
ALEXANDER WIILIAM WILLIAMSON '1. 

A l e x a n d e r  Wi l l i am Wi l l i amson  nurde i n  Wandsworth am 
1. Mai 1824 geboren. Sein Vater, A l e x a n d e r  Wi l l i amson ,  war 
schon als Knabe ron Elgin nach London gekommen und hatte sich 
dort 1820 rnit der Tochter A n t o n i a  des in London ansiissigen 
schottiscben Kaufmanns Wil l iam Mc A n d r e w  verheiratet, dessen 
Gemahlin A n t o n i a ,  geb. S y k e s ,  eine Englitnderin war. Dieser Ehe 
entstammten drei Kinder: auBer Alexander William eine 1822 ge- 
geborene Tochter A n t o n i a  He len  und noch ein zweiter Sohn, 
J a m e s ,  der jedoch schon ale Kind starb. A n t o n i a  verheiratete sich 
mit einem Hrn. C l a r k  und starb als Witwe einige Jahre vor ihrem 
Bruder. In ihr vereinigten sich bewundersyerte Bildung mit bedeu- 
tender Charakterstiirke und geistige Unabhiingigkeit mit groI3er Herzens- 
gute. In den Werken einer ausdauernden und gleichzeitig gut iiber- 
legten Wohltiitigkeit war sie unermtidlich. Den Lebensweg dieser 
Dame zu schildern, gehort nicht zu den Aufgaben dieser Zeilen; aher 
die Eigenschaften ihres Herzens und Verstandes verdienen hervorge- 
hoben zu werden, da sie ein gewisses, wenn auch nur indirektes Licht 
auf die moraliscben und geistigen Merkmale des Hauses werfen, in 
welchem sie neben ihrem berubmten Bruder aufwuchs. 

Als Kind und auch noch das gauze Knabenalter hindurch war 
der junge Williamson r o n  sehr zarter Gesundheit. Die Schwiiche 
seiner Konstitution trat besonders in Erkrankungen der Augen. zutage, 
und die Folge davon war, daI3 sich sowohl seine Eltern, wie auch 
die von ihnen zu Rate gezogenen Arzte uber die wabre Natur des 
Leidens tiiuschten. Es wurde eine lokale Behandlung i n  Angriff ge- 
nommen, die jedoch das nbel lediglich verschlimmerte. Erst als 
Williamson 16 Jahre alt geworden war, erkannte man mit voller 
Deutlichkeit, daO es am besten wiire, die Augen ganz in Ruhe zu 
lassen und nur fur eine allgemeine Besserung seiner Gesundheit zu 
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sorgen. SchlieBlich wuchs er dann auch zu einem kriiftigen Mano 
heran; sein rechtes Auge versagte jedoch andauernd den Dienst, und 
auch sein linker Arm war fast ganz ohne Kraft.' Diesen recht ernst- 
lichen physischen Miingeln zum Trotz gelang es Williamson, ein 
bedeutendes Lebenswerk zu vollenden. 

In dem Zeitraum rwischen 1825 und 1831 verweilte Frau William- 
son rnit ihren Kindern vie1 in Brighton, wo sie Hr. Williamson, der 
damals Beamter des East India House war, hiiufig besuchte, obwohl 
ein jeder solcher Besuch eine ziemlich langwierige Reise rnit der 
Postkutsche erforderte. Bpiiter kaufte Hr. Williamson dann in 
Wright's Lane, Kensington, ein Haus, dae i n  einem groden Garteo 
stand, der jetzt jedoch bebaut ist. Damals waren die jungen 
Williamsons hiiufig mit den Kindern von J a m e s  Mi l l  zusammen. 
J o h n  S t u a r t ,  der Alteste, welcher dem kunftigen Chemiker urn 
18 Jahre im Alter voraus war und iiberdies in geistiger Hinsicht 
abnorm frtih entwickelt erschien, diirfte allerdings kaum ein hiiufiger 
Gesellschafter des krinklichen Knaben gewesen sein. Da  Mill Hrn. 
Willian~sons nachster Vorgesetzter im East India House war, geht 
man wohl auch in der Annahme nicht fehl, daB sie durch ihre 
gemeinsame Tiitigkeit rnit einander bekannt geworden sind. Doch 
wie dem auch sein mag, Tatsache ist zweifellos, daB Hr. Williamson 
lange Jahre hindurch rnit M i l l  auf vertrautem FuS lebte und auf 
diesem Wege schlieSlich dahin kam, dessen Ansichten uber Reli- 
gion, soziale und padagogische Fragen in wesentlichen Punkten 
zu  teilen. Sicherlich ist dieser Verkehr dann auch nicht ohne Wir- 
kung au€ die geistige Entwicklung des jungen Williamson geblieben, 
der hierdurch in Beruhrung kam rnit dem engsten Kreise der Utili- 
tarier. Als weitere Folge des engen Verkehrs rnit Mill  ist es auch 
anzusehen, daB Hr. Williamson ein eifriges Mitglied jener Schar von 
Pfadfindern und Reformatoren auf erzieherischem Gebiete wurde, die 
im Jahre 1826 die Universitat London grundeten, aus der drnn spiiter 
das University College, London, hervorging - jenes Institut, mit dem 
sein Sohn in so langen und innigen Zusammenhang treten sollte. 

Im Jahre 1840 oder doch um jene Zeit herum lie6 sich Hr. 
Williamson pensionieren und zog sich vom East India House zuriick. 
Bald hernach gab er auch sein Domizil in Kensington auf, urn 
rnit seiner Familie nach dem Kontinent tiberzudedeln, wo er dann 
mehrere Jahre hindurch vorwiegend in Frankreich und Deutschland 
lebte. 

Im Jahre 1840 bezog der junge Williamson als Student die Uni- 
yersitiit Heidelberg. Nach den Absichten seines Vaters sollte er Arzt 
werden, nnd so horte er denn die Vorlesuogen von Leopo ld  Gmel in  
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uber Chemie und die YOU T i e d e m a n n  uber Anatomie. Nicht lange 
danach trat er mit dem EntschluB hervor, sich ganz der Chemie zu 
widmen. Der Plan wurde jedoch vnn seinem Vater keineswegs 
gunstig aufgenommen, da er in diesem lediglich die Vorstellung eines 
Schanfensters erweckte, in welchem helles Licht durch eine Reihe 
dickbauchiger blauer und gelber Flaschen bindurchfiel. Schlieblich 
gelang es jedoch dem jungen Studenten, seinen Vater uber die wahren 
Ziele seiues Ehrgeizes aufzukliiren und von ihm die Erlaubnis zur 
Fortsetzung seiner Studien in der gewunschten Richtung zu erlangen. 
Hierin wurde er auch YOU Prof. Gmel in  unterstiitzt, der zwar anfangs 
die Befurchtung hegte, daB die Laufbahn eines Chemikers dnrch einen 
verkruppelten Arm und ein erblindetes Auge unmbglich werden mubte, 
auf den aber schlieBlich doch der Eifer und die Intelligenz seines 
Schiilers einen so groBen Eindruck machten, dab er den Eltern mit- 
teilte, ihr Sohn wurde sicherlich einmal ein tuchtiger Chemiker werden. 

