
DAS KEIiULE - DENKMAL 

B O N X  
IN 

Am 13. Ju l i  1896 war A u g u s t  K e k u l t :  aus seinem der Wissen- 
schaft gewidmeten, an glsnzenden Erfolgen so reichen Leben geschieden. 
Wenige Wochen spater bereits, bei Gelegenheit der i n  Frankfurt a/M. 
tagenden Naturforscherversammlung, fassten eine Auzahl seiner Freunde 
und Schiiler den Gedanken, zum bleibenden iiusseren Zeichen der Er- 
innerung an den Verstorbenen ein Monument elrichten zu lassen. D e r  
Plan fand Anklang, und nach mancherlei Vorarbeiten konnte ein aus 
weiten Rreisen der Wissenschaft, Technik und Verwaltung gebildeter 
Ausschuss im December 1897 sich mit einem Aufruf hierzu an die 
Oeffentlichkeit wenden. Die Aufforderung ging dahin , ) d a m  beizu- 
steuern, dass dem Begriinder der Structurtheorie vor dem chemiscben 
Institut zu Bonn, also vor der Statte, an welcber er fast YO J a h r e  
hindurch lebte, lehrte und arbeitete, ein w i i r d i g e s  D e n k m a l  in E r z  
errichtet werden k6nne.c 

An der Spitze der Geber stand 
Se .  M a j e s t i i t  d e r  K a i s e r ,  der walirend seiner Bonner Studienzeit 
bei K e k u l B  Vorlesuugen iiber Cbemie gehlirt hatte, von Staatsbe- 
hiirden das C u l t u s r n i n i s t e r i u m ;  es achlossen sich an die zahlreicbe 
Schaar der Schiiler und Freunde, ferner Vertreter der  rerschiedenen 
Zweige der Natorwissenschaften und specielle Fachgenossen im In- und 
Auslande, endlich die Angehorigen der chemischen Industrie. Gerade 
die Letztere war  es, die durch wahrhaft gllnzende Spenden einmal dns 
Andenken des Mannee ehrte, dessen Forschungen sie so viel verdanktc, 
dann aber zugleich auch sich selbst und die Stellung, die ihr  durcli 
eifrige, zielbewusste Auwendong und Weiterbildung seiner Geistesarbeit 
auf dem Weltmarkt zugefallen war. In verhaltnissmassig knrzer Zeit 
wuchs die Summe der verfiigbaren Geldmittel auf mehr denn 75000 & 

Reichlich flosseri die Beitrage. 
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an - iiber die Hbhe der Einzelbeitrage wurden 8. 2. diesen Berichten 
mehrere Aufstellungeu beigelegt, die letzte mit der Schlusarechnung 
wird noch folgen -, uud ea konnte der Verwirklichung des Planes 
ntiher getreten werden. 

An eine beschrhkte Anzabl anerkannter Meister der Bildhauer- 
kunst erging die Aufforderung zur Einreichung von Entwiirfen fiir ein 
Monument des Verewigten , dessen Gestdtung der freien ErBndungs- 
gabe des Kiinstlers in weitesten Grenzen iiberlassen blieb. Es folgten 
dem Rufe die HH. Prof. Breuer-Berlin,  Prof. Briitt-Berlin, H. 
E v e r  d ing-Rom, Prof. K ii p p e r s -Bonn, H arr o M a g n  u s 8  en -Berlin. 
Die von ihnen eingesandten, in Gypsguse in betrachtlichen Abmessungen 
snsgefiihrten Modelle wurden dann, im akademischen Kunstrnuseum 
d e r  Universitat Bonn zu einer Ausstellung vereinigt, dem Urtheil 
der Oeffentlichkeit unterbreitet. Bei der eudgiiltigen Entscheidong des 
Ausschusses fie1 die Wahl auf den Eotwurf des in Rom lebendan 
deutsehen Bildhauers Hans E v e r d i n g ,  eines noch jhge ren  Kinstlers, 
der durch sein fiir Kassel geschaffenes Denkmal P h i l i p p s  d e s  G r o s e -  
m i i th igen  in weicesten Kreisen sich bereits verdiente Anerkennung 
erworbeu hatte. In der Frist v o ~ i  etwa auderthalb Jahren entledigte 
sich dieser der ibm zugewiesenen ehrenrollen Aufgabe in meisterhafter 
Weise. Das fertige Denkmal wurde auf dem rorgesehenen Platze 
Tor dern chemischen Universitatsinstitut aufgebaut, und der Aueschuss 
konnte im Mai 1903 die Einladungen zu der auf den 9. Juni 1903 
festgesetzteu Entbiillungsfeierlichkeit erlassen. Der Verlauf dieser 
Feierlichkeit und das Denkmal selbst sollen im Nachstehenden be- 
sqhrieben werden. 

