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das von ihm Piir Unrecht Gehaltene energisch auf, erlahmte aber auch 
auf der anderen Seite iiicht fur das von ihm fiir richtig Erkannte mit 
seiner ganzen Kraft zu wirken. E r  war im Laufe der Zeit durch und 
durch ein Deutscher geworden und seine Stellung zu den politischen 
Parteien kann man nicht klarer charakterisiren, als wenn man darauf 
liinweist, dass er ein Freund von h l a t h y  war, mit detii er regelmassig 
ainige Abende der Woche verlebte. Mit dankbarem Herzeii vernahm 
er noch ;ruf seinern letzten Lager die Siegesnachrichten aus Frank- 
reich, er war erfreut die Einigkeit Deutschlands noch gesehen zu 
haben und bedauerte n u r ,  nicht auch die Segnungen dieses grossen 
Karnpfes erleben zu diirfen. 

K. B i r n b a u m .  

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

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

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

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

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

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

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

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

Allein nicht in  der \)loss systernatischen Pflanzenkunde, sondern 
in der I'Hauzenphysiologie, in der Entstetinng und Entwicklung des 
Pflanzen-Organismus faiid er die Problenic, die ihn fesselten und 
deren Liisung itin schon auf der Schale zu beschaftigen begannen. 
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Den Chemismus des Pflanzenlebens ergriinden zu helfen , sollte 
seine Aufgabe sein und bleiben, und er entwarf sich noch als Stu- 
dent einen Plan der Untersuchung, dem er spater den grijssten Theil 
seiner Arbeiten gewidmet hat. 

Mit R e d  t e n  b a c h e r  befreundet, der nach Lhnlichen Entschliissen 
die Medicin mit der Chemie vertauscht hatte und Assistent dieser 
Lehrkanzel a n  der Wiener Universitat war ,  traf er , vielfach durch 
dessen Rath unterstiitzt, die nothigen Vorbereitungen fur ein urn- 
fassendes Studium der Chernie, nachdem er, 23 Jahre alt, zurn Doctor 
der Medicin promovirt worden war. 

Es war jene Zeit, um welche das Gestirn L i e b i g ’ s  glanzend 
am wissenschaftlichen Horizont emporstieg , und nur bei dieeem 
Manne, der eben seine ersten reformatorischen Ideen iiber die An- 
wendung der Chemie auf die Pliysiologie und den Ackerbau ent- 
wickelte, konnte, tlas fiihlte er, zu finden sein, was er sucbte. 

Auch R e d t e n b a c h e r  war L i e b i g ’ s  Schiiler geworden, und es 
bedurfte kaum noch dessen begeisterter Mahnung, urn ihn zii bewegeri, 
gleichfalls nach Giessen zu pilgern. 

Das Jahr  1842 fand ihn dort, u n d  er verliess den Meister be- 
reichert mit neuen Anscbauungen, Gedarikeri und Planen, um nach 
einem mehrmoliatlichen Aufenthalte in Paris und London wieder zur 
Heimath euriickzukehreo, wo seiner schon einc Bestimmung als Lehrer 
wart e te. 

Der  damalige Minister Graf S t a d i o  1 1 ,  auf das vielversprechende 
Taleiit des jungen Mannes aufmerksam gemacht, der seinen Namen 
eben durch die Arbeiten iiber das Hydrobenzamid, iiber einen kiinst- 
lichen Karnpher, iiber das Legumin und uber die Bestandtheile einiger 
Flecbtenarten (gemeinschaftlich mit H e  I d  t )  in die Literatur einge- 
fiihrt hatte , ernannte den kauui Sechsuridzwanzigjahri~~~~ zum Pro- 
fessor der Chemie an der technischen Akademie in Lemberg. 

Vier Jahre laug lehrte er an dieser Anstalt, und seine, durch 
die ganze Frische der ersten Begeisterung anregenden Vortrage ge- 
wannen der Chemie eine Menge Freunde aucL in den gebildeten 
Kreisen der Stadt. 

R e d t e n  b a c h e r  hatte wahrend dessen den Lehrstubl der Chemie 
in Prag inne, und als dieser im Jabre 1849 nach Wien zog, wurde 
R o c  h l e  d e r  die Professur an der bijhmischen Hochschule iibertragen. 

