleibt, die Farben, welche R o d e n b e r g  
etwas kraftig aufgetragen hat ,  nach Geschmack und Bediirfniss um 
einige Tiine herabzustimmen. 

Ob ond inwieweit sich P e t e r  G r i e s s  an besagten Helden- 
tbaten und zurnal an dem Fenstereinwerfen betheiligt hat, muss dahin- 
gestellt bleiben. Soviel aber  darf rnit Sicherheit angenommen werden, 
dass er zu den Geldspenden, wenn sie uberhaupt stattgefunden haben, 
einen erheblichen Beitrag nicht geliefert hat. Um solche Grossmuth zu 
iiben, fehlte es a m  Besten. Die Opferwilligkeit des zartlichen Vaters 
fir den in Marburg studirenden Sohn kannte allerdings keine Grenzen; 
allein die Mittel des Mannes waren deun doch beschrankt, und rnit Dem. 
was er dem Sohne zu geben vermochte, konnte derselbe keine grossen 
Spriinge machen. Die Folgen solcher Verhlltnisse kennt man. Unser 
junger Freund sieht sich genothigt, auf Credit zu leben, und ist in die 
peinliche Lage versetzt, sich Vorschiisse von seinen Commilitonen, bei 
denen er, wie bereits bemerkt, in hobem Ansehen steht und sehr beliebt 
ist, gefallen zu lassen. Ja, mehr noch: e r  gerath allmahlich in solche Be- 
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drangnisg, dass er sich entschliessen muss, selbst die Garderobe seiner 
Freunde in Anspruch zu nehmen. Dass diese Giitergemeinschaft d e r  
ausseren Erscheinung unseree Freundes besonders vortheilhaft gewesen 
sei, lasst sicb kaum erwarten. Es werden mancherlei hubsche Anekdoten 
aus dieser Zeit von G r i e s s  erzahlt. Allein bei solchen Erziihlungen 
weiss man niemals, ob ihnen ein realer Thatbestand zii Grunde 
liegt und wieweit derselbe Ausschmuckungen erfahren hat. Ich will 
mich deshalb auch nicht im Bereiche der Anekdoten rerlieren, 
glaube aber  doch eine anfiihren zu sollen, welche fur den Mann 
charakteristisch erscheint. Gelrgentlich eines beabsichtigten Besuches 
wird Gries  s von einem Kameraden darauf aufmerksam gemacht, dass 
sich seine Wasche nicht in untadeligem Zustande befinde. BLieber 
Freund,a antwortete G r i e s s ,  Breine Wasche lasst sich durch stramme 
Haltung ersetzen.a Man erkennt, der Druck des Lebens hat den Humor 
unseres Helden nicht sonderlich herabgestimmt. Aber dieser Druck 
hat  gleicbwohl nachgerade eine bedenkliche HShe erreicht. Schliesslich 
kommt es so weit, dass er keine feste Wohnung mehr hat  und entweder bei 
Freunden oder in der Verbindungskneipe im >Schutzenpfuhlc Untrr- 
kommen findet. Trotz dieser in der That hochst unerfreulichen Ver- 
haltnisse kann G r i e s s immer noch nicht zu einem bestimmten Lebens- 
plan gelangen; noch immer werden keine Anstalten gemacht, die 
Studienzeit zu einem gedeihlichen Abschlusse zu bringen. 

Diese Unschlussigkeit darf u n s  wohl befremden, wenn wir he- 
denken, dass es zuletzt doch der saure Erwerb des Vaters am Pflug 
und Amboss ist, welcher averstudirta wird, und wir freuen uns fast 
iiber eine kleine Enttauschung, welche dem flotten Bruder Studio 
eines Tages zu Theil wird, als sich die wohlgespickte ))Geldkatz~., 
welche der Vater bei einem Besuche des Sohnes um den Lr ib  trbgt, 
bei’m Oeffnen statt niit Thalern, wie derselbe gehofft hatte, niit den 
bei’m Bescblagen d t r  Pferde eingenonimenen grossen Kupferpfennigen 
gefiillt erweist. 

Fast schmerzlich aber beriihrt es uns, wenn wir von einchin 
Augenzeugen erfahren, wie Vater G r i e s s  im blauen Kittcl zum 
zweiten Male in Marburg erscheint, um dem lieben Sohne Dzur Fort- 
setzung seiner Studiena eine Summe Geldes einzuhsndigen, wrlche er 
durch den Verkauf seines letzten Ackers fliissig gemacht hat. Unser 
Schmerz wird indessen doch einigermaassen durch die wbhl nicht 1111- 

berechtigte Annahme gemildert, dass es mit dem Bletzten Ackera 
nicht so ganz ernst gemeint gewesen sei. 

Jedenfalls reicht die Summe, welche der Vater mitbringt. aLrn 
auch n u r  aus ,  die driickendsten Schulden zu tilgen. Die wahren 
Freunde dringen daher auf einen entscheidenden Schritt, der diesen 
bis in’s Unleidliche sich steiqernden Verlegenheiten ein Ziel setzen 
soll. G r i e s s  selbst sieht die Nothwendigkeit eines solchen 
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Schrittes ein und beginnt endlich - er steht bereits im zwiilften 
Semester - seine Studien mehr auf chemischem Gebiete zu con-  
centriren. Er besucht mit griisserer Regelmassigkeit die Vor- 
lesungen uber Chemie und Pbysik, arbeitet auch a b  und zu im Labo- 
ratorium; allein das heilige Feuer ist auch jetzt noch nicht erwacht, 
und im Hinblick auf die kurze Zeit und die immer noch etwas ge- 
theilte Liebe, welche e r  den neuen Studien entgegenbringt, sind auch be- 
greif lich besondere Erfolge nicht sofort zu verzeichnen. Charakteristisch 
fiir die Lage der Dinge ist es, dass, als sich gegen Ende des Sommer- 
semesters 1856 eine Stellung in einer chemischen Fabrik bietet, um 
welche sich G r i e s s  auf den Rath seiner Freunde bewirbt, Professor 
K o l 6 e  ihn kaum fiir fahig halt, den dort gestellten Anspriichen zu 
geniigen, und sich nur schwer bequemt, die erforderliche Empfeh- 
l u n g  zu ertheilen. 

Das Zeugniss ist aber schliesslich doch hinreichend gewesen, um 
unserem jungen Freund den Weg in die Industrie zu bahnen. G r i e s s  
siedelte im Herbst 1856 von Marburg in die Oehler ’sche  Fabrik nach 
Offenbach am Main iiber. Man darf sich aber unter diesem Namen 
nicht etwa die grossartigen Werkstatten denken, welche heute unter 
dern Namen : Anilin- und Anilinfarbenfabrik von K. 0 e h 1 e r  in schwung- 
haftem Betriebe sind. Die Oehler ’sche  Fabrik war eine der altesten 
von den wenigen damals in Deutschlaud existirenden, welche sich 
mit der Verarbeitunq des Steinkoblentheers beschaftigten. Sie war  
von Dr. E r n s t  S e l l ,  einem Oheim unseres Collegen, des Chemikers 
irn Kaiserlichen Gesundbeitsamte, Professor E u g e n  S e l l ,  gegen Ende 
der dreissiger Jahre gegrundet worden. Dr. Sell hatte in Gemein- 
schaft mit dem Schweizer B l a n c h e t  im Liebig’schen Laboratorium 
eine umfassende Untersuchung atherischer Oele ausgefuhrt, welche in 
dem Jahrgaog 1833 der ))Annalena: veroffentlicht ist. S e l l  war dann 
a u f  L i e b i g ’ s  Empfehlung nach Blansko in Mahren gegangen, urn in 
den grossen Theerwerken R e i c h e n  bach’s ,  des bekannten Entdeckers 
des Kreosots, einige Zeit zu arbeiten. Dort  hatte e r  reiche Erfahrungen 
gesammelt, welche e r  nach einigen Jahren in  seinem engeren Vater- 
lande zu verwerthen suchte. So entstand die Anlage fur Theer- 
destillation in Offenbach. Man verarbeitete zunachst nur den Theer  
der Frankfurter Gaswerke. Spater bezog man auch den Theer  
aus den Stadten der entfernteren Nachbarschaft. S e l l  war der Erste, 
welcher die R u n  ge’sche Carbolsaure blendend weiss und prachtvoll 
krystallisirt in grossem M aassstabe in den Handel brachte. Dieses 
schiine Product kam darnals allgeniein als Kreosot zur Verwendung. 
Indem ich den Namen S e l l  hier niederschreibe, werden dankbare Er- 
innerungen in meinem Gedachtnisse wach, die ich wohl zum Aus- 
drucke bringen darf. Dr. S e l l  hatte bald, nachdem die Fabrik 
in Gang gebracht war, eine Flasche des yon ihm dargestellten Stein- 



kohlentheerKls an L i e  b i g  gesendet, der mich aufforderte - ich hatte 
damals meine ersten Verbrennungen ausgefiihrt - einige Versuche 
mit dieser Substanz anzustellen. Es gelang mir ohne Schwierigkeit, 
die von R u n g e  in dem Steinkohlentheer signalisirten Basen Kyanol 
und Leukol in dem Oele nachzuweisen. Allein fiir eine eingehende 
Untersuchung der in nur kleiner Menge in demselben enthaltenen 
reichte das  Material nicht aus. Als ieh Dr. S e l l  von dem Ergebniss 
meiner Versuche in Kenntniss setzte, lud mich derselbe sofort ein, 
nach Offenbach zu kommen, um in seinen Werkstatten eine hin- 
reichende Menge der beiden Basen zu gewinnen. Ob ich dieser Ein- 
ladung Folge leistete? Ein halbes Jahrhundert ist seitdem entrollt, 
allein das Bild des liebenswiirdigen gastlichen Mannes, wie er dern 
rnit Arbeiten im grossen Maassstabe vollig Unbekannten jeder Zeit 
rathend und helfend zur Seite war, stebt lebendig vor nieinen Augen, 
a ls  ob es gestern gewesen ware. In  einer Woche waren unter seinen 
Auspicien einige Centner Steinkohlentheerol rnit roher Salzsaure aus- 
geschiittelt, und die salzsaure Losung mit Kalk destillirt. Ich ver- 
liess die Offenbacher Fabrik mit einem Schatze von Material reicher, als 
ich in meinen kiihnsten Traumen erhofft hatte. Aber neben diesem 
kostbaren Material hatte ich, was nocb ungleich mehr werth war, d ie  
treue Freundschaft des edlen Mannes gewonnen, die ich bis zu seinem 
leider zu fruh erfolgten Tode oft genug zu erproben Gelegenheit 
fand. Wenn ich nun noch fluchtig mittheile, dass es mit Hiilfe der  
grossen Menge von Theerbssen ein Leichtes war, die Natur  des Icy- 
anols und Leukols festzustellen, so wird man es begreiflich finden, 
in wie gutem Andenken ich die Offenbacher Fabrik behalten habe, 
und wie lebhaft es mich interessirte, als ich erfuhr, dass dieselbe 
Fabrik auch in  dem Leben von P e t e r  G r i e s s  eine wichtige Station 
gewesen ist. Die Fabrik befand sich, wie mir Hr. K a r l  O e h l e r  
mittheilt, zur Zeit, als G r i e s s  in dieselbe eintrat, noch in demselbeu 
Zustande, in welchem sie kurz zuvor von Dr. S e l l  ubernommen 
worden war. Noch hatte man keine Ahnung von der farbenreichen 
Bliithe, zu welcher sich die Industrie des Steinkohlentheer6ls schon 
nach kurzer Frist entfalten sollte. 

Die Verbindung unseres Freundes rnit der O e h l  er’schen Fabrik 
ist nicht von langer Dauer gewesen. Ein unliebsamer Zwischenfall 
brachte dieselhe zii einrm rorzeitigen Abschlusse. Benzol war  durch 
einen Arbeiter von der Schwefelsaure, welche zur Reinigung 
gedient hatte, bei offenem Lichte abgegossen worden. Der  Benzol- 
danipf hatte sich entziindet, und das Gebaude rnit den in ihm ange- 
hiiuften brennbaren Materialien war  in wenigen Stunden ein Raub 
der Flammen geworden. An die Wiederaufnahme des Betriebes 
konnte erst nach dem Aufbau neuer Werkstiitten gedacht werden, und 
der fabrikatorischen Thatigkeit des jungen Chemikers war  somit fiir 
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einige Zeit ein Ziel gesetzt. G r i e s s  kehrte daher im Sommer 1857 nach 
Marburg zuriick, um von Neuem wieder in K o l b e ’ s  Laboratorium ein- 
zutreten. Aber es  war in der verhaltnissmassig kurzen Zeit, wahrend 
welcher er in der Oehler’schen Fabrik gearbeitet hatte, eine wunderbare 
Wandlung rnit ihm vorgegangen. Sollte die ernste unablassig auf die 
Losung ganz bestimmter Aufgaben gerichtete Thatigkeit, welche das  
Weseii des technischen Betriebes rnit sich bringt, diesen Umschwung 
bewerkstelligt haben, oder der Austritt aus dern fidelen Studenten- 
kreise, in dem er  hisher gelebt hatte? Wie dem aber  auch sei, alle Be- 
richte melden iibereinstimmend, dass iinser Freund Morgens der Erste 
und Abends der Letzte im Laboratorium war. Seine chemischen 
Studien werden uberdies noch durch den glucklichen Umstand gefordert, 
dass einer seiner intimsten Freunde, Dr. R u d o l f  S c h m i t t ,  welcher 
wahrend der letzten Jahre  unter F e h l i n g ’ s  Auspicien Repetent a m  
Polytrchnicum in Stuttgart gewesen war, fast gleichzeitig mit Griess 
nach Marburg zuriickkehrte, um die Stelle eines ersten Assistenten a n  
dem dortigen Universitatslaboratorium einzunehmen, in welcher Eigen- 
schaft er dem noch sehr fragmentarisch Unterrichteten machtigen Vor- 
schub leistete. 

Prof. S c h m i t t  schreibt mir, dass er sich aus seiner Studienzeit 
sowohl als aus seiner langen Lehrthatigkeit keines Falles erinnere, 
in welchem ein junger Mann mit derselben Ausdauer gleichzeitig 
seinen chemischen Studien obgelegen und im Laboratorium gearbeitet 
habe. Die zahlreichen, vielverzweigten Interessen, welche friiher die  
Kraft zersplitterten, haben aufgehort zu existiren. Unser Freund 
scheint plotzlich vom Ernste des Lebens erfasst zu seiu. Was  
von dem Gehalt in Offenbach noch uhrig geblieben ist, sowie auch 
die Zuschiisse aus  dem vaterlichen Haus, welche, wenn auch nur 
sparlich, wieder fliessen, werden zur Tilgung der Schulden verwendet, 
so dass unser Freund zeitweise ein wahrhaft kummerliches Dasein 
fiihrt. Prof. S c h m i t t  erzahlt uns eine riihrende Gescbichte. Eines Tages  
wird im Laboratorium die Anissaure nitrirt, das Gefass springt, und 
die rauchende Salpetersaure ergiesst sich uber die Hose des Experi- 
mentators. Dieser bleibt gliicklicherweise unverletzt, allein die Hose 
ist onretthar verloren, ein schwerer Schlag des Schicksals, denn e s  
ist die einzige, uber welche der emsige E’orscher gebietet. 

Es war einige Monate nach diesem tragischen Ereigniss, nlmlich 
im Herbst 1858, als ich rnit P e t e r  G r i e s s  bekannt ward. Die 
vielen Jahre, welche seitdem entschwunden sind, haben den Eindruck, 
welchen die erste Begegnung mit dem Mslnne in meinem Gedachtnisse 
zuriickgelassen hat, nicht abgeschwacht, und da  diese Begegnung nicht 
ohne wesentlichen Einfluss auf den Lebensgang desselben geblieben 
ist, so sei mir vergBnnt, mich einen Augenblick in jene schon entfernt 
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liegende Zeit zu versetzen, zumal bei solcher Rickschau die Gestalten 
au& anderer Jugendfreunde in der Erinnerung auftauchen. 

Obwohl meine Eltern langst heimgegangen waren, und sich der 
gri)ssere Theil meiner Studiengenossen bereits nach allen Richtungeir 
der Windrose zerstreiit hatte, so waren mir doch noch liebe Freundp 
und Verwandte in  Giessen geblieben, die ich mich gliicklich schatzte 
alljghrlich zu besuchen. Einmal in Giessen, kam ich so schnell nicht 
wieder hinweg; halt uns denn zuletzt doch kein Ort in ahnlicher 
Weisefest wie der, an welchem wir  UnsereKinderjahre verlebthaben. Auch 
wohnten noch manche Gefahrten aus friiherer Zeit in nicbt allzugrosser 
Entfernung, mit denen ich alsdann ebenfalls wieder zusammentraf. Mein 
erster Ausflug galt in der Regel Marburg, wo H e r r n a n n  K o l b e  als 
Nachfolger B u n  sen’s ,  welcher - allerdings nur vorubergehend - 
den Lehrstuhl in Breslau angenommen hatte, bereits eine hervorragende 
Lehrthatigkeit iibte. Wir  hatten uns in London kennen gelernt, wohin 
wir Beide gleichzeitig im Jahre  1845 ubergesiedelt waren, K o l b e ,  
urn sich an einer gemeinschaftlichen Arbeit B u n s e n ’ s  und P l a y f a i r ’ s  
fiber die Zusammensetzung der Hochofengase z u  betheiligen, ich, um den 
Unterricht a n  dem neubegriindeten College of Chemistrg zu iibernehrnen. 
Man hatte mir rine Dienstwohnung eingeraumt, welche ich nur zum 
allerkleinsten Theile gebrauchte. Was  war  natiirlicher, als dass ich 
meinen Landsmann, mit d rm ich zuerst in einer Sitzung der Chemical 
Societ?y zusammengetroffen war, einlud, in mein Haus zu zieheri? Kol  b e  
nahm diese Einladung zu meiner Freude an, und die Monate, die ich 
in enger Gemeinschaft mit meinem Gaste rerlebte, gehoren zu den 
schiinsten in der ersten Zeit meines Londoner Aufenthaltes. Die 
beiden Gleichalterigen, unter demselben Dache Wohnenden und, 
obschon in verschiedenen Laboratorien Arbeitenden, gleichwohl 
a u f  verwandten Gebieten der Forsehung Thatigen wareu bald 
in inniger Freundschaft mit einander verbonden, ein Verhaltniss, 
welchem die baldige Riickkehr K 01 be’s  nach Deutschland begreiflich 
keinen Eintrag that. In der That, weit i ibrr  ein Jahrzehend hinaus 
hab’ ich meinen Freund allherbstlich in  Marburg besucht; er hatte 
mittlerweile eine der liebenswiirdigsten Frauen heimgefiihrt, und die 
Erinnerung an die Tage, die ich in seinem gastlichen Hause verlebt 
habe, ist meinem Gedacbtnisse unausloschlich eingeprlgt. Um so 
schmerzlicher habe ich beklagt und werd’ ich es immer beklagen, dass 
ich in spateren Jahren aus Griinden, die mir bis auf den heutigen 
Tag ein Rathsel geblieben sind,  der Freundschaft des ausgezeichnetert 
Mannes verlustig gegingen bin. Tm Jahre  1858 wiirde Keiner von 
uns au die Miiglichkeit einer solcben Entfremdung geglaubt haben, 
waren wir doch wabrend meines Besuches in gedachtem Jahre  von 
Morgens friih bis Abends spat  in heiterster Stirnmung mit einander 
vereinigt! Die Nachmittage wurden gewiibiilich einem der herrlichen 
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Ausfluge gewidmet, wie sie das waldige Hiigelland in nachster Um- 
gebung der Stadt in grosser Mannichfaltigkeit gestattet. 

Auf einem dieser Spaziergaoge sprach mir K o l b e  zuerst von 
P e t e r  G r i e s s .  Er riihmte seine Arbeitskraft, seine Reobachtungs- 
gabe, seine Lust a n  der wissenschaftlichen Forschung. *Die 
aasseren Bedingungencc, sagte e r ,  Bunter denen er studirt, bind 
hiichst nngiinstige. Sein Vater ist ein einfacher Landmann, der nicht 
langer in der Lage ist,  seinen Sohn zii unterstltzen; er muss nach 
Kriiften bemiiht sein , sobald als m6glich in Verhaltnisse einzutreten, 
welche ihn selbstandig iiber den] Wasser halten Ich wiirde ihm 
am liebsten eine Stelle in meinem Laboratorium geben, wenn eine 
frei w&re; ja, ich wurde ihn auf die eine oder andere Weise halten, 
wenn auch nur entfernte Aussicht vorhanden ware, dass in absehbarer 
Zeit eine frei werden wird. Ueberlege 
doch einmal,a: fiigte er hinzu, ~ o b  Du den jungen Maon, der ein ent- 
schiedenes Talent ist, nicht als Assistenten mit nach England nehmen 
kannsts. Die Frage wurde nicht eben in gliicklicher Stunde an mich 
gerichtet. In  meinem Laboratorium war rbeiifalls keine Stelle frei. Bei 
meinen wissenschaftlichen Arbeiten wurde ich damals von einem treff- 
lichen Landsmann, Dr. A d o l f  L e i b i o s ,  in ausgiebigster Weise unter- 
stiitzt. Auch hatte ich bereits die Bekanntschaft eines anderen talentvollen 
jungen Chemikers, A d o l f  G e y g e r ,  - damals Assistent im Will’schen 
Laboratorium in Giessen, - gemacht, zu dem ich rnich ganz besonders 
hingezogen fiihlte, und den ich mir vorgenommen hatte, sobald er pro- 
morirt haben wiirde, als Nachfolger oon L e i b i u s ,  dem eine Stellung in 
meinem Miinzlaboratorium in Aussicht stand, nach London einzuladen. 
Tm Hinblick auf diese Sachlage musste ich trotz der lebhafteo Theil- 
nahme, welche ich dem auf der gesellschaftlichen Leiter Empor- 
strebenden naturgenrass enfgegenbrachte, gleichwohl auf die mir roo  
meinem Freunde gestellte Frage eine ablehnende Autwort gehen, bat 
ihn aber nichtadestoweniger, rnir am nachsten Tage Gelegenheit zii 

verachaffen, mit dem von ihm so warm empfohlenen jungen Manne zu- 
sammenzutreffen. Am Abend nach Tisch kam K o l b e  noch einmal auf 
diese Angelegenhrit zuriick, und als ich mich in spiiter Stunde auf mein 
Zimmer zuriickzog, brannte auf dem Tische eine trauliche Oellampe, 
und daneben lag das Aprilheft des laufenden Jahrganges (1858) von 
L i e  big’s Annalen. Mein freundlicher Wirth hatte dafiir gesorgt, dass 
ich nicht zu lange zu suchen brauchte. Aufgeschlagen fand ich: *Vor- 
lautige Notiz uber die Eiiiwirkung voii salpetriger Saure auf Arnidi- 
nitro- und Amiuitrophenylshre von P e t e r  Griessc.  Ich befolgte 
den avis au Zecteur und las die kurze Abhandlung noch vor dem 
Schlafengehen durch. Sie enthalt, merkwiirdig genug, klar  ausge- 
sprochen das Progrsmm fiir die Lebensarbeit des Mannes. Wir er- 

Das ist aber nicht der Fall. 

[ ? I 1  l%pnc!tie d. D chern Gesellachaft. Jahrg. XX I V  
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fahren, dass die salpetrige Saure in  gleicher Weise auf die beiden 
genannten amidirten Verbindungen, auf das Amidonitrophenol uud auf 
das Amidodinitrophenol einwirkt, indem zwei neue KGrper entstehen, 
welche sich der Formel nach von den Muttersubstanzen dildurch 
unterscheiden, dass aii die Stelle voii drei Wasserstoffatomen ein drei- 
werthiges Stickstoffatom getreten ist: 

Amidonitrophenol, c6 H6 Nz 0 3  

Salpetrigsaure-Derivat, c6 H3 N”’ Na 0 3  
Amidodinitrophenol, CS H5 N3 05 
Salpetrigsaure-Derivat, CS Hz N”’ NB 05 

Hier lag offenbar eine neue ganz unerwartete Reaction vor: allein 
das ausserordentliche Interesse, welches deraelben beiwohnt, ist denn 
doch erst aus den spateren Untersuchungen von G r i e s s  hervorge- 
treten, welche die wunderbaren Wandlungen der durch die salpetrige 
Saure aus den Amidoverbindungen entstehenden KGrper enthiillt 
habeii. Von diesen, welche sich in  der That  nicht voraussehen 
Lessen, ist auch in  der vorlaufigen Notiz von G r i e s s  mit keinern 
Wort die Rede. Es ist kaum niithig zu sageii, dass auch ich keine 
Ahnung von der Tragweite der neuen Reaction hatte. Ich legte mich 
ohne die geringste Aufregung 211 Bett, nahm mir indessen gleichwoht 
vor, am nachsten Morgm die Hekanntschaft ihres Entdeckers zu 
machen. 

Dies geschah denn auch; unmittelbar nach dem Friihstiick be- 
gleitete ich K o l b e ,  der uni 9 Uhr seine Vorlesung hielt, nach dem 
Laboratorium, wo wir G r i e s s  bereits eifrig an der Arbeit fanden. 
&lit letzterem blieb ich im Laboratorium, wahrend Kolbe  i n  seinen 
Hijrsaal ging. 