Fur die 

Enthullungsfeier des Denkmals 
war die vierte Nachmittagsstunde bestimmt. Scbon r-orher wurde es 
auf dem Festplatze lebendig. Mit klingendem Spiele zog die Stu- 
dentenschaft durch die prtichtige, alte, auf den Platz vor dem Poppels- 
dorfer Schlosse ausmiindende Allee heran und nahni , die Chargirten 
i n  vollem Wichs, mit ihren Fahnen auf der Strasse vor dem Deukmal 
Anfatellung. Den Innenraum des Festplatzes um das Denkmal herum 
rfiillte die grosse Schaar der anderen Festtheilnehmer, die aug In- und 
Ausland, manche aus weiter Ferne, herbeigeeilt waren, Freunde und 
Fachgenossen, Vertreter gelehrter Gesellschaften und der chemischen 
hdustrie, Spitzen der staatlichen und stiidtischen Behorden, zahlreiche 
Angehbrige des Lehrkorpers der Bonner Universitat und landwirth- 
achaftlichen Akademie. Als vornehmste Ehrengaste erschienen P r i n z  
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E i t e l - F r i e d r i c h  v o n  P r e u s s e n ,  P r i n z  u n d  P r i n z e s s i n  yon 
S c h a u n i b u r g - L i p p e  und H e r z o g  K a r l  E d u a r d  r o n  S a c h s e n -  
C o b u r g - G o t h  a; begriisst von Mitgliedern des Festausschusses be- 
gaben sich diese zu einer dem Denkmal gegeniiber belegenen Estradtc, 
deren Sitzplatze fur die Fiirstlichkeiten , die Familie des Gefeierten 
und die sonstigen Ebrengiiste bestimmt waren. 

Von der sudlichen Freifreppe des Gebaudes her, auf welcher die 
Musikkapelle Aufstellung genommen hatte, erschallten zur Eriiffnung 
die feierlichen Kliinge des ))Niederlandischen Gehetesa, worauf, naeh- 
dem der letxte Ton verhallt war, der Vorsitzende des  Denkmal-Aus- 
schusses und zugleich Wachfolger K e k u l b ’ s  im Lehramte und der  
Direction des chemischen Insrituts, Prof. Dr. A n s c h i i t z ,  die neben 
dem Monument errichtete, durch eine Cruppe 1-011 Lorbeerbbumen und 
Palmen gedeckte Rednerbiihne bestieg, um von Sr. Konigl. Hoheit 
P r i n z  E i t e l - F r i e d r i e h  die Genehmigung zur Enthullung zu erbitten, 
Mit kriiftiger Stimme sprach dieser, die Rechte salutirend am Helm, 
die Worte: ,Es f a l l e  d i e  Biillecc; unter den Klangen des H a n d e l -  
schen Chors aus Judas Maccabaus: BSeht er kommt mit Preis  gekrontc. 
sank der schwere Leinwandrorhang herab, und das  Standbild Ke- 
kul8’s  ersehien goldig strahlend zum ersten Ma1 den Blicken d e r  
Festgenossen. 

Aber nicht nur  dieses. Zu  Fiissen des Denkmals, auf dem rnit 
Flaggen und schweren Tannenreisguirlanden reich geschmuckten Fest- 
platze die grosse, gliinzende Versammlung, in weitem Halbkreis um- 
rahmt durch das Falinenspalier der Studentenschaft, an der anderea 
Seite die langgestreckte, mit einem I eichen Damenflor besetzte Fenster- 
front des Gebaudes, im Hintergrund als wirkungsvoller Abschluss die  
alten Baumriesen des Poppelsdorfer Schlosses, unter ihnen die unge- 
zablten Schaaren der Schaulustigen, das  Ganze ubergossen oom leuch- 
tendsten Sonnenschein, - all’ dieses hot ein PO prachtiges, farbtn- 
frohes Bild, dass es wohl jedem Theilnehmer unrergesslicli bleibeo 
wird. 

Nach einer Pause der Sanimlung und weiheroller Stille begann 
dann Prof. A n s c h i i t z  mit weithinhallender Stimme die folgende 

Fes tyede .  

Eure  Kiiniglichen Hoheiten, Durchlauchtigster Prinz, 
Hochansehnliche Festversammlung, 
Liebe Commilitonen ! 

Vor uns erhebt sich das enthullte Erzstandbild von A u g u s t  
K e k u l 6 ,  einem der erfolgreichsten Denker, die sich jemals der Cbemie 
eugewendet haben. 
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Mit bereitwilliger Freudigkeit spendeten seine Schiiler, an d e r  
Spitze Se. Majesttit, unser allergniidigster Kaiser und BBnig W i l h e l m  II., 
die dankbare chemische Industrie, vor allem die deutschen Theer- 
farbenfabriken, seine Bewunderer und Frennde die Mittel, urn d a s  
Antlenken A u g u s t  KekulB’s  kommenden Geschlechtern sichtbar v o r  
Augen z u  halten, 31s Verktirperung eirier Epoche ruhmreichster Ent- 
wickelung der Chemie, besonders der  Chemie der Kohlenstoffverbin- 
dungen oder der orgnnischen Chernie. 

Allein, so sehr auch A u g u s t  K e k u l e  von seinen Fachgenossea 
anerkannt und bewnudert wird, so ist doch sein Name nicht in weite 
Kreise unseres Volkes gedrungen wie der Nnrne seines grossen Lehrerr, 
und Landsmannes J u s t u s  L i e b i g .  Schwieriger iut es i n  der That ,  
dem nicht fachmannisch Oebildeten die Ferdienste Ke k u l d ’ s  nabher zn 
bringen, die auaschliesslich auf dern Gebiete der  Theorie liegen, so 
sehr auch seine Theorien der chemischen Industrie der Kohlenstoff- 
verbindungen zu Gute gekornmen sind. Nicht dass es in K e k u l B ’ s  
Lebensarbeit a n  ausgezeichneten Experimentaluntersuchungen gefehlt 
hatte, aber  fast alle wurden ails rein theoretischen Erwagungen nnter- 
nommen, sie baben in R e k u l B ’ s  Handen selbst niemals eine prak- 
tische Anwendung erfahren im Gegensatz zu Arbeiten von L i e b i g ,  
deren Ergebnisse die Landwirthschaft umgestdteten und so seimen 
Namen den Gebildeten der ganzen Welt beknnnt machten, 

Nicht ohne Zagen unternehme ich es daher, Ihnen den Werde- 
gang von A u g u s t  K e k u l B  zu schildern. 

