
ENTHULLUNG DES LIEBIG-DENKM ALS IN MUNCHEN. 

Das von dem Vorstande der Deutschen chemischen Gesellechaft 
mit den Vorarbeiten fiir die Errichtung eines L i e  big-Denkmals be- 
traute CornitC und die spater mit der Ausfiihrung beauftrkte  Executiv- 
Commission sind nach Kraften bemiiht gewesen , den Mitgliedern der 
Gesellschaft yon allen in der  Angelegenheit gethanen Schritten jeder 
Zeit Kenntniss zu geben. In der  T h a t  enthalten die Sitzungsberichte 
sowie die Protocolle der Vorstandssitzungen und General-Versamm- 
Iungen, wenn auch in zwangloser Reihenfolge , so eingehende Mit- 
theilungen iiber diesen Gegenstand , dass die Executiv- Commission, 
als sie bei der  nahenden Vollendung des Denkmals irn verflossenen 
Somrner von ihrer Thatigkeit Rechenschaft abzulegen hatte, nur die 
in den genannten Berichten und Pro.tocollen zerstreuten Kundgebungen 
zu sammeln und zu ordnen brauchte, urn alsbald die Entwickelung 
der  ganzen Angelegenheit bis zu jenern Zeitpunkte in anschaulichern 
Bilde darzulegen. Zur Vervollstiindigung dieses Bildes scheint es an- 
gezcigt, schliesslich noch kurz auch iiber die Enthiillung des Denkmals 
zu berichten. 

Irn Folgenden geben wir auszugsweise die Mittheilungen der  
Tagespresse I), sowie die bei der Enthiillungsfeier gehaltenen Reden. 

Das Denkrnal erhebt sich auf der sudlichen Anhijhe der oberen 
Abtheilung der Anlagen des Maxirniliansplatzes, also in gunstigster 
Tjnigebung, auf drei Meter hohem Sockel aus Mailander Granit. Das 
Mittelstiick enthalt tinter Bronze-Festons in Gold den Narnen 

J U S T U S  L I E R I G .  
D e r  Fuss des Sockels tragt einen in Bronze gegossenen Lorbeerkranz. 
Auf der  Riickwand des Sockels ist zu lesen: 

V O N  D A N K B A R E N  S C H U L E R N  U N D  F R E U N D E N  
E R R I C H T E T  AM 6. A U G U S T  1883. 

L i e b i g  ist irn Talar, in einem antiken Sessel sitzend, dargestellt. 
Die hohe Stirn urnwallt dichtes Lockenhaar. Der  Kopf, nach abwarts 

*) Vrrgl. Allgemciuc Zeitung und Vossischc Zeitrulg run1 7. Bug. 1SY3. 
Herichte d. D. chem. Gevellschaft. Jnhrg. XVI. 202 
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gesenkt, giebt in sprechender Aehnlichkeit die Ziige des Verewigten. 
L i e b i g  halt ein Buch in der Rechten, die Linke umfasst den rechten 
Oberarm. In die beiden Langseiten des Sockele sind Reliefs eingelassen. 
Das eine zeigt zwei mannliche Figuren an einem Aehrenfelde sowie 
einen die Ziige L i e b i g ’ s  tragenden Alten, welcher Aehren in der Hand 
halt und einen Schiiler unterweist. Das andere schmuckt eine Frauen- 
gestalt mit einem Buch, welches als Inschrift r c h e m i e ,  A g r i c u l t u r ,  
P h y s i o l o g i e a  trligt, zu ihren Fussen sind Kinder (die Portraits der  
Kinder M i c h a e l  Wagmii l ler’s)  mit Schmelzofen und Retarte be- 
schaftigt. 

Zur Enthiillungsfeier hatten das Rathhaus und die Gebaude des  
Maximiliansplatzes Flaggenschmuck in den Reichs-, den bayerischen 
und stadtischen Farben angelegt. Gleicher Flaggenschmuck umgab den 
Platz vor dem Denkmal. Eine diesem gegeniiber aufgebaute, festlich 
bekranzte Tribune nahm die Familie des Gefeierten und einen Theil der- 
Ehrenglste auf, Hierunter befanden sich der Cultusminister Freilierr 
v. L u t z ,  die Staatsrathe v. D i l l i s  und v. Lo& als Vertreter der Staats- 
ministerien des Innern und der Justiz, Vertreter der Kreisregierung 
und anderer hoher StaatsbehBrden: Reichsrath Graf L e r c h e n f e l d  an 
der Spitze des Generalcomitd’s des bayerischen landwirthschaftlichen 
Vereins, der Vorstand und die Mitglieder der Akademie der Wissen- 
schaften, die Lehrkiirper der Universitit und der technischen Hochschule, 
Reprasentanten anderer wisseuschaftlicher und technischer Institute, wie 
der Kiinstlerschaft, endlich viele von aussen gekornmene G k t e ,  unter 
denen wir L i e  big’s langjahrigen Freund und Mitarbeiter Professor 
H e r m a n n  K o p p  aus Heidelberg und L i e b i g ’ s  alteste Schiiler, die 
Oberbaurathe Dr. F r i e d r i c h  M u l l e r  aus Darmstadt und Dr. H u g o  
v. R i t g e n  aus Giessen bemerkten. Auf der Anhiihe, links vom 
Denkmal, waren die beiden Gerneindecollegien in corpore versammelt, 
rechts die Corps der Cniversitiit und der technischen Hochschule. 

In der Mitte zwischen der Tribune und dem noch verhiillteti 
Denkmal war die festlich geschmiickte Rednerbiihne errichtet , an 
deren Fuss die Mitglieder der Executiv- Commission, die Professoren 
A. W. H o f m a n n  aus Berlin, A. K e k u l d  aus Bonn und C. S c h e i b l e r  
aus Berlin‘) und an ihrer Seite Professor R. F r e s e n i u s  aus Wiesbaden, 
lange Jahre  hindurch Assistent in L i e  big’s Laboratorium zu Giessen, 
Aufstellung genommen hatten. 

Die Festversammlung, umgeben von so herrlicher Schijpfung der 
G:irtenbaukunst, wie sie die Anlagen des Maximiliansplatzes genannt 
werden diirfen, gewahrte verrnoge der geschickten Anordnung, bei 

I) Drei Mitglieder der Eseciitiv-Coniniission, die Professoren H. v. F e h l i n g  
in Stuttgart, J. Volliard i n  IIallo untl H. W i l l  iu Giessen waren Icidcr 
durch Uuwohlsein verhindert, dw Enthullungsfeier Geizuwohnen. 

- 
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der  Verschiedenheit der Trachten der Theilnehmer und dem mannich- 
fachen Wechsel der Farben, ein prachtvolles Bild. 

Draussen schaarte sich eine zahlreiche Versammlung. Alle Fenster 
der a m  Maximiliansplatze gelegenen Hauser waren dicht mit Zuschauern 
besetzt. 

Die von V i n c e n z  L a c h n e r  componirte P y r k e r ’ s c h e  Hymne, 
))die A l l m a c h  t I ( ,  vorgetragen von dem Miinchener Lehrergesangverein, 
war verklungen, als die Hiille fie1 und der Vorsitzende des Denkmal- 
Comitd’s, Professor A. W. H o f m a n n ,  bei weihevoller Stimmung der 
Festversammlung die Rednerblhne bestieg , um folgende Ansprache 
zu halten: 

Hoehzuverehrende Versammlung ! 

Ein grossartiges Kunstwerk hat sich unseren Blicken enthiillt, 
und jubelnd begriissen wir  den weithin leuchtenden Marmor , welcher 
das Bild des edlen Meisters, wie es uns warm im Herzen lebt, ent- 
fernten Enkelgeschlechtern iiberliefern soll, ein Denkmal seiner glor- 
reichen Lebensarbeit, ein Wahrzeichen unserer dankbaren Bewunderung! 