In den Jahren, von welchen hier di: Hede ist, war GieSen in 
einem MaDe, wie dies niemals vorher oder spiiter von irgend einer 
anderen Stadt erreicht worden ist, das Zentrum chemischer Tiitigkeit. 
Das GieBener Lnboratorium war das erste, das speziell lur die Auf- 
nabme von Studenten eingerichtet worden war, und in ihm schufen 
dann das Wirken des genialen L ieb ig  und dessen wundersame Fiihig- 
keit, den eigenen Enthusiasmus auch seinen S c h i i l k  mitzuteilen, eine 
neue Ara der chemischen Lehr- und Untersuchungsmetboden. Dortbin 
kam WiUiamson im April des Jahres 1844, und er verlebte dann 
zwei Jahre im Hause des Professors der Philosophie H i l l e b r a n d .  
Im ersten Semester arbeitete er i m  Laborrttorium und hbrte gleich- 
zeitig die Vorlesungen von Bischoff iiber Physiologie. In einem 
Briefe an seinem Vater spricht er von dem nklaren, und eindrucks- 
vollen Stila dieser Vorlesungen, die des morgens urn 7 Uhr be- 
gmnen, und fugt dann hinzu: nIch stehe jeden Morgen regelmiil3ig 
vor sechs auf, ohne mich wecken zu Iassenc. Die erste Vorlesung, 
die er bei L i e b i g  horte, scheint ihn dagegen etwas enttiiuscht zu 
haben, denn er fand sie nwegen der durchaus elementaren Weiee, in 
welcher das Thema behandelt wurde, ziemlich langweiliga und fugt hinzu, 
da8 er auch won der Art des Vortrags nicht sonderlich entzuckt seir. 
Charakteristisch fur den .Aufenthalt in  GieBen scheint Williamsons 
groBer FleiD gewesen zu sein: der junge Chemiker gewann ein enthu- 
siastisches Interesse fur seine Arbeit und gestattete sich keinerlei Zer- 
streuungen mit Ausnahnie solcher Leibesubungen, YOU welchen er, 
wie in erster Linie vom Spazierengehen, fuhlte, daB sie seiner Ge- 
sundheit nutzlich seien. Hin und wieder nahm er auch an einer ,Land- 
partiea teil, aber nur sehr selten erwiihnt er, dab er sich an einem 
Tanz beteiligt habe. Der Ernst und Eiter der ubrigen Studenten des 



Laboratoriunis machten einen tiefen Eindruck auf ihn, was er mit 
den Worten zum Ausdruck gebracht hat: *Die Studentenschaft in 
GieBen scheint gegeniiber dem Heidelberger DurchschnittsmaB eiiie 
hiihere Klnsse darzustellen; die Studenteu stromen hier von alleu 
Weltteilen zusarnmen, um wissenschaftlich zu arbeiten, und beschPf- 
tigen sich niit keinen anderen Dingen*. Dann fahrt er fort: *Die 
Chemiker spielen uatiirlich die erste Rolle und sind im allgenieiuen 
sehr geachtetc. Enter  den Englandern, die zu Williamsons Zeit in 
GieBen lebten, sind H o d g e s ,  B l y t h ,  W a l t e r  Cruru ,  B r o d i e  und 
S h e r i d a n  M u s p r a t t  zu nennen. A n d e r s o n  aus Glasgow war ihni 
als Hausgenosse bei Prof. I I i l l e b r a n d  unmittelbar voraufgegangen. 

Die Tatigkeit in GieBen zeitigte schiealich die Veroffentlichung 
der ersten wissenschaftlichen Arbeit Williamsons, welche *Die Zer- 
setzung der  Oxyde und Salze durch Chlora zum Gegenstand hatte. 
Bald hernach erschienen d a m  hlitteilungen Dtjber Ozone uud .Die 
blauen Verbindungen des Cyans und Eisensa, und zwar ebenfalls in 
den Memoirs and Proceedings of the Chemical Society. Das Material 
zu einer Notiz sCber die Konstitution des Onantholea, die er erst 
nach seiner Abreise aus GieBen publiziert hat, ist ebenfalls noch dort 
gesammelt worden. 

Die Zahl der Schuler, die L i e b i g  ausbildete, war bekanntlich 
eioe ungeheuer grobe, und dementsprechend sind auch die Arbeitrn, 
die nus seinem Laboratorium hervorgingen, fast nicht mehr zu zahlen; 
im Hinblick hierauf ist jedoch der Hinweis vielleicht nieht ohne 
Interesse, daB L i e  b i g  zu den in jenen Veroffentlichungen mitgeteilten 
Resulfaten keineswegs auf dem Wege gelangte, daB er  seine Schiiler 
nllzu friihzeitig zu eigenen Untersuchungen veranlaBte, bevor sie i n  
den 11andwerksrmaBigen Arbeiten des Faches griindlich durchgebildet 
wnren. So erhielt auch Williamson, der  schon etwas lHnger als einen 
hfonat in  GieBen gearbeitet hatte, als er L i e b i g  den Vorschlng 
machte, eine Untersuchung uber die niederen Oxyde des Jods in An-  
grift nehnien ZLI diirfen, von dem Meister die Antwort, das sei eine 
aussichtslose Aufgabe, und er  solle statt dessen lieber uoch einige 
Aschenanalysen ausfiihren. 

Ein Thema,  das IVi'illiamson in dem ersten J a h r  seines 
GieIjener Aufenthaltes vie1 beschaftigt zu baben scheint, war die 
Theorie des Galvanismus, die, wie sie damals von G m e l i n  vorge- 
tragen wurde, seiner Ansicht nach *in jeder Hinsicht unvollkommen, 
unzuliinglich und gezwungena war. BEin System, das  bei weitem ein- 
facher und natiirlicher zu sein scheintu wurde dann von ihm ausge- 
dacht und auch zu Papier gebracht. I n  seinen Briefen an die Eltern 
nimmt er  um jene Zeit wiederholt auf elektrische Versuche Bezug, 
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mit denen er  sich beschiiftigte, und in1 April 3843 spricbt e r  von einer 
Abhandlung fiber Elektrizitat, die er L i e b i g  unterbreitete, und deren 
Aulnahme eine weit giinstigere gewesen sein muo, als er erwartete, 
3zumal es die Theorie von H u m p h r y  D a v y  war, die ich anzugreifen 
wagtea. Unter Zustimmung von Williamson schickte L i e  b i g  das 
Mnnuskript an BufL Letzteren nennt Williamson einen Mann, d e r  
die fundamentalen Prinzipien, welche ich a19 falsch betrachte, fiir 
ganz zweifellos richtig hP1:a. Sehr  amusant ist die kriegerische 
Stimmuug, in der Williamson die Vorteile erortert, die ihm aus der 
Kritik B u f f s  erwachsen diirften: ~ A u f  diesem Wege mird die erste 
kritische Priifung lneiner Theorie von jemand vorgenommen werden, 
der  mir personlich freundlich gesinnt ist,  wiihrend im anderen Fall 
meine Gedanken der direkten Kritik durch die Oftentlichkeit ausge- 
setzt wiiren. Das zu erwartende erste Scharmiitzel wird, noch bevor 
die Publikation erfolgt, mich schon mit der  Verteidigungsart meiner 
Gegner besser ser t raut  machen. Ich werde bereits einige Anhalts- 
punkte fur den Plan gewinnen, nach welchem der spOtere Krieg ge- 
fiihrt werden mu8, uod dementsprechend meine Streitkriifte leichter 
sammeln und fur die Schlacht aufstellen kiinnen, als wie dies sonst 
moglich sein wiirde.u 