Am 7. September 1529 wurde A u g u s t  K e k u l k  in  Darmstadt  
geboren, wo sein Vater als grossherzoglich hessischer Oberkriegsrnth 
lebte. Nachdem A u g u s t  K e  k u  I P sein Maturitatsexamen am Ludwig- 
Georgs- Gymnasium zu Darrnstadt bestanden hatte, bezog er die Uni- 
versitat zu Giessen, um dort, dern Wunsche seines Vaters folgend, 
Architectur zu studiren, denn er  hatte sich in der  Schule in Mathe- 
matik und in der Kunst des Zeichnens hervorgethan. In  seiner Gym- 
nasialzeit hatte er  von der Wissenschaft, in der e r  spater so Grossee 
leisten sollte, so gut wie nichts erfahren; erst L i e b i g ’ s  Vortrage ge- 
wannen ihn der  Chemie, auf die er sich rnit leidenechaftlichem Eifer 
warf unter Leitung von W i l l  und F l e i t m a n n .  

Ein in  London als Grosskaufmann zu Reichthurn gelangter Stief- 
bruder gewalr te  ihm die Mittel, urn eine Zeit lnng in Paris zu studiren. 
Der  Pariser Aufenthalt brachte dern L i e b i g ’ s c h e n  Schuler, der &ch 
durch Jugendschonheit, ein naturliches, sicheres Benehmen und eine 
lebendige Unterhaltungsgabe auszeichnete, die Freundschaft von C h a  r l  e e  
G e r h a r d t ,  aus dessen Typentheorie sich spater K e k u l B ’ s  Valenr. 
theorie entwickelte. 
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Ein anderthalbjtihriger Aufenthalt auf Schloss Reichenau bei Chur  
gewiihrte K e k u l 6 ,  der bei Hrn. v. P l a n t a  Priratassistent geworden 
war ,  die ruhige Sairimlung, urn die in  Par is  bei D u m a s ,  W u r t z  
and  besonders bei C h a r l e s  G e r h a r d t  empfangenen Anregungen zu 
verarbeiten. Unterstiitzt durch seiiie spielend leichte Auffassungsgabe 
and ein Gediicbtniss von unfehlbarer Treue,  eignete sich K e k u 18 
in dieser Zeit die Gesammtsumme des damaligen Wissens iiber die 
Chemie der  Kohlenstoffverbindungen an. Zugleich schwelgte sein fiir 
landschaftliche Schonheit so empfiinglicher Sinn im Anblick der gross- 
artigen Schweizer Hochgebirgswelt. 

Es folgte r in  Aufenthalt in  London als Privatassistent von S t e n -  
h o u s e .  Dort schloss sich K e k u l B  besonders an W i l l i a m s o n  an;  
er lernte 0 d l i n g  kennen und stand in anregendstem, freundschaftlichem 
Verkehr mit R e i n h o l d  H o f f m a n n ,  Assistent bei W i l l i a m s o n ,  und 
H u g o  Mii l le r ,  Assistent bei W a r r e n  d e  la Rue.  Die Royal Society 
veroffentlichte damals KekulB’s  Arbeit uber die Thiacetslure, die die 
Grundziige seiner Theorie von der Werthigkeir der Atome oder der  
Valenztheorie enthiilt. 

Ich muss es mir versagen, an dieser Stelle die Verdienste von 
K e k u l  6’s Zeitgenossen F r H n k 1 a n d ,  K o  1 b e ,  C h a r l e s  G e r  h ard t , 
Wurtz ,  W i l l i a m s o n  und O d l i n g  nm die Ausbildung des Begrifles 
d e r  Werthigkeit der Elemente in  ihren Beziehungen zu K e k u l B ’ s  
Valenztheorie darzulegen. Nur soviel sei herrorgehoben, dass die 
Valenztheorie in  innigstem Zusammenh:ing mit G e r h a r d  t’s Typen- 
theorie steht, und dass die Typenformeln G e r h a r d t ’ s  fur die ein- 
fachsten chemischen Verbindungen von K e k u l Q  durch seine Valenz- 
iheorie nur einen neuen Inhalt erhielten. 

Er habilitirte sich 
in Heidelberg. Mit den beschranktesten Mitteln richtete e r  sich ein 
Privatlaboratorium ein. Er erwiihlte die organische Chemie oder die 
Chemie der Kohlenstoffverbindungen zu seinem Hauptarbeitsfeld, von 
der sich um jene Zeit B u n s e n  schon ganz abgewandt hatte. ,Obwohl 
K e k u l B  hei Begiun seiner Lehrthatigkeit erst im Alter von 27 Jahren 
stand, grundete e r  in kurzer Zeit eine eigene Schule, und wuchs erstaun- 
lich rascb zu einer Grosse ersten Ranges heran.6 Damals schloss 
sich ihm A d o l f  v o n  B a e y e r  an. 