Schon ist ein Jahrzehend dahingeeilt, seit der  grosse Forscher, 
zu dessen Antlitz wir emporschauen, unserer Mitte entriickt ward! I n  
solcher Frist hat sich iiber die Mehrheit der Sterblichen, auch wenn 
sie des Guten und Verdienstvollen vie1 geleistet haben, die Woge der Ver- 
gedenheit bereits ergossen I Nur  d e ss e n  Andenken, der im Dienste 
der Menschheit wahrhaft Grosses vollbracht hat ,  bleibt von dem 
erinnerung-tilgenden Sturme der  Zeit unberiihrt ; sein Ruhm wachst mit 
der Zahl der Jahre, und wie wir nur aus der Ferne die Alpen in ihrer 
ganzen Majestiit erkennen, so ist es auch erst einer spateren Zeit ver- 
gijnnt, die Bedeutung eines solchen Mannes in ihrem vollen Umfange 
zu wiirdigen. 

Dass der Gefeierte des Tages zu den Gliicklichen d h l e ,  welche 
hervorragend fur die Fiirderung der Menschheit gewirkt haben , Wer 
kijnnte daran zweifeln , wenn er die festlich bewegte Versammlung 
iiberblickt, welche die Erinnerung an diese Wirksamkeit zusammen- 
gefiihrt hat?  Ja ,  Grosses, Hervorragendes hat der Mann vollbracht, 
welchem die dankbaren Zeitgenossen dieses Denkmal errichtet haben. 

Versuchen wir es, der Laufbahn L i e b i g ’ s ,  wenn auch eilenden 

Der iiusserliche Verlauf eines der Wissenschaft gewidmeten Lebens 

Einer kleinbiirgerlichen Familie entsprossen, wurde J u s  t u  s 
Sein Vater besass 

Fusses, zu folgen. 

ist schnell berichtet. 

Li’ebig am 13. Mai 1803 in Darmstadt geboren. 
202 * 
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eine Farb- und Materialwaarenhandlung, und es darf wohl angenommen 
werden, dass die dem Knaben gebotene Gelegenheit, die verschieden- 
steii Stoffe zu sehen und dieselben mehrfach auch in ihrer Wechsel- 
wirkung kenneo zu lernen, . schon friihzeitig sein Interesse f i r  chemische 
Erscheinungeii geweckt habe; jedenfalh findeu wir den Jiingling in 
eiiiem Alter, in welchem sich bei den Wenigsten die Wahl des Berufes 
entschieden hat, rnit Eifer den Vorstudien fiir die wissenschaftlichen 
Aufgaben sich widmend, welche spater sein Leben erfiillen sollten. 
Zur Zeit, als L i e b i g  seine Schwingen entfaltete, war es auf den 
Hochschulen unseres Vaterlaildes urn den Unterricht in der Chemie 
nicht so wie heutzutage bestellt, und es darf uns daher nicht befrem- 
den, dass wir den Wissensdurstigen schon nach kurzern Anfenthalte 
in Bonn und Erlangen seine Blicke nach der Metropole an der Seine 
lenken sehen , welche als Mittelpunkt der experimentalen Forschung 
jener Zeit auf die Jiinger der Naturwissenschaften eine miicbtige An- 
ziehung iibte. Durch eine gliickliche Vereinigung von Urnsanden ging 
der  Wunsch L i e b i g ’ s ,  seine Studien unter den beriihmten Meistern der  
franziisischen Schule fortzusetzen , schnell in Erfiillung. Der  Trieb 
zur Forschung war  friihzeitig in ihm erwacht, und schon hatten die 
Erstlingsfriichte seiner Arbeit eine ganz seltene Begabung ausser 
Zweifel gestellt. Der  Munificenz des damaligen Grossherzogs von 
Hessen, L u d w i g s  I., verdankte e r  die Mittel zu einern langeren Auf- 
enthalte in Paris, indessen war  darnit das Ziel seiner Bestrebungen noch 
lange nicht erreicht. L i e b i g  hat uns selber eine Schilderung der 
Schwierigkeiten hinterlassen, welche sich dem Frerndlinge in der  
grossen Stadt entgegenstellten. Da fiihrte ihn sein guter Stern mit 
eiiiem Manne zusarnmen, dessen Hand alsbald alle Hindernisse aus 
dem Wege raumte. Auf die miichtige Fiirsprache A l e x a n d e r  v o n  
H u m  b o l  d t’s offneten sich dem Lernbegierigen die Laboratorien der 
franzosischen Chemiker wie durch eineii Zauberschlag. 1)ieser Be- 
gegnung H u m b o l d t ’ s  und L i e b i g ’ s  vor rnehr als einem halben 
Jahrhunderte gedenken wir theilnahmsvoll zumal in einer Zeit, welche 
in rascher Folge die Denkrnaler beider Miinner an Spree und Isar 
sich hat erheben sehen. Mit dem so oft bewahrten Scharfblicke hatte 
der beruhmte deutsche Forscher die grosse Zukunft seines jungen 
Laiidsmannes alsbald erkannt, dern e r  von dieser Stunde an ein vater- 
licher Freund fir sein ganzes Leben ward. Auch sollte dem Beschiitzer 
schon nach kurzer Frist die freQdige Ueberzeugung werden, wie richtig 
e r  seinen Schiitzling beurtheilt hatte. Yeit dern Anfange des Jahr- 
hunderts waren die von H o w a r d  und B r u g n a t e l l i  entdeckten 
explosiven Metallverbindungen bekannt geworden , welche noch heute 
zur Fiillung der Ziiridkapseln fiir Feuerwaffen benutzt werden. Die 
chemische Natur dieser merkwiirdigen Verbindungen war indessen 
unenthiillt geblieben , kein Chemiker hatte sich an die Untersuchung 



dieser gefihrlichen Materien, durch welche schon mehrfach furchtbare 
U n i l l e  veranlasst worden waren , herangewagt. In  Gemeinschaft mit 
G ap- L u  s s ac, der ihn in sein Laboratorium aufgenommen hatte, 
gelang es L i e  b i g  die Zusammensetzung der rathselhaften Kiirper zu 
ermitteln. Mit der Erkenntniss derselben waren der Industrie der 
fulminirenden Verbindungen sichere Grundlagen gefunden, der Forschung 
neue Bahnen erschlossen. 

Die unter G a y - L u s s a c ’ s  Auspicien vollendete Arbeit hatte dem 
jungen Manne sofort eirie Stellung in der Wissenschaft erworben, allein 
sie sollte ihrn bald noch einen anderen Gewinn bringen, welchen er 
nie aufgehiirt hat zu den schonsten Errungenschaften seines Lebens 
zii ziihlen. Kurze Zeit nach Veroffentlichung von L i e  b i g’s Versuchen 
hatte F r i e d r i c h  W o h l e r ,  fast in demselben Alter mit ihm stehend, 
uber einen verwandten Gegenstand gearbeitet und war  zu Ergebnissen 
gelangt, welche L i e b i g  bestreiten zu miissen glaubte. Die Folge 
war  ein kleiner Waffengang mit der Feder ,  in welchem L i e b i g  den 
Kiirzeren zog. Diese Begegnung auf demselben Arbeitsgebiete, - fiir 
kleine Geister so oft die Quelle zeitiger Verstimmung oder gar dauernder 
Entfremdung, - ward den beideii hochherzigen jungen Mannern Ur- 
sprung eines herrlichen Freundschaftsbundes , der ihrem Leben die 
driftigsten Bliithen einflechten, der Wissenschaft die edelsteii Friichte 
zeitigen sollte. 