Augenscheinlich ist aber die Abhandlung, auf welche William- 
son - damals wenigstens - einen so groBen Wert  legte, niemals 
veroffentlicht worden. Es erscheint auch nicht unmoglich, d a 8  der 
Ireundliche Empfang, den L i e  b i g  dem Entwurf bereitete, mehr auf 
das Konto einer freundschaftlichen Gesinnung fur den Autor und einer 
allgemeinen hohen Auffassung von dessen Fahigkeiten zu setzen ist, 
als auf eine gbereinstimmung mit den speziellen Ansichten, die der 
Verfasser in seinem Msnuskript entwickelte. Anscheinend ohne sich 
zu der wissenschaftlichen Frage selbst zu iiuBern, lobte L i e b i g  die 
Sprache nod den Stil und gab seiner Uberraschung dariiber Ausdruck, 
daB der Verfasser ,)das Deutsche schon so gut beherrschea. 

Williamson war nattirlich auch daruber hoch erfreut, daS L i e b i g  
i h m  im Verlaufe der Unterredung. uber die Abhandlung aus dem Ge- 
biete der Elektrizitiit den Vorschlag machte, er solle sich den Titel 
eines Doktors der Philosophie erwerben. I m  Hinblick auf die be- 
sondere Art des in  Rede stehenden akademischen Grades fiigt Williarn- 
son dann hinzu: *Es ist dies eine Ehre, die, wie ich hiire, L i e b i g  
erst zwei Personen vor mir erwiesen h a t s  I m  August des Jahres  
scheint Williamson dann auch tatsiichlich das  Doktor-Examen abgelegt 
zu haben. 

Nach dem Sommer von 1845 nnterbrach Williamson eine Zeit- 
lang seine chemischen Studien, um sich der Mathematik und Physik 
zu widmen. Seine mathematischen Studien fiihrte er unter der An- 
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leitung YO! Z a m m i n e r  aus, wahrend er Physik bei Buff  horte, 
der ihm besondere Fiirderung zu Teil werden lie6 und ihm auch 
das Arbeiten im phpsikalischep Kabinett gestattete. Hierauf spielt 
Williamson augenscheinlich an, wenn e r  sagt: BMir wurde die Be- 
nutzung einer Einrichtung gestattet, zu der bisher noch kein Student 
in GieDen Zutritt gehabt hat, da  sie nur  fiir den 'Gebrauch der Vor- 
tragenden bestimmt ists Zur gleichen Zeit horte er funfmal in  der  
Woche die Vorlesungen H i l l e  b r a n d s  iiber BLiteraturgeschichtea; 
diese fanden des Abends statt, und Bfullten so nutzlich eine Stunde 
aus, die sonst wahrscheinlich anderweitig fur irgendeinen Zweck ver- 
geudet worden wZre.a 

Im Sommer 1846 ging Williamson nach Paris, wo er  drei J a h r e  
blieb. I n  dieser Zeit beschiiftigte e r  sich vorwiegend mit der hiiheren 
Mathematik. J o h n  S t u a r t  M i l l  hatte dem iilteren Williamson 
A u g u s t e  C o m t e  als denjenigen Mann in Europa empfohlen, der am 
besten zur Vervollstandigung einer wissenschaftlichen Erziehung be- 
fahigt sei, und so wurde denn der jiingere Williamson Schuler Y O U  

Corn te. Er horte dreimal wochentlich eine mathematische Vorlesung 
und brachte im Kreise anderer Schuler seine Abende oft in  C o m t e s  
Haus zu. Dieser lange und sertrsute Verkehr mit einem Mann wie 
C o m t e  kann - zumal in den so empfanglichen Jahren des fruhen 
Mannesalters - nicht ohne EinfluI3 auf die weitere Entwicklung der 
geistigen Anlagen Williamsons geblieben sein, und dieser EinfluB zeigt 
sich dann wohl auch i n  einer gewissen Vorliete fur Verallgemeine- 
rungen, die sich manchmal bei Williamson findet, sowie i n  gelegent- 
lichen Redewendungen. 

Trotz der mathematischen Studien beschiiftigte sich Williamson 
noch weiter mit Chemie. Er richtete sich in  seinem Hause i n  Par is  
(6, Rue des Francs Bourgeois) ein Laboratorium ein, und es gelang 
ihm im Verlaufe der dort ausgefuhrten Arbeiten, Harnstoff und Kohlen- 
saure durch direkte Oxydation von Oxamid mit Quecksilheroxyd zu 
gewinnen. Dieses Ergebnis seiner Versuche legte er in einer Ab- 
handlung nieder, die er 1847 auf dem Italienischen Wissenschaftlichen 
KongreD in Venedig vortrug. Bei dieser Gelegenheit spricht er aucb 
d a w n ,  dal3 er Dmit einer ausgedehnten Untersuchung beschaftigt ge- 
wesen eei, deren Gegenstand die Aufklarung einiger noch dunkler 
chemischer Vorgange von fundamentaler Bedeutung bilde. Die An- 
sichten, zu denen er hierbei gekornmen sei, seien durch seine friiheren 
Studien angeregt und dann weiter entwickelt wordens. CngefBhr urn 
dieselbe Zeit spricht e r  von seiner Bbsicht, aeine Untersuchung uber 
die Gesetze der chemischen Einwirkunga weiter fortzufiihren. Viel- 
leicht ist es  nicht unwahrscheinlich, da13 diese Untersuchungen, d ie  
allerdings niemals veriilfentlicht worden sind, sich auf seine Ansichten 



uber den Austausch von Atomen in benachbarten Molekulen beziehen, 
denen er  ein oder zwei Jahre spater so nachdrucklich Ausdruck ge- 
geben hat. 

Im Beginn des Jahres 1849 wurde Williamson in Paris mit 
G r a h a m  bekannt,der ihn ermutigte, sich um die Professur fur ana- 
lytische und praktische Chemie am University College in London zu 
bewerben, die damals infolge des Ablebens ihres ersten Iohabers, 
G e o r g e  F o w n e s ,  neu zu besetzen war. Williamson folgte diesem 
Rat; seine Bernfung fand statt, und im folgenden Oktober iibernahm 
er  seine amtlichen Pflichten. 

Er begann seine akademische Laufbahn mit einer offentlichen 
Vorlesung, die e r  als Einleitung zu den Kursen der Faculty of Ar ts  
and Laws hielt. Es ist vielleicht nicht unbillig, wenn man behauptet, 
daB der Titel *Development of Difference the Basis of Unityc. das  
Beste an dieser Vorlesung war. Der  Vortrag als Ganzes bereitet 
Enttiiuschungen, denn er besteht im wesentlichen aus ziemlich nahe  
liegenden Verallgemeinerungen, die in ein philosophisches Gewand 
gekleidet sind, aber zu keinem bestimmten Ergebnis fuhren. Trotz- 
dem gratulierte G r a h a m  dem Vortragenden’ in seiner gutigen Weise, 
belobte ihn aber nur  wegen seiner musikalischen Stimme. 