I n  Heidelberg veroffentlicbte K e kulB seine beriihmte Abhandlung 
fiber das Knallquecksilber, in der er den Kohlenstoff, vor A r c h i b a l d  
C o u p e r ,  als ein vierwerthiges Element erkennt, d. h. als Eleuient, 
von dem ein Atom die Fahigkeit hat, sich mit vier Atomen eines ein- 
werthigen Elementes, z. B. vier Wasserstoffatomen, zu verbinden. Es 
folgen seine Abhandlungen ,Ueber die sog. gepaarten Verbindungen 

Die Lehrjahre waren fiir K e k u l i :  voriiber. 
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und die  Tbeorie der mehratomigen Radicalec, BUeber die Constitution 
und die Metamorphosen der chemiechen Verbindungena und ,Ueber 
die chemische Natur des Kob1enstoffs.t In der letzten dieser Abhand- 
lungen findet sich die Stelle, die A u g u s t  K e k u l B  den NamendesPhi lo-  
sophen in  der Chernie verschsffte. Icb will eie wijrtlich anfiihren ale 
ein Denkmal K e k  u I b’scher Geietesarbeit aere perenniue. 

BIch halte es fiir nothig und bei dem jetzigen Stande der chemi- 
schen Kenntnisse fur alle F l l l e  fiir mijglich, bei der Erkliirnng der 
Eigenscbaften der chemischen Verbindungen zuriickzugehen bis auf die 
Elemeute selbst, die die chernischen Verbindungen zusammensetzen. 
Ich halte es nicht mehr fiir die Hauptaufgabe der Zeit, Atomgruppen 
nachzuweisen, die gewisser Eigenschaften wegen ale Radicale betrachtet 
werden kijunen, und 80 die Verbindungen einigen Typen zuzuzahlen, 
die  dabei kaurn eine andere Bedentung ale die einer Musterformel 
haben. Ich glaube vielmehr, dass man die Betrachtung auf die Con- 
stitution der Radicale selbst ausdehnen, die Beziehungen der  Radicale 
unter einander ermitteln und BUS der  Natbr der Elemente ebensowohl 
die Natur der Radicale, wie die der Verbindungen herleiten soll. Die 
friiher von mir zusammengestellten Betrachtungen ijber die Natur  der  
Elemente, iiberdie BasicitBtt - oder wie wir heute sagen die Valenz - 
Dder Atorne bilden dazn den Ansgangspunkt.a 

K e k u l G  entwickelt die Verkettnngstheorie der Atome mehrwer- 
thiger Elemente. Er erklart die unermessliche Mannigfaltigkeit der 
Kohlenstoffverbindungen durch die Fiihigkeit der Kohlenstoffatome, 
sich mit einander untrr Verwendung eines Theiles ihrer Valenien zu 
Kohlenstoff ketten zu verbinden. Die nicht auf Kohlenstoffbindung 
verwendeten Valenzen der Kohlenstoffatome nerden verbraucht, u m  
die  Atome anderer Elemente oder anderer Atomgruppen festzuhalten. 

Die Weiterentwickclung der D:rl fon’schen Atomtheorie war da-  
mit in glanzender Weise err eicht. 

Von K e k u l B ’ s  Valenztheorie LLUS war es rniiglich, eine Reihe 
sogenannter Isornerie-Ersclreinungeu zu verstehen, die bei den Kohlen- 
stoffverbiridungeu auftreten und eich auf die verschiedene Bindungs- 
weise der gleichen Anzahl von Atomen znriickfiihren lassen. 

Cm seiuen Ideen rascber nllgemeinen Eingang zu verscbaffen, 
beginnt Ii e k u 1 B sein grossangelegtes Lehrbucb der organischen 
Chemie, iiber das ich das Urtbeil eines Philoeophen anfiihren will. 
I n  ”seiner Geschichte des Materialismus schreibt A1 b e r t  L a n g e :  
DMit musterhafter Klarheit versucbte K e  kulB in seinenl Lehrboch 
der  organischeo Chemie die Grenzen zwischen Hypothese iind Tbat-  
sache den Chemikern in’s Bewusstsein zu bringen.< 
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J e a n  S e r v a i s  S t a e  erwarb sich das Verdienet, A u g u s t  K e -  
knlk ale ordentlichen Professor der reinen Chemie der Genter le l -  
gischen Staateunivereitiit zuaufiihren. In’s Ungemessene scheint K e - 
k n l k ’ s  Arbeitskraft zu wachsea. Er vervollkommnet sich im Gebraoch 
der  franzbsiechen Sprache in kiirzester Frist so, dass e r  sich ihrer im 
Hiirsaal bedienen kann. Er leitet den Unterricht i n  dem von ihm 
neu eingerichteten, bald n i c k  genug R a u m  bietenden Laboratorium, 
dem Schiiler aus Deutschland, England und Belgien zustriimen. Neue 
Lieferungen seines Lehrbuches erscheinen. Er verijffentlicht seine 
Untersnchungen uber die Umwandlung der Bernsteinsaure in Wein- 
siiure, iiber die ungesiittigten Dicarbonsguren u. a. m. 