Dort wirkte er durch 21 Jahre  pflichtgetreu und unermiidet als 
Lehrer und Forscher. 

Um diese Zeit fallen alle die Arbeiten, die ihm seine bervor- 
ragende Stellung in der Wissenschaft verschafft haben. 

Nach dem Tode R e d t e n  b a c  h e r ’ s  wurde er auch dessen Nach- 
folger in Wien (1870), wo er eunachst die nicht immer dankbare 
Aafasbe hatte, den korz vorher nach den Entwiirfen v. Ferstd’a  
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und R e  d t e n b a c h e r 's beschlossenen Bau des chemischen Universitlts- 
laboratoriums zu vollendeo. 

Die Unterbrechung, welche seine Experimental- Untersuchungen 
so lange erfuhren, als die neuen Raume noch in der Herstellung be- 
griffen waren, wahrend es in den alten aueh an den niithigsten Re- 
helfen fehlte, ernpfand er schwer und rnissmuthig, und mit Ungeduld 
sah er dem 'rage entgegen, an dem er wieder ,,in's Geleise" kom- 
men sollte. 

Bald auch, nachdem er seine Einrichtungen beendigt hatte, er- 
schienen von ihm und seinen Schiilern die vorlaufigen Ankiindigungen 
einer Reihe neuer Untersuchungen interessanteo Inhalts. 

Ein 
schleichendes Kerveniibel , Yon ihm nicht eingestanden und beachtet, 
eehrte an dem sonst so kraftigen, widerstaudsfahigen Manne, der, 
iiberdies vergrarnt von Unfiillen mancher Ar t ,  die auch einen Theil 
seines kleinen Vermiigens gefahrdet batten, endlich auf das  Kranken- 
lager geworfen wurde. 

Monate lang rang er rnit den Leiden einer zuletzt nicht mehr zu 
verkennenden Meningitis, bis eine Lungenkhmung den Qualen des 
viillig Erschijpften ein Ende machte. 

Leider sollte e r  'sie niclit rnehr zum Abschluss bringen. 

- - - - - - - - - - - - - - -  
R o c h l e d e r  nimmt durch die Wahl der Aufgaben, die e r  sich 

zu losen vorgesetzt hatte, eine besondere Stellung unter den Che- 
mikern ein. 

I n  seiner Abbandlung ,,iiber die natiirlichen Familien der Rubia- 
ceen" fuhrt er folgende Worte von B e r z e l i u s  an:  

,, Wahrscheinlich sind i n  den Pflanzen der gleichen natlrlichen 
Pflanzengruppen gerneinschaftliche Restandtheile enthalten, und in den 
Unterabtheilungen dieser wieder andere, f i r  jede Unterabtheilung ge- 
rneinschaftliche, und es ist wahrscheinlich, dass diese Stoffe in dern 
Ganzen in einem bestimmten Verhaltnisse zu dem natiirlichen Pflan- 
zensysteme stehen , welches demnach die sicherste, wissenschaftliche 
Grundwahl fur die Aufstellung der speciellen chemischen Produkte 
des Pflanzenreichs abgeben wiirde. Aber die Wissenschaft i s t  noch 
nicht zu dem Grade von Entwickelung gekommen, dass sich auf das 
natiirliche System etwas bauen liesse, denn die Anzahl von unter- 
sucbten Pflanzen und entdeckten Stoffen ist so gering, dass der 
wissenschaftliche Zusarnmenhang zwischen den zerstreuten Theilen 
noch ganzlich fehlt.' 

Diese Worte driicken die Ansichten aus, die f i r  die Arbeiten 
R o c h l e d e r ' s  maassgebend wurden. Fast  in allen verfolgt er das 
Ziel, durch das Studium der Restandtheile ganzer Pflanzen und WO- 

nioglich der rneister in einc und dieselbe natiirliche Familie gehiirigen 
Pflanzen Anhaltspunkte fiir die Erkennung auch der chemischen 
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Griinde dieser Zusammengehorigkeit zu finden, welche bis dahin nur 
morphologisch erkennbar war. 