Die ersten Jahre, die Williamson am University College zubrachte, 
bedeuten fur ihn eine Zeit besonders eifriger Tiitigkeit und bemerkeos- 
werter Produktivitiit. Schon im ersten Semester erschien seine denk- 
wurdige Abhandlung uber die Bildung der  i t h e r ,  und an sie schlossen 
sich dann rasch mehrere ebenfalls beachtenswerte Mitteilungen seiner 
Schiiler an. Von diesen seien die Arbeiten von D u f f y  uber das  
Stearin und von W i l l s  iiber den Heptylalkohol hervorgehoben. Be- 
sonders fruchtbar war das Studienjahr 1853-1854, in welchem nicht 
weniger als sechs von ihm selbst bezw. seioen Schulern herruhrende 
Veroffentlichungen publiziert wurden. Damals war  Williamson ein 
ausgezeichneter Lehrer; er war  stets im Laboratorium anwesend und 
giOg POD einem Studierenden zum andern, das  Interesse eines jeden 
nn der Arbeit weckend oder aufrecht erhaltend, und immer bereit, 
Schwierigkeiten, bei welchen er  urn Rat gefragt wurde, zu beheben. 
n a n n  itnd wann, wenn G r a h a m  zum Fernbleiben gezwungen war, 
hielt Williamson nuch an dessen Stelle die Vorlesung iiber allgemeine 
Chemie; eine solche Gelegenheit wurde von einigen Studenten immer 
mit besonderer Freude begriiflt, da  er ihnen selbst die langweiligsten 
Themen durch die Frische seiner Vortragsweise interessant zu machen 
schien und auch auf die bestbekannten GegenstPnde noch ein neues 
Licht zu werfen wu13te. I m  Laboratorium war er geradezu uner- 
schopflich an deuen Gedanken und Kunetgriffen. Wenn es ein tradi- 



tionelles Verfahren gab, mit dessen Hilfe man eine bestimmte Ope- 
ration durchfuhrte, so war dies fur ihn nur ein um SO stiirkerer An- 
trieb, zu versuchen, ob die Aufgabe nicht auch aul einem anderen a l ~  
auf dem althergebrachten Wzge gelost werden konne. Die bei solcheu 
Gelegenheiten von ihni aufgefundenen neuen Methoden waren sicher- 
lich nicht imnier Verbesserungen von bleibendeni Wert; sie hatten 
aber  doch das  Gute, seine Schiiler davor zu hewahren, dal3 sie einer 
stereotypen Routine verlielen und sich den Gedanken zu eigen machten, 
dal3 eine Sache, die nun einmal so gemacht wurde, nicht auch anders 
gemacht werden konnte. Williamson gab niemals zu, daB eine ex- 
perimentelle Schwierigkeit uniiberwindbar sei und pflegte zu sagen : 
DWenn Sie sich erst einmal daruber vollig im klaren sind, was Sie 
zu tun haben, so wird sich auch immer ein Weg finden, auf dem Sie 
zum Ziel kommen miissen.< 

K e k u l B ,  O d l i n g  und B r o d i e  gehorten damals zu seinen regel- 
mLl3igen Besuchern, und in  den Unterhaltungen mit diesen Miinnern, 
die in dem kleinen, am Ende des Laboratoriums gelegenen Zimmer 
Williamsons stattfanden, ist sicherlich wohl such der Samen ausge- 
streut worden, aus welchem sich dann msnche cheniische Theorie jener 
Zeit entwickelt haben mag. 

Williamsons Hauptleistung ist zweifellos seine Theorie der i t h e r -  
bildung. Diese wurde von ihm zuerst in einer Abhandlnng bekannt 
gegeben, die e r  vor der British Association in Edinburgh am 3. August 
1850 verlas, und die spiiter im Philosophical Magazine1) abgedruckt 
wurde. Eine mit mehr Einzelheiten ausgeststtete Publikation erfolgte dann 
zweiJahre spilter in dern Quarterly Journal der Chemical Society. Als er 
die Untersuchungen, deren Ergebnisse in den genannten Publikationen 
niedergelegt sind, in Angriff nahm, war sein leitender Gedanke, voni 
gewohnlichen Alkohol aus  zu den hoheren Gliedern der  homologen 
Reihen aufzusteigen. Zu diesem Zweck liiste er metallisches Kalium 
in absolutem Alkohol, wodurch der sechste Teil des im Ausgangs- 
material vorhnndenen Wasserstoffs durch das Metal1 verdrangt wurde, 
und dann versuchte er, durch Behandeln der Kaliumverbindung mit 
Athyljodid das Metall durch i t h y l  zu ersetzen. Das hierbei ge- 
wonnene Produkt hatte zwar die von vornherein erwartete Zusamnien- 
setzung, war aber zur uberraschung Williamsons kein neuer Alkohol, 
sondern nichts aoderes, als der gewohnliche Ather. Die ErklLrung, 
die Williamson f i r  dieses Ergebnis fand, erscheint jetzt so selbstver- 
stlndlich, daB wir uns nur rnit einer gewissen Anstrengung dariiber 
klnr werden kiinnen, waruni iiberhaupt eine Deutong der Reaktion 

') 1. C. [3] 37, 350-356 [lS50]. 



notwendig war; um jene Zeit dagegen stellte sie einen Schritt yon 
ungeheurer theoretischer Bedeutung dar. 