1865 hauchte R e  k u 1; einem cbemischen Traurngebilde Lebem 
ein, er vollendet die Benzoltheorie. Doch lassen wir K e k u l e  scinen 
Traum selbst erziihlen: 

BDa sass ich und schrieb an meinem Lehrbuch, aber es Zing 
nicht recht, mein Geist war bei nnderen Dingeq. lch drehte deD 
Stuhl nach dem Kamin uud. versnak in Halbschlaf. Wieder gaukelten 
die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielteu sich dies- 
ma1 bescheideu im Hiiitergrunde Mein geistiges Auge, durch wieder- 
holte Gesichte iihnlicher Art geschiirft, unterschied jet& grijssere G e -  
bilde von niaunigfactier Gestrtltung. Lange Reihen, vielfach dichter 
zusammengefugt; alles iu Hewegung, schlnngenartig sich wiridend und 
drehend. L’nd eiehe, was war das? Eirie Schlange erfasste den 
eigeneu Scbwanz, und hohnisch wirbelte das Gebilde vor meinen 
Augen. Wie durch eioen Blitzstrahl crwachte ich; auch diesmal ver- 
brachte icb den Rest der Nacht, urn die Cousequenzen zu ziehen.a 

K e k u l e  war  iiuf den Gedanken gekommen, in deli1 Benzol, 
einem im Steinkohlentheer vorkonimenden Kohlenwasseratoffe, dessen 
Molekiil sich aus sechs Kohlenstoffatonien und sect13 Wasserstoff- 
atomen zusammensetzt , die sechs Kohlenstoffatome in ringfiirmiger 
Bindung anzunehmen. Er rergleicht den Benzolring rnit der Schlrmge, 
die sich in den Schwanz beisst. 

Ein Gebiet von grenzenloser Ausdehnung wurde durch diese Idee 
theoretisch erachlossen: es urnfas3t :die die Substanzen, die man sich 
durch Ersatz der Wasserstoffatome des Benzols durch die Atome 
anderer Elemente abgeleitet denken kann,  die Kiirper, die man nach 
K e k u l e ’ s  Vorgang als Benzolderivate oder aroruativche Substanzen 
bezeichnet. Neuartige Isorneriererhlltnisse lieseen sich a u f  Grund der  
Beneoltheorie voraussehen ond wurdeii. wie der Bau oder die Structur 
der  in der Natur vorkommenden, sowie der kiinstlich dargestellten 
aromatischen Verbindungen der zirlbewussten experimentellen For- 
schung zngiinglich. 
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Um die Valeeztheorie, die Vorvtellung von der Verkettung und 
Ringbildung der Kohlenatoffatome seinen Schiilern durch die An- 
achauung ubermitteln zu kiinnen, ersinnt K e  k ulb  seine Atommodelle. 
Die Atame der Elemente stellt e r  dar  durch gleichgrosee, rerschieden 
gefarbte H ~ h k ~ g e l n ,  z. B. das einwertbige Wasserstoffatom durch 
eiue weistte, mit einer Messinghiilse vereehene Kugel, das  vierwerthige 
Kohlenstoffatom durch eine schwarze Kugel, die mit vier gleichlangen, 
nach den Ecken eines regularen Tetraeders gericbteten Messingetiib- 
chen versehen ist. Messinghiilsen geetatten die Verbindung eolcher 
Kohlenstoffatommodelle und damit den Aufbau von Modellen auch 
der  verwickelt zusanimengesetzten Kohlenstoffverbindungen. Damit 
war  nicht nur dem Lehrer und Schiiler, sondern auch dem Forscher 
e in  aosgezeichnetes wissenschaftlichee Hiilfsmittel fiir chemieche Be- 
trachtungen an die Hand gegeben. 

- l u g l i s t  K e k u l d  hat den Gipfel seines Ruhmes erreicht. Die 
preussische Regierung beruft ihu an A u g .  W i l h e l m  H o f m n n n ’ s  
Stelle an das  neuerbaute chernische Institut unserer Rheinischen Frie- 

drich-Wiihelms-Universitat , dessen Eiorichtung und Leitung er  zu- 
niichst gemeinschaftlich mit L a n d o l t  iibernimmt, bis dieeer einem 
Rufe nwch Aachen folgt. Tm kraftigsten Mannesalter etehend, kehrte 
Aug.  I i e k u l d  nacb Deutschland zuriick als Vertreter einer Epoche 
d e r  Entwickelung der organischen Chemie, der e r  unauelijschlich die 
Spuren  seiner Gedankenarbeit aufpriigte. 

So sollte ihn des Riinstlers lland der Sachwelt festbalten, nod 
diese Aufgabe lijste H a n s  E v e r d i n g  aue Rom. Er atellt uns 
K e k u l e  als akademischen Lehrer  dar ,  umgeben von den durch 
Sphinxe versinnbildlichten Riithseln der Chemie. Als Ornament hat 
d e r  von seiner Aufgabe durchdrungenc Kunstler, urn die berihmteste 
Leistung K e k u l G ’ s  zum Ausdruck zu bringen, Sechsecke in die Lagen 
eingefiigt, die den Sockel der  Sphinxe rnit dem Postament verbinden. 
E v e r d i n g  wil l  damit sagen. dass ein Theil des Weges, der zur Lo- 
sung der riitheelvollen chemischen Natureracheinungen fiihrt, dnrch 
I(eku1t;’s Uenzoltheorie erhellt ist. 