Jch trage die Ueberzeugung in mir ,  sagte er in derselben Ab- 
handlung, dass die organische Cheniie fur die Botanik und Pflanzen- 
physiologie das werden kann, was die unorganische Chemie fiir Mine- 
ralogie und Geognosie geworden ist , ein Hiilfsmittel bei Diagnosen, 
ein Hiilfsmittel bei Erklarung von Erscheinungen, das vor unzahligen 
Irrthiimern bewahrt.u 

Mit grosstern Eifer und unterstiitzt durch mehrrre seiner Schiiler 
ging er an die unendlich miihsame, schwierige Arbeit, und forderte 
zahlreiche Thatsachen zu Tage,  die er sofort in seinem Sinne syste- 
mathisch zu verwerthen suchte. Erst nach vielen Jahren unverdroseen- 
sten Bemiihens gestand er  sich, dass die Aufgabe in dieser weitesten 
Fassung mit den Mitteln selbst der heutigen Chemie noch nicht vol- 
lig losbar, und dass auch er iiber die Vorarbeiten zu ihrer Losung 
kaum hinausgekommen sei. 

Allein er durfte sagen: ,,in magnis voluisse sat est', und solcher 
Vorarbeiten der schatzbarsten Art  verdankt man R o  c h l e d e r  mehr, 
alu j e  einem Chemiker auf diesem Gebiet vor ihm. 

Eine ausserordentlich grosse Anzahl eigenthiimlicher Pflanzen- 
stoffe hat e r  theils entdeckt, theils nlher  untersucht, und war bemiiht, 
ihre gegenseitigen Beziehungen , ihre Entstehung und Umbildung in 
den Pflanzen aufzuklaren. 

I n  die, unter der vagen Bezeichnung der ,,Gerbsguren" bekannte 
Gruppe von Verbindungen, die wegen ihrer amorphen Beschaffenheit 
so schwer zu behandeln s ind,  versuchte e r  Ordnung uiid Zusammen- 
hang zu bringen, und wenn sich auch spater nianche seiner Voraus- 
setzungen als irrig erwiesen, so war doch er es, der richtigere An- 
sichten iiber dieselben vorbereitet hat. 

Bleibend in ihrem Hauptresultate ist seine Untersuchung iiber 
die Gallapfelgerbsaure geblieben, von der er auf das bestimmteste 
nachwies, dass sie nicht, wie mit grosster Zuversichtlichkeit behauptet 
worden war, ein Glucosid sei. 

Die Glucoside ihrestheils, eine damals noch ziemlich diirftig be- 
kannte Gruppe von Verbindungen, hat er um zahlreiche Glieder ver- 
mehrt, und ihm besonders verdankt man die nahere Kenntniss des 
Cai'ncins, Ruberythrins , Saponins, Arbutins , Aesculins, Fraxins, 190- 
phloretins u. a. 

Er brachte iiber einige Proteihstoffe, Kohlenhydrate und Pectin- 
korper neue Thatsachen bei, und eingehend beschaftigte er sich mit 
vielen Fflanzenfarbstoffen, dem Alizarin, Purpurin , der Chrysophan- 
saure, Quercitrin, den Flechtenfarben, Lacmus u. s. w. iiberall an das 
schon Bekannte neue interessante Reobachtungen ankniipfend. 

Auf eine besonders ergiebige Methode, Alizarin aus Erapp zu 
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gewinnen, nahm er ein Patent, welches von der Industrie mit besteui 
ICrfolge ausgenutzt wurde. Die €'fl;tnzensiiuren interessirten ihn be- 
sonders in Beziehung auf ihre Bildung und Verwandlung in  der 
Pflanze, und er  hat von einigen drrselben neue Zersetzungsweisen 
beschrieben. 

Wir  besitzen ferner von ilim Cntersachungen aus der Alkaloi'd- 
gruppe, und unter diesen hat vornehmlich die iiber das Caffei'n, durch 
welche eine merkwurdige Beiehung dieses Pflanzenstoffs zu den Ab- 
kijmmlingen der Harnsiiure urid dem Kreatin der Thiere erschlossen 
wurde, verdientes Aufsehen gemacht und seinen Namen unter den 
Forschern begriindet. Er eiitdeckte die merkwiirdige Thatsache, dass 
das Caffei'n durch die Einwirkong von wassrigem Chlor oder von 
Salpetersaure in Amalinsaure (Tetramethylalloxantin) iibergeht , wah- 
rend gleichzeitig Methylamin und Ctilorcyan gebildet wird. Aus der 
Amalirisaure entsteht durcti weitere Chloreinwirkung das Cholestro- 
phan (DimethylparabansLure) und durch Behandlung mit Ammoniak 
eine dem Murrxid der HarnsBure entsprechende methylirte Verbindung. 