Bis zu der Zeit, von der hier die Rede ist, waren die gebrauch- 
lichen Vorstellungen iiber die Konstitution chemischer Verbindungen 
stark durch die Annahme' von b i n k e n  Kombinationen beeinfluflt; 
diese Vorstellungen riihrten noch aus jener Periode in  der Geschichte 
unserer Wissenschaft her , in welcher die Metallsalze die einzigen, 
jedem Chemiker wohl vertrauten Stoffe darstellten. Die Salze wurden 
als sekundiire Verbindungen betrachtet, die hervorgingen aus der Ver- 
eiuigung zweier primHrer Komponenten : einem Metalloxyd und einer 
(wasserfreien) Saure. Die sogenannten Doppelsalze f d t e  man als 
tertiare Verbindungen auf, die aus der Vereinigung von zwei sekun- 
claren Verbindungen hervorgingen. In  Bezug auf die hydratisierten 
Sauren und Basen nahm man an, daB sie Wasser enthielten; letzteres 
wiederum betrachtete man als einen vielleicht unvermeidlichen, aber  
nicht wesentlichen Bestandteil. Im Sinne dieser Auffassung war d tz -  
kali KO, Aq (0 = 8) und Schwefelsiiure SOa, Aq. D e r  gleiche Idem- 
gang hatte zur Auffassung des Athers als Athyloxyd, CaH50, gefiihrt, 
wahrend der Alkohol das hydratisierte Oryd ,  CsH'0,HO , darstellte. 
Allerdings hatten schon L a u r e n t  und G o r h a r d t  die Ansicht ver- 
treten, dnB die Molekule dieser beiden Substanzen die gleiche Menge 
Sauerstoff enthielten, nLmlich je ein Atom von doppelt so groBer 
Masse, wie man gewohulich annahm; aber ihre Argumente, die sich 
im wesentlichen auf Betrachtnngen uber das Molekularvolumen im 
dampffiirmigen Zustande stutzteo, hatten bis dshin nur in  einem ziem- 
lich kleinen Kreise von Chemikern Anklang gefunden. Das  Verdienst, 
das sich Williamson erworben hat, besteht nun in erster Linie darin, 
daB er die wahren genetischen Beziehongen zwischen Alkohol und 
.ither autkllrte, und daB er  dann weiterhin mit Hilfe eines Verfah- 
rens, welches dem absoluten Beweis so nahe kam,  wie dies bei che- 
mischen Konstitutionsfragen m6glich ist, dartat, daI3 die Bildung des  
h e r s  aus dem Alkohol nicht unter Verlust der Elemente eines Mo- 
lekuls Wasser vor sich geht, sondern unter Ersatz eines Wasserstoff- 
atoms durch das  Radikal C ~ H S .  Ferner zeigte er, daB die Molekule 
des Wassers, des Alkohols und des Athers siimtlich die gleiche Menge 
Sauerstoif enthalten, und daS diese drei Substanzen eine regelrechte 
Reihe bilden, in  welcher die Beziehung des mittleren Gliedes, des  
Alkohols, zu einem der beiden an den Enden stehenden Glieder die- 
selbe ist, wie die des anderen Endgliedes zu ihm selbst. 

In zweiter Linie wies e r  dann noch nach, daB bei dem gebrauch- 
lichen ProzeB der Atherifizierung des Alkohols mit Hiilfe von Schwefel- 
siiure der Austausch eines Wasserstoffatomes gegen die Gruppe CzH5 
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zwischen der Saure und dem Alkohol zunlchst in der einen und dann 
in der anderen Richtung stattfindet. Gleichzeitig vertrat er die Auf- 
fassung, daB es sich bei diesen Vorgangen nur um ein spezielles Bei- 
spiel fur die Vorgange handelt, die sich in  allen Fiillen in den Fliissig- 
keiten abspielen, daB niimlich die Molekiile einer Fliissigkeit nicht 
unabanderlich aus den gleichen individuellen Atomen bestehen, sondern 
daB sich diese Molekule stHndig zersetzen und dann wieder von 
neuem aufbauen, indem sie die entsprechenden Atome mit anderen 
Molekiilen austauscheu. Wenn die in solcher Weise ihre Atome unter 
einander austauschenden Molekule von alnlicher Art  sind, SO werden 
die  bei dem Austausch der Atome sich bildenden Produkte ebenfalls 
von ahnlicher Art sein. Sind aber Molekiile von anderer Art vor- 
handen, so wird der Austausch der Atome zur Entstehung neuer Pro- 
dukte  fuhren. Diese Vorstellung liiBt sich i n  ihrer einfachsten Poru 
wie fvlgt verdeutlichen. Der  Austausch der Atome zwischen zwei 
Molekiilen von der Zusammensetzilng A B  und C D  gibt Veranlassung 
zur Entstehnng der Molekiile A D  und B C ,  DUS denen dann wieder 
A B  und C D  hervorgehen werden. Demzufolge mussen in einem ge- 
gebenen Moment an Stelle von zweien gleichzeitig vier verschiedene 
Arten von Molekiilen neben einander vorhanden sein, und die schein- 
bare Konstanz der Zusammensetzung eines bestimmten Teiles des Oe- 
misches ruhrt lediglich davon her, daB die Zahl der  Umwandlungen 
in  der einen Richtung in jedem Zeitabschnitt im wesentlichen genau 
ebenso groB ist, wie die Zahl der Umwandlungen in der anderen 
Richtung. 

Wenige Jahre  spi ter  ist dann C l a u s i u s ,  von ganz anderen Ge- 
sichtspunkten ausgehend , zu Fthnlichen SchluBfolgerungen gekommen, 
und bekanntlich sind dann dessen Ansichten von A r r h e n i u s und 
anderen weiter entwickelt und kir die Erkliirung einer bedeutenden 
Anzahl YOU Phanomenen chernischer Natur verwertet worden. 

1851, ein J a h r  nach der VeriifIentlichung seiner ersten Abhand- 
lung iiber das Problem der Atherifikation, publizierte Williamson eine 
weitere Mitteilung, die DUber die Konstitution der Salzea betitelt war. 
I n  dieser zweiten Abhandlung fuhrte e r  den urspriinglichen Gedanken- 
gang weiter aus und zeigte dessen Anwendbarkeit auf eine sehr groae 
Zahl verschiedener Beispiele. Bei dieser Gelegenheit betont e r ,  daI3 
sich die Molekule des Wassers, des Alkohols und des Athers auf den 
gleichen Typus bezieben lassen, was e r  durch die Formeln : 

zum Ausdruck bringt. Die Quintessenz dieser zweiten Mitteil ung er- 
gibt sich aus den folgenden Satzen: d c h  glaube, daI3 fiir die gesamte 
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anorganische Chemie und auch fur die bestbekannten organischen Ver- 
bindungen ein einziger Typus ausreichend sein wird, und zwar der 

des Wassers, dessen Zusammensetzung man durch die Formel H O  

wiedergeben kann, in welcher zwei Atome Wasserstoff mit einem Atom 
Sauerstoff verbunden erscheinen. In vielen Fillen wird man jedoch 
zu einem Multiplum dieser Formel seine Zuflucht nehmen miissen, und 
wir werden gleich sehen, daB wir auf diesem Wege zu einer Erklirung 
der Unterschiede zwischen einbasischeii und zweibasischen Siiuren ge- 
langen . . . .a 

Die in dieser Abhandlung entwickelte Vorstellung in Bezug auf 
den nWasse r -Typuw wurde sofort von G e r h a r d t ,  Od l ing ,  Keku ld  
und einer ganzen Reihe jiingerer Chemiker der damaligen Zeit an- 
genommen. Die Auffindung des Athylamins durch W u r t z  und die 
sich anschlieSenden Entdeckungen des Diiithyl- und TriHthylamins, 
sowie der entsprechenden Derivate des Anilins durch HO f mann  
machten die Chemiker dann rasch mit dem Gedanken vertraut, daB 
eine groBe Zahl von Verbindungen existieren miisse, deren Verhalten 
und Konstitution sich am besten verstehen lieBe, wenn man die An- 
nahme machte, sie seien siimtlich nach dem Typus des Ammoniaks 
gebaut. Williamson seinerseits wies darauf hin, dal3 man die gegen- 
seitigen Beziehungen einer noch groBeren Klasse vou chemischen Ver- 
bindungen dadurch aufkliiren konne, da13 man sie als nach dem Typus 
2 Wassera konstituiert betrachte. Dieser Gedanke ist seitdem den 
Chemikern so vertraut geworden, daB seine eingehendere Erliiuterung 
an dieser Stelle entbehrlich erscheint. 