Nach zweijahrigem Aufcnthalte in Par is  kehrte L i e  b i g  nach 
Deutschland zuriick, wo, auf A l e x a n d e r  v o n  H u m b o l d t ’ s  Em- 
pf‘ehlung, der Dreiundzwanzigjahrige alsbald der philosophischen 
Facultat in Giessen, zuniichst als ausserordentlicher und schon nach 
kurzer Fr is t  als ordentlicher Professor der Chemie, eingereiht ward. 
Dort , in der kleinen hessischen UniversiGtsstadt an den Ufern der  
Lahn, war  es, wo L i e  b i g  seinen Weltruhm begriindete. 

Um die sich nunmehr entfaltende Thatigkeit des jungen Gelehrten 
zu verstehen, miissen wir  uns einen Augenblick in die Mitte der  
zwanziger Jahre  zuriickversetzen. Durch die bahnbrechenden Arbeiten 
L a v o i s i e r ’ s  sowie seiner Zeitgenossen und unmittelbaren Nach- 
folger am Schliisse des letzten Jahrhunderts, durch die umfassenden 
Forschungen von B e r z e l i u s  in Schweden, D a v y  in England und 
G a y - L u s s a c  in Frankreich im Anfange des gegenwartigen war die 
Philosophie der Chernie ihren Grundzugen nach bereits gegeben. in- 
dessen verdankte man, was in dieser Beziehung erkannt worden war. 
fast ausschliesslich dem Studium der  Mineralsubstanzen. Die Bestand- 
theile des Pflanzen- und Thierkiirpers waren damals nur erst ganz 
vereinzelt untersucht worden. Dem Thatendurste des jungen Forschers 
stand somit ein weites Arbeitsfeld offen; auch ziigerte er nicht, alsbald 
Besitz d a w n  zu ergreifen. Und nun beginnt die unabsehbare Reihe 
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glanzeuder Erfolge, welche die Geschichte der organischen Chemie, 
d. h. der Pflanzen- und Thierchemie, verzeichnet; sie werden von 
L i e b i g  errungen, sei’s von ihm allein, sei’s in Gerneinschaft mit seinem 
Freunde Wii  h l  er, sei’s unter Mitwirkung begeisterter Schiiler, welche 
sich schnell unter dem Banner des Meisters geschaart haben. Nach 
allen Richtungen wird das weithin sich eretreckende Gebiet durch- 
rnessen; keine Stelle, wie entlegen oder verborgen irnmer, in welche 
der Spiiherblick des rastlos VorwPrtsstrebenden nicht eingedrungen 
ware. 

Wohl tritt an den Redner hier die Versuchung heran, die Er- 
gebnisse der Forschungen L i e  b i g ‘ s  auf dern Gebiete der organischeii 
Chernie im Einzelnen zii beleuchten , die Mannichfaltigkeit derselben 
an Zahl und Inhalt zu schildem, - an Beispielen darzulegen die 
Scharfe und Sicherheit seiner Beobachtung , seine vorurtheilsfreie 
Deutung des Beobachteten, die zwingende Logik seiner Versuche, den 
feingegliederten Bau seiner Beweisfiihrung. An diese Darlegung 
wiirde e r  naturgemlss den Nachweis ankniipfen , wie die einzelnen 
Untersuchungen , den Gliedern eines grossen Ganzen vergleichbar, 
mit einander zusammenhangen, und wie sich in diesem Ganzen unschwer 
die Grundlage crkennen Iasst, anf welcher durch die vereinte Arbeit 
der Forscher nller Nationen irn Laufe eines halben Jahrhunderts der 
glorreiche wissenschaftliche Rau der organischen Chemie aufgethiirmt 
worden ist. 

Allein solches Eingehen auf den Inhalt von L i e b i g ’ s  Lebens- 
arbeit wiirde Stunden erheischen, wo ihm Minuten gegeben sind. 

Die dem Redner von den Umsthden  auferlegte Beschrankuiig 
sol1 ihn indessen nicht abhalten, wenigstens bei einigen der  grossen 
Ziige dieser Lebensarbeit einen Augenblick zu verweilen. 

Dem Eroberer , welcher der Wissenschaft neue Provinzen errun- 
gen hat, gehiirt unsere volle Bewunderung; dieser Bewunderung gesellt 
sich indessen noch unsere tiefempfundene Dankbarkeit, wenii er uns 
gleichzeitig die Waffen bereitet hat, niit denen wir hotl’en diirfen, 
den von ihm gewonneneii Hesitz zu befestigen und zu erweitern. 
Das aber hat L i e b i g  gethan! Nicht zufrieden selber die Natur 
zu erforschen, ist e r ,  uni auch Andere in den Stand zu setzen, sich 
an ihrer Erforschung zu betheiligen, stets mit Vorliebe bestrebt ge- 
wesen, die Mittel der Forschung z u  vereinfachen und zu vervoll- 
komninen. Ihm verdanken wir jene folgereichen Methoden der Analyse 
organischer Kiirper, die noch heute allgemein im Gebrauch sind und 
auf unabsehbare Zeit denr Bediirfnisse der Forschenden entsprechen 
werden. So ist L i e b i g  der Ruhm gesichert, dass er,  weit uber die 
kurze Spanne seiner eigenen Arbeitszeit hinaus, an der Arbeit der 
nach ihm in der Wissenschaft Weiterbauenden fiir und fur betheiligt 
bleibt und die Triumphe derselben mitfeiert. 
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Aber wenn von den wichtigen Hiilfsmitteln der  Forschung die 
Rede ist, mit denen e r  die Wissenschaft bereichert hat, so denken wir  
riaturgeiriiiss daran, dass e r  uns auch den ersten methodischen Unter- 
richt in der Kunst des Forschens gegeben hat. Die experimentale Lehr- 
methode, wie sie heute mit so glanzendem Erfolge auf den deutschen 
Universitaten geiibt wird, ist in Form und Inhalt wesentlich dieselbe, 
welche Lie  b i g  , nach Uebernahme des Lehrstuhls in Giessen vor 
mehr als einem halben Jahrhundert , eingefiihrt hat. Wohl haben die 
uns zur Verfiigung stehenden Mittel diejenigen, iiber welche L i e b i g  
zu gebieten hatte, weit iiberfliigelt, aber wir wollen es gleichwohl nie 
vergesseii, dass den prachtvollen Tempeln der Wissenschaft, die mittler- 
weile an unseren Hochschulen erstanden sind, jenes bescheidene La- 
boratorium als Vorbild gedient hat, welches er damals an der  kleinen 
Lahn-Universitat begriindete, und in dem er  Jahrzehende lang die 
Bluthe der chemischen Jugend aller Lander urn sich versammelte. 