Er hat endlich die Untersuchung ganzer Pflanzen und Pflanzen- 
theile mit einer, bis dahin nicht erreichten Genauigkeit ausgefubrt, 
und seine Arbeiten iiber die' Bestnndtheile der Rosskastanie, iiber die 
Familie der Ericineen und die der Rubiaceen werdrn stets von gros- 
sem chernisch-pbysiologischem Interesse bleiben. 

Es ist kaum zu bezweifelii, dass die Chemie, welche nahe daran 
ist, durch die zahlreichen scharfsinnigen Untersuchringen der letzten 
10 - 15 Jahre  den Kreis der theoretischen Speculationen und der 
systematischen Verknupfung der Kohlenstoffverbindungen ziemlich ab- 
geschlossen zu haben, iri nicht zu ferner Zeit zu der, durch diese 
naher liegenden Aufgaben etwas vernachlassigten chemischen Physio- 
logic der Pflanzen und Thiere sich zuruckwenden und die Wege wird 
betreten miissen, die R o c h l e d  e r  zu ebnen sich vorgenommen hatte. 
Nur wird man vor ihm den Vortheil voraushaben, mit geliiuterten 
Vorstellungen uber die Natur der Bestandtheile der Organismen, 
welche physiologisch urid gerietisch au f  einander bezogen werden sol- 
len, an dime Pragen wieder herantieten zu kiinnen und dadurch vor 
Irrthiimern und Fehlschiissen bewahrt zu bleiben, zu denen er  wie 
Jeder suf diesem Gebiete nur zu leicht gelangen konnte. 

Durch seine lange Ueschlftigiiug mit den von ihm gewahlten 
Aufgaben, die ihn vielfach zum Erainnen neuer Trennungs- und Dar- 
stellungsmethoderi fur die sich ihm dai bietenden Stnffe nijthigten, hatte 
sich R o c  h 1 e d e r ein ausserordentliches Geschick erworben, compli- 
cirte Objecte dieser Art zu behandeln, Substanzon zu isoliren und in 
kleinen hfengen noch zu finden u n d  wieder zu erkennen, und er  hat 
seine Erfahrungen methodisch geordnet als Anleitung fur diesen schwie- 
rigen Theil der Analysr unter dein Titel ,,Anleitung zur Analyse von 
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Pflanzen- und Pflanzentheilen" (bei S t a h l  in Wurzburg, 1858) heraus- 
gegeben. 

In  seiner 1854 erschienenen ,,Phytochemie" hatte er ferner alles 
das zusammengestellt, was man bis dahin iiber die chemische Zusam- 
mensetzung der Pflanzen, sowie iiber die Processe, welche in ihnen 
wiihrend ihrer Lebenszeit vorgehen , wusste oder fiir wahrscheinlich 
zu halten sich genothigt sah. 

In] ersten Abschnitte dieses Buches fiihrt er, nicht ohne kritische 
Sichtung, die Analyseri der Pflanzen mit besonderer Beriicksichtigung 
der orgariischen Bestandtheile auf. I m  zweiten giebt er eine Dar- 
stellung von der Art und Weise, wie er sich die Zusammensetzung 
der Vegetabilien mit ibrer Form vcrknupft und sich ursachlich be- 
dingend dachte; und im dritten handelt er von dem Stoffwechsel in 
den Pflanzen und den chemischen Processen, vermittelst wclchen die 
Nahrungsmittel der Pflanzen in Bestandtheile derselben allmalig uher- 
gefuhrt werden. 

Mit einem alpliabrtischen Verzeicbniss jener Pflanzenbestandtheile, 
deren chemische Zusammensetzung bekannt ist , schliesst dieses mit 
einem Aufwand von Belesenheit und Literaturkenntniss verfasste Buch, 
welches als Nacbschlagewerk stets seinen Werth behalten wird. 