Im Jahre 1854 legte Williamson der Royal Society eine Abhand- 
lung iiber die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Schwefelsiiure 
Tor, deren wichtigstes Ergebnis die Auffindung des Sulfuryl-chloro- 
hydrats ist, das, wie sich aus den folgenden Formeln ergibt: 

H 

eine Mittelstellung zwischen dem Sulfurylchlorid und der Schwefel- 
siiure einnimmt. Auf die Bildung der neuen Substanz legte William- 
son besonderen Wert, da sie einen Beweis fiir die zweibasische Natur 
de r  Schwefelsiiure daratellt, die urn jene Zeit noch keineswegs all- 
gemein angenommen wurde. Das Sulfuryl-chlorohydrat ist abeE auch 
aus dem Grunde von theoretischem Interesse, weil es das erste Bei- 
spiel ftir jene Klasse von Verbindungen darstellt, die sich von einem 
agemisch ten  Typusc  ableiten. Diese Art der Formulierung ist dann 
.spiiter von KekulC und anderen vielfach angewendet worden, beson- 
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ders, wenn es galt, die gegenseitigen Beziehungen bestimmter organi- 
scher Stoffe zu einander klarzustellen. 

Eine der fundamentalsten Fragen a m  dem Gebiete der chemischen 
Theorie, die i n  den Jahren,  von denen hier die Rede ist, zur Dis- 
kussion standen, war  das  Atomgewicht des Sauerstoffs, oder - was 
im Effekt auf das Gleiche herauskommt - die Frage, ob ein Molekul 
Wasser ein oder zwei Atome Wasserstoff enthielt. Tatsiichlich gab e s  
auch kaum eine Prage aus dem Bereich der chemischen Konstitutions- 
lehre, die hiermit nicht direkt oder indirekt zusammenhing. Es mu13 
nun offen zugestanden werden, clall zu der seit langer Zeit ganz all- 
gemein anerkaniiten Liisung dieser Streitfrage von keinem Chemiker 
wirkungsvollere Beitriige geliefert worden sind, als von Williamson 
durch die Tatsachen und Argumente, die sich in den Abhandlungen 
finden, die eben besprochen worden sind. 

Im Jahre 1855 verzichtete G r a h a m  auf den Lehrstuhl fih Chemie 
am University College, da  e r  zum Direktor der Munze ernannt wor- 
den war. Zu seinem Nachfolger wurde Williamson gewihlt, der gleich- 
zeitig aber noch seinen friiheren Lehrauftrag fur analytische und prak- 
tische Chemie behielt. In beiden Amtern hat e r  dann bis zu seinem 
Rucktritt vom College (im Jahre  1887) gewirkt. Die vielen, ihm aus 
seinem Doppelamt erwnchsenden Pflichten hat er mit groBer Energie 
wahrgenommen, wobei e r  vie1 Arbeit und auch Geld auf die Vorbe- 
reitung und Erlauterung seiner Vorlesungen dnrch Versuche verwen- 
dete. Zu seiner Unterstiitzung stelIte e r  im ersten Vortrsgszyklus 
seinen fruheren Schuler, den damaligen Dr. und jetzigen S i r  H e n r y  
R o s c o e  als Vorlesun~sassistenten an. 

Einige wenige Worte iiber die Tiitigkeit Williamsons am Uni- 
versity College mijgen hier noch angefiihrt werden. Seine Wirksani- 
keit als Lehrer wurde durch einen klaren und eindrucksvollen Vortrag 
erhoht, und wenn es auch in einem Zuhiirerkreise, der sich zum grofien 
Teile aos Studenten der Medizin zusammensetzte, natiirlich immer eine 
grodere Zahl ron Leuten gegeben haben mag, die ihm nur  mit ober- 
flachlicher Aufmerksamkeit folgten, so durften doch alle diejenigen, 
die zu ihm kamen, um zu lernen, seine Vorlesung niemals lang- 
weilig oder nicht genugend lehrreich gefunden haben. In spateren 
Jahren wurde seine Zeit allerdings durch die Anforderungen, die an- 
dere wissenschaftliche KBrperschaften a n  ihn stellten, sehr stark io  
Auspruch genommen, so durch die Chemical und die Royal Society, die 
British Association, die Society of Telegraph Engineers (die heutige 
Institution of Electrical Engineers), zu deren Mitbegriindern e r  gehorte, 
ferner durkh die University of London und ejne groBe Zahl anderer, 
teils standiger, teils nur  voriibergehender Organisationen, zu welchen 
dann noch zahllose Versammlungen und Susschiisse kamen, die mit 
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der Tiitigkeit des College selbst in Zusammenhang standen. Bei dieser 
Gelegenheit sei hervorgehoben, daB sein klarer Blick und die Gorad- 
heit und Offenheit, mit welcher er alles vertrat, was e r  fiir verstHndig 
und richtig hielt, ihm grol3en EinfluB bei seinen Kollegen und im 
Council verschafften. Bei der Einfiihrung und Forderung mancher 
wichtigen Reformen und Verbesseriingen im Arbeitsplan und in  der 
Organisation des College nahm er eine leitende Stelle ein, so z. B. 
bei der Angliederung einer Faculty of Science. Auf seine Anregung 
hin wurde auch die Einrichtung getroffen, da13 die sich dem Ingenieur- 
wesen widmenden Studenten im Laboratorium zu arbeiten hatten; 
unter seiner Mitwirkung wurde so ein neues System fiir die Ausbil- 
dung von Ingcnieuren ins Leben gerufen, das  dnnn bald von jeder 
Ingenieurschule Englands eiogefiihrt worden ist. Ebenso war  er einer 
der  allerersten VorkBmpfer, als es sich um die Einrichtung der  ver- 
schiedenen wissenschaftlichen Grade bei der Londoner Universitiit 
handelte. In zwei Perioden zu je fun1 Jahren fungierte e r  auch als 
Examinator fiir die Universitat; Mitglied des Senats war er von 1874 ah. 

Eine naturliche Folge dieser vielseitigen Betatigung war, daI3 er 
in den spiiteren Jahren seiner Wirksamkeit als Profeesor sich ge- 
zwungen sah, die ins  einzelne gehende Beaufsichtigung des Labora- 
toriums mehr und mehr seinen Assistenten anzuvertrauen. 

D e r  Gedanke, daB .zwischen miteinander in Beriihrung kommen- 
den Molekiilen ein Austausch von Atomen eintreten wiirde, der zuerst 
in der  weiter oben besprochenen A bhandlung iiber die Atherifikation 
zum Ausdruck gekommen war, hat Williamson noch lsnge Zeit be- 
schiiftigt. Im Herbst des Jahres  1856 begann er  eine Reihe von Ver- 
suchen mit dem Ziel, die Bedingungen auFzuklaren, welche die Art  
dieses Austausches in irgendeinem bestimmten Fall beeinfluBen. 
Seinen ersten Versuchen in  dieser Richtung lag der Plan zugrunde, 
bei einer gewissen Temperatur abgewogene Mengen von Athylchlorid 
mit wasrigen Liisungen YOU Silbernitrat, deren Konzentration bekannt 
war ,  langere Zeit i n  Beriihrung zu lassen und dann die Mengen von 
Silberchlorid festzustellen, die sicb in bestimmten Zeitabschnitten bil- 
deten. Gelegentlich der  Herstellung des fur diese Versuche notigen 
Athylchlorids stied ihm infolge einer Explosion ein Unfall zu, bei dem 
er im Gesicht stark zerschnitten und verbrannt wurde, bei dem er 
jedoch gliicklicherweise keinen dauernden Schaden davontrug. Die 
betreffenden Versuche sind iibrigens niemals zum A4bschluD gelangt. 