Hatte die Geschichte der Wissenschaft keine anderen Verdienste 
L i e b i g ’ s  als die zu rnelden, welclie er sich um den Ausbau der 
Cheinie erworben hat, sein Name wiirde auf ihreii Blattern in goldener 
Schrift erglInzen. Unser Vaterland hat sich indessen jederzeit vieler 
nusgezeichneter Manner riihmen diirfen , welche in ihrer Wissenschaft 
Grosses geleistet haben, und wir  wiirden heute vielleicht nicht an den 
Stufen eines L i e b  ig-Denkmals stetien, wenn nicht der  Gefeierte weit 
iiber die Grenzen der Chemie hinaus bahnbrechend gewirkt hiitte. 
ALer es war  ein grosser Zug in seinem Wesen, dass er, ein Mann 
der  reineii Wissenschaft, gleichwohl stets die hiichste Befriedigung 
empfand, wenn e r  das in der Wissenschaft Erkannte f i r  die Aufgaben 
des  prnktischen Lebens verwerthen konnte. So kam es, dass seine 
wissenschaftlichen Arbeiten in eine ganze Reihe von Industriezweigen 
eingriffen, welche auf chemische Principien begriindet sind. Der Vor- 
theile, welche die Herstellung der Explosivstoffe aus diesen Arbeiten 
gezogen hat ,  ist bereits gedacht wordm. In ahiilicher Weise sind 
seine Forschungen den Industrien der Fettkiirper, der Essigsgure, des 
Blutlaugensalzes, zu Gute gekommen; endlich hat seine Methode der 
Darstellung des Cyankaliums, welcbe fur die Zwecke der  Vergoldung 
und Versilberung so unifangreiche Verwendung findet , wenn auch in- 
direct, unverkeiinbar zur heutigen Entfaltung des Kunstgewerbes bei- 
get rag en. 

. Allein wie bedeutungsroll sich L i e b i g ’ s  Wirksamkeit fiir diese 
einzelnen Zweige der chemischen Industrie gestaltet hat, sie verschwindet 
gegeniiber dem weitreichenden Einflusse seiner Studien auf zwei 
Gebieten der Forschung, welchen die Theilnahme der ganzen Menschheit 
angehort. 

Auf dem Buche, welches der Genius in dem Relief des Denk- 
malsockels in den Handen halt, hat die sinnige Hand des Kiinstlers 



diese Forschungsgebiete angedeutet; neben der C h e m  i e  finden wir die 
A g r i c u l t u r  und die P h y s i o l o g i e  verzeichnet. 

Es ist in der That  zumal das Gebiet der Agricultur, auf welchem 
L i e b i g  Wr die Wohlfahrt des Menschengeschlechtes das Grosste voll- 
bracht hat ,  und wohl erscheint es wunderbar, dass es der jungsten 
der Wissenschaften vorbehalten war, in der iiltesten aller menschlichen 
Gewerbthatigkeiten, in der Landwirthschaft, Reformen einzufuhren, wel- 
che einer Umwalzung nahezu gleichkammen, und dass dieRe Reformen von 
einem Gelehrten ausgegangen sind, der nie hinter einem Pfluge gestan- 
den, der nie einen Acker bestellt hntte. Seltsam: seit Jahrtausenden war 
gesaet und geerntet worden, ohne dass man einen klaren Einblick in die 
Gesetze des Pflanzenlebens gewonnen hatte; uber die Wirksamkeit des 
Dungers konnte die Erfahrung keine Zweifel lassen, allein beziiglich 
der Rolle, welche er  in dem Ernahrungsprocesse der Pflanze spielt, 
standen die abenteuerlichsten Vorstellungen einander gegenuber. N u r  
schwer versetzen wir  uns heute noch in die Anschanungen zuruck, in 
denen der Landwirth befnngen war ,  als Li e b  ig von der chemischen 
Seite her das Studium des Feldbaues aufnahm. Indem er  die wissen- 
schaftlicheii Grundlagen des Pflanzenlebens kennen lehrte, itidem el- 
zum ersten Male die wahre Natur des Diingers enthiillte, hatte e r  
dem Landwirthe, man kijmite sagen, den Schlussel zu seinem eigenen 
Hause in die Hand gegeben. Wie Schuppen fie1 es ihm von den 
Augen, als er  erfuhr, welche Bestandtheile die wachsende Pflanze der  
Luft, welche sie dern Boden entnimmt, and wie dieser Verliist an 
Bodenbestandtheilen gedeckt merden muss, wenn sich die Fruchtbarkeit 
seines Ackers unveriindert erhalten soll. Mit dem Einblick in die Natur  
dieses Ersatzes war  aber anch die Frage aufgetaucht, ob dieser Ersatz 
nur auf dem bisher eingehaltenen Wege, durch animalisclien Diinger, 
geleistet werden kijnne, urid diese Frage hatte alsbald in der Ent- 
faltung der Industrie der kunstlichen Dunger eine unzweideutige Beant- 
wortung gefunden. Die Fabrikation chemischer Ersatzmittel des ani- 
malischen Diingers, welche in kurzer Fr is t  eineii kaiim geahnten Anf- 
schwung genornmen hat, ist ganz eigentlich aus dem Geiste L i e b i g ' s  
hervorgegangen. Mit der Entwicklung dieser Fabrikatiori war der  
Feldbaa, nicht llnger mehr ausschliesslich der Reihe der Gewerbe an- 
gehiirig, in die Kreise der Wissenschaft und der  Industrie eingetreten, 
iind es wird daher stets ein gliinzender Rnlimestitel L i e b i g ' s  bleiben, 
dass seine Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturchemie eine 
neue Aera in der Geschichte der Landwirtlischaft bezeichnen. 

Die Nahrung des Thieres ist in letzter Instanz die Pflanze, iind 
wenn daher das Endziel aller Landwirthschaft die Ernahrung des 
Thieres ist,  so liegt es iiiir in  der Natur der Dinge, dass das Auge, 
welchem sich die Entwickelung der Pflanze enthiillt hatte, aoch die 
Schicksale, welche diese Pflanze in dem Kijrper des Thieres erleidet, 
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zu ergriinden versuchen musste. Ein solcher Versuch konnte aber nur  
demjenigen Aussicht auf Erfolg versprechen, welcher es unternahm, die 
Bedingungen des thierischen Lebens ihrem ganzen Umfange nach in den 
Kreis der Betrachtung zu ziehen. Lie b i g’s unerschiipflicher Arbeits- 
kraft schien diese Riesenaufgabe nicht zu schwer, und seinem Scharf- 
sinn und seiner Ausdauer verdanken wir  eine Reihe von Untersuchun- 
gen iiber die Bestandtheile des Thierkarpers und uber die VorgHnge 
in demselben, wie sich ihrer kein anderer Chemiker riihmen darf. 

Seine Versuche bewiesen, was man fruher nur geahnt hatte, 
dass der Leib des Thieres in der Pflanze vorbereitet ist,  dass in 
der Pflanze das Thier  sich selber verzehrt. Die Abhangigkeit des 
Thierlebens von dem der Pflanze ist nicht langer zweifelhaft, und das 
richtige Verstandniss der Lebensbedingungen des Thieres und der 
Pflanze in ihrer Gegenseitigkeit l L s t  uns den Kreislauf der Natur in 
seiner bewundernswiirdigen Einfachheit erkennen. D e r  Fachmann er- 
innert sich L i e  b ig’s  grosser, jahrelang fortgesetzter Forschungen uber 
den Stoffwechsel im Thiere, iiber Fleisch- und Fettbildung, iiber die 
Function der verschiedenen Nahrungsmittel , - welche ihn plastische 
und respiratorische Nahrung unterscheiden liessen, - und wenn auch 
heute den Physiologen Manches anders erscheint als dem Forscher, 
welcher vor mehr als einem Vierteljahrhundert zuerst die Leuchte der 
chemischen Methode in das Dunkel der thierischen Lebensprocesse 
hineintrug. so haben sie doch Alle, und diejenigeii zomal, welche 
einige seiner Ansichten erweitert und verbessert haben , stets freudig 
anerkannt, dass sie auf seinen Schultern stehen. Und wie sich L i e b i g ’ s  
Erforschung der Entwickelung der Pflanze, - iiber die enge Um- 
grenzung der  Wissenschaft hinaus, - der  gaiizen Menschheit dienstbar 
erwies, indem sie den Landmnnn lehrte, nicht nur die Fruchtbar- 
keit seines Ackers zu erhalten , sondern aiich die Ertragsfiihigkeit 
desselben zu steigern, so sind auch seine Studien auf dem Gebiete 
der Thierchemie , - weit entfernt , ein ausschliesslich wissenschaft- 
liches Interesse zu beanspruchen, - sofort den Anforderungen des 
Lebens zu Gute gekommen. In  der That, Wer gedachte nicht alsbald 
der belebenden Wiirze, welche, reichlicher als je  zuvor, unsere Nah- 
rung aus seinen Handen empfaiigen hat! Kaoni hatte L i e b i g ’ s  um- 
fassende Untersuchung des Fleisches ein einfaches Verfahren kennen 
gelehrt, die werthvollen Bestandtheile der Fleischbriihe abzuscheiden 
und festzuhalten, als auch Industrie und Handel bereits begannen, den 
Erwerb der Wissenschaft auszubeuten. Schon seit Jahren erfreut sich 
Europtr des Fleiscbreichthums einer andern Hemisphare in Gestalt 
eines Genussmittels, welches in kiirzestcr Fr is t  sich iiberall eingeburgert 
hat, urn bald vielleicht eine ahnliche Verbreitung wie Kaffec und Thee 
zu finden. Oder sol1 ich Sie daran erinnern, wie L i e b i g  bestrebt 
gewesen ist, durch seine Untersiichung des Fleisches auch den lei- 
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denden Mitmenschen Nutzen zu bringen, und wie die Analyse der Milch 
alsbald den Wunsch in ihm wachrief, durch Herstellung eines Ersatz- 
mittcls der Muttermilch auch den konimenden Geschlechtern dienstbar 
zu werden? 