Keinem unter den damals thatigen Chemikern hatte auch SO gut 
wie R o c h l e d e r  die Aufgabe iibertragen werden konnen, den photo- 
chemischen Theil des Handbuchs von G m e 1 i n zu bearbeiten, eine Ar- 
beit, der er sich im Jahre 1857 unterzog, uud in der er rinen glan. 
zenden Beweis mehr fur den Umfang seines Wissens urid seiner 
Orientirung auf diesem weiten Gebiet geliefert hat. 

Liegt auch in seinen phytocbemischen Untersuchungen entschieden 
dr r  Schwerpunkt von R o c h l e d e r ' s  Arbeiten, so hat er gleichwohl 
wiederholt bewiesen, dass ihn daneben auch die Theoden und Specu- 
lationen fiber die Constitution der Verbindungen, besonders der orga- 
nischen, nachhaltig beschaftigt haben, und er  hat Reobachtungen hier- 
uber angestellt und ver6ffentlicht, die in der Geschichte dieser Theorien 
stets werden verzeichnet hleiben miissen. 

Er war der Erste, der f i r  das Verhaltniss der Homologie bei 
organischen Verbindungen die richtige Erklarung gab (1853), indem 
er aussprach, dass homologe Verbindungen diejenigen sind, in welchen 
der W asserstoff des Radicals durch Methyl ersetzt ist , der behauptete, 
dass das Aethyl z. B. nichts anderes sei als Methyl, in welchrm 
I Atom Wasserstoff substituirt ist durch die Gruppe CH,,  dass die 
Essigsaure Methylameisensaure sei, und was sich an wichtigen Con- 
sequenzen Alles hieraus ergiebt. 

Erst ein J a h r  spater entwickelte K o l b e  auf Grund seiner bedeu- 
tungsvollen Versuche dieselbe, in der Hauptsache vollig gleichlautende 
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Ansicht ebenso selbstandig, und bewies und erweiterte , was schon 
R o c h l e d e r  ganz richtig erkannt hatte. 

Man kennt die Vorstellungen, die wir uns heute iiber die soge- 
nannten ,,gesattigten" und die ,ungesattigten' Verbindungen bilden. 

Sie sind hervorgegangen aus unseren Ansichten iiber die Valenz 
der Atome der Elemente, Ansichten, die R o c h l e d e r  nur im Keime 
vorfand, als er zuerst einen Gedanken aussprach, der seitdem, wenn 
auch in vie1 gelauterterer Form, einen Grundpfeiler der modernen 
Theorie der Structur organischer Verbindungen bildet. 

,Ich glaube', sagt R o c h l e d e r ,  ,,dam man zwei Classen von 
Verbindungen unterscheiden muss, die durch die Leichtigkeit, womit 
sie Elemente direct aufnehmen, um in constantere Verbindungen iiber- 
zugehen , sowie durch ihre leichte Veriinderlichkeit vor anderen Sub- 
stanzen, sich auszeichnen." (Ueber die Constitution organischer Ver- 
bindungen und die Entstehung bomologer Korper. Sitzungsber. 1864.) 

,,Die eine Klasse dieser Korper besteht aus Substanzen, welche 
nicht vollkommen gesattigt erscheinen, die wirklich liickenhaft sind ' 

,,Die zweite Classe ist nach meiner Ueberzeugung ganz davon 
verschieden. Da finden sich keine Lucken vor, es sind dagegen in 
den dahin gehorigen Korpern Radicale enthalten, die ich ineinander 
geschobene Radicale nennen m6chte." 

Und mit zahlreichen Beispielen erlautert er diese Ansichten, Bei- 
spiele, von denen heute nicht alle mehr zutreffen, weil wir die Con- 
stitution der angezogenen Verbindungen genauer kennen als damals, 
von denen aber mehrere noch ganz den thatsachlichen Verhdtnissen 
entsprechen. 

Diese Liicken driickte er durch das Zeichen eiries Quadrats (0) 
aus, eine Ausdrucksweise, deren wir jetzt so wenig mehr bedurfen 
als der ,  spater, zu demselben Zwecke von E r l e n m e y e r  (Lehrbuch) 
vorgeschlagenen Buchstaben und Zahlen I, I,, I ,  . . . 