E8 ist schwer, wenn nicht geradezu unrntiglich, den Einflues der  
311s der Vierwerthigkeit des Kohlenstoffs abgeleiteten Theorien der 
Verkettung und der Ringschliessung der Rohlenstoffatome m f  die Ent- 
wickelung der organischen Chemie zu ermessen, aber man kann ihn 
nicht leicht zu hoch bewerthen. Besonders der im Gebiete der Kohlen- 
stoffverbindungen wissenschaftlich thatige Forscher lebt im Baone der 
K e k u l i ’ s c h e n  Ideen : sie geben ihm den Schliissel zum Verstlindnise 
der  A u f b a y  und Abbau-Reactionen auch der verwickeltateo Kohlen- 
stoffverbindungen. sie ermiiglichen ihm, die iiber 100000 bie jetzt be- 



kannten Kohlenstoffverbindungen zu ordnen, sie lebren ibn, die ge- 
rietiscben Beziehungen nicbt nur ein-, sondern hiiufig voraus zuseben. 
So umschlossen KekulB’s Theorien in der That eine Zeit lang fast 
den Gesammtumfang unseres Wiseens iiber die Koblenstoffverbindungen 
und trugen die Keime zur Weiterentwickelung in sicb. Gus K e -  
k 1118’s Kohlenetoffmodell ist die Theorie des aeymmetrischen Koblen- 
stoffs voo v a n  ’t Hoff uud L e  Be1 uird A d 6 l f  v o n  Baeye r ’ s   spa^ 
nungstheorie heraesgewachsen. 

Die Chemie der Kohlenetoffverbindungeo entwickelte sich ur- 
spriinglich an dem Studium der in den Organen der Pflanzen und de r  
Thiere entstandenen Kohlenstoffverbindungen, daber der Name or- 
ganische Cbemie. Unter diesen Stoffen finden sich wuuderbare Farben 
werthvolle Heilmittel, unbrimliche Gifte, einschmeicbelnde Riechstoffe 
In  vielen dieser Rorper werden aromatiscbe Verbindungen erkannt. 
Es gelingt in unermtidlicber Arbeit, manche dieser Naturproducte, wie 
Alizarin, Indigo, Salicylsiiure, Vanillin, Piperonal aus den im Stein- 
kohlentheer enthaltenen aromatischen Kohlenwasserstoffen kiinstlich 
darzustellen. Die meist in  den Hochschullaboratorien gefundenen Bil- 
dungeweisen werden in den Fabriken zu technischen Darstellungs- 
methoden ausgebildet oder durch neue Verfahren, die technisch brancl- 
barer sind, ersetzt. 

Mit  der kiinstlichen Herstellung werthvoller, in der Natur VQr- 
kommender Koblenstoffverbindungen wetteifert eine zweite Richtung 
der experimeutelleo organischen Chemie. In den Hochscbullabora- 
torien und den sie an Ausdehnung und wisseoschaflichen Hiilfsmitteln 
iibertreffeoden Laboratorien der Fabriken organischer Praparate, be. 
sonders der Theerfarbenfabriken, werdeo Kohlenstoffverhindungen mit 
iihnlicb werthvollen Eigenscbaften entdeckt, wie sie die eben genanoten 
Maturproducte zeigen. Scharen organischer Farbstoffe , Arzneimittel 
und Riechstoffe, die wir in der Natur nie finden werden, erblickee 
das Licht der Welt. 

Fiir das Eindringen in Zen Rau aller dieser Kohlenstoffverbin- 
dungen ond fiir die Ermittelung der Methoden ztt ihrer Darstellung 
bilden R e  kulC’s Theorien die wissenschaftliche Grundlage, dessen 
Verdienste um die chemische Industrie E verding’s pracbtvolles 
Broncerelief zum Ausdruck bringt : Die Wissenschaft schenkt der 
Industrie K e k  ulk’s  Modell des Benzols. Deutsche Fabrikanten aber 
sind es, die zur Zeit fast den Weltbedarf an diesen Kohlenstoffver- 
bindungen decken. Das ist kein Zufall. Denn nur in Deutechland 
decken die zahlreichen Hocbschullaboratorien den grossen Bedarf zur 
selbststandigen, wissenschaftlichen Arbeit vorgebildeter Chemiker, den 
diese Industrie besnsprucht. 
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K e k n l 8  erlebte diesen beispiellonen Aufscbwung der organischen, 
Chemie und der organiechen, chemiscbcn Induetrie in Deutschland 
wiihrend seiner fast 30-jlhrigen Lehrthiitigkeit in Bonn. D e r  Kreis 
seiner Schiiler wucbs von J a h r  zn Jahr. Viele von ihnen nehmen 
als Hochschullehrer oder ala Leiter von Fabriken und deren wiesen- 
schaftlichen Laboratorien hervorragende Stellungen ein. 

1890 feierte die Deutsche chemieche Gesellachaft, um Aug. 
K e k  u l B  zu ehren, in gliinzender Weise d:is 25-jlihrige Jubelfeet d e r  
Benzoltheorie, und deutsche Theer-Farbenfabriken schenkten sein VOD 
A n g e l i  gemaltes Bild der Natioualgrilerie ZII  Berlin. 

In  die erste Zeit seiner Bonner Thiitigkeit fallen K e k u l e ' s  Be- 
miihnngen, eine mechaoiache Auffassung des Valenzbegriffee auszu- 
bilden. Mehrfach wendet er sich an Hand vortrefflicher, unter seiner 
Leitung aupgefiihrter Experimental-Untersucbunp;en gegeu EinwGrfe, 
die man gegen seine Benzoltheorie erhoben hatte. Mit Vorliebe be- 
echiiftigt ihn die Entwickelungsgeschichte seiner Wissenschsft, iiber die 
er eingehende Studien anstellt. In  wichtigen Patentstreitigkeiten d e r  
grossen Theerfabriken wurde er zum Schiedsrichter aufgernfen und 
beeinflnaste durch seine tief durchdachten Gutachten die Entwickelnng 
unseres Patentrechtes. 