Bald nach 1860 begann er  sich lebhaft fur die prnktischen An- 
wendungen der Wissenschaft zu interessieren, und rnehrere Jahre  hio- 
durch hegte er dann sanguiniscbe Hoffnungen, durch Anwendung von 
Danipf unter hohem Druck wesentliche Verbesserungen auf den1 Ge- 

Berichte d. D. Chem. Gesellschaft Jahrg. XXXXIV. 148 
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biete der Teehnik des Dampfes erreichen zu konnen. Einige Jabre  
spiiter kaufte er ein Stuck Land in der Nahe von Willesden Junction 
und lie6 dort auch einige Gebaude errichten, in welchen er  verschie- 
dene chemische Prozesse in fabrikmaBigem MaRstabe auafiihren 
wollte. Die ungeheuer weiten Ausblicke, welche S i e m e n s  durch die 
Erfindung seines Regenerativ-Ofens eroffnet hatte, machten auf Wil- 
liamson einen sehr tiefen Eindriick und veranlaRten ihn, sich an der 
L a n d o r e  S i e m e n s  S t e e l  C o m p a n y  aktiv zu beteiligen. 

In Gemeinschaft mit Dr. W. J. R u s s e l l  arbeitete er ein Verfahren 
zur  Analyse von Gasen aus,  in welchem die Berticksichtigung der  
Verjnderungen von Druck und Temperatur wesentlich vereinfacht er- 
scheint. Der leitende Grundgedanke war hierbei der folgende: Es 
wurde neben das Rohr, welches das zu messende Gas enthielt, SO nabe, 
daR die Teinperaturen in beiden Rohren gleicb sein m u k e n ,  ein zweites 
Rohr gestellt, in welchem sich eine gewisse Menge Luft befand, 
deren Druck etwas kleiner als der der Atmosphare war. Wollte man 
mit diesem Apparal eine hlessung vornehrnen, so hob oder senkte 
man das  letzterwchnte Robr zunachst soweit, daB das in  ihm vor- 
handene Quecksilber sich an einer bestimmten Markt! einstellte, und 
brnchte die eingeschlossene Luft bierdurch auf ein bekanntes Volumen. 
Danu hob oder senkte man das  MeBrohr soweit, dnB der Meniskus 
des darin befindlichen Qoecksilbers sich in gleicher Hohe befand, wie 
in dem mit Luft gefullten Robr. Es ist leicht zu ersehen, daO man bei 
Anwendung dieses Kunstgriffes der Notwendigkeit enthoben ist, den 
Druck und die Temperatur zu kenneo, unter deren EinfluS das  zu 
messende Gas im gegebenen Augenblick steht. Erinnert man sich 
ferner, da13 fur ein als vollkommen gedacbtes Gas die Gleichung gilt: 

___ - - Konstante x Masse des Gases, 
273 + t 

so siebt man, daB, da  das Volumen der eingeschlossenen Luft bei 
P jed6r Ablesung immer gleich groR gemacht wird, der Bruch -__ 273 + t 

konstant sein muB, und zwar sowohl fiir das  zu untersuchende Gas, 
als tluch fiir die Luft Geltung bat; demzufolge mu13 die Masse des 
Gases proportional seinem Volumen sein. 

Ein anderer Gedanke, der mit seinen chemischen Berechnungen 
iiber die Gase im Zusammenhanp; stand und von ihm rnit Ausdauer 
vertreten wurde, war  die Definition von Beinem Volumene eines Gases, 
d. h. von 11.19 1 bei Oo und 76 cm Quecksilberdruck. Die genannte 
Zabl stellt unter den angegebenen Bedingungen das  Volumen dar  
von 1 g Wasserstoff oder der aquivalenten Menge irgend eines anderen, 
nahezu vollkornmenen Gases. So niitzlich auch eine derartige, durch 
Konvention festgelegte Zahl in manchen Fallen sein mag, so erweist 
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sie sich doch als uberflussig, wenn man im Auge behiilt, da13 fur 1 g 
jedes beliebigen, annahernd vollkommenen Gases unter allen Bedin- 
guogen die Gleichung gilt: 

Muse in Grammeu 
1 Gramm-Aquivdent ’ 3 0 9 4 ~  _ _ _ _ - -  ____ pv- 

273 + t - 
i n  welcher t die Temperatur in Zentigraden, v das Volumen i n  Kubik- 
zentirnetern und p den Druck in Zentimetern Quecksilber bedeutet. 

Im Jahre 1865 lie13 Williamson mit Hilfe der  Clarendon PreB 
ein elementares Lehrbuch der Chemie erscheinen, das  den Titel fuhrte: 
*Chemistry for Studentsa und mehrere Auflagen erlebte. Die Ziele, 
die dns Buch verfolgte, werden in  der Vorrede wie folgt erliiutert: 
2Das vorliegende kleine Werk sol1 dem Studenten der Chemie einen 
Uberblick iiber die interessantesten und nutzlichsten Tatsachen aus 
dem Bereiche unserer Wissenschaft geben und ihn mit den wichtigsten 
Anschauungen vertraut rnachen, die sich aus dem Studium dieser Tat- 
sachen ergeben haben.a 

BMeine Erkliirungsmethode unterscheidet sich von der in den 
meisten anderen chemischen Lehrbiichern gebrauchlichen : Ich be- 
schreibe die einzelnen Tatsachen, vergleiche sie mit eioander und leite 
die  Gedanken des Lesers so auf die allgerneioen Prinzipien hin, wah- 
rend in anderen Buchern die allgemeinen Prinzipien meist vorange- 
stellt werden und d a m  erst die Aufziihlung der  einzelnen Tatsachen 
folgt, durch welche sie erliiutert werden.6 

Bei der Bearbeitung dieses Buches wurde e r  veranlabt, seine Auf- 
merksamkeit auch verschiedenen Fragen der chemischen Terminologie 
zuzuwenden, die damals noch i n  FluB waren. Die SchluBfolgerungen, 
zu denen er bei dieser GelegeDheit kam, verwertete er zwar schon 
fur  den Text, machte sie aber gleichzeitig zum Gegenstand einer Ab- 
handlung, die er der Chemical Society vorlegte. Die Hauptpunkte, 
die  e r  i n  dieser Mitteilung besonders hervorhob, waren die systema- 
tische Anwendung ron Namen wie Natriurnchlorid, Silbernitrat, 
Wasserstoff-kalium-sulfat, Wasserstoff-dinatrium-phosphat, Methylacetat 
u. dergl. a n  Stelle von Chlornatrium usw., ferner die Ubertragung der 
Bezeichnung *Saurea auf Stoffe wie CO,, SO,, NsOs. Die Verbindung 
HI SO4 nannte er Wasserstoffsulfat, den Kiirper H NO2 Wasserstoff- 
nitrst oder einfach Sulfat bezw; Nitrat. 