Der  erste Eindruck, welchen mir der so warm Empfohlene 
machte, war, ich muss es offen gestehen - von dem eigen- 
thiimlicheii Eiitwickeluiigsgrnge desselben, wie e r  im Vorstehenden 
zu schildern versucht worderi ist,  hatte ich damals begreiflich 
keiiie Ahnung - ein nicht ellen besonders giinstiger. Die Au- 
ziebungskraft, welche hervorragend vernnlagte Naturen oft scho~i 
bei der ersten Begegnung iiben, mar ihm versagt geblieben. Ich hatte 
erwartet, mit einem frischeu , geistreicli aussehenden, jungen Manu 
zusamrnenzutreffen, und war etwas enttauscht , mich einem keines- 
wegs mehr in der allererste~i Jagendbliithe Stehendeii eegeniib~rzufi~idert, 
aus dessen fahlen, wenig ausdrucksvolleii Gesichtsziigen Keirier eine 
ungewohnliche Begabung herausgelesen haben wiirde. Der  kurz ge- 
schorene Kopf ragte etwas unvermittelt aus den breiten Schulterii 
herror, und die langen Arme hatten etwas Eckiges i n  ihren Be- 
wegungen; man hatte den Eindruck, als ob der Eigner mehr die 
Kneipe und den Fechtbodeu als die feine Gesel1sch:tft aufgesucht 
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hatte. Allerdings war auch das Laboratoriumscostiim, in dem ich G r i e s s  
kennen lernte, ein nicht sonderlich vortheilhaftes. Um den Hals trug 
er  ein rothes gestricktes Tuch, unter welchem unmittelbar eine grosse 
Leinwandschiirze begann, deren Farbe urspriinglich blau geweseri sein 
mochte. Diese Schiirze reichte bis auf die Stiefel herab uud deckte auch 
den griisseren Theil der Kehrseite des Mannes; hatte ich damals schon 
die Geschichte von der Hosenkatastrophe gekannt, welche uns Prof. 
S c h m i t t  erzahlt hat, so wiirde mrr diese Schiirze als eine wohliiberlegte 
Schutzwehr gegen ahnliche Tiicken des Schicksals erschienen sein. 
Auch sein Benehmen war  weit entfernt, ein zuvorkommendes zu sein. 
Fast  schien es, als ob er in meinem Besucbe des Laboratoriuxns 
eine unliebsame Unterbrechung seiner Arbeit erblickte. Meine 
Actien begannen aber erheblich zu steigen, als ich nach einem 
kurzen Praludium auf seine Arbeit zu sprechen kam. G r i e s s  
war  offenbar angenehm davon beruhrt, dass ich seine vorlaufige 
Notiz gelesen hatte und mit ihrem Inhalt genau bekannt war. Ich 
w a r  erstaunt, meinen Interlocutor wie rerwandelt zu sehen. Er 
zeigte mir die Korper ,  welche er beschrieben, sowie eine Reihe 
anderer, welche er seit Veroffentlichring seiner vorliiufigen Notiz dar- 
gestellt hatte. Die Rohren, in welchen er  sie aufbewahrte, waren von 
sehr ungleicher Lange und Weite und meist mit sehr laconischeu Auf- 
schriften versehen. Was mir besonders auffiel, war  die Gelaufigkeit und 
Bestimmtheit, mit der e r  sprach, im Gegensatz zu der ungelenken 
Unterhaltung, welche wir vorher gefiihrt hatten. Ich versucbte ab- 
sicbtlich, das Gesprach wieder in andere Bahnen einzulenken, hatte 
aber wenig Gliick damit; e r  kam schnell wieder auf die Korper zu- 
ruck, welche durch die Einwirkung der salpetrigeri Siiure auf Amido- 
verbindungen entstehen. Er sprach mir von den Hoffnungen, welche 
er an diese Untersuchung kniipfen zu durfen glaubte, von den 
Schwierigkeiten , welche sich derselben entgegenstellten, und von der 
Aussichtslosigkeit, unter seinen damaligen Verbahissen  die Arbeit zu 
vollenden. Ich folgte rnit lebhafter Theilnahme dem Flusse seiner 
begeisterten Rede. Schon war  der unliebsame Eindruek, den ich bei 
dem ersten Zusammentreffen mit dem Manne empfunden hatte, riillig 
verwischt, und die Hindernisse, welche sich der Anstellung eines 
supernumeriiren Assistenten in meinem Laboratorium entgegenzu- 
stellen schienen, waren bereits zum grossen T h e 3  aus dern Wege ge- 
raumt. Wir  schieden von einander, allerdings ohne ein bestimmtes 
Abkommen, allein G r i e s s  mit der sicheren Erwartung, dass ich 
ihn einladen wiirde, nach London iiberzusiedeln, und ich rnit der festen 
Ueberzeugung, dass meine Einladung nicht wiirde ausgeschlagen 
werden. 

Nach meiner Unterredung mit G r i e s s  begab ich mich nach der 
schijnen Elisabethkirche, wo ich rnit K olb e wieder zusammentreffen 

[71*1 
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wollte. Ich bin niemals in Marburg gewesen, ohne das herrliche 
Dertkmal aus  der friihesten Periode der gothischen Baukunst zu be- 
suchen, welches Landgraf K o n r a d  in der ersten Halfte des 13. Jahr -  
hunderts uber dem Grabe seiner Schwagerin, der heiligen Elisabeth, 
zu  errichten begann. Damnls aber bot diese Kirche noch ein besonderes 
Ioteresse, da  sich die spit einigen Jahren in Angriff genommene Re- 
stauration derselben der Vollendung iiahte, und man bereits im Stande 
war, den ed!en Dom in der ganzen Pracht  seiner einfach gegliederten 
Formen zu bewundern. Bald kam auch K o l b e ;  schon von Weitem 
lief er: BIch glaube, er geht mit nach 
Londonx war  die Antwort. 

So kam es denn auch. Allerdings war  die Rede davon ge- 
weben, dass G r i e s s  vor seiner Uebersiedelung nach England noch 
promovirrn wollte; allein e r  fand, wie es  scheint, nicht niehr die Zeit 
dazu. Jedenfalls war er vier Wochen nach unserem Marburger Zu- 
sariinrentreffen in dem Laboratorium des Royal College of Chemistry 
bereits flott bei der Arbeit. Hier ist vielleicht der Ort, einige Worte 
iiber das Laboratorium zu sagen, in welchem unser Freund wahrend 
der nachsten Jahre  heimisch werden sollte rind einige seiner schiinsten 
Arbeiten ausgefiihrt hat. 

Dss Royal College of Chemistry wurde i m  Jahre  1845 von einer 
Gesellschaft von Mannern gegriindet , welche angeblich kein anderes 
Ziel im Auge hatten, als ihr Vaterland mit einer nach dern Muster 
des L i e  b ig '  schen Unterrichts-Laboratoriums eingerichteten chemischen 
Schule zu beschenken. Urn die Mittel fur den Bau und die Aus- 
stattung eines L:ilmratoriums zu beschaffrn, war  der Weg beschritten 
worden, welcher in England bei ahnlichen Veranlassungen stets ein- 
geschlagen wird. Man hatte ein Gomite von hochgestellten, einfluss- 
reichen Mannern gebildet, welche selbst mit erheblichen Summen 
einsprangen und zu freiwilligen Heitragen aufforderten. I n  kurzer 
Frist war  man in der Lage, die niithigen Raumlichkeiten zu be- 
scbaffen und die Schule zu eriiffnen. Die financiellen Angelegen- 
heiten derselben wurden von einem Secretar besorgt, welcher unter 
einem von den Begriindern zusammengesetzten Vorstande (Council) 
arbeitete. Anfangs ging Alles vortrefflich; bald aber zeigte es sich, 
dass doch nicht sammtliche Mitglieder des Vorstandes sich so ganz 
ohne alle Nebrnabsichten an der Griindung der Schule betheiligt hatten. 
Einige meinten, es miisse doch auch etwas Substantiales bei der Sache 
herauskommen; ein Landwirth sendete Rodenarten, ein Bergwerks- 
besitzer Mineralien, ein Weinhandler Weinproben, ein Arzt endlich 
Harn undanderweitige Secrete ziir Untersuchung, und Jeder  hoffte in der 
F o r m  von Analysen den doppelten und dreifachen Belauf seines Jahres- 
beitrages herauszuschlagen. Es braucht nicht versichert zu werden, 
dass der mit der Leitung des neuen Instituts Betraute unter diesen Um- 

BWie gefallt Dir G r i e s s ? c  
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standen nicht auf Rosen gebettet war. Derartigen Anspruchen korinte 
begreiflich nicht genugt werden. Gliicklicherweise bluhte die Schule 
iiher alle Erwartung, und dieser unzweifelhafte Erfolg war bestimmend 
fur den Charakter der Anstalt. Der Vorstand anderte allmahlich seine Zu- 
sammensetzung; der quid pro quo Elemente wurden immer weniger, 
und zuletzt bestand dtxrselbe nur noch aus hochsinnigen Mannerii, 
wieLord A s h b u r t o n ,  Sir  J a n i e s  C l a r k ,  dem Leibarzte der Konigin, 
Sir W i l l i a m  Tite, dem Erbauer der Royal Exchange, W a r r e n  D e  
L a  R u e ,  dem Grossiiidustrielleri, gleich ausgezeichnet als Chemiker 
wie als Astronom, und Anderen, welchen ausschliesslich die Schule 
am Herzeii lag. Dank der uuablassigen Sorge und der erlerichteten 
Yitwirkung dieser Manner entfaltete sich das Royal College of Che- 
mistry mit jedem Jahre  erfreulicher, iind als irn Fruhling des Jahres  
18j3 Dr. L y o n  P l a y f a i r  die chemische Professur an der mit drm 
illuseurn of Practical Geology in Jerniyn Street verbundenen Royat 
School of Minps niederlegte, um den Lehrstuhl an der Universitiit 
Ediiiburg einzuuehmen , ernaiinte die englische Regierririg den Ver- 
fasser dieser Skizze zu seinem Nachfolger, indern sie gleichzeitig 
das Royal College of Chemistry als chemische Abtbeilung der Berg- 
schule adoptirte. Hiernrit hatte sich brgreiflich eine Wandlung ron 
durchschlagender Bedeutiing vollzogen ; das College war  nicht laiiger 
mrhr  eine isolirte chemische Lehranstalt, sondrrn lehnte sich an eine 
wohlorganisirte Schule an ,  in welcher auch die iibrigen Naturwissen- 
schaften in erwiinschter Weise vertreten waren. An der Spitze der  
Schnle standen nacheinander die beiden beriihmten Geologen S i r  
H e n r y  d e  la  B e c h e  und Sir  R o d e r i c k  M u r c h i s o n ;  die Physik 
wurdc von J o h n  T y n d a l l  und G e o r g e  G a b r i e l  S t o k e s ,  d ie  
Mechanik von R o b e r t  W i l l i s ,  die Geologie voii A n d r e w  R a m s a y ,  
die Mineralogie von W a r i n g t o n  S m y t h ,  die Metallurgie endlich von 
J o h 11 P e r c y  vorgetragen. 

Als Gr iess  in der Eigenscbaft eines sapernurnwaren Assistenten 
in  das Royal College of Chemistry eintrat, hatte sich diese gluckliche 
Vemchmelzung schoii seit einigeo Jahren vallzogen, und der Schnle 
war bereits Cber die Grenzen von England hinaus Aaerkeniiung ZII 

Theil geworden. 
Die Begriinder dea Royal College of Chemistry hatten, geleitet ron  

einer sehr richtigen Wiirdigung der Londoner Verhiltiiisse, erhebliche 
Geldopfer nicht gescheut, um einen miiglichst zuganglich gelegenen 
Plalz fur die in Aussicht genonimene Anstalt zu gewirinen. Jeder- 
mann, der  London kennt, weiss, dass Hanover Square dicht an der Gtelle 
lie$, an welcher sich die beiden Hanptstrasaeri des westendlichen Ver- 
kehrs, Regent Street und Oxfoid Street, schneiden, und wo die Menschen- 
wage, welche unaufhaltsam durch die Strassen der Riesenstadt fluthet, 
am heftigsten brandet. Auf der linken Seite von Oxford Street, 
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westlich vom Regent Circus mit der Ruckseite nach Hanover Square 
gewendet, war  das Jiebe kleine College entstanden, an welche sich fiir 
mich Erinnerungen einer arbeitsvollen Jugend kniipfen, ein kleines 
H H U S ,  der untere Stock i n  Quadern aufgefubrt, der obere zwischeii 
den breiten Fenstern eine elegante jonischp Sadenstellung zeigend, 
und iiber den Fenstern die Inschrift: 

11 0 14 L C 01, I, E G E OF CII E JI I ST 1iY I N ST I'Y UTE 1) 1515. 

trdgend. 
Das Haus steht aucb heme noch, aber das College iet schori heit 

Jahren  nach South- Kensington ausgewandert, wo es  mit den iibrigen 
Hirsalen des Miiseurn of Practical Geology Unterkunft iu dem pala- 
tialen Gebiiude der Royal School of Mines gefunden hat. Gegenwartig 
hiilt der General Medical Council of Education seine Sitzungen in den 
alten Ritumeri des College. 

D e r  neuen Schule eine Wohnstiitte in Oxford Street zu finden 
war  unzweifelhaft ein erspriesslicher Gedanke. P The very name of 
Oxford Street is an advertisementu pflegte ein praktiscbes Mitglied 
des Vorstandes zu sagen. Der  Name eines Institutes, welcher alltlglich 
von Hunderttausenden die Strasse Passirenden gelesen wird, pragt 
sich dem Grdachtnisse ein. Es fehlte in der That nicht an wohl- 
wollenden Gonnern , welche das Gedeihen der Anstalt ausschliesslich 
ihrer  giinstigen Lage zuschrieben. Diese Lage hattr indessen auch 
ihre Schattenseiten. Oeffnete man i m  Sommer die Fenster nach der 
Strasse, so war der Liirm der Lastwagen aller Art, der unonter- 
brochenen Reihe von Oinnibussen, der ungezahlten Cabs, das Geruk  der 
Streethawkers fast iiberwlltigend. Aber der Miiller hat sich schliess- 
iich a n  das Geklapper der Miihle gewohnt. Auch war die Erschiit- 
tei ung des Bodens durch das Holzpflaster bereits abgesehwacht, SO 

dass es nur noch der Unteilage von dicken Katitschukplatten unter 
den Stellschrauben der Waagen bedurft batte, urn die Reunruhigung 
ihrer Schwingungrn vollig 211 beseitigen. Die verkehrreiche Strasse 
braehtr indescen noch anderweitige und schwerer wiegendc Uebplstande. 
Die uubefugten Besuche steigerten sich bis zur Unertraglichkeit. I n  einer 
Stadt wie die englische Metropale giebt es einp Anzabl von Menschen, 
welcbe nichts zu than haben, inithin auch keine Ahnung von dem 
B'erthe, welcben die Zeit fiir Andere hat, besitzen. Aber - was noch 
schlimmer war - Ahenteurer, Projectmacher, Schwindler aus  aller 
Heiren Lander schienen sich in der Tbenisestadt ein Rendez-rous ge- 
geben zti haben. Auuh unser Vaterlaod hatte sein Contingent 
gestellt, und Wer ron Deutschen es i n  London zu leidlichem Aus- 
koinmen gebracbt hatte, wurde von diesen fahrenden Rittern, welche 
jeder Zeit in der Lage waren, eine kleine oder grbssere Anleihe machen 
zu miisscn. mit erstaunlicher Hsrtnackigkeit heirngesucht. Die Herren 
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fiihrten eine Liste - wir nannten sie die Proscriptionsliste -, und 
wehe Dem, dessen Name auf derselben verzeichnet war! Die centrale 
Lage des College war den Besitzern dieser Liste in hohein Grade 
erwunscht, und es war schliesslich ein Act der Kothwehr, dass ich 
meinem Laboratoriumdiener, einem biederen handfesten Irldnder, 
die Weisung gab, Keinen mehr einzulassen, der sich nicht onzweifel- 
haft legitimirt hitte. 

Diese Weivung ware unverem Freunde Gr i  e s s  beinahe verderb- 
lich geworden. Eines Morgens war ich i n  meinem Laboratorium, 
welches dicht an der Eingangsthure lag, beschiiftigt, als ich eiurn er- 
regten Meinungsaustansch hiirte, welcher von der einen Seite i n  deut- 
scher. ron der anderen in englischer Sprache gefuhrt wurde. 
k h  wusste schon aus Erfahrung, was das zu bedeuten hatte. Die 
Discubsion wurde jedoch heftiger, und ich vernahm endlich die 
mit zorniger Stentorstimme ausgerufenen Worte: Blch  h e i s s e  G r i e s s  
n n d  b l e i b e  h i e r g .  Es war  Zeit, dass ich iutervenirte. Mein 
Cerberus war ganz verbliifft, als e r  sah, wie der Fremdlinq, dessen 
Eindriiigen in das Laboratoriuiii e r  eben noch so diensteifrig be- 
klmptt  hatte, mit ofenen Armen aufgeiiommeti wurde. G r i e s s  war 
allerdings etwas eigenthiinrlich costumirt. E r  trug einen Cylinder von 
Dimensionen, wie er seit Jahren in Oxford Street nicht mehr gesehen 
worden war. Um den Hals war ein rothes Tuch geschlungen. Ein 
leberbrauner Ueberzieher und )) meergriineg Beinkleider vervollstaudigten 
den Auzug. Ich konnte es daher meinem R i c h a r d  - dies der Name 
des allseitig beliebten Lsboratoriumsdieners - nicht so ganz ubel 
nehmen, dass ihm der Leberbraune, trotz der ,strammen I-Ialtungu, 
deren er sich befleissigt hatte, etwas verdachtig vorgekomtrien war. 
Unnotbig zu sagen. dass der so uuliebsarn Empfangene nunmehr im 
Triumph in seine neue Stellung eingefuhrt wurde. R i c h a r d ,  vo11ig 
geknickt, stammelte eine ,apofog!/a: nach der aoderen, und sammtliche 
Assisttiiten des Institutes, denen ich bereits ron dem Erwartcten 
erzahlt hatte, beeiferten sich, den Ankijmmling au f  d s s  Freundlichste 
zu begrussen, so dass der erste Eindruck schnell verwischt war. 
Ich schlug G r i e s s  vor, nach den Strapazen der Reise einige Tage 
auszaruhen und sich wiihrend diesrr Zeit die *Lowen< von London 
anzusehen. Er lehnte aber dieseu Vorschlag ab. ,Ich bin nicht nach 
London gekoiiimen~, sagte er ,  aum soazieren zu gehen, sondern um 
Ihnen bei Ihren Arbeiten zu helfenc. Und dabei blieb er. E r  ent- 
ledigte sich des Leberbraanen, zog aus der Seitentasche desselben 
eine nngelneue blaue Schurze hervor, und in weniger als einer Stunde, 
nachdrm er  die Schwelle des College uberschritten hatte, war e r  an 
der Arbeit. Aus meinem Laboratoriurnsjournal ersehe ich, dass seine 
erste hnalyse eine Jodbestimniung in dem Trijodide des Nonathyl- 
triphosphoniunis war, welches ich dam& gerade dargestellt hatte. 



Es kann mir begreiflich nicht in den Sinn knmmen, alle die Ver- 
suche anzufiihren, bei welchen ich niich, wahrend der drei Jahre ,  
in denen Griess mein Assistent war, seiner Unterstiitzuug zu erfreuen 
gehabt habe, obwohl es nicht ganz ohne Interesse ist, an die Unter- 
suchungen zuriickzudenken , welche nothig wlcen,  um chemische 
Auffassungen , welche heute als selbstverstaindlich erscheinen, ziir 
Geltung zu bringen. Neben der Arbeit iiber die Phosphor- 
baeen, welche ich gemeinschaftlich mit meinem Freunde A u g u s t  e 
C a h o u r  s begonnen hatte und ,  nachdem derselbe wieder nach Frank- 
reich znruckgekehrt war ,  allein fortsetzen mnsste, liefen Versuche 
iiber die Diamine her ,  welcbe naturgemass an die fruheren uber die 
Monamine ankniipften. Nur wenige Fachgenossen . denen heute das 
Aethylendiamin und das Diathylendiamin bei ihren Forschungen dient, 
erinnern sich noch, dass es einer langen Controverse mit Hrn. C l o E z  
bedurfte, um diesen beiden K6rpern die Bnerkennung der Stellong zu  
verschaffen, welche sie heute in den) Systeme der organischen Vrr- 
bindungen unbestritten einnehmen. 

TJnter den zahlreichen Arbeiten der nachsten Jahre  waren auch 
manche, welche ziir Liisung praktischer Fragen, sei es im iiffentlicheri, 
sei es im Priratinteresse, ausgefiihrt wurden, und bei welehen G r i c s s  
ebenso wie bei meinen rein wissenschaftlichen Hiilfe leisten musste. 

So hatte danials die East London Railway Company ein Project 
ausgearbeitet, welches den seit zwanzig Jahren vollendeten, aber un- 
benutzt gebliebenen Themse- Tunnel durch eine unter dem Flusse 
hingehende Eisenbahnlinie endlich zur Verwerthung bringen sollte. 
Diese Eisenbahn musste begreiflich auf beiden Seiten des Stromes 
eine erhebliche Strecke unterirdisch weitergefiihrt werden, um wieder 
bis zum Niveau der Strasse zu gelangen. Auf der linken Seite der  
Themse zog sich die projectirte Linie direct unter den London 
Docks bin, und man kann sich denken, dass von Seiten der Dock- 
Company lebhafter Widerspruch gegen den Plan erhoben ward. Die 
grossen Wein-Docks, hiess es, wiirden durch ein solches Unternehmen 
vollig unbrauchbar werden, denn die fortwahrende Erschiitterung 
des Rodens durch die Eisenbahnziige wiirde den Wein nie zur 
Klarung kommen lassen. Es erfolgten lebhafte Er6rterungen , zumal 
als diese Angelegenheit auf dem natiirlichen Wege, den solche Pro- 
jecte in England nehmen, vor ein Comitk des Parlaments gelangte, 
Sofort wiirden die Chemiker zu Rathe gezogen. Es handelte sich um die  
Frage, ob der Einwand der Weinhandler ein berechtigter sei. Allein 
der Fall war noch nicht vorgekoinmen, wenigstens waren in den 
Archiven der Wissenschaft keine Erfahrungen verzeichnet. Es zniise~en 
also Versuche angestellt werden, mit denen mein Freund W a r r e n  
D e  La R u e  und ich selber von Seiten der Company betraut wurderi, 
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Nun ging’s an’s Experimentiren. Wir  construirten schliesslich ein kleines 
Radchen mit Gummifingern, welches von der Wasserleitung in Be- 
wegung gesetzt wurde. Nun wurden Niederschlage erzeugt, welche 
sich sehr Iangsam zu Boden setzten, und die Fliissigkeit in zwei 
gleichgestaltete Gefasse gegossen, von derien das eine seinen Platz in  
dern ruhigsten Theile des Kellers erhielt, wahrend das andere dicht 
nebrn das rotirende Radctien gestellt wurde , dessen Gummifinger es 
in kurzen Zeitintervalleri leicht beriihrten. Die Freude der Tunnel- 
eisenbahnbaulustigen war gross, als sich die Niederschlage in dem 
erscbiitterten Gefasse tagelang fruher al$ in dem ruhig im Keller 
stehendrn abgesetzt hatten. Heute benutzen die Ziige nicht nur der 
East  London, sondern auch der Metropolitan Railway Company den 
Themse-Tunnel. 

Vie1 Iangere Zeit hat UIIS eine andere Arbeit in Anspruch ge- 
noninien , welche leider keinen so befriedigenden Abschluss gefunden 
hat. Ehe im Jahre 1840 der Bau der neuen Parlamentshauser von 
Sir  C h a r l e s  B a r r y  begonnen wurde, hatte man begreiflich eine um- 
fassende Untersuchung iiber das Material angestellt, welches f i r  diesen 
monumentalen Prachtbau in Anwendung kommen sollte. Die Com- 
mission einigte sich endlich dahin, einen bei Bolsover Moor in Der- 
byshire brechenden Dolomit zu empfehlm. Man konnte aber von 
dort nicht die nothige Menge Materid beschaffen und war ge- 
nothigt, seine Zuflucht zu den Dnlomiten aus den Bruchen von Aston 
in Yorkshire zu nehmen. Diese Wahl ist keine gluckliche gewesen. 
Kaum waren zwanzig Jahre verflossen, seit man den Bau begonnen 
batte - er war noch nicht i n  allen seinen Theilen fertiggestellt - als  
die A ussenseite an manchen Stellen in hedauerlicher Weise zu ver- 
wittern bq+iin Diirine Schichten losten sich allmahlich von der  
Maurr 10s niid fielen nach einiger Zeit, oft in handgrossen Stiicken, 
von den Windc,ri Iwrab. An einigen sehr exponirten Theilen 
w a r m  die iippigen , der englischen Spatgothik eigenen Ornamente 
von den Mauerflachen nahezu verschwnnden. Nachdem verschie- 
dene Sachverstandige ohne Erfolg zu Rathe gezogen worden 
waren, erfolgte im Friihling des Jabres  1861 die Ernennung einer 
Commission (Committee on the decay of the stone of the new Palace  at 
Westminster) ,  deren Mitglieder sich nach Krlften bemiihten, ein Mittel 
ausfindig zu machen, durcb welches die Oberflache des Steins 
gefestigt werden konnte. Unter Anderem war vorgeschlagen worden, diese 
Oberflache mit Kieselsaureather zu tranken, welcheri E b e l m e n  in 
Beriihrung mit Luft sich in Hydrophan ron bemerkenewerther 
Harte hatte verwandeln sehen. Zu dem Zwecke wurden die E b e l -  
men’schen Versuche in grossem Maassstabe wiederholt. Es  stellten 
sich aber der Erzeugung griisserer Mengen von Kieselslureather so 
erhebliche Schwierigkeiten in den Weg, dassan eineverwerthung desselben 
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fur den gedachten Zweck nicht getlacht werden konnte. G r i e s s  war  
herzlich froh, als diese Albeit, welche mehrere Wochen in Anspruch 
genomrnen hatte, fertig war. ,Endlieha, sagte er ,  Bkann man sich 
doch wieder einmal an salpetrigcr Saure erho1en.c 

Diese salpetrige Saure ist denn auch wirklich damals unser 
taglichcs Brod gewesen. In  der Abzugnische standen immer einige Ent- 
wicklungskolben, grosse Stiicke arseniger Saure enthaltend, welche 
nur mit Salpetersh-e  iibergossen zu werden brauchten. 