Bis .zuletzt iibt K e k u l 6  sein.e Lehrthiitigkeit im Hiirsaal mi t  
gBsster  Pflichttreue aus, sie rerursacht ihm keine Anstrengung, son- 
dern gewHhrt ihm eine Erholung und reine Freude. Uebersichtlich in 
der Anordnung des Stoffes, klar  and anscbnulich in der  Darstelluug, 
uniibertroffen in der Art, wic die von ihm rnit spielender Leichtigkeit 
und Anrnuth ausgefiihrten \70r~esungsrerauche sich dem Lehrvortrag 
einfigten, gehiirten K e k u l  t i 's Vorlesungen zu den erfolgreichsten, die 
an unserer Alma mater gehalten wurden. 

So steht e r  vor UUS, einer der rniichtigsten Fiirderer der Chemie, 
begabt mit durchdringendern Scharfsinn, reich an gestaltender Phantaeie, 
i n  seltenetem Maasse die Gaben dee genialen Forschers mit denen 
des  wortgewaltigen Redners verbindend. Wer  kbnnte seiner j e  ver- 
gessen, dern es beschieden war, aein Schiiler zn sein? VergegenwHrtigt 
man sich den Einfloss seiner Theorien auf die Entwiclreluug und Er- 
oberung so weiter und so wichtiger Gebiete der Kohlenstoffverbin- 
dungen, auf das  Entstehen und Emporbliihen der organischen, chemi- 
schen Industrie, so darf man alrch von K e k n l k  sagen: 

Seio gsoz Geschlechte 
Tragt den Fiirsten hoch empor! 
Und in rollendem Triumphe 
Giebt er Laadern Nsmen, S t a t e  
Werden unter seinem FIISS!~  
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Professor A n s c h i i t z  wandte sich nunmebr an den Rector, Oe-  
beimrath Z i t e l m a n n ,  nm ihm die 

Schenkungsurkunde 

zu aberreichen. Die Urkunde hatte folgenden Wortlaut: 

P o p p e l s d o r f - B o n n ,  den 9. Juni  1903. 

Schenkungs-Urkunde 
An die 

Kiiniglicbe Rheinieche 
Friedricb -Wilhelms - Universitiit 

zu Bonn. 

D e r  unterzeichnete Arbeits-Ausschws zur  Errichtung des Denk- 
male fiir A n g n s t  K e k u l d  hat seine Anfgabe beendet. Er i3t bemiiht 
gewesen, den Absichten seiner Auftraggeber, a n  deren Spitze seine 
Majestfit der Kaiser und Kiinig W i l h e l m  11. steht, nach bestem 
Wissen und Gewiasen zu entsprechen. 

So haben wir die hohe Ehre, das  vou der Meisterhand des Bild- 
bauers Hans E v e r d i n g  in Rorn geschaffene Erzstandbild von A u g u s t  
K e k u l Q  heute, am 9. J u n i  1903, der Riiniglichen Rheiniechen 
Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Bonn in die Hand ibres berufenen 
Vertreters, Seiner Magnificenz des zeitigen Hectors, Herrn Geh. Justiz- 
rath, Prof. Dr. E r n s t  Z i t e l m a n n ,  zu iibergeben. 

Fir alle Znkunft sol1 es unverausaerliches Eigenthnm der Universitiit 
bleiben, am Platze seiner jetzigen Aufstellung vor dem Gebiiude des 
chemischen Institnts, der Shltte fast dreissigjahriger Wirksamkeit von 
A u g h  s t K e k ul 6.  

Wir hegen die Zuversicht, dass das berrliche Kunatwerk, unter 
dem Schntz der hohen Behijrden unserer Hochschule wohl geborgen 
sein wird. Htilt es doch in den kommenden Oeschlechtern das Oe- 
dlichtniss wach an den beriihmten Schiipfer der Theorien von der 
Valenz der Elemente, von der Verkettnng nod der  Ringbildung der 
Kohlenstoffatome, an den langjlhrigen, unvergleichlichen Lehrer der 
Universitgt Bonn, zu dessen Andenken seine Schiiler und Freunde ea 
errichteten. 

A n s c h i i t z ,  W i c h e l h a n s ,  G l a s e r ,  
H u p p e r t z ,  J u s t i ,  L o e s c h k e ,  N i s s e n ,  P a r t h e i l ,  S c h u l t z e ,  

S c h u l z e ,  S e l l ,  Z u n t z .  
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Nach Verlesung der Urkunde tiberreichte Professor A nschti t z  
das Document dem Rector, Geheimrath Z i t e l  mann ,  der seinerseite 
die Rednerkanzel bestieg und im Namen der Universitiit folgende 

Ansprache 

hielt: 

VFreudig und dankbar empfangt die Rheinische Friedrich-Wilhelms- 
Universitat das kostbare, von Meisterhand gefertigte Geschenk, dae 
eine freie Vereinigung hochgesinnter Manner aus praktischen wie ge- 
lehrten Berufen ihr stiftet. 