,,Das Ammoniak ist ein Iiickenhaftes Radical, seine Formel 
N . H3 0. Wird die Liicke durch Wasserstoff ausgefiillt, so entsteht 
NH,,  oder Ammonium, ein Radical ganz analog den Metallen." - 

.Die Arbeiten von W u r t z  und H o f m a n n  haben gezeigt, dass 
es  moglich ist, alle vier Aequivalente, oder drei, oder zwei, des Am- 
moniums und Ammoniaks, durch elektropositive Radicale zu er- 
setzen." - -. 

,Das Produkt der vollstiindigen Oxydation des Ammoniumoxyds 
(NH,  . 0) ist die Salpetersaure (NO, . O)." - - 

,Das Radical der Salpetersiiure (NO,) ersetzt wie ein Aequiva- 
lent Chlor und Brom eiri Aequivalent Wasserstoff, nicht die Unter- 
salpetersaure , denn eine Verbindung eines Radicals mit Sauerstoff 
kann nicht ein Element ersetzen oder als Radical auftreten." - - 



,,Die 

,Die 
,,Das 

Untersalpetersaure ist einbasisch, ihre Formel ist 

Formel der salpetrigen Saiure ist N O ,  0, . 0." - - 
Stickoxydgas ist N O  0, , 0; mit Sauerstoff in Beriihrung 

N 0 3 0 . 0 . "  - - 

gebracht, fiillt Letzterer seine Liicken aus." - - 
,Das Radical der  Untersalpetersaure N O ,  0 hat wie das Am- 

moniak N H, U eine gewisse Bestandigkeit, da  die Anzahl der Liicken 
gering ist." - - 

,,Wie Ammoniak bei Gegenwart einer Saure seine Liicken mit 
Wasserstoff fiillt und zu Ammonium wird, so fiillt das Untersalpeter- 
siureradical seine Liicken mit Sauerstoff und wird Salpetersaure, 
wenn eine starkere oder schwachere Base (z. B. Wasser) und der 
nijthige Sauerstoff damit in Reriihrung kommt." - - 

Das citirte einfache Beispiel, nach welchem er eioe Reihe com- 
plicirter Falle erlautert, geniigt, eine Andeutung seiner Ansichten 
zu geben. 

Von seiner Bezeichnungsweise der Liicken machte er iibrigens 
nur so lange Gebrauch, als es sich ihm um die Versinnlichung seiner 
Vorstellung handelte. 

In spateren Abhandlungen bediente er sich der, inzwischen allge- 
mein angenommenen Art, die Liicken oder freien Valenzen mit 
Strichen auszudrccken. 

Im Jahre 1864 schrieb er noch eine theoretische Abhandlung 
iiber die Constitution des Caffei'ns und Theobromins, die e r  mit bemer- 
kenswerthen Betrachtungen iiber die Zusammensetzung des Harnstoffs 
einleitet, von denen ausgehend er zu Structurformeln fur die KBrper 
der Harnsauregruppe gelangt, welche auf Grund der beriihmten Unter- 
suchnngen B a e y  e r ' s  deren Verhaltnisse sehr consequent erklaren. 

Nach Entstehung und Verhalten entsprechen seiner Ansicht nach 
der 

der 

- 
Cyansaure und Rhodanwasserstoffsaure nur die Formelo : 

E r  fiihrt dann aus, dass die aus der Harnsaure abgeleiteten 

N t  \' und N 1 
Dann wird cyansaures 

Der  Harnstoff entsteht 
Atome, und ist 

Ammoniak zu 

co N i  N IH, 

aus diesem durch eine Platzvergnderung 

Substanzen Harnstoffe sind, in denen Wasserstoff, und zwar der 



1710 

Wasserstoff der N H, -Gruppe durch Saureradicale vertreten sind. Die 
Harnsaure ist nach ihm: 

die Dialursaure : 

u. 9. w. 
In einer fruheren Abhandlung (1855) trug R o c h l e d e r  eine 

wohldurchdachte Ansicht uber die Oxyde der allgenieinen Formel 
Ra 0, vor, und nach seinen Betrachtungen iibw die Constitution der 
organischen Verbindungen hatte e r  die Satze aafgestellt : 

1. Die hoher zusammcngesetzten Radicale entstehen aus einfacher 
zusammengesetzten Radicalen durch Substitution, indem der Wasser- 
stoff durch Radicale ersetzt wird. 