L i e  b ig  hatte die Sonnenhiihe des Ruhmes bereits erstiegen, 
als seine iiusseren Lebensbedingungeri eirien Umschwung erfuhren, der 
seine Thatigkeit in neue Bahnen lenkte. Es war die Zeit, in welcher 
Kiinig M a x i m i l i a n  II., glorreichen Angedenkens, sich die Aufgabe 
gestellt hatte, diese herrliche Stadt, seit einem Menschenalter bereits 
die Heirnstatte deutscher Kunst , zu einem Mittelpunkte auch der 
deutschen Wissenschaft zu erheben. Eine der ersten Berufungen, die 
erfolgte, war  die Lieb ig’s .  In dem an der Isar  sich sarnmelnden 
Areopage durfte der Hochberuhmte unter den deutschen Gelehrten nicht 
fehlen. L i e b i g  war nur schwer zu bewegen $us den kleinen Ver- 
hiiltnissen, in denen er  so Grosses geleistet hatte, herauszutreten. 
Allein der Persiinlichkeit des Konigs gelang, was die gliinzcndsten 
Bcdingungen alleiii nicht verrnocht hatten. 

Die verehrte Versanimlung erwartet nicht von mir, dass ich zu 
schildern versuche, welche urnfasseiide Wirksamkeit L i e b i g  in seiner 
neuen Lebensstellung gewonnen, welchen Einfluss er auf die Ent- 
wickelung des Unterrichts, der Landwirthschaft, der Industrie geiibt 
ha t ,  was er a19 Vorsitzender der Akadeniie gewesen ist, in deren 
Schoosse J a h r  urn Jahr bedeutungsvolle Reden von seinen Lippen 
flossen, wie er  auch hier noch, wie in den Tagen seiner .Jugend, be- 
geisterte ZuhBrerkreise um sich gesammelt und wie er  durch sein 
Walten ganz eigentlich die Lebensbedingungen fur die gliinzende Schule 
geschaffen hat, welche heute unter seinem wiirdigen Nachfolger in 
Miirichen bluht. 

Es wiirde dem Fremden schlecht anstehen, wollte e r  Angesichts 
der  hier Versammelten von L i e b i  g ‘s Miinchener Periode sprecheii. 
Nur das Eine sei noch gesagt, dass L i e b i g  iiie aufgehiirt hat, den 
Stern zu preisen, welcher ihn an die Stiitte gefuhrt hat ,  wo ihm ein 
YO gllcklicher Lebensabend zu Theil geworden ist. 

Noch ist es dem Redenden ein Bedurfniss, in den Gedachtniss- 
kmiiz, welchen er  an dein Sockel des Denkmals niederlegt, ein Blatt 
der Erinnerung an den edlen Charakter des Mannes einzuflechten. 
Wohl folgt er  den1 Zuge seines Herzens mit einiger Befangenheit, denn 
e r  sieht in diesem Kreise so Viele, welche sich des persiinlichen Ver- 
kehrs rnit L i e b i g  bis zu seinem Tode riihmen durften. Wie ungleich 
treffender wiirden sie sein Wesen zu schildern ini Stande sein! Aber 
auch demjenigen, welcher iiber rnehr ills ein Vierteljahrhundert zu- 
ruckgreifen muss, um sich in die Zeit zu versetzen, in welcher e r  in 
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L i e b i g ’ s  Nahe weilte, lebt die edle -Persiinlichkeit des Mannes unaus- 
loschlich in der  Erinnerung. 

Geist und Gemiith stritten in dieser gliicklich veranlagten Natur 
urn den Vorrang. Wer eben noch den jeder Aufgabe gewachsenen 
Scharfsinn des G e l e h r t e n  bewundert hatte, dem war es vielleicht 
schon im nachsten Augenblicke vergijnnt, sich an dem fiir alles Grosse 
und Gute schlagenden Herzen des M a n n e s  zu erwlrmen. Gliicklicli 
der  Freund, der in diesem Herzen Anker geworfen hatte! Wie L i e b i g  
von der Freundschaft d a c h t e ,  das hat uns noch jiingst erst F r i e d r i c h  
W o h l e r ,  der Gefahrte seiner Jugend, erzahlt. Und was der  lang- 
jahrige Arbeitsgenosse berichtete, wie riele Andere haben dasselbe 
erlebt! Wie Viele haben die unverbriichliche Treue kennen gelernt, 
die e r  seinen Freunden bewahrte, die nie miide werdende Theilnahme, 
die opferfreudige Hiilfbereitschaft, auf welche sie jeder Zeit zlhlen 
durften! Was  L i e b i g  seinen Freunden w a r ,  die Kunde davon ist 
nicht zu den Ohren der Welt gedrungen, aber die Erinnerung daran 
bleibt in viele dankbare Herzen eingeschrieben. 

Und wie im Grossen, so im Kleinen. Dieselben edlen Grundsatze, 
welche dem Forscher als Richtschnur dienten, - seine unbestechliche 
Wahrheitsliebe, sein unbeirrbarer Gerechtigkeitssinn, - dieselben herr- 
lichen Ziige des Gemiithes, welche die Freunde beglcckten, - der Adel 
seiner Gesinnung , seine werkthatige Herzensgiite, seine prunklose 
WohlthHtigkeit, - spiegelten sich auch in dem schlichten Alltagsver- 
kehre mit den Menschen. Daher der unwiderstehliche Zauber, welchen 
L i e b i g ,  im weitesten wie im engsten Kreise, auf seine Umgebung 
ausgeiibt hat. 

Wohl kommen Demjenigen, welcher dieses reiche Leben an seinem 
Geiste voriiberziehen lasst, die scliiinen Worte in den Sinn, in denen 
H a m l e t  das Andenken seines Vaters feiert: 

Er war ein Ivlann! 
Ich merde nimmer seines Gleichen sehn! 