An dieser Stelle diirfte es angezeigt erscheinen, die wichtigsten 
Ergebnisse, welche G r i e n s  wahrend seiner Thatigkeit in dem Royal 
College of ChemiJtry der arisgiebigen Verwerthung dieses seiues Lieb- 
lings-Agens verdankte, z u  verzeichnen, allerdings nur in diirftigen Um- 
rissen, denn im zweiten Theile dieser Skizze sind dieselben im Zn- 
sanimenhang rnit den iibrigen ausfiihrlich dargelegt. Da a b r r  diese 
Arbeiten der Wissrnschaft einen so machtigen Impuls gegeben 
haben und noch geben, - denn einige der schiinsten Ergebnisse der 
modernen Forschung wurzeln doch ganz eigentlich in dem Boden 
dieser Untersuchungen - will ich nicht uoterlassen, auch einige An- 
deuiungen beziiglicti des Ursprungs der Gr iess ’schen  Versuche einzu- 
schalteu, iiber welchen mir, gelcgeritlich der Vorarbeiten fur diese Skizze, 
zumal durch Hrn. Professor R. Sch m i t t  erwiinsclite AufklLrung ge- 
worden ist. 

Ausgangspunkt der Untersucbungen von G r i p  s s  ist unzweifelhaft 
die Beobachtung VOII  P i r i a l )  gewesen, dass sich das  Asparagin 
unter dem Einflusse der salpetrigen Saure in Aepfelsaure verwandelt, 
wobei sich die Hydroxylgruppe der Amidogruppe substituirt. Eine 
ahnliehe Umbildung erleiden nach seinen Beobachtungen andere Amide. 
Dieses wichtige Ergebniss hatte G e r l a n d  2) reranlasst, in dem 
K o l  be’schen Laboratorium die Einwirkung der salpetrigen Siiure 
auf die AmidobenzoEaaure z u  studiren, a m  welcher bekanntlich im 
S i n n e  der P i r  in’  schen Reaction OxybenzoSsaure entsteht. Bei seinen 
Versuchen waren des Oeftwen Zwischenproductc erhalteu worden, 
deren auch in der Abhandliing gedacht wird. Aufkllriing dieser 
Zwischenproducte war die Aufgabe, welche K o l  b e  dem Studiosus 
P e t e r  G r i e s s  gestellt hatte. Dieser, i n  :ilkoholischer Losung ope- 
rirend, entdeckte die Verbindung, welche wir heute D i a z o a m i d o -  
b e n  z o g s a u r e  nennen. Von diesem Korper sind damals nnzlhlige 
Analysen gernacbt worden, ohne dass es gelungen wiire, seine Natur fest- 
zustellen. Namentlich wollten die Stickstoffbcstimmungen, welche rneist 
nach der B u n s e n ’ s c h m  Methode - Verbrefinen im geschlossenen 
Rohr  mit Kupfer u u d  Kupferoxyd - ansgefiihrt wurden, keine uher- 

l) P i r i a ,  Lieb AUD. LXVIII, 34s (184s). 
2) G e r l a n d ,  Lieb. Ann. XCI, 1% (1854). 



einstimmenden Resultate liefern. Auch konnte man nicht daran denken, 
DampfJichtebestimmungen der Substanz auszufiihren, welche sich als 
eine gar nicht ungefahrliche erwiesen hatte. In  der That  war bei einer der 
damals noch mit Holzkohle ausgefuhrten Verbrennungen eine furchtbare 
Explnsion erfnlgt, welche gluhende Rnhlen im ganzen Laboratorium 
umhergeschleudert und G r i e s s  nicht unerheblich im Gesicht verletzt 
hartr. Angesichts dieser Schwierigkeiten eotschloss sich G r i e s s ,  die 
Reaction an einfacheren Amidoverbindungen der aromatischen Reihe 
zii studiren, zumal am Amidnnitro- und Amidodinitrophenol (Pikra-  
minsaure), bei welchen Versuchen der Charakter der Umhildung sofort 
bestimmter zu Tage trat. s o  entstand die erste Veroffentlichung von 
G r i e s s ,  deren in einem fruheren Thei l  dieser Skizze bereits gedacht 
worden ist. (Vgl. 1023 ) Eine Uebersetzung dieser Note hebe ich, bald 
nachdem G r i e s s  in mein Laboratcrium eingetreten war ,  namlich i m  
December 1858, unter dem Titel: O n  new nitrogenous Derivatives of 
thephenyl- and  Benzoyl-Series der Royal Society mitgetheilt. l) Ausser den 
beiden aus der rorlaufigen Notiz in den *Annalenc bekanuten Biirpern 
werdeii in der selben noch weitere Vel bindungen kurz erwahnt, welche mit 
Hiilfe derselben Reaction aus dernAmidnnitrochlorpheno1, BUS der Amido- 
benzo&saure, den] Bnilin und Nitranilin erhalten werden. Die meisten 
der birr verzeichneten neuen Ergebniase stammen noeh aus Versuchen, 
welche in Marburg angestellt worden waren. Die erste Mittheilung 
iiber die Fortsetznng der Arbeit i n  London war in einer kurzen Ab- 
handlung enthalten, welche unter dem Titel: On a new Method of 
Substitution; and on the format ion  of Jodobenzoic, Jodotoluylic and  Jod- 
anisic acids2) im Januar  1860 der Royal Society vorgelegt wurde. 
Aus dieser Veroffentlichung erfahren wir die wichtige Thatsache, dass 
siimrritliche dureh salpetrige S l u r e  aus den Amidokorpern erzeugten 
Verbindungen unter drm Einflusse von Halogenwasserstoffsauren 1 Mol. 
diedier Siiureri unter Entwickelung vnn 1 Mnl. Stickstoff aufnehmen. 
Eine writere der Royal Society im Juli 1860 zugegangene Abhandlung 
fiihrt den Titel: N e w  compounds produced by the substitution of Nitrogen 

f o r  Hydrogen.3) In derselben finden wir die Methode eingehender 
dargelegt; man arbeitet am besten in alkoholischer Losung. Ferner 
werden die Producte heschrieben, welche bei der Einwirkung der 
salpett igen Saure auf eine Reihe aromatischer Amidosauren sowie 
auf zwei Nitraniline und endlich auf Bromanilin entstehen. Zwei 
weitere Mittheilungen werden der Royal Society im Mai des Sabres 
1861 geinacht. Die eine: O n  a new Class of organic Bases in which Ni- 
trogen i s  substituted for  Hydrogen 4, giebt eine Zusammenstellung der 
stickstoffmbstituirten Derivate des Anilins und seiner Homologen. 
Es sind schwache, meist gut krystallisirte Basen, welche sich leicht 

l) Proceedings IX, 594, 15%. 
2, Proceedings X, 309. 

3) Proceedings X, 591. 
4, Proceedings XI, 263. 
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unter heftiger Detonation zersetzen. Mit  den Sauren geben sie nur 
schwierig Salze, wohl aber mit Platin- und Goldchlorid. Die Losung der 
Anilinderivate liefert unter dem Einflusse des Wassers Phenol, unter dern 
des Schwefelwasserstoffs Phenylmercaptan. In der andern Abhandlung: 
Reproduction of non-nitrogenous acids j rom amidic acids ') wird gezeigt, 
dass sich die stickstofffreien Sauren , welche zunachst amidirt und 
dann azotirt worden sind, aus  den letzterhaltenen Verbindungen durch 
Behandlung mit heissem Alkohol regeneriren lassen. Die letzte Mit- 
theilung iiber in dem College of Chemistry angestellte Verauche, 
welche der Royal Society irn December 1862 vorgelegt wurde, fuhrt 
den Titel: On some new Compounds obtained by hTitrogen-substitueion, 
and new AIcohols derived therefrom.a) I n  dieser Abhandlung zeigt 
G r i e s s ,  dass sich die Salpetrigsiiurz- Reaction aiich auf Diamine an- 
wenden Iasst. Das aus dem Benzidin entstehende Product liefert bei 
der Behandlung niit Wasser den zweisaurigen Alkohol, den wir hente 
Diphenol nennen ; aus Naphtylamin entsteht unser heutiges Naphtol. 
Eine Zusammenfasvung der ganien Reihe dieser bewundernswiirdigen 
Forschungen hat G r i e s s  emt spater, im Juni  1864, der Royal Society 
vorgrlegt. 3) 

Ansser den hier fliichtiq angedeuteten Arbeiten hat G r i e s s  im 
College of Chemistry noch zwei kleine Untersuchungen, die eine in 
Gemeinschaft mit A. L e i b i u s ,  iiber die Verbindungen des Cyans rnit 
den Amidosauren, die andere mit C. A. M a r t i u s .  iiber das  Aethylen- 
platinchlorid, ansgefiihrt. 

Aus  dem vorstehend Mitgetheilten erhellt, rnit welcher Ausdauer 
G r i e s s  in  London gearbeitet hat. Wenn ich Morgens gegen 9 Uhr 
in das College kam, war  G r i e s s  oft schon einige Stunden fleissig gewesen, 
und der Duft der salpetrigen Saure, welcher dern Eintretenden ent- 
gegenwehte, l i e s  keinen Zweifel, womit er sich brschaftigt halre. 
Oft genug konnte e r  sich bis in die tiefe Niicht hiiiein nicht vnn 
dem Laboratorium losreissen, u n d  gelegentlich, wenn ich, aus einer spLtrn 
Abendgesellschaft nach Hause gehend, durch Oxford Street kam, be- 
kundete mir ein vereinzeltes Licht im College, dam mein Herr  Assistent 
noch an der Arb& war. huch der Sonnteg war keioe Erholung liir 
G r i e  s s ,  denn wahrend seine Kameraden stromaufwarts und stroni- 
abwarts auf der Themse ihre Ailsfluge in  die herrliche Umgebung der 
englischen Metropole machteri , war  G r i e s s  in Oxford Street einsam 
bei der Arbeit. Ganz allein ist er indessen doch nicht immer ge- 
wesen. Ich war damals such noch ein fleissiger Mann nnd pflegte, 
wenn besonders interessante Vrrsuche im Gange waren , statt meine 
Freunde in Stamford Hill odrr Wandsworth zu besuchen, ab und zn 
einen Sonntag im Laboratorium zuzubringen und mit G r i e s s  zu arbeiten. 

Proceedings S1,266. 2, Proceedings XII, 418. 3, Proceedings XIII, 375- 
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Indem ich an unser gelegentliches sonntagliches Zusammentreffen 
im Laboratorium zuriickdenke, fallt mir eine ergotzliche Episode ein, aus 
welcher uns G r i e  s s  besonders gut gelaunt entgegentritt. Eines Sonntag 
Morgens hatte mich Dr. G e y g e r  nach dem Laboratorium abgeholt; 
Gr  i e s  s war  schon da. Nach gegenseitiger Begriissung sagte G r  i e s s: 
BIch habe heute Morgen eine merkwiirdige Endeckung gemacht.x 
>Was ist es?c ,Was anders wohl als eine neue 
explosive Adinverbindung?< B Weit gefehlt. Meine Entdeekung ist 
iiberhaupt keine c h e m i s c h e ,  sondern eine zoo1ogische.e;  DWir 
sind im hochsten Grade ge5pannt.X ,Nun,<< sagte Griess ,  BSie 
wisaen vielleicht noch nicht, dass die Mause in England w e i s s  und 
nicht g r a u  sind.< BWie kommen Sie dazu, uns tinen solchen Baren 
aufbinden zu wollen?a SIch werde es Ihnen sofort beweisen,< sagte 
G r i e s s ,  BSie miissen aber mauschenstill 5ein.u: Und dabei holte e r  aus 
der  Sundwichbox, in welcher er sein Priihstiick mitgebracht hatte, ein 
Schinkenbrod hervor, zerschnitt den Schinken in kleine Stiicke und 
warf dieselben in das anstossende Zitnmer, dessen Thiire er soweit 
schloss, dass nur ein schrnaler Spalt blieb, durch welchen wir hinein- 
sehen konnten. Schon nach wenigen Augenblicken vernahmen wir 
das Trippeln kleiner Fiisschen, und sofort kani in der That  eine weisse 
Maus nach der andern aus ihrem Versteck hervor. Schon hatte sich 
eine ganz nette Gesellschaft dieser hiibschen Thierchen versamrnelt, 
welche das ihnen von G r i e s s  gebotene Priihstuck mit grossem Wohl- 
behagen z u  verzehren schienen. Bei dem ersten Wort begreiflich stob 
das lustige Volkchen auseinander. Mir war die Geschichte natiirlich 
sofort klar. Ich hatte kurz vorher in meiner Vorlesung die anasthe- 
tische Wirkung des Chloroforms auf den thierischen Organismus ge- 
zeigt, die damals noch etwas weniger bekannt war  wie heute, und zur 
Illustration ein paar weisse Mause gewahlt. Der  Versuch war auch 
trefflich gelungen. Die Thierchen waren aber nach Entfernung der 
Glocke sehr bald wieder zur Besinnung gekommen und, unangenehm 
beriihrt von dem Gelachter der Studenten, verstandig genug gewesen, 
sich schleunigst aus dem Staube zu machen. 

Obwohl nun mein Verkehr mit Gr iess  wahrend der drei Jahre, 
die er in London verlebte, mit Ausnahme der Ferien ein fast taglicher 
war, so bin ich doch mit ihm rielleicht weniger intim bekannt geworden 
als mit den meisten meiner Assistenten. Der  Grund ist, dass wir ausser 
dem Laboratorium verhaltnissmassig nur  wenig zusammengetroffen 
sind. Er hatte noch immer eine heilige Scheu vor dern Eng- 
iischen. Wenn man ihn zu Tische lud, und er  war  nicht iiberzeugt, 
dass die Tischgesellschaft ausschliesslich oder doch ganz vorwaltend 
aus Deutschen bestand, so hatte e r  stets eine plausible Ausrede zur 
Hand. Aus diesem Grunde haben auch die trefflichen englischen An- 
verwandten meiner Frau, welche es sich wahrhaft angelegen sein liessen, 

,Rathen Sie einmal!a 
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meine jungen Landsleute bei sich zu sehen, urn ihnen einen Einbliek 
in das englische Leben zu eriiffnen, bei G r i e s s  nur wenig Gegenliebe 
gefunden. Gleicbwohl war unser Freund cine ganz gesellige Natur, w i e  
sich dies ja auch bereits aus seinen Marburger Traditionen zu Genuge 
ergiebt. Seine Lust an friihlicher Kameradschaft war ihm auch in 
London nicht ganz abhanden gekommen, auch fehlte es nicht an Ge- 
legenheit, ihr gerecht zu werden. 

Wahrend der Jahre ,  welche G r i e s s  in London verlebte, hat te  
sich in dem Laboratorium eine nicht unerhebliche Anzabl junger streb- 
snrner Landslente zusammengefunden, von denen die rneisten spater 
hervorragende Stellungen, wenn auch nicht immer auf dern damals 
roil ihnen bebauten Gebiete eingenomnien haben. Ich will einige der- 
selben nennen, mit denen G r i e s s  in besonders freundlichern Verkehr 
gestanden hat. Da waren J a c o b  V o l h a r d ,  heute Professor 
in Halle, A. L e i b i u s ,  gegenwartig Munzmeister von Sydney in 
Australien, C. A. M a r t i u s  und P. W. H o f m a n n ,  zur Zeit aus- 
gezeichnete Vertreter der chemischen Industrie in Deutschland, Dr. A. 
G e y g e r ,  bei seinem zu fruh’ erfolgten Tode Mitglied dea Deutschen 
Pittentamts, M. H o l t z m a n n ,  heute Privatsecretar des Prinzen von 
Wales, A. B o p p ,  gegenwartig Director der Gresham -Lebensver- 
sicherungsgesellschaft. In  vielfacher Beziehung mit den Genannten 
und zumeist mit unserem Freunde G r i e s s  stehend, obwohl nicht 
dem College angehiirend, muss hier noch H u g o  Mii l le r  genannt werden, 
damals chemischer Berather der Firma T h o m a s  De La R u e  & C o . ,  
heute einer der einflussreichsten Chefs dieses weltberuhmten Hauses. 
Mit den Englandern pflegte G r i e s s  schon der Sprache wegen 
weniger in Beriihruitg zu kommen. Doch war er auch rnit den 
beiden englischen Assistenten des Instituts, rnit C. E. G r o v e s ,  heute 
Professor der Chemie am St. Bartholomaus- Hospital in London, und 
mit H e r b e r t  M a c  L e o d ,  gegenwiirtig Profeseor am Indian College, 
Coopers Hill, bestrns befreundet. 

Mit keinem dieser jungen Manner hat  G r i e s s  wiihrend seines 
Arifenthaltes in London rnehr verkehrt als rnit A. B o p p ,  und da  ich, 
wie bereits bemerkt, nur wenig Gelegenheit gehabt habe, rnit dem 
Alltagsleben unseres Freundes ausser dem Laboratorium hekannt zu 
werden, so ist es mir ein besonderes Vergniigen, einen Brief des 
Genannten, welcher als intimer Freund jahrelang mit ihm in London 
zusammengewohnt hat, an dieser Stelle einzuflechten : 

W i e n ,  10. Februar 1892. 

Mit Vergnuqen erfulle ach Deinen Wunsch, Dtr Einiges iiber m e h e  
Heziehungen zu Freund G r i e s  s wahrend unseres gemeinsamen Aufent - 
hultes in London mitrutheilen. Dabei  versetze ich niieh gern in jene  
Jahre zuriiek, cuelche ich z u  den sehunsten nieines Lebens rechne. Haben 
sie mich ja dock auf den W e g  qefiihrt, uuf welchem ich in meine qegen- 
wartigen Verhaltnisse gelungt bzn! 
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G r i e s s  kam im Jahre 1858, einige Wochen qGter als ich selber, 
nach London, wo er zuerst rnit seinem gleichzeitig dort eingetrofenen 
Landsmann Dr. U l r i c  h zusammenwohnte. Zch hatte das Gliick,  in 
demselben Raume des Royal  College qf Chemistry mit G r i e s s  zu arbeiten, 
und bei seinem ofenen, jovialen Wesen konnte es nicht .fehlen, dnss sich 
zwischen uns alsbald ein angenehmer 17erkehr herausbildete. Seine un- 
gleich griissere chemische Erfahrung stand nrir jeden Augenhlick zur 
Verfugung , wahrend ich ihni wieder init rneinem Englisch aushelfen 
konnte, in welchem G r i e s s  unglaublich langsatne Fortsclrritte machte. 
So kam es ,  dass er mir nach Ablauf  eines Juhres, nnchdem er sich. 
von U l r i c  h getrennt hatte,  vorschluy, eine gemeinsanie Wohnung zu 
neknlen, woranf ich gerne einying, du mil. G r i e s s  eine durchaus 
symputhische Persiinlichlceit war ,  und tvi,. tins gut vertrugen , W R S  

hei ihm nicht rnit Jedem der Fall  war. E i n  pussendes Quartier mit 
zwei Schlafzimmern und eineni Wohuruum war alsbald in Stanhope 
Street, Regents Park,  nicht allzuweit von Fitrroy Square und Oxford Street, 
gefunden. Dort h'ibeii wir ztoei Jahre Lnig mit einander gehurtst , ohne 
dass Einer t a n  tins jenials diese Gemeinschnft zu hereuen gehabt hatte. 

G r  i e s s  lelde wahrend seines Atifelithalts in London ausserordentkh 
zuruekgezogen. Der G r i d  hieruon lag einestheils darin , dnss er wah- 
rend des Tnges mit rastloseni Fleiss im Lnboratorium arbeitetc und des 
Ahends beim Thee und ungezalrlten Pfeifen Yahal; die chemischen Zei t -  
schriyten Ios, anderntheils uber in seinen peeuniaten Verhaltnissen, denn 
er hntte noch Scliuldeii in Marburg nbzutragen. Uer Umgang G r i e s s '  
beschrankte sich f a s t  ausschliesslich au f  seine deutschen Mitarbeiter im 
College. Grosse Stiicke hielt er nu f  Dr. L e i b i t i s ,  P. W. U o f m a n n ,  
M a r t  i u  s, V o  l h  n r d ,  G e y  g e r  , H o  1 t zin a n  t i ,  ganz hesonders aber 
auch auf Dr. Hi iyo  M u l l e r ,  der allerdings nicht dem College trngeh8rte. 
M t  Dr. U l r i c h ,  rcelcher spiiter Assistent am St. Bartholomaus-Hospitul 
wurde und dort durch Einathmen uon Methylquecksilberdumpf ein so trauriges 
Ende fand ,  hatte G r i e s s  schon bei Prof. h'olbe in Murburg gearbeitet, 
doch vertrug er sich mit dein etwas peduntisclrwi Collegen nicht gut. 
W i r  fanden uns wahrend des ersten Winters wiichentlich einmal bei  
Dr. L e i b  iua zusammen, welclter einen trefl ichen Punsch zu brauen ver- 
stand und auch uber ein Clavier verfiiqte. Da ging es sehr heiter ZU, 

es wurde gesungen, tcnd G r i e s s  spiebe mi,  zienr6cher Fertiykeit Tanre 
und dergleichen anspruchslose Nusiksliicke. G r i e s s  war ein grosser 
verehrer classischer M u d  und versaumte sellen, eines der Oeliebtew 
>>Monday populur Concerts<< in St. James' Hdl ,  wo wir rnit Entziicken 
dein Spiel  J o  a c h  i m  's und underer heruorragendei Kiinstler Eauschten. 
Die Oper, dngegen des 
OeJ'teren Ezeter  Hall ,  ujo Orutorien au[yefulirt wuiden. 

G r i e s s  wur eine ur-deutsche N u t u r ,  die sich nur schwer und niit 
Widerwillen in englisclte Sit ten ztnd Gebrauche fand .  Seine aussere Er- 
scheinung erregte -Infanys, nicht ganz mit Unrecht, die Heiterkeit der 
englischen Studenten; denn die gedrungene Gestalt rnit utermiissig lungen 
A m e n ,  in etwas ayfallende Farben gekleidet und bedeckt rnit einem ~ b -  
sonderlich gcforntten cylinder muchtc den Eiitdruck des Ungewohnlichen. 

das Theater iiberhuupt, wurde fast nie besucht, 
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Dies anderte sich jedoch bald, und G r i e s s  kleidete sich init grosser 
Sorg fa l t ,  uiobei ihni zu Stutten kani,  dass unser Landlord Schneider 
und sin Mann von, Geschmaclc war. 

Schwer auch konnte sich G r i e s s  im Anfang niit der englischen 
Kiiche der verschiedenen rdining rooms<< in der Nahe des College he- 
freunden. U7n .so gr6sser wnr seine Befriediguny , als eines T a p s  in 
der nicht eben ele,ganten Ihngehung von Soho Squnre eine deutsche Kiieipe 
entdeckt wurde , in weleher seinen heiniathlicheia Aspirutionen volle Ge- 
rechtigkeit wurde. Liort gub es zu  civilen Prrken Sauerkruut , Leber- 
kltisse und andere vaterlundische Gerichte, vor Allem aber deutsches Bier, 
welchein - seltsam gethag - der zukiinftiye wissenschufttiche Berather 
einer der grossten englischen Brauereien, dumnls wenigstens, den ent- 
schiedenen Vqyzzcg vor den edelsten englischen Bieren gab; uusserdeem 
wurden uuch eiirige deutsche Zeituiigen gelralten. L70n da  ub wax diese 
etwns zweifelhafte Kneipe huufis der Samnielpunkt deel. chenzischen 
Collegen deutseher Nution, und es ging oft  sehr lebhuft her. Die iibrige 
Gesellscliajt, welche du anzutrefen war, trug, ein in,ternutionules Geprlige, 
durunter befknden sich einige politische E’liichtlinge. Es wur 2 1 ~ 1  rlas 
Jahr  1859. Die itulienisclren  inh he its best re bung en und der sogenrinnte 
Verfussungsco!ffict in Preuaseia gaben reichlich Stof f  zu politischen D i s -  
cussionen, iuorcin sich G r  i e s s ,  welcher diesen‘ Vorgangen reges Interesse 
entgegeahraclite, mit E i f e r ,  mmchniui! sogor rnit / , e id~nsc~n~Geh lce i t ,  he- 
theiligte. 