2. Die Natur einer Verbindung hangt a b  von der des Radicals. 
1st dieses positir, so ist die Verbindung mit Sauerstoff ein basischt,s 
Oxyd; ist es negativ, so ist dessen Sauerstoffverbindung eine Saure. 

3. Enthalt die Verbindung, in der ein elektropositives Radical 
enthalten ist , ein, zwei oder drei Aequivalente Sauerstoff mit dem 
Radical verbunden, so ist das Oxyd eine ein-, zwei- oder dreisaurige 
Rase; ist das elektronegative Radical mit einem, zwei, drei Aequiva- 
lenten Sauerstoff verbunden, so ist das Oxyd eine ein-, zwei-, drei- 
basische Saure. 

Eine basische Verbindung wird um so schwacher basisch, je 
mehr Aequivalente eines elektropositiven Elements, z. B. Wasserstoff, 
durch elektronegative Elemente vertreten sind, so dass zuletzt aus 
einem basischen Oxyd eine Saure wird. 

Nach diesen Gesichtspunkten findet er, dass, wenn die Oxyde 
R, 0, als Sauren auftreten, sie andere Radicde enthalten mussen, 
als wenn sie die Rolle der Basen spielen. 

Die Thonerde z. B. ist als M a ,  0, eine dreisaurige Basis, als 
M, O , ,  0 eine einbasische Saure. Die Hydrate der Thonerde lehren 
a n  sich nichts; die Verbindung des Chromoxyds mit Kalk aber, worin 
das Chromoxyd als Saure fungirt, ist basisch, wie die Verbindung des 
Eisenoxyds mit Kalk. 

Der  Chromeisenstein dagegen giebt Anfschluss uber die Natur 
des Chromoxyds als Saure. 

Das Eisenoxydul ist eine einsaurige , das Oxyd eine dreisaurige 
Basis, weil das erstere ein, das letztere drei Aequivalente Sauerstoff 
ausser dem Radical enthalt. 
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Das Eisenoxyd als Saure ist eine einbasische Saure, weil darin 
ein Aequivalent Sauerstoff ausser dem Radical liegt, und das Radical 
Fe, 0, durch seinen Sauerstoffgehalt elektronegativ ist. 

Ueberblickt man, wie wir es zu thun versucht haben, R o c h l e -  
d e r’s wissenschaftliche Arbeiten, so empfangt man gewiss den Ein- 
druck eines vielerfahrenen, gedankenreichen, weit ausblickenden Che- 
mikers. Eilt auch nicht selten seine Speculation den experimentell 
erharteten Thatsachen voraus, so verkiindet sich doch selbst in sol- 
chen Vorausnahmen stets das Talent des echten Naturforscbers, und 
seine Untersuchungen bezeugen seine Hingebung und Ausdauer. 

R o c h l e d  e r  war  eine unermiidlich arbeitsame, bediirfnisslose 
Natur. 

So sehr ihn auch seiri leicht erregbares Temperament, sein Humor 
und sein sprudelnder, oft kaustischer Witz fur die Geselligkeit be- 
stimmt zu haben schien, so hatte er diese doch auf den sparlichen 
Verkehr mit wenigen ihm ganz befreundeten Menschen eingeschrankt 
und galt manchmal fur abweisend und schroff, wo er  bloss zuwartend 
oder gleichgiiltig war. 

Sein Laboratorium war seine Welt; der friihe Morgen fand ihn 
a n  seinem Arbeitstisch, und in der Stille der Nacht iiber ,,Biichern 
und PapierU zu sinnen und zu briiten war ihm Erholung. 

Anspruchslos, wie er war, hat er nie nach Lob und Auszeichnung 
gegeizt, und fand seine innerste Befriedigung nur in dem geistigen 
Erwerb, den er sich durch seine Studien schaffte. 

Wissenschaftliche Fragen machten ihn immer gesprachig, und in  
solchen Discussionen zeigte sich so recht seine Vielseitigkeit sowohl 
als auch seine stets geschaftige Phantasie. 