Nehmt Alles Ihr in Allem, 

Als dieser Mann aus dem Kreise der Lebenden schied, wohl 
hatte ein Jeder  das Bewusstsein, dass er sich durcli sein Vollbringen 
ein unsterbliches Deukmal selber gesetzt habe, - aber es ware dach 
seltsam gewesen, wenn die Zeitgeiiossen nicht das Verlangen cm- 
pfunden batten, das Bild des Dahingeschiedenen, wie sie es treu in 
dankbarem Herzen tragen, f ir  die Nachwelt festzuhalten. In  der T h a t  
kommt diesesverlangen alsbald aller Orten zum Ausdrucke. D e r  Norden 
unseres Vaterlandes wetteifert mit dem Siiden. In  welcher Gestalt sich 
das Denkmal erheben 8011, auf diese Frage hat wohl ein Jeder  noch seine 
besondere Antwort, aber Alle einigen sich in dem Gedanken, d m s  es 
eine Ehrenpflicht der Zeitgenossen sei, alsbald Hand an’s Werk zu 
legen. L i e  big’s  Schuler zunial sind einstimmig in dem Rufe: gUeber- 
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lassen wir  den Ruhm, dem Andenken des grossen Meisters den Zoll 
der Dankbarkeit bezahlt zu haben , nicht einem spateren Geschlechte! 
Wir ,  die wir ihm zu Fiissen gesessen, wir, die wir an seiner Lippe 
gehangen, wir, die wir  seine Hand in der unserigen gehalten haben, 
wir, denen unmittelbar die Segnungen seiner Arbeit zii Gute gekommen 
sind, wir, seine Schuler , seine Freunde, seine Zeitgenossen, wollen 
ihm das Standbild errichten!( 

Zwar streiten sich zunachst noch zwei Stadte urn den Besitz des 
Denkmals. Die Schiiler aus friiheren Jnhren denken an die liebe 
Universitatsstadt an den Ufern der Lahn,  wo sie sich um den 
Meister geschaart hatten, und von welcher aus L i e b i g  den Ruhm 
des deutschen Namens zu den entferntesteii Viilkern getragen hat; die 
Freunde aus spaterer Zeit geben der Stiitte den Vorzug, welche der  
Kunst- und Wissensrhaftssinn der W i t t e l s  b a c h e r  mit Tempelbauten 
geschniiickt hat, wo sie den Mann in der  Vollkraft der Jahre ,  mit 
freigebiger Hand den reichen Erwerb seines Lebens spendend, wandeln 
sahen. Jedoch niir einen Augenblick dauert der edle Wettstreit. 
Nicht ohne Wehmuth, aber in dem Bewusstsein, dass Zersplitterung 
der Rrafte das Gelingen des Werkes gefahrden miisse, lassen die 
Schiiler aus der  Giessener Zeit den Lieblingsgedanken eines Denk- 
mals in der  Lahnstadt zu Gunsten der Miinchener Freiinde fallen. 
Aber die gemeinsame Arbeit ist auch eine gesegnete. Ueberall 
ziindet der Gedanke. Die Ersten, welche thatkriiftig f ir  die Ver- 
wirklichung desselben eintreten , sind der Kiinig dieses Landes und 
der Deutsche Kaiser. Aus allen Gauen Deutschlands fliessen reiche 
Gaben; aber L i  eb ig’s  Nanie reicht weit iiber die Marken unseres Vater- 
landes hiiiaus, in allen Landern Europa’s und selbst im fernen Westen 
jenseits der atlantischen Woge findet der Aufraf freudigen Wiederhall. 
SI) kommt e s ,  dass schon nnch kurzer Frist die Mittel gegeben sind, 
das Werk ZLI beginnen, - ja mehr noch, der wohlberechtigte Wunsch der  
Schiiler, auch an der Stelle, wo sie znerst seiner Lehre lauschten, das 
Standbild des Meisters aufgerichtet zu sehen, kann gleichfnlls wieder auf- 
genommen werden, und die mit der Leitiing dieser Angelegenheit Be- 
trauten diirfeii sich die zwiefache Aufgnbe stellen, die b e i d e n  Statten 
seiner Wirksamkeit rnit Denkmllern zu schmucken. Der eine Theil 
dieser Aufgabe ist heute in gliicklichster Weise gelost, und wohl mogen 
wir uns des hehreii Kunstwerkes erfreuen, in welchem dieser herrlichen 
Stadt eine neue Zierde erstanden ist! 

Leider ist die freudige Stimmung, in welche uns der Anblick der 
nnvergleichlichen Statue versetzt, keine ungetriibte. Das Schicksal hat e s  
dem edlen Kiinstler versagt, das Werk, dem er seine beste Kraft gewidmet 
hatte, im Glanze der Vollendung zn schaaen. Der  schiipferischen Hand, 
welche dies wunderbare Bild aus dem Marmor erweckte, ist der Meissel 
entsunken, aber der Kame M i c h a e l  W a g m i i l l e r  tont auf unserer Lippe, 
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lebt in unserem Herzen! Und gliicklich diirfen wir auch den Todten noch 
preisen, welcher im Leben einen Freund fand, dein er sein unvollendetes 
Werk als ein theures Vermachtniss hinterlassen konnte. Aus den 
Handen dieses Freundes, des Bildhauers W i 1 h e 1 m RU m a n  n , empfangen 
wir heute das Denkmal, wie es sich unseren Blicken enthullt hat. 
Und wenn wir in dieser weihevollen Stunde dankerfillt des geschiedenen 
Meisters gedenken, welcher uns diese herrliche L i e  big-Statue geschaffen 
hat, so wollen wir nicht vergessen, dass unser Dank auch dem Leben- 
den gebiihre, der, selber Meister, gleichwohl mit der Liebe des Jiingers 
das Denkmal im Geiste seines Urhebers der Vollendung entgegen- 
fiihrte. 

Noch ist es mir eine willkommene Pflicht, dankbar aller Derer 
zu gedenken, die sich, in welcher Form immer, um die Aufstellung 
der Liebig-Sta tue  verdient gemacht, und in erster Linie des Erz- 
giessers F e r d i n a n d  v o n  M i l l e r ,  aus dessen weltberiihmten Werk- 
stiitten die prachtvollen Ornamente des Piedestals hervorgegangen 
sind, sowie insbesondere auch der Vorsteher dieser St.adt der  Kunst 
und Wissenschaft, welche dem Denkmal die gliickliche Statte inmitten 
dieses neugeschaffenen Parkes erkoren haben. Diese Stadtbehorde 
bitte ich nunmehr, im Namen der Schiiler und Freunde L i e b i g ' s ,  
das Denkmal entgegen zu nehmen. 

Gestatten Sie mir, hochverehrter Herr  Biirgermeister, der  Sie, 
der Bevollmachtigten Einer , seit Jahren nicht miide geworden sind, 
das Werk durch Ihre  personliche Theilnahme und das Gewicht Ihrer 
Stellung zu fijrdern, gestatten Sie mir, Ihnen die Schenkungs- 
urkunde') zu iiberreichen. Durch diese Urkunde legen wir die Sorge 

~ 

9 Schenkungs - Urkunde. 
A n d e n  W o h 116 1.1 1 i ch e n Mag i  s t r  :t t d e r K o n i g I i c ti e n H a u 1) t - 

u n d  R e s i d e n z - S t a d t  Mtinchcn. 
Dic unterzeichneten Revollm~cht~igten fiir die 'Aufstellung der Statue 

L i e h i g ' s  an den beiden Stitten seiner Wirksanikeit sind eifrig bemhht gc- 
wesen, dem ihnen gewordcneu huftrage ini Sinnc ihrer Auftraggebcr gereclit 
zu werden, nnd Iial~en hcute, am Tage tlrr Entliiilliing des fiir Nhnchcn gc- 
schaflcnen Denkmals, die Ehre, den Vorati!liern der kunatpflegenden Isarstntlt 
im Namcn der Schiiler und Frenndc dcs grossen Forsrhers clas aus Wag-  
in ii 1 lor  ' s scliBpferiscliein Geiate hervorgegangene Kunstwcrlc Itraft dieser 
Yclirnkungs-Urliiinde als unverlusserlichcs Eigeuthum zii iihrgebeii. 