G r i e s s  wur eine durchnus heitere Nutur u i d  gab sehr qfi launiye 
Schilderunyen aus seiner kurreii Lhenstzeit als kurkessischer Husar wie 
auch uus seiner Stndienzeit in iWirr6urg und LWiinchen. Auch bei dtir Ar- 
beit irn Luboratoriuin w(cr er stets guter Dinge und zu Schem,  zuweilen 
arich zu lileiner~ Haizseleien seiilen Collegen gegeniiher, auj$elegt, d c h e  
irgend eine schwaciie Seite haften. Nienials uber hatten diese iin Gninde 
harmlosen Iieibereien etwns Verletzendes, wie denia iiberhaupt G r  i e s s  
ein Mensch von durcfraus vornehiner Uenkungsweise und ein stets hilfB- 
bereiter College 7mr,  den? ich ein dunkbures wrd fieundliches Andenken 
hewahreti wet-tie. 

A u g u s t  B o p p .  

PS. Ich lege diesem Brief  eine kleinr Furbenskizze bei, in welcher 
id G r i e s s  bei seinem Eintr i t t  in das College 2u vereiuigen uersucht hqhe. 

G r i e s s  war nuumehr bereits drei Jahre lang in meinem Labo- 
ratorium thatig gewesen. Wie frei er sich dort bewegte, und wie 
erfreulich sich zumal auch seine eigenen wissenschaftlichen Ar- 
beiten gestaltet batten, er befand sich imrnerbin in einer abhangigen 
Stellung, welche uberdies keinerlei Aussiclrt fur die Zukunft bot. Ein 
angehender Dreissiger, fuhlte er das Bedurfriivs nach einem weiteren 
Wirkungskreis; auch hatte ich es fiir rneine Pflicht gehalten, ihn 
wieder und wieder zu ermuntern, nach eineni solchen Unischau zu 
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halten, wiewohl ich mir der Liicke bewusst war, welche durch sein 
Ausscheiden in meinem Laboratorium entstehen wiirde. Es war rnehr- 
fach von der Habilitation auf einer deutschen Universitft die Rede; 
allein abgesehen davon, dass ihm die Mittel fehlten, um sich langere 
Zeit als Privatdocent selbstandig zu erhalten, hatte er auch keine 
Freude am Unterricht. Wabrend seines dreijahrigen Aufenthaltes in 
dem Royal College of Chemistry hat  e r  sich kaum jemals in dem 
Unterrichtslaboratorium blicken lassen. Da fand sich glicklicher- 
weise eine Stellung, welche seinen Wiinschen in jeder Beziehung zu 
entsprechen schien. 

G r  iess hatte in  meinem Hause die Bekanntschaft eines Mannes 
gemacht, dem es beschieden war ,  einen tiefgreifenden und - sagen 
wir sofort - einen gliickbringenden Einfluss auf den Lebensgang 
unseres Freundes zu iiben. Dieser Mann war Dr. H e i n r i c h  
B i j t t i n g e r ,  und es ist mir eine wahre Freude, dass es mir heute, 
wenn auch verspatet, vergiinnt ist,  dem Gedachtnisskranze, den ich 
dem jiingeren Fachgenossen widme, auch ein Blatt der Erinnerung a n  
einen alteren, leider auch bereits langst dahingeschiedenen Jugend- 
freund einzuflechten, dem wir ,  G r i e s s  sowobl wie ich selber, zu 
lebhaftem Dank rerpflichtet waren. 

B i i t t i n g e r ,  geboren am 24. September 1820 in Heilbronn, war 
ein Studiengenosse ron mir, wenn man mit diesem Nanien Denjenigen 
bezeichnen darf, welcher seine Studien beginnt, wenn der Andere die 
seinigen vollendet. Er war  im Jahre  1843 nach Giessen gekommen, zur 
Zeit, als ich schon im Begriffe stand, nach Bonn iiberzusiedeln, so 
dass wir nur noch eine kurze Frist in der Lahnstadt mit einander 
verlebten. I n  jener Zeit hatte der Zudrang zu dem Giessener Labo- 
ratorium seinen Hehepunkt erreicht, und der etwas spat Eingetroffene 
war froh gewesen, noch einen Platz  in der Will’schen Filiale 
zu erhalten. Dort wurden damals mit Vorliebe Ascbenanalysen 
ausgefiihrt , deren Wichtigkeit durch die epochemachenden Ar- 
beiten L i e b i g ’ s  auf dem Gebiete der Agriculturchemie bereits all- 
gemein anerkannt war. B i j t t i n g e r  debutirte daher mit der sorg- 
faltigen Analyse der Asche verschiedener Coniferen, welcber sich 
spater eine sehr dankenswerthe Untersuchung iiher das Verhalten ver- 
schiedener Metalloxyde gegen schweflige Saure und schwefligsaures 
Ammonium anschloss. Die beiden letztgenannten Verbindungen waren 
von B e r t b i e r  als vielfach anwendbare Agentien fiir Scheidungen in der 
analytischen Chemie empfohlen worden. B i j t t i n g e r  fand, dass diese 
Anwemdbarkeit eine ausserordentlich beschrankte ist, und zeigte bei 
dieser Gelegenheit an zablreichen Beispielen, wie verschieden das Ver- 
halten der Metalloxyde ist, wenn sie allein und wenn sie nebeneinan- 
der in einer Losung auftreten. Ich war mit B G t t i n g e r  in  Giessen 

Reriehte d. D. ehem. Gevelischaft. Jahrg. XXIV. [721 
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nur  selten uud fliichtig zusammengetroffen, hatte mich aber gleichwohl 
zu dem frohen, lebensfrischen jungen Manne lebhaft hingezogen gefiihlt. 

Es war mir daher von besonderem Interesse, als ich spater horte, 
dass auch ihn, fast gleichzeitig mit mir, sein Weg nach dem 
Inselreiche gefiihrt hatte. Auf L i e b i g ’ s  und Wil l ’ s  Empfehlung 
hatte e r  eine Stellung als Assistent in  dem Laboratorium des Dr. 
S t e n h o u s e  in Glasgow gefunden und war  schliesslich als Chemiker 
in der beriihmten Brauerei von Mssrs. A l l s o p p  & S o n s  i n  Burton 
on Trent  eingetreten. In] Laufe von wenigen Jahren war e r  diirch 
seine umfangreichen Kenntnisse, durch seine hervorragende praktische 
Befahigung, zumal aber auch durch seine unbezwingliche Thatkraft 
als Oberbrauer (Head brewer) an die Spitze dieses kolossalen Be- 
triebes gelangt. Mit freudiger Theilnahme hatte ich die eigenthiim- 
liche Lauf bahn meines Landsmannes verfolgt , aber - seltsam 
genug - obwohl wir beide schon seit Jahren in dem gastlichen 
Altengland eine Heimstatte gefunden hatten, wir waren einander nicbt 
wieder begegnet. Es bedurfte eines absonderlicheu Zwischenfalles, 
urn uns wieder zuciammenzufiibren und die an den Ufern der Lahu 
lose geschiirzte Beziehung am Strande der Themse zu einem dauernden 
Freundschaftsbunde zu gestalten. 

Im Friihling des Jahres  1852 hatte P a y e n ,  Professor der 
Chemie am Conservatoire des arts et mktiers in Paris, in einer popu- 
laren Vorlesung die ebenso unvorsichtige wie einfaltige Mittheilung 
gemacht, dass die englischen Brauer die Bitterkeit des Pa2e Ale durch 
einen Zusatz von Strychnin zu erhohen pflegten. Diese Angabe ge- 
rieth in ein franzosisches Journal und yon d a  begreiflich in die englische 
Presse, und im Laufe einer Woche gab es von ,Landsend bis John 
o’Groat’se; kein Blatt oder Blattchen, welches verabsaumt hatte, seinen 
Lesern diese haarstraubende Geschichte aufzutiachen. Raum zu 
glauben, aber unzweifelhaft: es fanden sich in England Leute und in 
der That  recht viele Leute, welche sich durch diesen Bliidsinn in  
Schrecken versetzen liessen. Im Laufe einiger Wochen berichteten 
die Londoner Bierverlrger an die Firma A l l s o p p  & S o n s  in Burton, 
dass sich der Absatz des Pale Ale merklich vermindert habe. Nun 
musste Abhiilfe geschaffen werden, und so erschien denn eines Morgens 
H e i n r i c h  B o t t i n g e r  in London, um mit mir zu berathschlagen, 
was in dieser Nothlage zu thun sei. Er hatte den Herren in Burton 
vorgeschlagen, bei mir anzufragen, ob ich es unternehmen wolle, einen Ar- 
tikel zu schreiben, welcher die Haltlosigkeit der Beschuldigung des franzo- 
sischen Chemikers nachweisen und das Vertrauen John Bull’s in die 
Reinheit des Burtnn Ale wieder herstellen werde. Es war mir nicht 
schwer, meinen Freund zu uberzeugen, dass ein solcher von mir ge- 
schriebener Artikel der von ihm vertretenen Firma nichts niitzen 
konne, und dass der einzige Mann in England, dessen Name mit 
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hinreichendem Gewicht in  die Waagschale fallen wiirde, T h o m a s  
G r a h a m  sei. Letzteren suchte nun B i j t t i n g e r  fiir die Aufgabe zu  
gewinnen; dies gelang ihm auch, aber G r a h a m ’ s  oft erprobte 
Freundschaft bestand darauf, dass ich mich an den zu dem Ende aus- 
zufuhrenden Arbeiten betheiligen solle. 

Die nunmebr angestellten Versuche, bei denen uns B o t t i n g e r  
auf das  Thatigste unterstiitzte, lehrten nun zunachst, dass einem Bier 
absichtlich zugesetzte minimale Mengen Strychnin demselben durch 
Schiitteln mit frisch gegluhter Thierkohle leicht entzogen, nnd aus der 
Kohle durch Kochen mit Alkohol zuriickgewonnen werden kiinnen. 
Nachdem auf diese Weise eine einfache und zuverllssige Methode fur 
den Nachweis des Strycbnins im Bier festgestellt war, wurden Proben 
von A l l s o p p ’ s  Pale  Ale aus den Eellern zahlreicher Londoner 
Bierverleger, den sogenannten Bottlers, gepruft, uad in keinem der- 
selben selbstverstandlich eine Spur von Strychnin aufgefunden. Die Firma 
sorgte begreiflich dafiir, dass unser Bericht nicht unter den Scheffel 
gestellt wurde. Er wurde nicht in  Tauseuden sondern in Hundert- 
tausenden con Exemplaren abgedruckt und iiber den ganzen bier- 
trinkenden Erdkreis verbreitet. Was ursprunglich Zuriickweisung 
einer lacherlichen Verdacbtigung gewesen war, musste schliesslich als 
zugkraftige Reclame dienen; man konnte in kein Eisenbahncoupb, in 
keinen Omnibus, in kein Cab steigen, obne unsern Bericht an- 
geheftet zu finden. Selbst L i e b i g  interessirte sich fiir die Sache und 
ha t  eine deutsche Uebersetzung des Rerichtes in  die ~Annalena:  auf- 
genommen. 1) Ja, es fehlte nicht a n  Solchen, welche behaupteten, 
dass die Firma A l l s o p p  & S o n s  aus der dummen Bezichtigung des 
englischen Pale Ale ein erkleckliches Geschaft gemacht habe. Freund 
B i j t t i n g e r  aber blieb im Royal College of Chemistry fiir lange 
Zeit ein popularer Mann. Er hatte eingedenk der Wahrheit, 
dass eine Arbeit schneller von Statten geht, wenn man mit 
dem Material nicht zu geizen braucht, die fiir unsere Analysen er- 
forderlichen Proben so reichlich bemessen, dass nach Vollendung der 
Arbeit mehrere Hundert Flaschen des besten Burton Ale iibrig ge- 
blieben waren, und d a  G r a h a m ,  der selten Bier trank, grossmiithig 
auf seinen Antheil an demselben verzichtete, so waren die beaux 
Testes der Untersuchung in mein Laboratorium, wo die Versuche 
gemacht worden waren, ubergegangen. Dass der uberdies analytisch 
geprufte Biersegen, obwohl er unter dem Verschlusse der Herren 
Assistenten lag, sehr lange vorgehalten habe, sol1 nicht behauptet 
werden. 

Die auf chemischem Wege bewerkstelligte Ehrenrettung des Pale  
Ale hatte aber auch noch andere dauerndere und wichtigere Er- 

*) Lieb. Ann. LXXXIII, 39. 
[72*1  



1042 

rungenschaften irn Gefolge. In  erster Linie brachte sie mich wieder 
mit H e i n r i c h  B i i t t i n g e r  in niihere Beziehungen, die sich schnell 
zu einern mit jedem Jahre  inniger gestalteten Freundschaftsverhaltnisse 
entwickelten. London iibt - wie konnte es anders sein? - auf die 
in  der Provinz Wohnenden eine Anziehung aus, der  so leicht Keiner 
widersteht. Auch B i i t t i n g e r  Lam gern auf einige Tage nach der 
Metropolis und war  dann ein stets gern gesehener Gast  in meinern 
Hause. Zu solchen Ausfliigen nach London fand sich haiufig genug 
geschaftliche Veranlassung. Die Strychnin - Episode hatte der Chemie 
i n  Burton on Trent  zu einem Ansehen verholfen, welches ihr bis- 
lang versagt geblieben war. 

Bei kleinen Betriebsstiirungen, welche sich selbst in der beriihmten 
A l l s o p  p’schen Brauerei von Zeit zu Zeit ereigneten, wurde B i i t t i n g e r  
nach London gesandt, um G r a h a m  zu consultiren, der dann niemals 
unterliess, mich in’s Schlepptau zu nehmen. Mehr als einmal waren 
wir so gliicklich, im Verein mit B i i t t i n g e r ,  welcher, ein scharfer 
Beobachter, in der Regel die Ursache der  Stiirung bereits erkannt 
hatte, das  geeignete Mittel in Vorschlag zu bringen. Aber es kamen 
auch Falle vor, in denen die von uns vorgeschlagene Behandlung 
nicht die geringste Abhiilfe brachte. Wir  erfuhren bei dieser Gelegen- 
heit, wie glucklich e i n e  erfolgreiche Kur  dem Arzte iiber Misserfolge 
hinweghilft. Das Vertrauen in unsere Kunst war so schnell nicht 
erschuttert. I n  einer gewissen Periode - ich glaube, es war  in der 
Mitte der 50er Jahre  - hatte das Pale  Ale eine etwas rothlichere Farbe 
angenornmen, als es gewohnlich besass. Der  Unterwhied in der Farbe 
wax nicht sonderlich auffallend; es bedurfte in der That  eines Kenner- 
auges, urn denselben wahrzunehmen. Aber, was schlimmer war, auch der 
Geschmack hatte gelitten. Das Uebel, damals mit dem Namen Fox desease 
bezeichnet, welches sich iibrigens auch in anderen Burtoner Brauereien 
gezeigt hatte, liess allerdings zeitweilig nach; gleichwohl veranlasste 
es Betriebsstorungen, wie sie in den dortigen Brauereien noch nicht 
vorgekommen waren. Wir wurden natiirlich aufgefordert, Abhiilfe zu 
schaffen. Allein alle Versuche, die wir rnachten, dern Uebel auf die 
Spur zu kommen, waren vergeblich, und wir konnten uns schliesslich 
nicht verhehlen, dass wir am Ende unserer Weisheit angekommen 
waren. Aber Freund B o t t i n g e r  wusste wieder, wie so oft schon, 
Rath. Er behauptete grossmiithig, er miisse sich in der Diagnose 
geirrt haben. Sofort ging uns aber auch die Aufforderung zu, 
schleunigst nach Burton zu kommen, um an Ort und Stelle Beob- 
achtungen anzustellen. Nicht ohne einige Beklemmungen leisteten 
wir dieser Aufforderung Folge und reisten, urn unsere Vorlesungen 
nicht zu unterbrechen, wahrend der Pfingsttage nach Burton, wo wir 
mit grosser Auszeichnung aufgenornmen wurden. Ich erinnere mich 
zumal eines von Hrn. H e n r y  A l l s o p p  auf seinem Landsitze Fore- 
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mark Hall veranstalteten opulenten Diners, bei welchem wir zu der  
Ueberzeugung gelangten , dass die Bierbrauerei zu den empfehleos- 
werthesten chemischen Gewerben ziihlt. Es wurde uns zwar mit- 
getheilt, dass diese in der Niihe von Repton, der Hauptstadt des 
angelsachsischen Kiinigreichs Mercia, gelegene Besitzung nicht Hrn. 
A l l s o p p ’ s  Eigenthum sei, sondern dass er sie von der Familie 
B u r d e t t  gepachtet habe; gleichwohl war der Habitus seines Haus- 
halts ein so vornehmer, dass man schon damals einer Standeserhchung 
entgegensah. Diese ist denn auch, allerdings erst vie1 spater, erfolgt. 
I m  Jahre 1880 wurde Hr. H e n r y  A l l s o p p  Baronet, um zwei Jahre  
spater mit dem Titel Lord H i n d l i p  in die englische Aristokratie 
aufgenommen zu werden. 

Wir durften auch im Uebrigen mit unserer Reise nach Burton 
zufrieden sein; wareq wir aber auch diesmal wieder vom Gliicke 
begiinstigt gewesen - denn noch wahrend unseres ebenso angenehmen 
wie instructicen Aufenthaltes hatte sich eine Verminderung der un- 
liebsamen Rothfarbung gezeigt -ich habe gleichwohl bis auf den heutigeu 
T a g  meine Zweifel, ob unsere Rathschlage auch nur den geringsten 
Antheil an dieser erfreulicben Resserung hatten, welche vielleicht aus- 
schliesslich einer veranderten Beschaffenheit der angewendetenMaterialien 
zuzuschreiben war. Die sehr gefurchtete BFuchskrankheitc ist indessen 
spater noch mehrmals - fast immer in der Periode, in welcher die 
Wirkung der Hefe anfilngt zu erlahmen - aufgetreten, jetzt aber, 
wie icb von meineni Freunde C o r n e l i u s  O ’ S u l l i v a n  hiire, schon 
seit langer Zeit v6llig verschwunden. Letzterer glaubt, dass sie durch 
einen eigenthiimlichen rkurzen dickens Bacillus bedingt gewesen sei, 
welcher sich in un  r e i f e r  Gerste entwickelt. Die Bacillenjagd hatte 
indessen damals noch nicht begonnen. Was nun aber auch die Ur- 
sache der Krankheit gewesen sein mag, man schieu mit unserem 
Krankenbesuch vollkommen zufrieden zu sein, wenigstens glaubten 
wir dies aus dem fiirstlichen Honorar schliessen zu sollen, welches 
uns wenige Tage nach unserer Riickkehr zuging. Aber mehr noch: 
in Burton begann sich nachgerade ein lebendiges Interesse fur das Studium 
der Chemie zu regen. Die jungen Herren, welche in den dortigen 
Brauereien - keineswegs nur in der Allsopp’achen - thatig waren, 
wurden Einer nach dem Anderen nacb London gesendet, um sich 
chernisch auszubilden, eine Aufgabe, die sie sich in  der Regel gern 
gefallen liessen, da ihnen Zeit genug blieb, auch noch anderweitigen 
Studien nachzugehen. Da G r a h a m  keine Schuler annahm, so 
traten diese Junger des Gambrinus fast ausnahmslos in das Royal College 
of Chemistry ein, in welchem wahrend einer Reihe von Jahren die 
wissensdurstige Jugend von Burton unausgesetzt vertreten war. Auch. 
heute noch freue ich mich, eine stattliche Anzahl von Schiilern in ange- 
sehenen Stellungen dort zu wissen, unter denen ich zumal meines 
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ehwnaligen Assistenten in London und Berlin, meines jetzigen 
Freundes C o r n e l i u s  O’Sul l ivan ,  bekannt durch seine schonen 
Versuche iiber die Kohlenhydrate, mit Vorliebe gedenke. 

Die in so gliicklicher Weise mit den Biermagnaten an den Ufern des 
Trent angekntipften Beziehungen sollten schliesslich noch einen be- 
stimmenden Einfluss auf den Lebensgang unseres Freundes G r i e s s  
gewinnen. Im Laufe des Jahres 1861 hatte sich der Verkehr mi t  
Burton besonders lebhaft gestaltet. H e i n r i c h  B t i t t i nge r  war zu  
verschiedenen Malen und in der Regel auf etwas langere Zeit in 
London gewesen. Dort hatte er G r i e s s  kennen gelernt. Die zu- 
nachst rein wissenschaftliche Beriihrung zwischen Beiden hatte schnell zu 
einem naheren Umgange gefuhrt, aus welchem sich bald ein Freund- 
scbaftsverhaltniss inniger Art entfaltete. BB t t i n g  e r , dessen seltene 
Arbeitskraft kaum ausreichte, um den Anforderungen, welche der Be- 
trieb der riesigen Brauerei an ihn stellte, Geniige zu leisten, hatte sich 
schon lange mit dem Gedanken getragen, fiir die Losung der 
zahlreichen in seiner praktiscben Thatigkeit fortwahrend auftauchenden 
wissenschaftlichen Fragen einen zuverlassigen Rathgeber zu suchen. 
In P e t e r  G r i e s s  hatte er seinen Maun gefunden. B i j t t i nge r  
besass das unbegrenzte Vertrauen der grossen Firma, in deren 
Diensten er stand; er hatte daher keine Schwierigkeit, fur seinen 
Freund eine Stellung zu schaffen, in welcher demselben eine fur die 
Interessen des Hauses ebenso erspriessliche ale ibn selber befriedigende 
Wirksamkeit gesichert war. Mit dem Anfange von 1862 war G r i e s s  
als Chemiker in die Brauerei der Herren A l l s o p p  a n d  S o n s  in 
Burton eingetreten. 

Die ersten Jahre, welche der Uebersiedelung nach Burton folgten, 
waren fiir G r i e s s  hochst anstrengende; er hatte sich in ein ihm ganz 
fremdes Arbeitsgebiet hineinzuleben. Allein diese recht schwere Auf- 
gabe wurde ihm durch die Freundschaft B o t t i  n g e r  ’ s sehr wesentlich 
erleichtert. Er hatte keinen besseren Lebrmeister in der edlen Kunst 
des Brauens finden kiinnen. Dieser hatte seit Jahren alle Verhalt- 
nisse der grossen Burtoner Industrie auf das Eingehendste studirt. Er 
hatte zumal der so wichtigen Wasserfrage seine volle Aufmerk- 
samkeit geschenkt; der Gypsgehalt des in der Allsopp’schen 
Brauerei zur Verwendung gelangenden Wassers, ist von ihm 
unzahlige Male bestimmt worden. Die Analyse von Gerste, Malz 
und Hopfen war Keinem so gelaufig wie Bi j t t inger .  Aber auch in 
anderer Beziehung stand er dem Freunde treu zur Seite. Die Bier- 
studien, welche G r i e  s s  nach Uebernahme der Burtoner Stellung 
machen musste, waren nicbt eben geeignet, den Forschungen, mit 
denen er sich in London beschaftigt hatte, Vorschub zu leisten. Sie 
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wurden gleichwohl nicht vollkommen bei Seite gelegt, und es fehlte 
auch nicht an Ergebnissen, welche verijffentlicht werden mussten. In 
den ersten Jahren seines Aufenthaltes in England, wahrend er in dem LB- 
boratoriumdes College of Chemistry arbeitete, war ich begreiflichgenothigt 
gewesen, seine Abhandlungen fiir die Proceedings der Royal Society in’s 
Englische zu iibersetzen. Aber auch nach vierjahrigem Aufenthalt hatte 
er sich die Sprache des Landes so wenig angeeignet, dass e r  nicht im 
Stande war, seine Mittheilungen englisch abzufassen. In dieser Noth- 
lage war Freund B o t t i n g e r ,  der das  Englische ebenso trefflioh schrieb 
wie sprach, jeder Zeit bereit, fur ihn einzuspringen. Abends nachdem 
die Last  des Tages hinter ihm lag, pflegte sich B o t t i n g e r  hinzu- 
setzen, um die Abhandlungen von Griess in’s Englische zu ubertragen, 
und der kleine Sohn des Hauses - heute Director der grossen Farb- 
werke in Elberfeld und Landtagsabgeordneter fiir den Kreis Mett- 
rnann - hatte - ich weiss es aus seinem eigenen Munde - am 
nachsten Morgen die Reinschrift zu machen, welche nach Burlington 
House geschickt wurde. Man sieht, in dem B o t t i n g e r ’ s c h e n  Hause 
wurde Gr i e s s wie ein Glied der Familie betrachtet. 