Die Empfindung, die e r  hatte, dieser letzteren stets einen Ziigel 
anlegen zu miissen, gab auch manchmal seiner Ausdrucksweise, seinen 
Vortragen und Schriften etwas eigenthiimlich Knappes, Abgerissenes, 
Hingeworfenes. 

Jeder, der R o c  h l  e d e r naher kannte, weiss von seinem ehrlichen, 
treuherzigen, graden und fast kindlichen Charakter zu erzlhlen, von 
seiner Dienstwilligkeit und der Aufopferung, auf die man nie um- 
sonst rechnete, von seiner Uneigenniitzigkeit und seinem Wohlwollen, 
wclchern nur leider nicht imnier auch soviel Menschenkenntniss und 
Welterfahrung zur Seite stand, dass es nicht auf das schnijdeste zu 
missbrauchen gewesen ware. 

R o c h 1 e d  e r war zweimal ausserst gliicklich verheirathet. In  
ungeheucheltem Schmerz umgab seinen Sarg eine erlesene Schaar von 
Freunden, Collegen, Fachgenossen urid Schiilern, in deren Andenken 
er immerdar fortleben wird. 

113** 
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Auf den Rliittern der Geschichte der Chemie steht in  unverliiscb- 
lichen Ehren sein Name;  auf seinen Grabstein aber sei die Xenie 
Gothe’s gesetzt, die er so sehr liebte und deren schlichte Worte e r  
gern im Munde fuhrte: 

Hatte Gott mich anders gewollt, 
So hatt’ er mich anders gebaut, 
Da er  mir aber Talent gezollt, 
Hat  e r  mir viel vertraut. 
Ich brauch es zur Rechten und Linken 
Weiss nicht was daraus kommt, 
Wenns nicht mehr frommt 
Wird Er schon winken. 

H. H l a s i w e t z .  

Friedrich Rupstein.  
Am 25. December 1874 starb Dr. F r i e d r i c h  R u p s t e i n ,  chemi- 

scher Assistent a n  der Universitatsklinik der Charit&, im Alter von 
kaum 264 Jahren in Folge eines schweren Typhus, den er sich i n  Aus- 
iibung seines Berufes zugezogen hatte. 

Derselbe wurde am 7. Jul i  1848 in Hannover geboren, erhielt 
ebendaselbst seine Gymnasialbildung und bezog Ostern 1866 die Uni- 
versitat Gottingen, um sich mit Eifer und Erfolg dem Studium der 
Medicin zu widmen. Nachdem er promovirt und das medicinische 
Staatsexamen absolvirt hatte, wurde e r  im Friihjahr 1870 Assistents- 
arzt der Gottinger Irrenanstalt, von wo er am 30. April 1871 in  
gleicber Eigenschaft a n  die Irrenanstalt Friedrichsberg bei Hamburg 
iibersiedelte. Wiihrend seines Hamburger Aufenthalts gewann er 
immer mehr die Ueberzeugung, dais  ein erfolgreiches Studium der im 
Organismus vor sich gehenden physiologischen Processe nicht ohne 
eingehendere Kenntniss der Chemie mijglich sei; er besuchte daher im 
Sommersemester 1872 nochmals die Universitat und machte sich im 
Berliner Universitats-Laboratorium mit der praktischen Chemie naher 
vertraut. Nachdem er  im Friihjahr 1873 kurze Zeit als praktischer 
Arzt, namentlich a n  den Berliner Sanitatswachen, thatig gewesen war, 
wurde er am 28. Juni 1873 Assistentsarzt der Universitatsklinik der 
CharitB, veriiffentlichte 1874 eine Arbeit uber das Auftreten des Acetons 
bei Diabetes mellitus ( R u p s  t e i  n ,  Centralbl. f. med. Wissenschaften 
1874, 865), fiibrte die chemische Untersuchung von im Magen entwickel- 
ten Gasen aus ( E a a l d ,  R e i c h e r t  u. D u  B o i s - R e y m o n d ’ s  Archiv 
1874, Heft 2), wurde aber seinem Wirkungskreise viel zu friih ent- 
rissen, um alle die Hoffnungen zu verwirklichen, welche man bei 
seinem rastlosen Streben und gediegenen Wissen auf ihn setzen durfte. 