Indeni die Bevolln~ichtigten die Sorgc fiir die Erhaltung des lierrliclicn 
Wcrkes vcrtrnuensvoll in die Hgnde des hlagistrntes von Miinchcn legen, 
grl)on sic sich der frohen Hoffnung hin, class unter seinem Scliutzc d;te 
Den kmal cinc Iangtt Rcilir von Geschlecht.crn daran crinncrn niiige, wic 
L i e l )  i g ruhmvoll scin Lchcn dcr Wolilfahrt dcr Mensclilicit gcwidniet hit, 
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fur die Erhaltung des schonen Werkes vertrauensvoll in die Hande 
der Stadtbehorde. In ihrem Schutze sicher geborgen, moge das Denk- 
mal, welches wir dem Gedachtnisse L i e b i g ’ s  weihen, dem Sturm 
der Jahrhiinderte trotzen , allen kommenden Geschlechtern ein weithin 
sichtbarer Zeuge s e i n e s  Ruhmes, un :serer  Dankbarkeit! 

Der  erste Biirgermeister der Stadt Miinchen, Dr. A. v o n  E r h a r d t ,  
bestieg ntinmehr die Rednerbiihne. Seine Ansprache lautete : 

Hochverehrte Festversammlung ! 

Vor Allem drangt es mich, im Namen der Stadt Miinchen den 
innigsten Dank auszusprechen fur das herrliche Denkmal, das ihr  zum 
Eigenthume iibergeben worden ist. 

Der  Kiinstler hat dem Marmor Leben eingehaucht und ein Bild 
des Meisters geschaffen, wie e r  unter uns wandelte, lehrte und wirkte. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, iiber die Bedeutung dieses 
Hero+% der  Wissenschaft zu sprechen; - es ist dies vor mir aus be- 
rrifenerem Munde geschehen; - das aber darf und muss auch ich 
betonen, dass es L i e b i g ’ s  warmem Herzen die freudigste Genug- 
thuung war, die Ergebnisse der Wissenschaft fir die Menschheit frucht- 
bringend zu machen und die Wohlthaten der Cultur in die weitesten 
Kreise hinauszutragen. Sein Wirken ist in der That  weit iiber die 
Grenzen derjenigen Wissenschaft binausgedrungen , der zunachst sein 
Leben gewidrnet war, und so sind ihm Landwirthschaft, Gewerbe und 
Medicin zu unverganglichem Danke verbunden. 

Trotz seines Weltberufes war J u s t u s  v o n  L i e b i g  erfillt von 
edlem Biirgersinne und von innigster Liebe zum Vaterlande und zu 
unserer Heimathstadt, an deren Interessen er  warmen Antheil nahm, 
jederzeit bereit, sie durch seiiien Beirath zu unterstiitzen. 

iuid wie sich seine Zcitgenossen des von ihm Voll1)rachten in dankbarer An- 
crkennong b e w u k  gcwesen ? ; i d  

Diescr Urkunde ist cine Schrift. Iieigcgclien, welche iiher die Einsetzung 
tlcr BevollmHchtigten sowict iilicr die Entstehung ctes Denkmnls Nach- 
rirht giebt. 

Milnclicn, 6. dugnst 18S3. 

Die  Bcvol ln i5cht ig t rn  fiir dic  Err ich tung  de r  n e i i k m i l e r  
Liebig’s 

a n  den Stiittcn se iner  W i r k s a m k e i t ,  M i i n c h e n  u n d  G i e s s e n .  
A. W. Hofniitun. J. Volha rd .  C. Scheibler. 

A. v. Erharrlt.  H. v. F e h l i n g .  A.  KekulB. H. Will. 
Vorsitxencler. Sehriftiiihrer. Schatzmeistcr. 
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Als ihm nach seiner Wiedergenesung von schwerer Krankheit 
im Jahre  1870 das Ehrenburgerrecht dieser Stadt durch den einstim- 
migen Beschluss beider Collegien verliehen worden ist, war  er tief er- 
griffen von der ihm durch seine Mitbiirger zu Theil gcwordenen Aus- 
zeichnung und sprach es freudig aus, dass e r  in Miinchen seine zweite 
Heimath gefiindon. - Die verehrten Glieder seines Hauses, welche 
Zeugen der heutigen Feier sind, werden in ihr die Versicherung er- 
blicken, dass die Stadt Miinchen das  Andenken an ihren Ehrenbiirger 
allezeit hoch und heilig halten werde. 

Dem Kiinstler, der dieses lebensvolle Bild geschaffen, war  es, 
- Sie wissen es Alle, - nicht verghnt ,  den heutigen Tag zu erleben; 
aber indem er  durch seine Schopfung die Erinnerung an J u s t u s  v o n  
L i e b i g  rerewigen half, hat Professor W a g m i i l l e r  sich selbst ein 
bleibendes Andenken und die Bewunderung seiner Mitbiirger gesichert. 

Dem Bildhauer R i i m a n n ,  der das Werk seines Freundes und 
Lehrers in dessen Geiste vollendete, und dem Erzbildner v o n  Mi l le r ,  
aus dessen Werkstatt des Sockels gelungener Schmuck hervorgegangen, 
bringe ich an dieser Stelle die wohlverdiente Anerkennung dar. - 

J u s t u s  v o n  L i e b i g  gehijrte der Welt an,  deshalb haben nicht 
bloss Europa sondern arich fremde Erdtheile Beitriige zur Erricbtung 
des Denkmals gespendet. 

Das internationale Generalcomith sowie das Miinchener Local- 
comith, die Jury sowie die Executivcommission haben nach besten 
Krafteri zum Gelingen des Werkes beigetragen. 

Die Frage, ob das Denkmal in Giessen, wo L i e b i g  seine bahn- 
brechenden Arbeiten ausgefiihrt hat, oder in Miinchen, das 21  Jahre  
Zeuge seiner segensreichen Wirksamkeit gewesen , zit errichten sei, 
wurde durch das Entgegenkommen der Geber und durch den Reich- 
thum der Gaben in einer beide S t ld te  begliickenden Weise geliist. 

Ich bringe daher Allen, die sich um das Werk verdient gemacht 
haben, und insbesondere dem Vorstande der Deutschen chemischen 
Gesellschaft in Berlin und dem Vorsitzenden der Executiv-Commission, 
Hrn. Professor H o f m a n n ,  der fiir dessen Gelingen mit voller Kraft 
und gliicklichstem Erfolge gewirkt hat, den warmsten Dank im Namen 
der Stadt dar. 

Nehmen Sie zugleich die Versicherung entgegen, dass dieselbe das 
Denkmal als ein ihr anvertrautes Gut  bewahren und beschiitzen werde. 

Miige dasselbe Jahrhunderte hindurch unversehrt erhalten bleiben, 
und mijge die Erinnerung a n  J u s t u s  v o n  L i e b i g  imrner weitere 
Kreise niit der Erkenntniss durchdringen , dass die Wissenschaft die 
Wohlthiiterin der Menschheit sei! 

Noch einmal erklang Musik ; der Miinchener Lehrergesangverein 
intonirte unter Posaunenbegleitung eine Festhymne von V i n c e n  z 
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L a c h n e r ,  welcher H e r m a n n  L i n g g  folgenden eigens fiir die Ent- 
hiillungsfeier gedichteten Text  unterlegt hatte: 

,Dring’ muthig vor, o Menschengeist, 
So weit das Licht am Himmel kreist 
Und \\‘under birgt der Meere Nacht, 
Erkenne des Erhab’nen Macht. 