Dieser glucklichen Lebensverhaltnisse sollte unser Freund nicht 
sehr lange theilhaftig bleiben. Nahezu ein Vierteljahrhundert war 
dahingegangen, seit sich B 6 t t i n g e r  in England niedergelassen hatte. 
Seine Stellung war nachgerade eine ebenso ehrenvolle wie vortheilhafte 
geworden. Niemand konnte bestreiten, dass ernichtnursehr wesentlich zur 
Entfaltung des Braugewerbes in Burton beigetragen, sondern sich auch 
urn die Stadt in  hohem Grade verdient gemacht hatte, so dase er bei 
seinen Mitburgern in grossem Ansehen stand. Er hatte gleichwohl 
den Gedanken, in die Heimath zuruckzukehren , niemals aufgegeben. 
Es war ihm gerade so gegangen wie dem Verfasser dieser Skizze. Auch er 
fiatte den schijnstenThei1 seinesLebensin dem gastlichen Landezugebracht 
und dort mehr gefunden als ihm, aller Wahrscheinlichkeit nach, seine 
Heimath gewahrt haben wurde. Und doch, als die Aufforderung a n  
ihn herantrat, nach Deutschland zuriickzukehren, urn eine doch noch erst 
zu gestaltende Stellung gegen eine bereits festbegriindete einzutauschen, 
und obwohl die innigsten Freundschaftsbeziehungen ihn festzuhalten 
schienen, vermochte e r  nicht der Versuchung zu widerstehen. A18 er von 
der langjahrigen, liebgewonnenen Thatigkeit Abschied nahm, hatten sich 
seine Freunde in England zu einem solennen Farewell-Dinner geeinigt. 
Auch B o t t i n g e r  und Gr i e s s  hatten den weiten Weg von Burton 
nicht gescheut. Als man am spiiten Abend Abschied nahm, sagte 
B i j t t i n g e r  zu dem Verfasser: *Mein Entschluss ist jetzt gefasst: 
sobald ich meine Verhiiltnisse in Burton geordnet habe, folge ich Dir  
nach Deutschland.4: 

Der  Entschluss gelangte friiher zur Ausfiihrung, als Bi j t t  i n g e r  
damals vielleicht gedacht haben mochte. Mit dem Jahre 1866 beginnt 
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eine neue Aera in der  Geschichte unseres Vaterlandes. Die Entscheidung 
auf den bohmischen Schlachtfeldern iibte ihren Einfluss bis in  die 
entferntesten Lande, in  welchen Deutsche lebten. Man witterte 
die Morgenluft eines neu anbrechenden Tages, und wir gehen 
wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dass die politischen Ereignisse 
B 6  t t i  nger ’s  Entschluss beschlaunigt haben. Thatsache ist, dass e r  
im Jahre 1866 nach Deutschland zuriickkehrte. Der Wegzug seines 
Freundes von Burton war fiir Griess ein schwerer Schlag, welcher 
ein lang andauerndes Gefuhl der Isolirung im Gefolge hatte. 
Zwar wollte man sich ohne Unterbrechung schreiben, allein was ist 
selbst der regelmassigste Briefwechsel im Vergleich mit dem leben- 
digen personlichen Verkehr? Auch fiihlte G r i e s s  schon bald das  
Bediirfniss, wieder mit seinem Freunde zusammenzutreffen. Sie verab- 
redeten eine Zusammenkunft in Stuttgart, welche, wenn ich nicht irre, 
schon im Herbste des Jahres  1867 stattfand. Ich selber h a b e B i i t t i n g e r  
in Deutschland nicht mehr wiedergesehen, und da  ich an diesw Stelle 
von dem trefflichen Manne Abschied nehmen muss, so will ich, was 
mir iiber die wenigen Jahre, die ihm noch beschieden waren, bekannt 
geworden is t ,  hier kurz berichten. B o t t i n g e r  war zunachst nach 
Freiburg i. B. iibergesiedelt, wo er, nach langer Unterbreehung, wieder 
chemische und physikalische Vorlesungen horte und gleichzeitig mit 
seinem alten Studiengenossen Professor v o  n B a b o  in dem Universitiits- 
laboratorium arbeitete. In Freiburg blieb e r  ein Jahr ,  um von dort seine 
Schritte nach Wiirzburg zulenken. B i i t t i n g e r ,  welcher, obwohl inrnitten 
des prektischen englischen Lebens stehend, unablassig bemiiht gewesen 
war ,  die hervorragenden Erscheinungen auf dem Gebiete der vaterlan- 
dischenLiteratur zu verfolgen, hatte mitgrossemInteressedieSchriften von 
F r i e d  r i c h  T h e o  d o r  V i s c  h e r  gelesen. Gerade um jeneZeit (1866) hatte 
der beriihmte Aesthetiker , welcher seit Auflosung des Rurnpfparlaments 
in der Schweiz gelebt, einen Ruf nach Stuttgart angenommen. Un- 
abhangig wie e r  war, beschloss B o t t i n g e r  seinen Wohnsitz auf ein 
J a h r  nach Cannstadt zu verlegen, urn V i s c h e r ’ s  Vorlesungen an dem 
wiirttembergischen Polytechnicum zu horen. WPhrend des Aufent- 
halts in  Cannstadt traf ihn ein schweres Schicksal: der T o d  entriss ihm 
seine theure Gattin, in welcher auch G r i e s s eine treue sorgsarne 
Freundin verlor. B o t t i n g e r  ziigerte nicht, zu der in allen Wechsel- 
fallen treubleibenden Trostspenderin Arbeit seine Zuflucht zu 
nehmen. Er siedelte mit seiner kleinen Familie - einem Sohne und 
einer Tochter - nach Miinchen iiber, wo er sich in E r l e n m e y e r ’ s  
Laboratorium wieder wissenschaftlich beschaftigte. Allein B o t t i n g e r  
hatte zu lange eine grosse gewerbliche Wirksamkeit geiibt, um sich 
in seinem Alter bereits - er  zahlte nicht mehr als 49 Jahre  - auf 
dem Gebiete der reinen Wissenschaft viillig befriedigt zu fiihlen. Er 
beschloss seine friihere Thatigkeit wiederaufzunehmen. Eine treff- 
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liche Gelegenheit hierzu bot der  Erwerb einer kleinen Brauerei, des 
sogenannten Hofbrauhauses in Wiirzburg, zu dessen Entfaltung er 
nunmehr seinen Wohnsitz an den Main verlegte. Dort durfte er 
hoffen, den reichen Schatz seiner in England gesammelten Erfahrungen 
auf vaterlandischem Boden verwerthen zu kiinnen. Mitten in der Aus- 
fiihrung des grossartig angelegten Planes ereilte ihn ein friiher und 
fast plijtzlicher Tod. Seine Kinder waren noch in Miinchen geblieben, und 
der zartliche Vater hatte es sich nicht versagen wollen, das Weihnachts- 
fest mit ihnen dort zu feiern. Er begab sich nach Miinchen, gegen den ent- 
schiedenen Rath der Seinigen, denn die Cholera wiithete in der Isar- 
stadt. Schon wenige Tage nach Neujahr reiste er wieder zuriick; 
allein e r  hatte den Keim der Krankheit in sich aufgenommen, welche 
am Tage nach seiner Riickkehr zum Ausbruch gelangte und ihn am 
6. Januar  1872 dahinraffte. I n  Wiirzburg hat  er seine letzte Ruhe- 
statte gefunden. 

Aber es ist hohe Zeit, dass wir wieder zu unserem vereinsamt 
in Burton gebliebenen Freunde P e t e r  G r i e s s  zuriickkehren. 

Solange B i i t t i n g e r  in Burton lebte, hatte G r i e s s  seine Er- 
holung in dem Umgang rnit der Familie desselben und in der 
wissenschaftlichen Forschung gefunden. Nunmehr war er ausschliess- 
lich auf die letztere angewiesen. In  der That  stammt denn auch aus 
jenen Jahren eine ganze Reihe von schonen Arbeiten, unter denen 
ich nur die rnit seinem Freunde H e i n r i c h  C a r o  gemeinschaftlich aus- 
gefiihrten, nur erst fragmentarisch bekannt gewordenen Untersuohungen 
u b e r  e x p l o s i v e  D i a z o b e n z o l c h r o m a t e  und i i b e r  d a s  T r i -  
a m i d o a z o b e n z o l  a l s  B e s t a n d t h e i l  d e s  P h e n y l e n b r a u n s  nennen 
will. Diese Vereinsamung konnte in dessen keine dauernde bleiben; es 
entstanden neue gesellige Beziehungen, unter denen uns zumal die rnit 
dem Hause des Dr. M a s o n ,  eines in Burton hochangesehenen Arztes, 
interessiren, da  unser Freund in dieser Familie seine Lebensgefahrtin 
finden sollte. Am 22. September 1869 vermahlte sich der nunmehr im 
vierzigsten Jahre  Stehende rnit Miss L o u i s a A n n a ,  der liebeus- 
wiirdigen Tochter des genannten Arztes. Dieser Ehe sind vier Kinder 
entsprossen, zunachst zwei Sohne, dann zwei Tochter. Leider war  
Frau G r i e s s  keine kraftige Natur; sie bedurfte schon friihzeitig der 
sorglichsten Pflege, so dass sich ein geselliges Leben, wie man es 
in dem Hause eines Mannes von der heiteren Gemiithsanlage unseres 
Freundes wohl hatte erwarten durfen, nicht entfalten konnte. Spater 
hatte sich der Krankheitszustand in so hohem Grade gesteigert, dass 
die arme F r a u  Jahre  lang das Hans, Monate lang sogar das Bett nicht 
verlassen konnte, so dass die freie Bewegung des Gatten, der ihr  die 
ganze von seiner geschaftlichen Thatigkeit nicht in Anspruch genommene 
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Zeit liebevoll widmete, vollstandig gebemmt war. Daher ist es d a m  
auch gekommen, dass G r i e s s  vie1 seltener, als er gewiinscht hatte, im 
Stande gewesen ist, sein Vaterland wieder zii besuchen. Es batte schon 
seine Schwierigkeit, die Familie fur einen kurzen Sommeraufenthalt a n  
der Kiiste in Bewegung zu setzen. 

~ G r i e s s  lebteG, so schreibt mir Dr. O ’ S u l l i v a n ,  sin voll- 
staridiger Zuriickgezogenheit. Als Junggeselle hatte er eine Wohnung 
in der Stadt innegehabt. Bald nach seiner Verheirathung bezog er 
ein Haus in Stapenhill, einem stromaufwarts am Trent  etwa zwei 
englische Meilen im Osten von Burton gelegenen Dorfe. Von dort 
kam er  taglich, in der Regel zu FUSS, nach der Stadt. Um 11 Uhr 
piinktlich war  e r  in seinem Laboratorium, wo er den ganzen T a g  
bis 5 oder 6 Uhr blieb, wenn nicht ausnahmliche Verhaltnisse ihn 
fruher heimriefen. Den Riickweg legte er gewohnlich im Wagen zurick. 

Wir batten uns damals in  Burton zu einem Dinner-Club vereinigt, 
welcher sich monatlicb einmal und zwar der Reihe nach bei den Mitgliedern 
versammelte. Dieser Club hiess > B a c t e r i a ( ,  ein Name, welcher 
die Zusammensetzung unserer Gesellschaft hinreichend kennzeichnet. 
G r i e s  war ein hochst beliebtes Mitglied des Bacteria-Clubs, dessen 
Zusammenkiinfte er durch heitere Laune und gute Kameradschaft 
in glucklicher Weise zu beleben verstand. Durch irgend eine - ich 
weiss nicht mehr welche - Ursache, war eine Reihe von Zusammen- 
kunften ausgefallen, und als sie nach einiger Zeit mit verdoppeltem 
Eifer wieder aufgenommen wurden, konnte G r i e s s ,  in der Pflege 
seiner Frau und der Erziehung der Kinder vSllig aufgehend, nicht 
iiberredet werden, sich von Neuem an denselben zu betheiligen. 

Ich erinnere mich kaum eines Mannes, der sich geringere Er- 
holung gegiinnt hatte. Die Jagd, der Fischfang, ein Nachmittags- 
ausflug zu Wagen, zu Pferd, zu FUSS, oder was es sonst noch fur 
Korperbewegung giebt, welche das Herz erfreut und die Gesund- 
heit kraftigt, hatten fiir G r i e s s  keinen Reiz; auch das Vergnugen, 
welches eine Parthie Whist gewahrt, war  ihm vollig unbekannt. Da- 
gegen hatte er seine Freude an der edlen Blumenzucht. Er verstand es 
meisterhaft, seinen Garten fast wabrend des ganzen Jahres  in vollem 
Bliithenschmuck zu erhalten. Auch versaumte er fast niemals Mor- 
gens, ehe er nach der Stadt ging, der Pflege seiner Blumen kurze Zeit 
zu widmen.< 

G r i e s s  hat iiber ein Vierteljahrhundert im Dienste der grossen 
Allsopp’schen Brauerei gestanden und ist, mit einer kurzen Unter- 
brecbung wahrend des Hochsommers, taglich sechs bis sieben Stunden 
lang in dem Laboratorium derselben thatig gewesen. D a  er  nun selber 
mehrfach mittheilt, dass ihm diese geschaftliche Thatigkeit nur wenig 
Zeit fur seine Lieblingsbeschaftigung ubrig gelassen habe, so muss 
ein grosser Theil seiner Kraft fur die Liisung zymochemischer Probleme 



eingesetzt gewesen sein. Nun lasst sich allerdings nicht verkennen, 
dass die Beantwortung der chemischen Fragen, welche taglich in 
einem so kolossalen Betriebe auftauchen, eine grosse Summe von 
Zeit in Anspruch nehmen mussten. Gleichwohl kann man kaum 
bezweifeln, dass sich einem so scharfen Beobachter wie Griess ,  
trotz der taglichen Arbeitsburde, welche auf seinen Schultern lastete, 
Einblieke in  das Wesen der Gahrungsprocesse erschlossen haben miissen, 
auf deren Kenntniss die Wissenschaft ein Anrecht besitzt. Indessen 
hat  unser Preund mit Ausnahme einer kurzen, gemeinschaftlich mit 
G. H a r r o w  veriiffentlichten Notiz iiber das Vorkommen von Cholin 
im Hopfen, niemals etwas iiber den Brauprocess verlauten lassen. Dies 
erklart sich aber einfach durch den Umstand, dass G r i e s s  vertrags- 
massig gebunden war ,  sich jeder Veriiffentlichung iiber Bierbrauerei 
zu enthalten. Im Hinblick auf diese Sachlage schien es mir nicht 
unwahrscheinlich, dass sich in dem Archive der Brauerei Aufzeich- 
nungen von G r i  e s s befanden, welche ohne irgend eine Beeintrachtigung 
der  geschaftlichen Interessen der Firma veriiffentlicht werden kiinnten. Ich 
schrieb deshalb in  dieser allerdinga etwas heiklen Angelegenheit an Lord 
H i n d l i p .  Auf diesen Brief erhielt ich nach einigen Wochen eine Zu- 
schrift von Hrn. A. M a x w e l l  T o d ,  dem gegenwartigen Geschafts- 
fiihrer der A 11s o p p’schen Brauerei , welcher niir mittheilte, dass 
Lord H i n d l i p  nicbt mebr in irgend welcher Beziehung zu derselben 
stehe, dass aber mein Brief dem Nachfolger von G r i e s s , Hrn. 
Dr. G. H a r r o w ,  vorgelegt worden sei. Derselbe habe jedoch er- 
klart, dass ihm nur einige vereinzelte Angaben iiber wissenschaft- 
liches Brauen (details of scientijic brewing) zugegangen seien. Hatte er 
mehr gefunden, so wurde ihn seine Freundschaft und Hochachtung 
f ir  G r i e s  s langst veranlasst haben, das Gefundene der Oeffentlich- 
keit zu iibergeben. 

Wie die Dinge liegen, diirfen wir uns leider nicht verhehlen, 
dass wir dem Namen unseres Freundes in der Literatur eines Wissen- 
schaftsgebietes, dem er, wie wir w h e n ,  einen grossen Theil seiner 
Lebensarbeit gewidmet hat, kaum begegnen werden. U m  so mehr er- 
freut uns die Anerkennung, ja  Bewunderung, welche die Forschungen 
von G r i e  s s auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Chemie allseitig 
gefunden haben. Kein Lehrbuch der organischen Chemie, wie kurz 
gefasst immer , welches denselben nicht ein besonderes Capitel wid- 
mete, keine Vorlesung, welche die Ergebnisse derselben nicht aus- 
fuhrlich darlegte, kein Laboratorium, in welchem die von ihm auf- 
gefundenen Reactionen nicht alltaglich und nach den verschiedensten 
Richtungen hin Verwerthung fanden! Diese Arbeiteo, uber welche im 
Vorstehenden bereits kurze Andeutungen enthalten sind , wird der 
zweite Theil dieser Skizze in ihrer Betheiligung an dem allgemeinen 
Fortschritte der Wissenschaft, der dritte endlich in ihrem Einflusse 



auf die moderne Entwickelung der Iudustrie eingehend beleuchten. 
Hier sei nur schon bemerkt, dass sie uns in G r i e s s einen die 
Wahrheit ihrer selbst wegen suchenden, scharfsinnigen Denker, einen 
rnit eiserner Beharrlichkeit ausgeriisteten, gliieklichen Experimentator 
erkennen lassen, alle Eigenschaften in sich vereinigend, welche den 
Forscher befahigen , in  die Schatzkammer des Unbekannten einzu- 
dringen, um die Welt rnit ungeabnten Reichthiimern zu beechenken. 

1st die Welt ihm dafiir hinreichend dankbar gewesen? Ich fiirchte, 
diese Frage muss verneinend beantwortet werden. Immerhin sol1 nicht 
unerwahnt bleiben, dass sich G r i e s  s auch manches ausseren Zeichens 
der Anerkennung zu erfreuen gehabt hat. Er war Mitglied der Royal 
Society, er gehiirte der Englischen und der Deutschen chemischen Gesell- 
schaft an, der ersteren auch einmal alsViceprasident, der letzteren wieder- 
halt als Vorstandsmitglied. Auch an der Society of Chemical Industry war 
er betheiligt; er war endlich einer der Griinder des Institute of Che- 
misty .  Eine Auszeichnung, welche ihn mit freudigem Stnlze erfiillte, 
war  seine Ernennung zurn Ehrendoctor Seitens der  philosophischen 
Facultat in Miinchen, welcher damals Prof. v. B a e y e r  aIs Dekan 
vorstand. Sie erfolgte gleichzeitig rnit derjenigen seines Freundes 
H e i n r i c  h C a r o  gelegentlich der funfzigjahrigen Jubelfeier der Ge- 
sellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte im Jahre 1877, welcher 
beide Freunde beiwohnten. 

Propter eximia de Chemia organica merita atque ad memoriam 
Die Motivirung fiir Beide lautete: 

quinquagesimi naturae scrutatorum conventus conservandam. 

Noch eriibrigt es, den Versuch zu machen, ein Bild van dem Clra- 
rakter des Mannes zu entwerfen, den wir auf seinem Lebensgang begleitet 
haben. Auf, man darf wohl sagen, schwankender Grundlage, unter 
wenig versprechenden Urnstanden, welche einen Augenblick sognr 
fast bedenklich erscheinen konnten, sahen wir eine durchaus selb- 
stiindige Natur sich entwickeln rou bewundernswerther Thatkraft, von 
unbeugsamem Gerechtigkeitssinn , einen Feind jeder Halbheit, jeder 
Unwahrheit, eine Natur, welche sich ihren eigenen Weg suchte und 
ihren eigenen Weg fand, - in vielleicht rauher Schale einen echten 
Kern! 

Ein schiiner Zug in dem Charakter van G r i e s s  ist das Gefiihl 
der Dankbarkeit, mit dem er sich jedes Dienstes, der ihm erwieseo 
wird, erinnert. Dass diese Dankbarkeit in erster Linie seinem Vater 
gegeniiber zum Ausdruck gelangt, versteht sich van selbst. Nach- 
dem die Marburger Schulden bezahlt sind, wandern die ersten Er- 
sparnisse nach Eirchhosbach, und G r i e s s  ist glucklicb, dass das rascb 
gesteigerte Gehalt in Burton ihn schon nach verhaltnissmassig kurzer 
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Zeit in den Stand setzt, die verausserten Aecker zuriickzukaufen und 
die auf den iibrigen lastenden Hypotheken einzuliisen. Vater Griess 
hat  in der That  die Freude gehabt, das Giitchen, a n  dem sein Herz 
nun einmal hing, ungemindert wieder in demselben Zustande be- 
wirthpchaften zu kiinnen, in welchem er es vor der kostspieligen 
Marburger Studienzeit des Sohnes besessen hatte. Aber G r i e s s  ge- 
dachte aucb vieler anderer Kirchhosbacher, welche dem heran- 
wachsenden Knaben Liebes erzeigt hatten. Er ware so gern einem Jeden 
wieder dienstfreundlich gewesen! Jedenfalls liess er viele Jahre lang 
um Weihnachten Brod und Fleisch unter die armeren Bewohner des 
Dorfchens vertheilen, und damit diese Wohlthat nicht mit seinem 
Leben erliische, iiberwies er schon vor zwanzig Jahren der Kirche 
des Ortes ein Capital, dessen Zinsen alljahrlich zur Unterstiitzuug 
Hiilfsbediirftiger verwendet werden. 

Dem Verfasser dieser Skizze ist Einsicht in zahlreiche Briefe 
gestattet worden, welche Griess  an Freunde in Deutschland ge- 
schrieben hat; auf jedem Blatte spiegelt aich die edle, acht menschliche 
Denkungsweise des Schreibenden wieder. Einen iiber viele Jahre  sich 
erstreckenden Briefwechsel hat  G r i e s  s zumal mit seinem Universitats- 
freunde Professor R. S c h m i t t  in Dresden gepflogen. I n  den meisten 
dieser Briefe werden allerdings zunachst wissenschaftliche Fragen 
erijrtert. Aber am Anfang und am Schlusse der Briefe, j a  gelegentlich 
mitten in  der Discussion chemiacher Probleme finden wir Aeusserungen, 
welche wir, um den Briefsteller zu charakterisiren, am liebsten wort- 
lich citiren mochten. 

Auf den wissenschaftlichen Theil dieser Correspondenz kann 
hier begreiflich nicht naher eingegangen werden; allein wir erfahren doch 
mit lebhaftem Interesse, einen wie grossen Antheil Professor Sc h m i t t ,  
dem es j a  ganz eigentlich vergonnt war ,  den jungen G r i e s s  auf 
den rechten Weg zu fiihren, auch a n  den spateren Erfolgen seines 
Freundes gehabt hat. Ohne chemische Hiilfe nnd mit geschaftlichen Auf- 
gaben iiberbiirdet, hatte G r i e s s  i n  Burton nicht mehr die Zeit, die 
zahlreichen von ihm entdeckten Korper selber zu analysiren. Sie wanderten 
daher wohlverpackt von den Ufern des Trent  nach der Elbestadt, um 
unter den Auspicien von Freund S c h m i t t  verbrannt zu werden, und 
wir fiihlen lebhaft die Genugthuung des Entdeckers mit, wenn die von 
Dresden zuriickkehrenden Zahlen mit der Theorie stimmten. Auch 
aus diesen Briefen muthet uns wieder wohlthuend das Gefiihl 
der  Dankbarkeit a n ,  welches G r i e s s  seinem Freunde gegenuber 
bekundet. Die Bitten horen nicht auf, dass er ibn in England 
besuchen moge, und er ist trostlos, dass alle diese Einladungen 
vergeblich bleiben, und dass selbst die Strome kostlichen Bur- 
toner BStoffsa, welche sich in den Keller seines Freundes er- 
giessen, ohne die gewiinschte Wirkung bleiben. BWesshalba, ruft er 



in einem nicht sehr lange vor seinem Tode geschriebenen Briefe 
verzweiflungsvoll aus, akommst D u  nicht endlich einmal mit Deiner 
lieben F r a u  nach England heriiber? Der Mensch sollte doch nicht 
sterben, ohne dieses ecbiine Land mit seinen Herrlichkeiten gesehen 
zu haben. D u  konntest bei mir wohnen, so lange D u  wolltest, rind 
von hier aus  alle rnijglichen Ausfliige machen.c 

Aus den Briefen erhalten wir auch erwiinschte Einblicke in 
sein Familienleben. Die kranke Frau ist jahrelang Gegenstand seiner 
Iiebevollen Sorge. Dagegen diirfen sich beide Eltern des friihlichen 
Gedeihens der Kinder freuen. Der  altere Sohn, P h i l i p  H e n r y ,  biiren 
wir, besucht Epsorn College in  der Nahe von London; e r  zeigt grosse 
Anlagen fir  alte Sprachen und hat eben dem begluckten Vater mit- 
getheilt, dass e r  einen Schulpreis von 15 Pfund gewonnen habe;  der  
jiingere, W i l l i a m  M a s o n ,  besucht eine Schule in Weston super Mare, 
einer Stadt a n  der Kiiste von Somersetshire. Die beiden Tochter 
C a t h a r i n e  E l i s a b e t h  und M a r y  O t t i l i e  befinden sich im 
vaterlichen Hause. Bunsere Madchenc, schreibt Gries s ,  wind 
in den Augen der Eltern wahre Perlencc. Auch der trefflichen Er- 
zieherin derselben, des Fraulein M. B l a p p e r t ,  wird rnehrfach in 
Dankbarkeit gedacht. Auf die Mittheilungen aus Stapenhill folgen 
begreiflich Erkundigungen nach seinen Hessischen Freunden , ins- 
besondere nach dem kleinen Pathenkinde, dessen Photographie 
wiederholt erbeten wird. 