Auf die Empfehlung des damaligen Hrn. und jetzigen Sir 
A u g u s t u s  P r e v o s t ,  der Mitglied des Councils des University College 
London war, wurden funf junge japanische Adlige von Hrn. M a t h e s o n ,  
einem der Inhaber der Firma J n r d i n e ,  M s t b e s o n  & Co., der Fur- 
sorge Williamsons anvertraut. Dies war  im November 1863, als die 
japanische Wissenschatt gerade ihre ersten Verbindungen mit der 
europiiischen gelehrten Welt ankniipfte. Die juogcn Miinner hatten 

148. 
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- zum Teil unter angenommenen Namen - ihr Vaterland unter 
Gefahr fur ihr Leben verlassen und waren nach England gekommen, 
um dort ein systematisches Studium der europaischen Wissenschaft 
und Kultur zu beginnen. Sie hatten kaum eine gutigere und ein- 
sichtigere Anleitung und Beaufsichtigung finden konnen, als wie sie 
ihnen durch Williamson zuteil wurde. Drei von ihnen, darunter auch 
der jetzt weltbekannte Marquis I t o ,  lebten in seinem Hause, einer 
von ihnen sogar nahezu vier Jahr lang; nach ihrer Ruckkehr in die 
Heimat erlangten sie siimtlich einfluheiche und wichtige Stellungeo. 
Zwei oder drei Jahre spiiter sandte dann der Prinz S a t s u m a  seche- 
zehn weitere junge Leute nach England, dnmit sie dort ebenfalls 
unter Williamsons Leitung ihren Studien obliegen sollten; unter diesen 
befanden sich Mor i  A r i n o r i ,  der spiiter nach einander japanischer 
Botschnfter in Paris und London geworden ist; ferner Yosh ida ,  der 
auBerordeotlicher Gesandter in Washington wurde, und S a m  esh i  m a, 
der als Geschiiftstrager seiner Regieriing in Paris gestorben ist. 

Williamson war auch in mehr als einer Hinsicht ganz wunder- 
bar dazu geeignet, auf eine Schar ernsthafter junger Leute, die seiner 
Eiihrung anvertraut wnrden, einen wohltatigen EinfluB auszuuben. 
In seinem Wesen vereinigten sich Stiirke und Entschiedenheit des 
Charakters mit gesundem Urteil und groder Seelengtite; seine per- 
siinliche Lebensfubrung und sein Ansehen standen auf gleich hoher 
Stufe. AuBerdem verliehen ihm seine Vertrautheit mit dem Leben in 
Deutschland und Frankreich, sowie seine Bekanntschaft mit vielen 
leitenden Personlichkeiten dieser Lander einen weiten Blick und machteo 
ihn frei von manchem mehr spezifisch englischen Vorurteil. 

Als er sich 1887 yon seiner Professur zuruckgezogen hatte, ging 
Williamson nach Hindhead in der Niihe von Haslemere, d o  er sich 
ein eigenes Haus baute und sich fur die Landwirtschaft zu inter- 
essieren begann. Er  kam dann nur noch selten nach London, urn 
wissenschaftlichen Versammlungen beizuwohnen, nahm aber noch 
mehrere Jahre hindurch die Pflichten seines Amtes als Chief Gas 
Examiner des Board of Trade wahr. 

Als bester SchluD fur diesen Nachruf seien noch die Zeilen an- 
gefiigt, durch welche Dr. T. E. T h o r p e  in der .Nature* vom 12. Mai 
1904 einige Hauptpunkte im Seelenleben und irn Charakter William- 
sons treffend gekennzeichnet hat: 

BWie alle originellen Denker, hielt er ziemlich zah an seinen An- 
sichten fest und neigte dazu, sie in etwas dogmatischer Weise vorzu- 
tragen. Die Uberzeugungen, die er sich zu eigen gemacht hatte, warea 
aber auch durch so harte Arbeit erworben worden, daB er sie nicht 
leichthin wieder beiseite schieben konnte. Wenn er deshalb aucb 
manchmal ungeduldig wurde, sobald er auf Widerspruch stiel3, 80 
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hatte er doch andererseits eine zu hohe Achtung vor der Wahrheit 
und war  ein zu  aufrichtiger und duldsamer Mensch, als daB er noch 
bei einer Meinung verharrt hiitte, nachdem ihm deren Unrichtig- 
keit klar gemacht worden war. Wie bei Ca r ly l e ,  gewannen auch 
bei ihm Seelenregungen leicht das Ubergewicht uber die Philosophie; 
auch wurde sein Urteil uber Menschen und Dinge manchmal durch 
die Stimmung des Augenblickes getrubt. Man mu0 diese Tatsachen 
i m  Auge behalten, wenn man nach einer Erkliirung fiir gewisse schein- 
bare Inkonsequenzen in der Aul3erung seiner Ansichten sucht..: 

>Williamson hatte ein groDes Pflichtgefiihl und einen hohen Be- 
griif von der Verantwortlichkeit, die ihm durch seine hervorragende 
Stellung als Mann der Wissenschaft zufiel. Obwohl er wie viele 
andere charakterstarke Menschen sich seiner Macht freute, so war er 
doch in keiner Hinsicht selbstsiichtig, und er verschmiihte alle Prak- 
tiken, mit deren Hilfe unbedeutendere, aber ehrgeizigere Leute den 
Vorzug zu erlangen suchens 

Er hatte sich 1855 mit E m m a ,  der dritten Tochter von T homas  
H e w i t t  K e y  vermiihlt, der Mitglied der Royal Society war und als 
Direktor der University College School, sowie als Professor fur ver- 
gleichende Grammatik am University College wirkte. Williamson hat 
zwei Kinder hinterlassen: einen Sohn, Dr. O l ive r  K e y  Wi l l i amson ,  
und eine Tochter, die mit Dr. A. H. F i son  vermiihlt ist. 

Williamson war Priisident der Chemischen Sektion der British 
Association auf der 1863 in  Newcastle abgehaltenen Versammlung 
und spater (1881) noch einmal bei der Jubiliiumsfeier in York. Als 
Priisident der Association fungierte er .1873 gelegentlich der in Brad- 
ford abgehaltenen Versammlung; das Amt des Schatzmeisters ver- 
waltete er von 1874-1891. 

Zum Mitglied der Royal Society wurde er 1855 erwiihlt; die 
Royal Medal erhielt er 1862; Schriftfuhrer fiir das Ausland war er 

A n  die Cheniical Society schloI3 er sich 1848 an;  ihr Priisident 
war er van 1863-1865 uud dann wieder von 1869-1871. Ferner 
war er korrespondierendes Mitglied der Academie des Sciences in 
Paris und Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Be- 
sondere Ehrenbezeigungen sind ihm von vielen gelehrten Gesellschaften 
des In- und Auslandes zuteil geworden. Die Deutsche Chemische 
Gesellschaft wiihlte ihn im Dezember 1873 zu ihrem Ehrenmitglied. 

Williamson starb in seinem Hause in High Pitfold bei Hindhead 
am 6. Mai 1904. 

vou 1873-1889. 

G. Carey Foster. 