Erkenne, wie des Einen Kraft 
In allen Krgften wirkt und schafft, 
Des Wandelbaren ew’gen Grund, 
Der Stoffe Krieg und Friedensbund. 

Und weckst die Funken im Metall: 
Reich sprosst die Erd’ in sch6n’rem Bliih’n 
Durcli deine Pflcge, dein Bemiih’n. 

Verfolge deinen Siegeslauf, 
Dring’ rom Atom zu Sternen auf, 
Verfolge kiihn von Pol zu Pol 
Dein hohes Ziel, der Menschhcit Wohl. 

Dring’ muthig vor, o Menschengeist 
Weit wie des Wissens Drang dich weist; 
Unendlich mehrt sich hier die Saat, 
Unendlich dort die f3egensthat.a 

Du zwingst die StrBm’ und lenkst den Scliall 

Wahrend des Gesanges schritten die verschiedenen Deputationen, 
welche erschienen waren, zum Denkmal, urn am Sockel desselben 
Lorbeer-, Palmen- und Rosenkriinze niederzulegen. Von D o l l i n g e r  
trug den Kranz der  Akademie der Wissenschaften, dem Triiger. des 
von der Stadt Miinchen gewidmeten unmittelbar folgend. Die beiden 
schijiisten und reichsten Kriinze waren der e k e  vom Grafen S e i l e r n  
in Mahren, einern seine Giiter nach L i e  big’schen Lehren bebauenden 
Grossgrundbesitzer, der andere von der Deutschen chemischen Gesell- 
schaft zu Berlin gespeiidet. Eine Fiille von Kranzen lag rings um 
den Fuss  des Denkmals, als der letzte Accord verhdlte. 

Die Feier der Enthiillung des Liebig-Denkmals  fand ihren 
convivialen Abschluss in einem gliinzenden Banquet irn ))Bayrisehen 
Hof., zii welcheni der Magistrat von Miinchen die Faniilie L i e  big’s, 
die Spitzen der Miinchener Gesellschaft sowie die van aussen ein- 
getroffenen Ehrenglste geladen hatte. Die Bayrische Chronik in 
der  Allgemeinrn Zeitung I) giebt die Namen der letzteren; dort sind 
ausser den bereits im Vorhergehenden genannten noch folgende Gaste 
verzeichnet: Dr. A. B u f f ,  Augsburg; Prof. M. C o n r a d ,  Aschaffen- 
burg; Dr. S. G a b r i e l ,  Berlin; G l a t z ,  New-York;  Director J. F. 
H o l t z ,  Berlin; Dr. C. A. M a r t i u s ,  Berlin: Prof. L. M a y e r ,  TU- 

I) Vergl. Zwcitc Bcilapc. eiir Allgcmrincn Zeitung yon1 8. Aug. 1553. 



31 19 

bingen; Ad.  M o l d e n h a u e r ,  Wiirzburg; H u g o  O p p e n h e i m ,  Berlin; 
Prof. A. P i n n e r ,  Berlin; Hofratb W. v. S c h n e i d e r ,  St. Petersburg; 
Commerzienrath G. Siegle, Stuttgart; Prof. T h i e r s c h ,  Leipzig; Prof. 
F. T i e m a n n ,  Berlin. 

Den ersten Toast  brachte Hr. Rurgermeister Dr. 17. E r h a r d t  auf 
I. I. M. M. d e n  K o n i g  v o n  B a y e r n  und den D e u t s c h e n  K a i s e r  aus; 
Cultusminister Freiherr v. L u t z toastete auf die Familie L i e  b i  g ’ 8 .  

Den dritten Trinkspruch, auf die Begrunder des Liebig-Denkmals ,  
gab Professor Dr. M o r i z  C a r r i e r c ,  der Scliwiegersohn Liebig’s ,  rnit 
folgenden Worten: > Wenn bei dem Hinscheiden eines so theuren Familien- 
hauptes etwas den Schmerz der Hinterbliebenen lindern konnte, so war es 
die grosse Theilnahme der  Freunde, ja, der Nation. Dass die Genossen 
in der Wisseuschaft, die Schiiler nah und fern, Landwirthe und In- 
dustrielle sich yereinten, ein Zeichen ihrer Anarkennung in eincm 
Standbild aufzustellen, das die Ziige des Verewigten der Nachwelt 
iiberliefere, das war  der uns nun auch entrissenen treuen Gattiti wie 
iins -4llen ein erhebender Trost, ein lautredendes Zeugniss, da.ss das 
Wirken L i e b i g ’ s  fiir die Erkenntniss der Natur und fur das Volks- 
wohl ein segensreich fortdauerndes, unvergangliclies sei. Wenn sofort 
voii hiesigen Freunden und von der Deutschen chemischen Gesellschaft 
z.u Berlin Aufrufe fiir ein Denkmal erlassen wurden, deren einer 
Munchen, deren anderer Giessen fur dasselbe in Aussicht nahm, so war  
es  in Lieb ig’s  Sinne, dass beide Kreise sich zu einem internationalen 
(fesammtcomiti! gestalteten, das sich die Aufgabe stellen kunnte, die 
1) e i d e II Stitten seines glorreichen Wirkens rnit seinem Bilde zu 
schmiicken. Es ernannte eiu ExecutivcomitB, das rnit lebhafter Ener- 
gie nacli allen Seiten hin seine Thiitigkeit entfaltete und bald die 
Kiinstler zuni Wettkanipf einlud. Eine von ihm berufene J u r y  iiber- 
triig die Ausfiihrung an W a g n i i i l l e r ,  der  kurz vor L i e b i g ’ s  Tod 
jene vortrefl’liche Biiste modellirt hatte, mit welcher die Familie 
den Grabstein bekriinte. Dem Kiinstler stand der Eindruck der 
Ic:beitdigen Personliclikeit vor Augen, nnd so gelang es auf der  Gruttd- 
lage des t.reu Charakteristischeii ein Rild des Denkers und Forschers 
i l l  grossartig festen Ziigen auszupragen, ein Meisterwerk nionumentaler 
Plastik zu schaffen. Doch der Meissel eiitsarik seiner Hand, beror 
das Werk ganz vollendet war ,  und das Lebehoch, das ich ihni heute 
z u Lritigen gehofft, wird zu eineiii Nachraf wehmiithiger Erinnerung, 
:tber auch der Ueberzeuguiig, dass e r  gerade hier seiii Wollen und 
Kitinen der  Mit- und Nachwelt ruhnivoll dargethan. Aber ein Wort 
freudiger Anerkennung konnen wir den Kiinstlerti zollen, die das von 
W a g n i i i l l e r  Entworfene so lieberoll ausgefihrt, dem Marmorbildner 
R i i n i a n n ,  dcm Erzgiesser I-. Mil le r .  Wie wir hente die Hulle ron 
deni Denkniai sinken sahen, d a  war in uns, den Gliedern der  Familie 
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L i e b i g ' s ,  das Gefiihl innigen Dankes frisch lebendig fiir Alle, die so 
eintrachtig und erfolgreich gearbeitet, so opferwillig beigetragen, dass  
das Werk so schiin vollendet werden konnte, und h e n  Allen, dem 
geehrten Festredner und Prb identen  des Executivcomitk 's an der  
Spitze, den personlichen Freunden und Schiilern, den Genossen der  
Wissenschaft und des werkthatigen Lebens im In- und Auslande, am 
Fiirstenhof und im Biirgerhause weihe ich dieses Glas und lade Sie 
ein mit rnir zu rufen: Die Begriinder des Lieb ig-Denkmals  leben 
h o c h ! ~  