Mebr als einrnal in diesen Briefen vergleicht Gr iess  die be- 
neidenswerthe Stellung seines Freundes in  Deutschland mit der sainigen 
in England. Bei solchen Gelegenheiten erhalten wir  mehrfach ganz 
erwiinschte Aufschliisse iiber seine Burtoner Lebensverhaltnisse. 3 W e r  
kann sich Schoneres denkeno;, schreibt er, ,als eine stetige Beschaf- 
tigung mit der Wissenschaft und das Leben in einer so scbijnen Stadt 
wie Dresden, sowie den steten Umgang rnit Leuten gleichen Strebens. 
Ich mijchte wissen, was D u  wohl sagen wiirdest, wenn D o  a n  meiner 
Stelle warest. I n  einem fremden Lande zu wobnen, mit dessen Be- 
strebungen und Wunschen man niemals tiefgefiihlte Sympathie haben 
kann, und die immerwahrende Beschaftigung mit Bier und zwar in 
einer Stadt, die sonst so wenig wie W g l i c h  bietet, ist gerade nichts 
besonders Beneidenswerthes. Ausserdem solltest D u  bedenken, dass 
ich mir die Zeit fiir meine wissenschaftlichen Arbeiten gewissermaassen 
zu stehlen habe und keinerlei Assistentenhiilfe dafiir besit2e.a 

Solcbe Verglejche zwischen englischen und deutschen Verhaltnissen 
finden sich wiederholt, sie fallen stets zu Gunsten der letzteren aus. 
Ja, es will uns bedtinken, dass dieses warme Gefiihl fur alles Deutsche 
unseren Freund gelegentlich doch auch zu einer nicht vijllig gerechten 
Beurtheilung des englischen Lebens verleitet. Jedenfalls stehen manche 
Ansichten, die er ausspricht, keineswegs im Einklang mit den Auf- 
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fassungen, welche der Verfasser dieser Skizze wahrend der vielen Jahre  
seines Aufenthaltes in  England gewonnen hat. Fast  ergijtzlich ist es 
zu horen, wie G r i e s s  uber die sogenanntea athletic sports der Englander 
denkt. >Man beklagtc, schreibt er an seinen Freund, Bdass das Turnen 
in manchen deutschen Schulen iibertrieben werde. D a  solltest Du 
erst einmal sehen, womit sich die Herren Jungen in den englischen 
Schulen beschaftigen. Allerdings turnen dieselben nur wenig, aber 
viele von ihren Spielen - denen sie fast den ganzen T a g  obliegen - 
wie z. B. FootbaZ2, sind wahrbaft schreckeoerregend mit anzuseben; 
auch kommen sehr vie1 Ungliicksfalle dabei vor. Der Englander aber 
macht sich nichts daraus, sondern sagt, dass solche Gefahr nothig sei, 
um muthige und unternehmende Manner zu bilden. Das ist gang 
wahr , vorausgesetzt , dass man dieses Rildungsprincip Cber1ebt.c 
Diese etwas pessimistische Anschauung wird indessen einigermaassen 
verstsndlich, wenn wir erfahren, dass der jiingere con den Sdhnen 
kurz vorher auf der Schule bei einer solchen Gelegenheit den Arm 
gebrochen hatte. 

Dass in einem Manne, dem sich die Poesie des englischen Lebeus 
doch nicht in ihrem vollen Umfang erschlossen zu haben scheint, der 
Gedanke nach Deutschland zuriickzukehren, mehrfach aufgetaucht sei, 
nimmt uns nicht Wunder. Auch ist dieser Gedanke ijfters Gegenstand der 
Erdrterung, ja  der ernstlichenVerhandlung mit seinen Freunden gewesen. 
Am 51. Marz 1883 schreibt G r i e s s  an seinen Freund H e i n r i c h  C a r o :  
BSie waren so freundlich mich zu befragen, ob ich geneigt sei, eine 
Stelle in Ihrem grossartigen Geschafte anzunehmen. Ich bin Ihnen 
naturlich dankbar fur dieses freundschaftliche Anerbieten, glaube jedoch 
kaum, dass ich der rechte Mann fur einen derartigen Posten sein wurde. 
Bedenken Sie nur, lieber Herr C a r o ,  dass ich nach und nach ein alter 
Kerl werde, und obwohl ich auch, Gott  sei Dank, bis jetzt noch kein 
Abnehmen meiner Arbeitskraft verspiire, so kann es doch nicht mehr 
so sehr lange dauern, his ich mich ebenfalls in die Rumpelkammer 
zuriickzuziehen habe; dass aber Ihre  Firma nicht geneigt sein kann, 
fur ein so altes Stuck Mijbel noch einen anstandigen Preis zu bezahlen, 
versteht sich wohl von selbst.cc Und nachdem diese Bedenken von 
C a r o  alsbald in der liberalsten Weise beseitigt worden sind, schreibt er 
gleichwohl schon nach wenigen Tagen (April lo.), swie gerne wurde ich 
sofort gierig zugreifen , wenn mich nicht meine Familienverhaltnisse und 
eigenthiimliche Beziehungen in England etwas zaghaft machtenc. Die 
Verhandlungen werden gleichwohl noch nicht abgebrochen und kommen 
erst im nachsten Jahre  zu einem definitiven Abschlusse. 

$Sic kijnnen sich kaum denkenc, schreibt er, Bwie schwer es mir 
geworden ist, diesen Vorschlag abzulehnen, denn nichts ware mir 
lieber gewesen, als unter Ihrer Direction mich in einer Richtung 
thatig zu zeigen, fur welche ich schon langere Zeit eine grosse Vor- 
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liebe gehabt habe. Leider gestatten es meine eigenthumlichen 
Familienoerhiiltnisse nicht, mir diese Freude zu gewahren.c 

Zwei Jahre  spiiter hat  ihn irgend eine Veranlassung, - welche, 
ist aus  den mir vorliegenden Briefen nicht ersichtlich - von Neuem 
auf den Gedanken einer Riickkehr nach Deutschland gebracht. I m  
Laufe des Jahres  1886 schreibt er an Professor S c h m i t t :  ,An die 
Aufgabe meiner Stelle kann ich leider jetzt noch nicht denken, da  ich 
noch arbeitsfahig bin und nicht gern auf mein sehr anstandiges Gehalt 
verzichten mijchte. Allerdings kijnnte ich wohl auch jetzt schon einiger- 
maassen comfortabel in Deutschland von meinen Ersparnissen leben j 
allein was sol1 ich dort mit meinen Jungen anfangen, die fast schon 
zu alt sind , urn sie noch zu guten Deutschen umzubilden, und deren 
einflussreiche Verwandte sich alle hier befinden. Das ist immer das 
Missgeschick, dass die in der Fremde erzogenen Kinder der Deutschen 
der alteo Heimath verloren ge11en.c 

Derselbe Brief entbalt eine Notiz, die insofern von Interesse ist, 
als sie uns eine Idee von dem Umfange der Brauerei giebt, fur welche 
G r i e s s  thatig war. 

BUnser Geschaftiftc, schreibt e r ,  Bist im vergangenen Monat in 
eine Actiengesellschaft umgewandelt worden. Die Verkaufssumrne be- 
trug nicht weniger als 3300000 Pfund Sterling oder 66 Millionen 
Mark. Die Zeichnung auf Actien belief sich auf 100 Millionen Pfund 
Sterling oder 2000 Millionen Mark; naturlich konnte nur eine ganz 
geringe Zahl der Zeichner befriedigt werden.g 

Dass G r i e s s  nicht auch kleine Schwachheiten gehabt habe, Wer 
konnte es bezweifeln? aber sie waren harmloser Art und unschwer 
zu ertragen. Ja sie konnten fur den Umstehenden gelegentlich sogar 
ergiitzlich werden, da  er oft nicht wusste, ob die Kundgebungen 
derselben ernstlich oder im Scherz gemeint seirn. 

G r i  e s s  hatte recht erhebliche Schwierigkeiten gefunden, sich das 
Englische anzueignen. Man hijrte stets den deutschen Accent. Der  
Verfasser weiss ails eigener Erfahrung, wie schwer es ist, eine andere 
Sprache v o l l s t a n d i g  in sich aufzunehmen. Nach fiinfjabrigem Aufent- 
balt in England glaubte er alle Scbwierigkeiten iiberwunden zu haben, 
nach zehn Jahren wusste e r ,  in welcher Tauschung er befangen ge- 
wvesen war, und nach zwanzig Jahren hatte er den Ehrgeiz, das  Englische 
vollstandig beherrschen zu lernen , aufpegeben. Unserem Freuiide 
G r i e s s  mag es ahnlich gegangen sein, allein in  dem Maasse, wie er 
a n  dem Englischen verzweifelte, hielt e r  an dem Deutschen fest. Er 
w a r  emsig bemiiht, in seinem Deutsch keine englische Wendung auf- 
kommen zu lassen. Jedes fremde Wort  war  ihm zuwider. Lndessen 
sol1 nicht behauptet werden, dass er die Klippe der FremdwSrter stets 
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glijcklich umschifft habe. Jedenfalls war e r  ein Mann nach dem 
Herzen unseres S t e p h a n  er. Sein Widerwille gegen Fremdworter 
kam ofters in fast komischer Weise zum Ausdruck. Wehe dem Gast- 
wirthe, der dem in Deutschland Reisenden Bbougiesa auf die Rech- 
nung setzte! Die Rechnung wurde nicht eher bezahlt, als bis eine 
andere geschrieben war, in welcher sich die Bbougiesc in Kerzen ver- 
wandelt hatten. Auch der Verfasser dieser Skizze hat einmal das 
Missgeschick gehabt, diese schwache Seite seines Freundes zu be- 
riihren. Vielfach in Frankreich und mit Franzosen verkehrend, hatte er 
am Schlusse einer Abhandlung sich eine franzosische Wendung zu 
Schulden kommen lassen. Er hatte namlich gesagt: >Ich danke Hrn. X. 
fur dic treffliche Hiilfe, welche er mir bei meinen Versuchen bat leisten 
wollen.cc Die Strafe folgte auf dem Fusse. In einem der nachsten 
Hefte der >Berichtee (XV, 2201), lasst sich G r i e s s  folgendermaassen 
vernehmen: &chliesslich bleibt mir noch die angenehme Pflicht, Hrn. 
Dr. E. F u c h s ,  welcher einige auf diese Abhandlung sich beziehende 
Analysen fur mich ha t  ausfuhren wollen, und dieses a u c t  wirklich 
gethan bat, meinen verbindlichsten Dank fur die mir bewiesene Giite 
auszusprechen.c 

* 
y: 

Wir  nahen dem Abschlusse dieses wohlausgefiillten Lebens. 
G r i e s s  ha t  das grosse Gliick gehabt, in voller Riistung von dem 
Schauplatz ahzutreten. Der Sommer 1888 war gekommen; Gri e s s  
stand auf der Schwelle seines 60sten Jahres  und, obschon er den Tod 
seiner am 19. Juli 1886 ibm vorangegangenen Gattin keineswegs ver- 
wunden hatte, gleichwohl in der Vollkraft des korperlichen und gei- 
stigen Kiinnens, welches ihm noch auf Jahrzehende gesichert schien. 
Niemand hatte ahnen kiinnen, dass diesem freudig Schaffenden, von 
dessen Arbeitsgebiet noch so oiele fast unbetretene Seitenpfade sich 
abzweigten, die Tage bereits gezahlt waren. 

G r i e s s  pflegte im Laufe des August und September des Oefteren 
nach dem Continent zu gehen; in  der Regel aber begab er  sich mit seiner 
Familie auf einige Wochen an das Gestade des Meeres. In diesem Jahre  
hatte man das geschiitzt gelegene Bournemouth an der Kiiste von 
Hampshire als Sommeraufenthalt gewahlt. G r i e  s s hatte in Gemein- 
schaft mit seinem Freunde H a r r o w  gerade noch zwei kleine Arbeiten 
vollendet, und beide - die eine: BZur K e n n t n i s s  d e s  H e x a -  
m e t h y l e n t e t r a m i n s a ,  die andere: B E i n w i r k u n g  d e s  A c e t -  
e s s i g e s t e r s  a u f  d a s  H e x a m e t h y l e n t e t r a m i n c  fiir die ,Be- 
richtecc redigirt. Sie sind am 15. August bei uns eingelaufen und in  
dem Ferienhefte des Jahres 1888 veroffentlicht. Gegen Mitte des 
Monats setzte sich die Gesellschaft, G r i e s s  rnit seinen vier Kindern und 

[731 Berichte d. D. chem. Geaellschaft. Jahrg. XXIV. 
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mit Frl. M. B l a p p e r t ,  der langjiihrigen Erzieherin derselben, in Bewe- 
gung. Schon hatte man vierzehn angenehme Tage in  Bournemouth 
verlebt und begann bereits den wohlthatigen Einfluss der Seeluft zu 
spiiren. So war  der 29. August herangekommen. An diesem Tage 
fiihlte sich der altere Sohn P h i l i p  unwohl. Man schickte zum Arzt, 
der eine leichte Lungenentziindung erkannte. Die geeigneten Mittel 
wurden sofort verordnet , und der Vater , der sehr heunruhigt schien, 
sorgte mit der Erzieherin fur unausgesetzte PBege. Auch wollte er 
den Sohn in der Nacht nicht allein lassen und legte sich daher un- 
ausgekleidet auf ein Bett neben den Kranken nieder. Dieser be- 
merkte, dass sein Vater sich unruhig hin- und herwarf und mehrmals 
tief Athem holte, ehe e r  einschlief. Auch der Knabe konnte nicht 
sofort den Schlaf finden; er holte sich ein Buch, welches e r  bei'm 
Lesen an den neben ihm Liegenden anlehnte. Als die Erzieherin 
friih' am Morgen in's Zimmer trat, lag der Knabe in  einem gesunden 
Schlummer: Der  Vater war  eingeschlafen, urn iiicht wieder zu er-  
wachen. Der  Arzt, der unmittelbar gerufen wurde, erkannte, dass 
der Tod schon vor Stunden durch einen SchlagAuss herbeigefiihrt 
worden war. 

Man hat das Blatt nicht der Erde  vertraut, auf welche es gefallen 
war. Die irdische Hiille unseres Freundes ist von Bournemouth nach 
Burton iibergefiihrt worden. Dart in  dem Erbbegrabnisse seines 
Schwiegervaters hat  man ihn neben der vorangegangenen Gattin ge- 
bettet. Eine Nische a n  der gothischen Spitzsaule tragt die einfache 
Inschrift: 

JOHAJ PETER GRIESS 
BORX AT 

K 1E C II H 0 S B il C H, HE S S E C A S S E L 
SEPTEMBEB GTH 1829 

D I E D  AT B O U R N E J I O U T H  

AUGUST 30TH 1888 

1st der so plotzlich Abberufene ohne irgend welche Todes- 
ahnung aus dem Leben geschieden? Diese Frage ist von den 
Freunden mehrfach erortert worden. Er hatte allerdings ein Testament 
gemacht, und unter seinen Papieren ist fiberdies das  folgende Me- 
morandum (ohne Datum) aufgefunden worden : 
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All my scientij5c papers to be handed over to Prof. H. E. 
A r m s t r o n g  and Prof. R. S c h m i t t  ‘1, Dresden, Saxony, Ger- 
many, f o r  publication in English and German (Liebig’s An- 
nalen) at my expense. 

AuchindemBriefwechselmitProfessor S c h m i  t t  kommennichtselten 
Stellen vor, welche - zumal solche aus den letzten Jahren - auf 
das Ziel anspielen, auf welches wir Alle lossteuern. Ich glaube gleich- 
wohl nicht, dass G r i e s s  an einen fruhen Tod gedacht hat, zumal nicht 
in dem Somrner, in welchem er  nach Bournemouth ging. Die Freunde 
wissen, dass sich seine Plane noch uber viele Jahre  hinaus erstreckten. 
E r  wollte in England bleiben, bis die Erziehung der Kinder vollendet 
sei; dann gedachte e r  nach seinern Vaterlande zuruckzukehren, das 
kleine DBrfchen am Fusse des Meissner wieder aufzusuchen, wo er 
in  der Schmiede seines Vaters gespielt hatte, auf dessen Kirchhof 
seine Eltern ruhen, - sich dort eine Heimstatte zu griinden und den 
Abend des Lebens ausschliesslich den Lieblingsforschungen zu wid- 
men, welche er unter der Sonnengluth des Mittags nur in vereinzelten 
der Tagesarbeit abgerungenen Stunden verfolgen konnte, - dies die 
Triiume, welche der unvergessliche Mann oft und gem getraumt hat! 

P. Griess .  

* * * 
Im Vorstehenden ist versucbt worden, den Lebensgang des 

Mannes zu schildern, dessen Gedachtniss diese Blatter gewidmet sind, 
Ails den bescheidensten Verhaltnissen, unter wenig giinscigen 

Bedingungen, nicht ohne Noth und Kampf hat sich unter unseren Augen 
eine edle Personlichkeit entfaltet, deren Andenken die Freunde treuen 
Sinnes festhalten, deren Bild, belehrend und ermuthigend, das Inter- 
esse aber auch weiterer Kreise beansprucht. Und dieses Interesse 
wird sich zur lebhaften Theilnahme steigern, wenn wir im weitern 
Verlaufe dieser Skizze auch mit dern Forscher und Erfinder bekannt 
geworden sein werden, wenn uns bei einer Umschau in dem Wunder- 
bau der organischen Chemie, wenn uns bei einer Wanderung durch 
die weitgedehnten Werkstatten der tinctorialen Industrien wieder und 
wieder der Name Peter Griess volltonend entgegenklingt. 

1) Nach einer Mittheilung des Hrn. Mason an den Unterzeichneten hat 
Prof. Arms t rong  personlich in Burton den Griess’schen wissenschaftlichen 
Nachlass und die dazu geh6rigen Prriparate in Empfang genommen. Auf 
meine Veranlassung wendete sich Prof. Volhard,  als Redacteur des Annalen, 
an Hrn. A r m s t r o n g  mit der Bitte, ihm die iibernommenen Griess’schen 
Manuscripte zusn Zweck der Ver6tfentlichung zu iibersenden. Es kam jedoch 
die Antwort aus England, der Nachlass enthielte niohts wesentlich Neues. 

R. S c h m i t t .  

A .  W. v. Hofmann. 
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IT. 

Unter den wissenschaftlichen Arbeiten von P e t e r  G r i e s s  steht 
in erster Linie die Entdeckung und die eingehende Erforschung der 
aromatischen Diazoverbindungen. Diese von K e  k u l 6  '1 mit vollem 
Rechte als bewunderungswiirdig bezeichneten Untersuchungen beginnen 
im Jahre  1858 und haben G r i e s s  mit kurzen Unterbrechungen bis 
zum Ende seines Lebens beschiiftigt. Sie geben ein gliinzendes Zeug- 
niss von der aussergewohnlichen experimentellen Begabung ihres Ur- 
hebers und das  Aufsehen, welches die ersten Mittheilungen uber 
die eigenthiimliche Kiirperklasse vor 30 Jahren erregten, ist vollauf 
gerechtfertigt worden durch die grossen Dienste, welcbe die Kenntniss 
derselben fiir den Ausbau der aromatischen Gruppe inzwischen ge- 
leistet hat. 

Die grundlegenden Versuche sind in 4 grossen Abhandlungen be- 
schrieben, welche von 1860-1866 in den Annalen der Cheniie und 
Pharmacie unter dem Titel: PUeber eine neue Klasse organischer 
Verbindungen, in denen Wasserstoff durch Stickstoff vertreten ista 
erschienen. 

Eine vortreff liche, systematisch geordnete Zusammenstellung der 
Resultate brachte zuerst das Lehrhuch von K e k  ul i . ,  welchem wir 
bekanntlich die jetzt allgemein angenommene Tbeorie der Diazover- 
bindungen verdanken. Und seitdem sind die Reactionen von G r i e s s  
so sehr zum Allgeneingut geworden, dass ihre Aufzahlung als iiber- 
fliissige Miihe erscheinen diirfte. Aber fiir denjenigen, welcher die 
Entwickelung dieser denkwiirdigen Arbeit rerfolgen will , haben die 
Originalabhandlungen a n  Interesse nicht verloren; denn sie gewahren 
uns den Einblick in die Art und Weise, wie G r i e s s  auf einem ganz 
neuen Gebiete mit feinster Beobachtung den rechten Pfad findet und 
vou complicirten Erscheinungen allmahlich zur Erkenntniss der ein- 
fachen Vorgange gelangt. 

Seitdem P i r i a  in der salpetrigen Saure ein Mittel gefunden 
hatte, die Amidogruppe durch Hydroxyl zu ersetzen, war diese 
Reaction auch in der aromatischen Gruppe iifters schon benutzt 
worden. 

' i  Lehrbuch : Benzolderivate Seite 213. 
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H u n t  und A. W. von H o f m a n n  hatten aus dem Anilin das  
Phenol dargestellt und G e r l a n d  hatte die Verwandlung der Amido- 
benzocsaure in OxybenzoEsaure kennen gelehrt. Die gleiche Absicht 
mag wohl G r i e s s  verfolgt haben, als er die Pikraminsaure (Amido- 
dinitrophenol) der Wirkung der salpetrigm Saure unterwarf '). 

Aber die UnlBslichkeit der Substanz in Wasser zwang ihn, in  
alkoholischer Liisung zu arbeiten. Unter diesen Bedingungen blieb 
die gewtihnliche Entwicklung von Stickstoff aus und statt des erwar- 
teten Oxydinitrophenols erhielt er ein stickstoffreiches Product 
CsHaN405, das Diazodinitrophenol , welchem man nach dem Vorgang 

von K e k u l i r  die Formel C ~ H ~ ( N O Z ) ~ < ~ > N  giebt. 
0 

Dieselbe ist nur in einem Punkte verschieden von der Ansicht, 
welche G r i e s s  iiber die Constitution des Kiirpers lussert. 

Er erklart die Bildung desselben durch die Gleichung: 

i OH 

und fahrt dann fort: ,In Riicksicht darauf, dass derselbe vollstandig 
den Typus des Phenols bewabrt und namentlich wegen der eigen- 
thumlichen Form, in welcher die Halfte des Stickstoffs in ihm ent- 
halten ist, gebe ich demselben in Ermangelung eines besseren den 
Namen Diazodinitropheno1.c 

In diesem kurzen Passus ha t  Gri  e s s, der kein Freund von 
langeren theoretischen Betrachtungen ist, seine Anschauung iiber die 
Diazoverbindungen pracisirt und wenn wir ihn an derselben hartnackig 
bis zum Beginn des letzten Decenniurns festhalten sehen, nacbdem 
langst die Formelu von KekulB allgemein angenommen waren, SO 

lohnt es sich wohl, die Griinde zu analysiren, welche ihn ursprlnglich 
dazu gefiihrt haben. 

Die Verbindung hat sden Typus des Phenols bewahrt,a: enthllt 
mithin nach seiner Meinung das unveranderte Hydroxyl. Lasst man 
diesen Schluss gelten, so bleibt nur die Annahme iibrig, dass die 
beiden Stickstoffatome der Diazogruppe zwei Wasserstoffatome des 
Benzolkerns ersetzen . Eine Bestiitigung dieser Ansicht findet G r i e s s  
in der Verwandlung , welche die Diazoverbindung beim gelinden Er- 
warmen der alkoholischen Liisung mit Kaliumcarbonat erfahrt. Sie ver- 
liert dabei die Halfte ihres Stickstoffs; a n  dessen Stelle treten zwei 
~ 

') Ann. Chem. Pharm. 106, 123 und 113, 201. 
2, Die Ton G r i e s s  gebrauchte iiltere Notation ist hier durch die mo- 

derne ersetzt. 
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Wasserstoffe und es entsteht Dinitrophenol , wahrend gleichzeitig der 
Alkohol zu Aldehyd oxydirt wird. Bedenkt man, dass zu jener Zeit 
die Tbeorie der Benzolverbindungen noch nicht existirte und dass die 
Meinungen iiber die Valenz der Elemente noch stark auseinander 
gingen, so kann man nicht leugnen, dass die Formulirung Ton Gr iess  
der einfachste Ausdruck der Thatsachen war. Dass e r  sich spater 
nicht entschliessen konnte, die ihm lieb gewordene Anschauung auf- 
zugeben, uud immer wieder neue thatsachliche Griinde dafiir aufzu- 
finden sucht, ist wohl begreiflich. 

Dieselben Erscheinungen, wie bei der Pikraminsaure, w urden bei 
dem Amidonitrophenol und dem Amidonitrochlorpbenol beobachtet. 

Von den Derivaten des Phenols wandte G r i e s s  sich zunachst 
zur ArnidobenzoBsaure'). Man kijnnte fragen, warum er nicht gleich 
die neuen Reactionen auf die einfachste aromatische Amidoverbindung, 
das  Anilin iibertragen hat. Daruber fehlt in seinen Abhandlungen 
jede Andeutung; wie denn uberhaupt G r i e s s  gewohnt iat, die Re- 
sultate seiner Studien in der einfachsten Form darzustellen, ohne der 
experimentellen Schwierigkeiten oder der leitenden Gedanken Er- 
wahnung zu thun. Man wird aber kaum fehlgehen mit der Annahme, 
dass zumeist aussere Umstande ihn hier bestimmt haben. 

Das Anilin war  damals noch ein schwer zugangliches Material 
und seine Diazoverbindung ist in1 Vergleich zu den vorhererwihnten 
Producten eine sehr empfindliche Substanz, deren Auffindung schon 
eine Reihe VOP praktischen Erfahrungen voraussetzte. Fur die Er- 
werbung der letzteren bot die Arnidobenzoesaure die beste Gelegenheit. 
Durch Einwirkung der salpetrigen Saure auf die alkoholische Liieung 
derselben gewann G r i e s s  zunachst die recht bestandige Diazoamido- 
verbindung, deren Zusammensetzurig er durch die Formel : 

CsH3. N2.  C O O H  
CsHa.  NH2. COOB 

ausdrijckte. 
Dasselbe Resultat gab die Anwendung des Aethyl- und Amyl- 

nitrits, welcbe hier zum ersten Male an Stelle der salpetrigen Saure 
zur Rereitung der DiazokSrper benutzt werden. Dass das Carbox?-l 
der AmidobenzoGsaure bei der Reaction unbetheiligt ist, wird durch 
das analoge Verhalten des Aethylathers bewiesen. 

An der DiazoamidobenzoEsaure werden zunachst einige der spater 
so fruchtbar gewordenen Zersetzungen der Diazokorper studirt. Beim 
Kochen mit Salzsaure zerfallt die Verbindung in AmidobeozoCsaure, 
ChlorbenzoiMure und Stickstoff und durch die quantitative Bestimmung 
des letzteren kann der Verlauf der Reaction auf einfache Weise con- 
trollirt werden. Aehnlich wirken Brorn- und Jodwasserstoff; freies 

1) Ann. Chem. Pharm. 117 '1 
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Jod  erzeugt JodoxybenzoBsaure; starke Salpetersaure liefert die damals 
noch unbekannte TrinitrooxybenzoBssure. Endlich wird die Diazo- 
verbindung durch iiberschiissige salpetrige Saure in warmer alkoho- 
lischer L6sung v6llig in  Stickstoff und Benzogsaure aufgeliist. 

Dass diese Reactionen auch fiir die anderen aromatischen Amido- 
sauren gelten, zeigt G r i e s s  an der Amidoanis- und Arnidotoluylsaure. 

Etwas anders verhalt sich die Anthranilszure, denn hier entsteht 
statt derDiazoamidoverbiudung eine complicirtere Substanz, ClhH, N5 0.1, 
welcher man jetzt die Formel 

COOH . CsH4 --N= N . COO - C6 Hq -N = N . NO3 
zu geben pflegt. 

Die Art, wie G r i e s s  mit einer kleiner Quantitat ihre Zusammen- 
setzung ermittelt, ist bezeichnend fiir seine Arbeitsmethode. Er spaltet 
dieselbe durch Kochen mit Wasser und erhalt dabei Salicylsaure, 
Salpetersaure und Stickstoff. Die Producte der Reaction werden 
quantitativ bestimmt und daraus die Zersetzungsgleichung: 

C14H~N507 + 2 H 2 0  = 2C7H6O3 + HN03 + 2N2 
abgeleitet. 

Dieser Versuch bildet den Uebergang zu den einfachen Diazo- 
salzen, vnn welchen zuerst die Nitrate der Diazobenzogsaure und des 
Diazobenzamids gewonnen werden. 

Dann erst wendet G r i e s s  sich zu den Derivaten des Anilinsl). 
Auch bier beginnt e r  rnit der Diazoamidoverbindung. Dieselbe 

entsteht unter den gleichen Bedingungen wie das Derivat der Benzog- 
saure beim Einleiten von salpetriger Saure in die alkohnlische Losung 
des Anilins und zeigt seibst den Charakter einer achwachen Base. 
Beim Kochen mit Salzsaure zerfallt sie i n  Anilin, Phenol und Stick- 
etoff, eine Reaction, welche im Wesentlichen der Spaltung der Diazo- 
amidobenzoGsaure entspricht. 

Ungleich interessanter ist die Wirkung des Broms in atherischer 
nnd der salpetrigen Saure in alkoholischer Liisung. Durch beide wird 
das Diazoamidobenzol gespalten und es resultiren die Salze des Diazo- 
benzols, welche auf diesern Wege zuerst gewonnen werden. 

I m  einen Falle erfnlgt die Spaltung nach der Gleichung: 
CsH5. N3H. C6H5 + 6 B r  = CsH5. Na . B r  

+ c6 H? . Br3 . NHa + 2HBr, 

Diazoamidobenzol Diazohenzolbromid 

Tribromanilin 
im zweiten nach dem Schema: 

CsH5. N3H. CsH5 + HNO2 + 2HN03 = 2CsH5.  Na . KO3 + 2HaO. 

1) Ann. Chem. Pharm. 121. ?57. 
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Auf weitem Umwege ist G r i e s s  endlich zum Diazobenzol gelangt 
und nun sehen wir  ihn mit staunenswerther Sorgfalt und Energie die 
Entdeckung nach allen Richtungen ausbeuten. Die vierte und be- 
deutendste Abhandlungl) BUeber eine neue Klasse . . .c, welche vier 
Jahre  spater erschien, ist der Beschreibung dieser merkwurdigeu Sub- 
stanz und ihrer zahlreichen Metamorphosen gewidmet. 

Wahrend das freie Anilin durch salpetrige Saure zunachst in Di- 
azoamidobenzol verwandelt wird, liefern seine Salze direct die ent- 
sprechenden Verbindungen des Diazobeuzols. 

Von letzteren ist das Nitrat am leichtesten zu isoliren und wird 
deshalb fur die meisten Versuche benutzt. Schon durch seine aosseren 
Eigenschaften zahlt das Salz zu den interessanteren Praparatcn der 
Chemie, denn es ist ein Explosivstoff ersten Ranges; und wenn auch 
die Hoffnung, dass es darum praktische Verwerthung finden werde, 
nicht in Erfiillung gegangen ist, so liegt das wohl nur an der geringen 
Haltbarkeit und allzu grossen Gefahrlichkeit. Aus ahnlichen Griinden 
scheint das sptiter von G r i e s s  und C a r o a )  fur den gleichen Zweck 
vorgeschlagene Chromat keinen Eingang in die Sprengtechnik gefunden 
zu haben. 

Aus dem Diazobenzolnitrat gewann G r i  es s das krystallisirte Sul- 
fat, Chlorplatinat, Aurochlorat und viele Jahre  spater3) die Salze der 
Ferricyanwasserstoffsaure, Nitroprussid wasserstoffsaure, sowie eine Ver- 
bindung mit Zinnchlorid. 

Zur Bereitung des krystallisirten Bromids zersetzte er, wie schon 
erwlhnt, das Diazoamidobenzol in atherischer Lijsung durch Brorn. 
Bemerkenswerth ist seine Fahigkeit, ein Molekiil Brom zu addiren, 
wodurch das Diazobenzolperbromid CeHs . N2 Br3 entsteht. Beim Zo- 
sammentreffen mit Ammoniak verliert das Letztere alles Brom; an 
seine Stelle tritt ein drittes Stickstoffatom und es resultirt der merk- 
wurdigste Kijrper der Gruppe, das Diazobenzolimid. Dieser Name 
ist der correcte Ausdruck fur die urspriingliche Ansicbt von G r i e s s  
iiber die Constitution der Verbindung. Nachdem aber die von E e k u l B  

N 
vorgeschlagene Formel: CS H5 . N' 11 durch die Entstehung der Sub- 

stanz aus dem Phenylnitrosohydrazin als richtig erkannt war, scheint 
G r i  e s s  selbst die Bezeichnung als unzutreffend angesehen zu haben; 

" 
- 

denn er  hat spate+) fur analoge Kijrper z. B. 
C6 H4<::' und C6H4<N3 N3 

1) Ann. Chem. Pharrn. 137, 39. 
a) Jahresbericht fur 1867, 915. 
3) Diese Berichte XII, 2119 und XVIII, 965. 
3 Diese Berichte XXI, 1559. 
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die Namen Amidotriazobenzol, beziehungsweise Ditriazobenzol vorge- 
schlagen. Im Vergleich zu den einfachen Diazoverbindungen ist das 
Diazobenzolimid trotz seines hohen Stickstoffgehaltes auffallend be- 
standig; noch merkwurdiger erscheint seine Indifferenz gegen SBuren ; 

wir lernen daraus, dass die Atomgruppe 11 )N - keine basischen 

Eigenschaften mehr besitzt und man hatte durch diese Thatsachen 
halbwegs vorbereitet sein konnen fur die interessante Beobachtung 
von C u r t i u s  I),  dass die dem Diazobenzolimid entsprechende Stick- 
wasserstoffverbindung Ng H eine starke Saure ist. 

I m  Gegensatze zu dem Anilin ist das Diazobenaol nicht allein 
Base, sondern zugleich Saure; denn es bildet Metallsalze, von welchen 
G r i  e ss die Kalium- und Silberverbindung ausfiihrlicher untersucht 
hat. Nach dem Vorgang von K e k u l 6  giebt man denselben die 
Formeln CsH,. N = NOR und CsH:, . N = NOAG. 

Allerdings hat  G r i e s s  ihre Zusammensetzung nur aus dem 
Metallgehalt abgeleitet und durch die neueste Mittheilung von C u r t i u  s2) 
iiber den Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt dieser Praparate ist die 
Richtigkeit jener Formeln zweifelhaft geworden. 

Noch unsicherer ist die Zusamniensetzung des Diazobenzols, von 
welchem bis jetzt eine Analyse nicht ausgefiihrt wurde. 

Ware das  moglich gewesen, so hatte wohl G r i e s s  an der Formel 
Cs H4 Nz, welche aus der Zusammensetzung der S a k e  abgeleitet werden 
konnte, nicht so lange festgehalten. 

Die Kenntniss des Diazobenzols brachte zunachst die vollige Auf- 
klarung der alteren Beobachtungen iiber die Bildung und Zersetzung 
der Diazoamidoverbindungen. Dieselben entstehen auf einfache Weise, 
wenn die Salze des Diazobenzols mit Anilin oder anderen aroma- 
tischen Aminen zusammentreffen , und nach diesem Verfahren hat 
Gr i e s  s Diazoamidoverbindungen der verschiedensten Art combinirt. 
Ebenso leicht verstandlich wird die Zersetzung dieser Korper durch 
heisse Mineralsauren. Sie zerfallen dabei zunachst in die Componenten 
und die regenerirte Diazoverbindung erleidet dann unter dem Einfluss 
des Wassers oder der Sauren eine weitere Veranderung, wobei die 
Stickstoffgruppe abgelost wird. Diese Vorgauge werden natiirlich riel 
einfacher, wenn von vornherein die Diazoverbindung selbst zur Ver- 
wendung kommt. 

G r i  e s s  begniigt sich aber nicht damit, die alteren Erfahrungen, 
welcbe er bei der DiazoamidobenzoEsaure, dern Diazoamidobenzo: und 
dem Diazodinitrophenol gesammelt hat, auf das Diazobenzol zu iiber- 

N 

N 

9 Diese Berichte XXIII, 3023. 
2, Diese Berichte XXIII, 3035. 
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tragen. Er priift vielrnehr das Verhalten des Letzteren gegen die 
Mehrzahl der gebrauchlichen Agentien. 

Durch Kochen mit Wasser werden die Salze des Diazobenzols in 
Saure, Stickstoff und Phenol zu spalten. Bei Anwendung des Nitrats 
entstehen dabei durch die secundare Wirkung der Salpetersaure Nitrn- 
derivate des Phenols. 

Wird das Wasser durch Alkohol ersetzt, so wirkt derselbe gleich- 
zeitig als Reductionsrnittel; und neben wenig Phenol wird vorwiegend 
Benzol gebildet. 

Bei Gegenwart von starker Salpetersaure entsteht Di- oder Tri- 
nitrophenol, wahrend concentrirte Schwefelsaure die spater von K e k u l  4 
als Phenoldisulfosaure erkannte sogenannte Disulfophenylensaure er- 
zeugt. 

Durch Schwefelwasserstoff endlich wird neben Anilin und Am- 
moniak ein flijchtiges schwefelhaltiges Oel gebildet, welches spater 
von G r a e b e  und M a n n  als Pbenylsulfid charakterisirt wurde. 
Ebenso wie Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel lassen sich ferner 
die Halogeoe an Stelle der Diazogruppe in das Benzol einfiihren; am 
leichtesten gelingt das mit dem J o d ;  denn es geniigt Diazobenzol in 
kalter Liisung rnit Jodwasserstoff zasarnmen zii bringen, urn Jod-  
benzol zii gewinnen. 

Die gleiche Reaction lasst sich in einigen Fallen mit starker Salz- 
saure oder Bromwasserstoffsaure ausfiihren ; so wird die DiazobenzoZ- 
saure durch dieselben beim Kochen in die entsprechende Halogen- 
benzo&s8ure verwandelt 2). 

Beim Diazobenzol selbst fiihrt allerdings das  Verfahren nicht Zuni 
gewiinschten Ziele. Aber fur G r i e s s  ist es ein Leichtes, die cxperi- 
mentalen Bedingungen so zu andern, dass auch hier die Substitution 
des Halogens erfolgt. 

Chlorbenzol gewinnt er durch trockene Destillation des Diazo- 
benzolchloroplatinats rnit Soda und Brombenzol auf die gleiche Art 
oder durch Kochen des Perbromids rnit Alkohol. 

Erst in neuerer Zeit ist es dann bekanntlich Sandmeyers) ge- 
lungen, durch einen neuen Kunstgriff, durch Zusatz von Cuprosalzen, 
die Reaction auch in wasseriger Liisung mit den beiden Sauren aus- 
zufiihren. 

Complicirter sind die Zersetzungen, welche das Diazobenzol unter 
dem Einfluss von Basen erleidet. Beim Kochen mit verdiinnnter, 
wasseriger Kalilauge liefert es neben Stickstoff ein amorphes Product 
C24H18 NaO, dessen Constitution bis jetzt nicht aufgeklart ist; kornmt 

9 Diese Berichte XV, 1683. 
'1 Diese Berichte XVIII, 960. 
3, Diese Berichte XVII, 1633, 2650. 



alkoholische Lauge zur Verwendung , so entstehen ausserdem noch 
Benzol uod Diphenyl. 

Die Wirkung des Ammoniaks ist im Wesentlichen die gleiche; 
nur in concentrirter Liisung wurde als Nebenproduct eine sehr ex- 
plosive Verbiodung C12H13N50 erhalten. 

Sonderbarerweise verlauft die Spaltung durch Baryumcarbonat 
i n  ganz anderem Sinne. Nnr ein Theil des Diazobpnzols wird dabei 
in Phenol verwandelt und dieses vereinigt sich dann mit dem unver- 
iindert gebliebenen Reste. So entstehen zwei Producte, welche Griess 
als Phenol-Diazobenzol rind Phenol-Bidiazobenzol bezeichnet. 

Beide unterscheiden sich von den Diazoverbindungen durch grossere 
Bestandigkeit; wir wissen jetzt, dass sie die Azogruppe enthalten und 
die ersten Reprasentanten der fur die moderne Farbentechnik SO wich- 
tigen Oxyazoverbindungen sind. 

Aber auch diese Erkenntniss verdanken wir spateren Verslicheu 
ron G r i e s s .  1870 zeigte e r ,  dass das Phenol-Diazobenzol identisch 
ist mit dem Oxyazobenzol, welches aus der Sulfosaure des Azobenzols 
durch schmelzendes Alkali entsteht') und 6 Jahre spl ter  lehrte er 
die Bereitung des Phenolbidiazobenzols aus Oxyazobenzol und Diazo- 
benzol 2>. 

Wesentlich verschieden von den Reactionen des Diazobenzole 
sind die Metamorphosen des Diazobenzolimids. Durch heisse 
concentrirte Salxsaure wird dasselbe in  Stickstoff und Parachloranilin 
und dementsprechend durch Schwefelsaure in Stickstoff und Para- 
amidophenol gespalten 3). Beachtenswerth ist ferner die Wirkung des 
nascirenden Wasserstoffs, wodurch es geradezu in Anilin und Ammo- 
niak aufgelost wird. Dieser Versuch beweist, dass G r i e s s  nicht ver- 
saumt hat ,  das Verhalten der Diazokijrper gegen reducirende Agen- 
tien zu priifen; wenn er dariiber keinerlei weitere Mittheilungen macht, 
so ist der Grund dafiir leicht einzusehen. Negative Resultate Bnden 
sich in den Publicationen von G r i e s s  ausserst selten und die Be- 
handlung der Diazokorper rnit den gewiihnlichen Reductionsmitteln 
fiihrt zu Erscheinungen, welche noch bis heute nicht aufgeklart sind. 
Es bedurfte besonders giinstiger Bedingungen, um die Stickstoffgruppe 
zu erhalten ond die aromatischen Hydrazine zu gewinnen. 

Die bisher besprochenen Versuche fallen zum grijssten Theil in 
die Jahre 1858 bis 1866. Wie schon mehrmals bemerkt, ist G r i e s s  
jedoch in spaterer Zeit haufig zum selben Thema zurkkgekehrt .  

Aus einer Reihe kleinerer Abhandlungen, welche meist den Titel: 
BNeue Untersuchungen iiber Diazoverbindungenc tragen, miigen fol- 
gende Beobachtungen angefiihrt worden. 

1) Ann. Chem. Pharm. 154, 208. 
a) Diese Berichte IX, 627. 
3, Diese Berichte XIX, 413. 
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Benzidin und a-Naphtylamin liefern normale Diazoverbindungen, 
aus welchen durch Kochen mit Wasser das noch unbekannte Diphenol 
und a-Naphtol erhalten werden 1). 

Ebenso verhalt sich die Amidohippursaure, welche in Diazo-, 
Oxy- und Jodverbindung2) verwandelt wird, und ferner das Amido- 
benzonitril, welches auf dem gleichem Wege in Cyanphenol iiber- 
gefiihrt werden kann 3). 

Eine eigenthiimliche Veranderung erfahrt das Diazobenzol durch 
Ferrocyankalium4); neben anderen Producten entsteht dabei eine Base 
ClsH14 Nz , welche vor Kurzem von L o c h  e r als Benzolazodiphenyl 
CS H5 . N = N . CS H4 . c6 H5 erkannt wurde 5). 

Die iibliche Anschauung iiber die Constitution und Bildung der 
Diazoamidoverbindungen fiihrte zu dem Schlusse, dass aus Diazobenzol 
und Bromanilin einerseits und aus Diazobrombenzol und Anilin an- 
dererseits zwei isomere Verbindungen 

CsHg. N = N - N H .  CeH4Br 
CsH5.NH-N=N.CsHq.Br 

entstehen sollten. Nach den Beobachtungen von G r i e s s f i )  sind die 
Producte aber identisch, eine Thatsache, welche ofters zu theoretischen 
Betrachtungen iiber die Constitut,ion der Diazoamidogruppe Veran- 
anlassung gegeben hat. 

Eine neue Untersuchung der verschiedenen Diazobenzogsauren 
fiihrte G r i e  s s zur Auffindang von eigenthiimlich zusammengesetzten 
Salzen.': Aus dem normalen Nitrat entsteht durch blosses Um- 
krystallisiren bei der Orthoverbindung ein Halbnitrat und ebenso 
liefert das Sulfat der Metasaure ein 2/5-Sulfat. Er giebt den beiden 
Salzen die Formeln: 

2(C7HqNzOa), HN03 und 5(C?H4Na02), 2sHzo4 

und glaubt in der Existenz derselben einen directen Beweis fur die 
Unrichtigkeit der K e  k u 18'schen Diazobenzolformel gefunden zu haben. 
Seine Ansicht ist nicht durchgedrungen; sie wurde nicht einmal offent- 
lich discutirt und G r i e s s  scheint spater die mangelnde Beweiskraft 
seiner Beobachtungen selbst eingesehen zu haben. In der That  kiinnen 

I) Jahresbericht 1862, 342. 
?) Diese Berichte I, 190. 
3) Diese Berichte 11, 370 und VIII, 559. 
4, Diese Berichte IX, 132. 
5) Diese Berichte XXI, 911. 
6) Diese Berichte VII, 161s. 
3 Diese Berichte IX, 1653. 



jene Substamen ohne Schwierigkeit als Verbindungen der normalen 

Salze mit dem Anhydrid der Diazobenzossaure CsHq 

aufgefasst werden. 
Nach der Entdeckung der einfachen Diazokorper lag es nahe, 

auch das Verhalten der aromatischen Diamine gegen salpetrige Saure 
zu priifen. Die ersten derartigen Versuche riihren allerdings nicht 
von G r i e s s  her, aber er hat sich spater in eingehender Weise an 
der Erforschung der betreffenden Producte betheiligt. Bekanntlich ist 
die Wirkung der salpetrigen Saure, je  nach der Stellung der beiden 
Amidogruppen, verschieden. Bei den Orthoverbindungen tritt nur ein 
Molekiil der Saure in Reaction und greift in beide Amidogruppen ein, 
wobei der Atomcomplex = N3H entsteht. Nachdem A. W. H o f m a n n ' )  
die erste Verbindung dieser Art  aus dem Nitrophenylendiamin ge- 
wonnen hatte, studirte G r i e s s  a) die gleiche Reaction bei zwei von 
ihm entdeckten Diamidobenzossauren, bis endlich der einfachste Re- 
prasentant der Klasse von L a d e n b  u r g  aus dem Orthophenylendiamin 
dargestellt wurde. Ueber die Constitution dieser Kijrper sind ver- 
schiedene Ansichten geaussert worden, aber den besten Ausdruck 

'N7N \coo 

, /N\ scheint doch G r i e  s s in der Forrnel c6 Ha\ I ,NH und dem Namen 
\ /' 

Azimidoverbindung gefunden zu haben. 3, 

Ganz anders verhalt sich das Metaphenylendiamin. Nach den 
Beobachtungen von H o 11 e m  a n  n 4, liefert dasselbe beim Zusammen- 
treffen mit salpetriger Saure eine violette oder braune amorphe Sub- 
stanz, deren Eigenschaften zu weiterer Untersuchung nicht gerade ein- 
luden. DenVersuchen von G r i e s s  und Caro 5) blieb es vorbehalten, 
den Vorgang aufzuklaren. Wir verdanken denselben die Kenntniss 
des Triamidoazobenzols. 

Dnrch einen Kunstgriff gelang es G r i e s s  spater auch eine 
Diaznverbindung des Metaphenylendiamins zu gewinnen.6) An Stelle der 

Base benutzte e r  die Phenylenoxaminsaure, c6 * * 

in  welcher die eine Amidogruppe gegen die salpetrige SIure  geschiitzt 
ist. Die zweite lasst sich nun ohne Schwierigkeit diazotiren. Aus 

NH ' . ''OH wurde einerseits durch N = N C I ,  dem Diazochlorid, CsH4< 

NH2, 

I) Ann. Chem. Pharm. 115, 249. 
a) Diese Berichte V, 200. 
3) Diese Berichte XV, 1878. 
4) Zeitschrift fur Chemie 1865, 557. 
5) Zeitschrift fur Chemie 1567, 278. 

Diese Bsrichte XVIII, 963. 
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Reduction und Abspaltung der Oxalsaure das Metaamidophenyl- 

hydrazin, CS H4<NH2 und andererseits das Amidodiazobenzol- 

imid, CS Ha<NH2 dargestellt. Letzteres kann von Neuem diazotirt 

werden und so gelangt G r i  e ss nach bekannten Reactionen schliesslich 

zu der Verbindung, CS H4<N3 welche er Ditriazobenzol nennt.') Unter 

geeigneten Bedingungen kann endlich das Metaphenylendiamin auch 

direct in die Doppeldiazoverbindung, CS H,<N = N  ' Gbergefiihrt 

werden. 
Mit geringerer Miihe wurden dieselben Resultate beim Para- 

phenylendiamin erhalten. J e  nach den Bedingungen entsteht hier der 
einfache 3) oder der doppelte 4, DiazokBrper. 

Zuweilen iiben die Diazoverbindungen die gleiehe Wirkung aus 
wie die salpetrige Saure. So entsteht beim Zusammentreffen von 
Diazobenzolsulfosaure und Anilin durch Austausch von einem Stick- 
stoffatom Diazobenzol und Sulfanilsaure; 5, ferner wird die Hydrazin- 
benzo6saure durch Diazobenzol in Diazobenzoesaureimid verwandelt.6) 

Es ware zu verwundern, wenn G r i e s s  im Laufe seiner ausge- 
dehnten Versuche nicht auch die alkylirten Aniline in den Kreis der- 
selben gezogen hatte. 

In  der That enthalt bereits eine der alteren Abhandlungen die 
Angabe, dass das Aethylanilin durch salpetrige Saure ebenfalls in 
Diazobenzol verwandelt werde. ') 

Aber der Versuch war offenbar mit einem anilinhaltigen Priiparat 
ausgefuhrt. Bei der Wiederholung *) desselben mit besserem Material 
fand G r i e s s  acht Jahre nachher, dass dabei das Nitrosamin, 
C6H5. N(&Hs)--NO, ein Analogon des von G e n t h e r  entdeckten 
Diathylnitrosamins, entsteht. 

Die im Vorhergehenden zusammengestellten Versuche von G r  iess 
sind eine so erschopfende Studie der aromatischen Diazokorper, dass 
anderen Forschern wenig zu thun iibrig blieb. Seine Methoden sind 
nur in einzelnen Fallen modificirt und verbessert worden; meist wurden 

NH . NHa, 

N2, 

N3 

N = N .  C1, 

1) Diese Berichte XXI, 1561. 
2) Diese Berichte XIX, 317. 
3) Diese Berichte XVII, 607. 
4) Dime Berichte XIX, 319. 
5)  Diese Berichte XV, 2184. 
6)  Diese Berichte IX, 1659. 
7) Ann. Chem. Pharm. 137, 90. 
8) Diese Berichte Vll, 218. 
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sie jedoeh in unveranderter Form und mit grossem Erfolge Wr den 
Ausbau der aromatischen Gruppe benutzt. 

Die Ersetzung der Amidogruppe durch Wasserstoff, Hydroxyl 
oder Halogen ist der Weg fiir die Bereitung zahlloser Benzolderivate 
geworden. In gane hervorragender Weise haben diese Reactionen zur 
Loeung der sogenannten Stellungsfragen beigetragen und endlich ist 
es  mit ihrer Hulfe gelungen, die Constitution mancher complicirteren 
aromatischen Substanzen, unter welchen nur das Rosanilin, die Rosol- 
saure und das Chrysanilin genannt werden mogen, aufzuklaren. 

Fugt  man dazu noch die umfassenden Versuche von G r i e s s  iiber 
die Verwandlung der Diazo- in die Azoverbindungen, welche die 
bluhende lndustrie der Azofarben in’s Leben gerufen und deren 
Schilderung Herr  C a r o  ubernommen hat, so lasst sich wohl sagen, 
dass kaum eine andere Experimental-Untersuchung einen grosseren 
Einfluss auf die Entwicklung der aromatischen Chemie ausiibte. 

Aber auch fur andere Gebiete, insbesondere fur die chemische 
Analyse, ist seine Arbeit fruchtbar geworden. In  der Bildung ein- 
zelner Azofarben fand G r i e s s  eine vortreffliche Reaction zur Er- 
kennuog der salpetrigen Saure. Er brachte f i r  diesen Zweck zuerst 
die (1. 3. 5) Diamidobenzo6saure l), dann das Metaphenylendiamin a) 
und schliesslich ein Gemisch von Sulfanilsaure und a-Naphtylamin 3) 

in  Vorschlag. 
Das letzte Reagens ubertrifft in Wirklichheit alle sonst bekannten 

hlittel durch Sicherheit und S ~ h t i r f e . ~ )  Mit Hulfe desselben zeigte 
G r i e s s ,  dass der normale Urin keine salpetrige Saure enthalt, dass 
dagegen die von S c h o n b e i n  aufgestellte und von M e i s s n e r  be- 
strittene Behauptung uber die Anwesenheit der Saure im Speichel 
richtig ist. Der  Versuch gelingt so leicht und gewahrt einen so uber- 
raschenden Anblick, dass e r  in  jeder Experimental -Vorlesung uber 
anorganische, organische oder analytische Chemie angestellt zu werden 
verdient. 

Auf dem gleichen Princip beruht die Verwendung der Paradiazo- 
benzolsulfosaure zum Nachweis organischer Stoffe im Wasser. 5, 1st 
dasselbe durch Spuren yon thierischem Harn oder von den Abfall- 
wassern des menschlichen Haushaltes und der Industrie verunreinigt, 
so erscheint eine charakteristische Farbung, welche Gr i  es s ebenfalls 
durch die Bildung von Azoverbindungen erklart. Allem Anscheine 
nach ist auch diese Reaction so scharf, dass sie die Aufmerksamkeit 
des aoalytischen Chemikers beanspruchen darf. 

I) Ann. Chem. Pharm. 164, 333. 
2, Diese Berichte XI, 624. 
3) Diese Berichte XII, 426. 
4) Vergl. Tiemann und G s r t n e r ,  Untersuchung des Wassers S. 38. 
5, Diese Berichte XXI, 1830. 
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Die dauernde Beschaftigung mit den Diazoverbindungen hat Gr  i e  s s 
nicht gehindert, sein Interesse gleichzeitig anderen Problemen der aro- 
matischen Chemie zu widmen. 

Vor Allem nahm er regen Antheil an den vielverzweigten Experi- 
mental-Untersuchungen iiber die Isomerie der Substitutionsproducte des 
Benzols, welche vor 2 Decennien eine grosse Anzahl van Arbeits- 
kraften beschaftigen und erst mit den gleichzeitig van K 6 r n e r  und 
G ri e s s angegebenen Methoden der sog. Ortsbestimmung 1874 im 
Wesentlichen zum Abschluss gelangten. 

Urn die Stellung der drei Phenylendiaminel) zu ermitteln, zeigte 
G r i e s  s, dass 4 isomere Dinitro- und 2 davon unabhangige Diamido- 
benzoSsauren exiutiren, welche sammtlich in Phenyleudiamine iiberge- 
fuhrt werden kiinnen. Da nur eine von diesen sechs Verbindungen 
das Diamin van Schmelzpunkte 140° liefert, so ist dasselbe als Para- 
verbindung (1.4) zu betrachten. 

F u r  die Base vom Schmp. 990, welche nur aus den beiden Diamido- 
benzoBsauren entsteht, ergiebt sich die Orthostellung und fiir das Dia- 
min vom Schmp. 630, welche aus den iibrigen 3 Dinitrosauren erhalten 
werden kann, bleibt nur die Metastellung ubrig. 

Durch diese Bewcisfiihrung war der mehrjahrige Streit fiber die 
Formulirung der Diamidobenzole und der zahireichen damit durch 
Uebergange verkniipften aromatischen Substanzen endgultig beigelegt. 

Die Thatsachen, welche G r i e s s  bei jener Retrachtung benutzte, 
sind zum grijsseren Theil van ihm selbst aufgefunden warden. 

So zeigte er, dass die o-NitrobenzoBsaure, welche nach seiner Be- 
obachtiiug am besten durch Nitriren der Benzogsaure dargestellt 
wird2), bei der Behandlung mit Salpeter-Schwefelsaure drei ver- 
schiedene Dinitrosiiuren3) liefert, van welchen zwei bis dahin unbe- 
kann t waren. 

Eine Erganzung dieser Resultate gab die eingehende Untersuchung 
der m-UramidobenzoSsaure CO 0 H . C 6 Hq . N H . C 0 , N Ha. 

Denn durch Nitrirung derselben gewann er 3 isomere Mononitro-, 
ferner 3 Dinitroderivate und endlich 3 DiamidobenzoBsa~~ren~). Unter 
den letzteren waren 2 neue Verbindungen, deren trockene Destillation 
zur Entdeckung des o-Phenylendiamins fiihrte5). 

Wie schon bei der Besprechung der Diazoverbindungen bemerbt 
wurde und wie die letzten Notizen van Neuem beweisen, wahlte 

1) Diese Berichte VII, 1223. 
2) Ann. Chem. Pharm. 166, 129; ferner diem Berichte VIII, 526 uud X, 

3) Diese Berichte VII, 233. 
4) Diese Berichte V, 192. 
5, Journ. fur prakt. Chem. [2], 3, 143. 

1870. 



1071 

G r i e s s  mit Vorliebe die m-AmidobenzoGsaure zum Gegenstande seiner 
Versuche und wenn dieselben auch haufig nur eine Uebertragung be- 
kannter Reactionen auf einen speciellen Fall sind, so entbehren sie 
doch in der Art der Ausfiihrung selten der Originalitat. 

Zur Gewinnung der Alkylderivate der AmidobenzoEsiiure benutzte 
er zurn ersten Ma1 die Wechselwirkung zwischen ihrem Kalisalz und 
den Jodalkyl und schuf damit ein beqaemes Verfahren fiir die Alky- 
lirung der Amidosauren’). 

Als Endproduct dieser Reaction entstehen betainartige RGrper 
z. B. aus der m-AmidobenzoEsaure des Trimethylbenzbetai’n 

co 

N <CH3)3. 
cs H4< > 0 

Auf die gleiche Art lasst sich das Betai‘n selbst aus der Amido- 
essigsaure3) gewinnen. 

Ferner bewahrte sich das neue Alkylirungsverfahren bei der  
Diamidobenz~Esaure~) ,  den Amidosulfonsauren , Amidophenolen oder 
endlich bei den Saurederivaten der Phenylendiamine und fiihrte zu 
analogen Endproducten. 

So erhielt G r i e s s  aus der Sulfanilsiiures) die Verbindung 

,/ SO3 
c6H4\ I 

(CH313, 
0 

aus  dem o-Amidophenol6) das Anhydrid CgH4’ 1 

der Phenylenoxamin~aure~)  den Kiirper 

und aus ‘ N (CH3)3 

R’ I3 . c 0 . c 0 
c6 Hq ’ ,/’ 

‘N (CHy)y. 

Dagegen zeigte das Asparagin s, ein abweichendes Verhalten; 
denn es  verwandelt sich bei der Rehandlung mit Jodmethyl und Kali- 

1) Diese Berichte V, 1035. 
2) Diese Berichte VI, ,557. 
3) Diese Berichte VI11, 1406. 
4) Diese Berichte VII, 39. 
5 )  Diese Bericlite XII, 21 16. 
6) Diese Berichte XIII, 246 u. 647. 
7) Diese Rerichte XVIlI, 2408. 
8 )  Diese Berichte XU, 2117. 

bBerlchte d. D. chem. Gesrllschatt. dahrg. X X I V .  c741 
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lauge unter Abspaltung von Ammoniak in die Verbindung Cq H5 N 03,. 

welche spater von M i c h a e l  und W i n g i )  als das saure Amid der  
Fumarsaure erkanrit wurde. 

Noch eingehender beschaftigte sich G r i e s s  mit den zahlreichen 
Verbindungeu, welche aus den Amidobenzogsauren durch die Wirkung 
des  Cyans, Cyanamids und Harnstoffs entstehen. 

Die lange Reihe von Abhandlungen, welche diese Vorgange be- 
handeln, beginnt 1860 und erstreckt sich iiber einen Zeitraum von 
25 Jahren. 

Die complexe Zusammensetzung der Producte und die Mannig- 
faltigkeit der Verwandlungen haben allerdings den sonst so sicheren 
Forscher hier iifters irre gefiihrt ; aber seiner unverdrossenen Ausdauer 
ist es doch scbliesslich gelungen, den wahren Zusammenhang der Er- 
scheinungen zu erkennen. 

Die m-Amidobenzoesaure, welche anfanglich allein zur Unter- 
suchung kam, erzeugte rnit dem Cyan in alkoholischer Losung drei 
Produetea): 

Die OxiithylcarbimidamidobenzoBsilure, 

/ C O O H  N H  

“€I-- C .  OC2H5, 
Cs H4 I t  

die CarbimidamidobenzoEsaure, 

/ C O O H  NI-1 C O O H ,  
/Cfi H4 

N H  ‘NH- C- 
CS H4 I I  

und das sogen. AmidobenzoEsaurepercyanid, dessen empirische Formet 
C ~ H ~ N O Z ,  C N  wahrscheinlich in das Schema 

/ C O O H  N H  N H  COOH, , CS H5 
N H  

II II \N H---C c--- CS H4 

aufzulosen ist. 
Aus der Oxlthylcarbiniidamidobenzo~saure entsteht durch Kochen 

mit Salzsaure unter Abspaltung des Aethoxyls die Uramidobenzoesaure 
C O O H  

C 6 H 4 < N H .  C O  . NH2. 
Letztere lgsst sich beyuemer BUS der AmidobenzoEsiiure durch Schrnelzen 
rnit Harnstoff3) darstellen und war  fur G r i e s s  der Ausgangspunkt 
einer besonderen, oben schon besprochenen Arbeit. 

l) Diese Berichte XVIII, It. 267. 
2, Ann. Chem. Pharm. 133, 332. Diese Berichte XI 1985, 2180 XVI 336. 
3) Diese Berichte 11, 47. 
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Durch dasselbe Verfahren wurden verschiedene andere Uramido- 
sauren und endlich aus der DiamidohenzoZsanre die Verbindung 

/ C O O H  
c6 H4-N H 

\NH'CO? 
der erste Reprasentant der intermolecularen aromatischen Harnstoffe 
gewonnen. 

Beim Erhitzen oder beim Kochen ihres Barytsalzes mit Wasser 
verwandelt sich die Uramido benzogsaure in CarboxyamidobenzoEsaurel) 

/ C O O H  C O O H  

'NH. C O .  N H .  C6H4, 
CS H4 \ 

welche mit der auf  anderern Wege bereiteten Harnstoff benzogslure 
identisch ist2). 

Bei der Destillation mit Phosphorpentoxyd verliert die Uramido- 
benzozsaure eine Molekul Wasser und es  bildet sich in Folge einer 
merkwiirdigen Atomverschiebung das rn-Cyananilin3) welches friiher 
schon von C r i e s  s durch trockene Destillation des AmidobenzoBsaure- 
percyanids4) erhalten und von A.  W. H o f m a n n 5 )  als Amidobenzonitril 
erkannt worden war. 

Die OxiithylcarbimidamidobenzoEsaure wird ferner durch sal- 
petrige SaureG) in 

C O O H  
C 6 H 4 < N H .  COOCzHz 

und durch Ammoniak') in das Benzglycocyamin 

/ C O O H  N H  

verwandelt. 
Letzteres wurde zuerst als Zersetzungsproduct des Amidobenzog- 

saurepercyanids gefunden. Den Beweis fur die Richtigkeit der Formel 
giebt G r i e s s  erstens durch eine neue Synthese derBase  aus Amido- 
benzoEsaure und Cyanamid*) und zweitens durch Bereitung der 
isomereng), aber total verschiedenen Verbindung NHa . c6 Ha . c 0 
. N H  . C O  . N1-l~. Die beiden Monomethylderivate des Benzglyco- 

1) Zeitschrift fur Chemie lS6S, 650. 
2: Ann. Chem. Pharm. 172, 168. 
3, Diese Berichte VIII, 566. 
') Diese Berichte I, 191. 
5)  Diese Berichte I, 194. 
6) Diese Berichte IX, 796. 

Diese Berichte VIII, 322. 
*) Diese Berichte VII, 574. 
y, Diese Berichte VIII, 221. 
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cyamias, von welchen das eine durch directe Methylirung das andere 
durch Einwirkung von Methylamin auf Oxathylcarbimidamidobenzo6- 
saure entsteht, nennt er Benzkreatine'). 

Vollzieht sich die Wechselwirkung zwischen dem Cyan und der  
nt-Amidobenzo8saure nicht in alkoholischer, sondern in wassriger 
LosungZ) so entsteht von den zuvor genanuten drei Producten nur das  
Amidobenzokaurepercyanid. Daneben aber bildet sich in reichlicher 
Menge die CyancarbimidamidobenzoGs%ure 

C O O H  N H  
I1 / cs Ha 

\XH- C-CN, 

welche ebenfails eine Reihe iuteressanter Verwandlungen zeigt3). 
Dureh successive Verseifung entstehen daraus die beiden Amide 

/ C O O H  N H  
C6 H4 \ II 

NH- C-C 0- N HZ 
C O O H  und C ~ H ~ < N H  . c0 . co . NH*, und dann schliesslich die Oxalamido- 

C O O H  beneoEsZure C G H ~ < ~ ~ .  co.  co OH, welch letztere auch direct aus 

Oxalsiure und AmidobenzoEsaure gewonnen werden kann. 
Beim Erhitzen mit Anilin verwandelt sich die Carbimidamido- 

benzoiisiiure unter Abspaltung von Cyanwasserstoff in 
C O O H  N H  

PheIiylhenzglycocyamiri, Cs Ha / II 
\NH- C - N H .  CsHg. 

Analoge Producte entstehen durch Behandlung mit Naphtylamin, 
Aethylendiamin und p-Phenylendianiin, wahrend das o-Phenylendiamin 
die  Verbindung 

II  
KH 

liefert. 
Anders verlaoft die Einwirkung des Dimethylamins; denn dasselbe 

verbirrdet sich rnit der Cyancarbirnidsaure zu der complicirten Base 

,COOH NH NH 
Cs HI' I1 II 

\NH- c - c - - N ( C H ~ ) ~ ,  

welche dem AmidobenzoBJBorepercranid verglichen werden kann. 

1) Diese Berichte VIIT, 322. 
2) 1)iw.e Berichte XI, 1985, (LISO 
3, Diese Berichte XVIII, 2410. 
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Durch salpetrige Saure wird au s der CyancarbimidamidobenzoG- 
saure die Imidgruppe abgelost und die CyancarboxamidobenzoGsaure 
COOH . (26 Hq . NH . CO . CN erzeugt. Letztere verliert endlich bei 
der Behandlung mit Ammoniak oder Aminbasen das Cyan und ver- 
wandelt sich in UramidobenzoGshre beziebungsweise deren Derivate. 

Aehnlich der rn - AmidobenzoGsaure verbiudet sich auch die An- 
thranilsaure 1) rnit dem Cyan. G r i e s s  hat zwei Producte isolirt, 
welche sich von den Derivaten der Metaverbindung durch den Minder- 
gehalt von Wasser unterscheiden, weil das in der Orthostellung be- 
findliche Carboxyl in die Imidgruppe der Seitenkette eingreift. 

Die  in alkoholischer Losung entstehende Substanz 

,CO-N 

wird Oxathylcyanamidobenzoyl genannt. Beim Erhitzen mit Am- 
moniak liefert sie das 

,CO-N 
Orthobenzglycocyamidin, c6 Ha, II 

‘~NH-C-NNH~, 
welches auch durch Combination der Anthranilsaure mit dem Cyan- 
amid erhalten wurde. 

Die zweite Verbindung, welche i n  wassriger LSsung resultirt, 
ist das 

CO-N 
Bicyanamidobemzoyl, c6 Hq” /I 

\NH = C- CN’ 

Durch Verseifung entsteht daraus eine Carbonsaare, welche bei 
der Destillation in Kohlensaure und 

,/ CO - N 
Carbim;damidobenzopl, (26 Hq/ II 

\NH- CH 
zerfallt. 

Eine weniger wichtige Abhandlung, 2, in  welcher G r i e s s  die 
Wirkung des Cgans auf die Pikraminsaure beschreibt, verdient be- 
sonders erwahnt zu werden, weil er sich darin anhangsweise uber 
die Constitution des Harnstoffs aussert. Er betrachtet denselben nicht 
als das Biamid der Kohlensaure, sondern als 

NH2 - C - OH 
Hydroxycarbimidamid, 11 

N H  

9 Diese Bericbte 11, 415 und XI, 19% und XVIIl, 2417. 
2, Diese Berichte XV, 447. 
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Man kann iiber die Berechtigung dieser Anschauung verschiedener 
Meinung sein; jedenfalls ist ihr Urheber den in Aussicht gestellten 
Beweis dafiir schuldig geblieben. 

In  einer stattlichen Anzabl von kleinereln Mittheiluugen hat  
Gr  ie s s die vereinzeken Beobaehtungen beschrieben , welche ausser- 
halb des Rahrnens seiner grossen Arbeiten liegen. Dahin gehiiren die 
Angaben iiber verschiedene Nitro- und A rnido-Derivate des Phenols ') 
und der BenzoBsaure2) iiber die Sulfosauren des Hydrazobenzols, 
Benzidins 3, der m- Amidobenzoesaure, des /?- Naphtols und Dioxy- 
naphtalins4), iiber o-Jod-, o-Azo-, m-hzoxy- und Nitrooxybenzoesaure 5 ) ,  

iiber das rn- Cyanphenol, 6, endlich iiber Benzidindicarbonsaure und 
eine neue Diphensaure. ') 

Die bisher besprochenen Untersuchurigen , welche fast alle auf 
dem Gebiete der arornatischen Verbindungen liegen, haben trotz ihres 
grossen Urnfanges die Arbeitskraft des riibrigen Forschers keineswegs 
erschiipft. 

Schon durch seine amtliche Stellung als Chemiker einer englischen 
Brauerei war G r i e s s  auf ganz andere Probleme, insbesondere auf das 
Studium der Kohlenhydrate und der Giihrprocesse angewiesen. 

Ueber den Umfang und die Richtang dieser Arbeiten, deren Re- 
sultate irn geschaftlichen Interesse gebeirn gehalten wurden, pflegte er 
gerne im privaten Gesprache kurze Andeutungen zu rnschen und in 
den letzten Lebensjahren hat er auch einige Beobachtungen an die 
Oeffentlichkeit gebracht, welche beweisen, dass ihm die chernische 
Behandlung der aliphatischen Kiirper nicht minder gelaufig sei, wie 
die Bearbeitung aromstischer Substanzen. 

Abgesehen von einer Notiza) iiber das Vorkommen von Cholin 
im Hopfen und Bier schildert er gemeinschaftlich rnit H a r r o w  in 
drei A b h a n d l ~ n g e n ~ )  $die Einwirkung der aromatischen Diamine auf 
die Zuckerartenc<. 

l) Ann. Chem. Pharm. 109, 256 und 154, 202, 325. 
2) Ann. Chem. Pharm. 154, 205, ferner diese Berichte XI, 1729 und 

3, Ann. Chem. Pharm. 154, 20S, und diese Berichte XIV, 300. Vgl. auch 

4, Diese Berichte XIlI, 1956. 
Diese Berichte IV, 521, und X, 1568, und XX, 403. 
Diese Berichte VIII, 559. 

7, Diese Berichte VII, 1609, und XXI, 982. 
*) Diese Berichte XVIII, 717. 
9, Diese Berichte XX, ?81, 2205, 3111. 

XVII, 2154. 

G r i e s s  und D u i s b e r g  diese Berichte XXII, 2459. 
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Aus Glucose und o -Phenylendiarnin werden nicht weniger a l s  
In  neutraler Lasung entsteht nur das drei Verbindungen gewonnen. 

N : Cg Hi2 0 5  D i gl u c 0- o - D i a rn i d o  b e n  z o 1, Cs H4 <N : cs Hla 05. 

Bei Gegenwart von Sauren resultiren dagegen gleichzeitig das 

N H  Glu  c o - o - D i a rn i d o  b e n zol , C6 H r c N  H>Cs Hlo 0 5  

und das Anhydrog luco-o -Diamidobenzo l ,  

,N = CW 
c6 H4 I 

\ N = C . ( C H O H ) ~ : C H ~ O H .  

Die letzte Substanz ist die interessanteste und zugleich die 
schonste. h e  Bildung entspricht der Entstehung der Osazone; denn 
i n  beiden Fallen wird das der Aldehydgruppe benachbarte Carbinol 
des  Traubeozuckers oxydirt und d a m  erfolgte der Eintritt der Base 
a n  der  reactionsfahigen Gruppe C O  - C O H .  

Das Anhydrogluco - o - Diamidobenzol, dessen Name iibrigens nicht 
besonders gliicklich gewahlt ist, gehort rnithin in die Klasse der Chin- 
oxaline. In der That  wird die Verbindung sehr leicht nach der Re- 
action von H i n s b e r g  aus dem Diarnin und dem Glucoson C O H .  
C O  . ( C HO H)3 . C Hz 0 H gebildet'). 

Die Forrnel und Bildurig des Digluco-o- Diamidobenzol ist ohne 
Weiteres verstandlich. 

Weniger sicher erscheint die Structurforrnel: 

N H  C s H 4 < N H > C H .  C O  . ( C H O H ) z . C H a O H ,  

welche G r i e s s  dem Gluco-0- Diamidobenzol giebt. Andererseits ist 
aber  gerade diese Verbindung am leichtesten zu gewinnen und bei 
der  Combination der Arabinose, Galactose und Maltose mit o-Phenylen- 
0-Tohylendiarnin oder y -  DiamidobenzoEsaure haben G r i e s  s iind 
Harro  w nur Producte von analoger Zusarnmensetzung erhalten. 

Die Beschaftigung rnit den Kohlenhydraten scheint G r i  e s s  end- 
Lich zu einigen Versuchen uber die Verwendbarkeit des Formaldehyds 
fur synthetische Zwecke veranlasst zu haben. 

Die Resultate derselben bilden den Inhalt der beiden letzten von 
ihm selbst verfassten Aufsatze2), welche im August 1888 bei der Re- 
daction dieser Berichte einliefen. 

I) Fischer ,  diese Berichte XXII, 98. 
a) Griess  und H a r r o w :  Diese Berichte XXl, 2737 und 2740. Eine 

noch spktere Mittheilung, welche den Namen von G r i e s s  triigt, ist erst nach 
seinem Tode erschienen und von D u i s b e r g goschrieben. (Diese Berichte 
=I[, 2459.) 
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Aus der Ammoniakverbindung des Aldehyds, dem Hexamethylen- 
tetramin hatte e r  durch selpetrige Saure einen merkwiirdigen Nitroso- 
kBrper das Dinitrosopentamethylentetramin und durch Combination 
mit Acetessigather nach Art  der bekannten Synthese con H a n t z s c h  
den Hydrolutidindicarbonsaureather gewonnen. 

Alle Abhandluogen von G r i e s  s tragen ein gemeinsames Kenn- 
zeichen. Der  kurzen pracisen Form steht gegeniiber die Fiille der 
thatsgchlichen Angaben. Das  entspricht vollkommen der Arbeitsweise 
des Autors. 

Ein experimentelles Talent ersten Ranges, verdankt G r i  e s s  seine 
grossen Erfolge nicht neuen, weittragenden Ideen oder besonders gliick- 
lichen Combinationen, sondern vorziiglich der scharfen Beobachtung 
und consequenten Verfolgung der Erscheinungen. 

Emil Fischer. 