Unsere Hochachule ist die gliickliche Empfangerin der sch6nen 
Gabe, aber wir wissen es wohl: der Zweck dieser Denkmalserrichtung 
liegt nicht an unserer Universitlit; nicht um ihr eine Ehre zu erweieen, 
nm ihr einen Schmuck znzuwenden, haben Manner aus allen Theilen 
des Reiches und dariiber hinaua ziisammengewirkt und sind hier ver- 
sammelt: es gilt allein eine Ehrnng des groseen Gelehrten, Lehrers 
und Entdeokers, der einst in diesem Gebaude, vor dem jetzt seine 
Bildsaule stebt, seine bahnbrechenden Arbeiten geschaffen oder doch 
vollendet hat; dies Denkmal soll sein ein Ausdruck der bewunderndea 
Anerkennulig, der dankbaren Verehrung fiir ihn, als Lehrer und 
Forsoher, ihn soll es preisen, seinem Gedacbtniss soll es dieneii. 
Wohl hat sich der Mann, den wir hier feieim, zwei Denkmale schon 
selbst errichtet: das eine in seinen Schriften, die vorliegen und fort- 
dauernd studirt werden, dies ein der Ewigkeit sicberes Denkmal, 
denn die erkannte Wahrheit kann nicht wieder sterben; das andere 
in der kraftvoll bliihenden Industrie, die sich, insbesondere auch in  
unserem Lande, auf seine Forschungsergebnisse aufgebaut hat, auch 
diesee Denkmal, so hoffen und vertrauen wir, ein dauerndes, iiber die 
Jahrhunderte bleibendes. Aber diese Denkmale sind soznsagen un- 
persiinlich, sie waren da, auch wenn der Name nnd das menschliche 
Wesen des Mannes in die Vergessenheit gesunken wiiren. Niiher 
und persiinlicher iwird das Gediichtniss durch dieses dritte Denkmal 
gepflegt. Gern erinnern wir uns des Menschen, vergegenwiirtigen 
wir uns die Ziige des Kiirpers, den dieser Geist bewobnte und den 
er sich nach Goethe’e Wort bildete. In der k6rperlichen Form des 
Hauptes, das wir in ehernem Bilde vor uns sehen, ahnen wir wieder 
den schaffenden Geist, und eprechen so mit dem Dicbter: BWie mich 
geheimnissvoll die Form entziickte, die gottgedachte Spur, die sich 
erhaltenlc 

Bkohte  d. D. ohem. Gesellsehaft. Jahrg. XXXVI. 2Y5 
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Den Todten wollten die Manner, die dieses Denkmal errichtet 
haben, ehren. Aber diese Ehrung des grossen Mannes empfindet 
unsere universitat auch als eine ihr selbst dargebrachte Ehrung, und 
sie darf dies: sip darf es nicht nur, weil sie Eigenthiimerin des Rodens 
ibt, anf dem das Drnkmal steht - das ist mehr eine Sache des Zu- 
falls; sie darf es vor allem, weil B e k u l 6  ihr angehort hat, weil er 
in ihrer Mitte seine besten Jahre verlebt, weil er in ihrer geistigen 
Atmospbare seine Werke geschaffen hat; er war der Unsere nicht nur 
durch seine aussere Zugehoiigkeit, als Professor, als Director des In- 
stituts, als Decan der Facultit,  als Rector der Universitiit, sondern 
auch innerlich; viele leben und wirken hier noch, die ihn gekannt 
nnd seines Wortes froh geworden sind, wie ich selbst mit immer 
dankbarer Freude der manchen Stunden gedenke, die ich mit ihm zu- 
samrnen verleben durfte. Und so nimmt unsere Universitat mit, 
warmem Dank diesea Geschenk ala eine ihr selbst dargebrachte Ebre 
entgegen. 

Aber nicht nur den Mann, dessen Bild wir hier vor uns sehen, 
und nicht nur unsere Universitat ehren Sie, meine Herren, durch die 
Errichtung dieses Denkmals: Sie ehren auch sich selbst. Eine Nation, 
die ihre grossen Manner ehrt, ehrt sich. Sie, meine Herren, richteten 
rnit dieser Bildsliule einen erzenen Beweis auf auch f i r  Ihre eigene 
Gesinnung, einen Reweis dafiir, dass Sie die Tngend der dankbaren 
Liebe zu iiben wissen - das Gebot )lEhre Vater und Mutterc gilt 
auch geistig -, und dsss Sie das wahrhaft Grosse verstandnissvoll 
und weitsichtig zu schatzen vermogen. 

So stebe denn dieses Denkmal hier, eine Ebrung fiir den Toten, 
ein Aufruf zu liebender Erinnerung fiir die Mitlebenden, aber aueh 
eine ernste Mahnung zu strenger, keine Miihe scheuender Arbeit fiir 
alle kiinftigen Gescblechter, die an dieser Statte ihre Studien zu 
treiben haben werden. Damit es diesen Zweck erfiillen kiinne, iiber- 
nebme ich hierdurch dieses Denkmal in das Eigenthum und in den 
Schntz der Rheinischen Friedrich-Wilbelms-Universitat.K 

Den Schluss der Feier bildeten die Ansprachen der verschiedenen 

Zunlicbst iiberbrachte Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. H. L a n d o l t  aus 
Berlin, der Freund und friihere College KekulB’s in der Direction 
dea Bonner chemischea Instituts, die Gliickwiinsche und herzlicheu 
Griisse dea Un t e r ri c h t s min i s  t e r i u m  s und der Ki in ig l ic  h e n  
A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  zu Berlin, welch’ Letztere den 
Gefeierten zu ihren Mitgliedern zghlte. 

A bordnungen. 
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Dann bestieg Commerzienrath Dr. GI a s e r  aus Heidelberg 
Rednerbiihne, um die Hnldigung der d e u t s c h e n  c h e m i s c h e n  
d u s t  r i e  in nachfolgender Rede darzubringen. 

die 
In  - 

BHochansehnliche Festrersamrnlung! 

Die wissenschaftliche Bedeutung August KekulB’s ,  die hieto- 
rische Stellung des Oefeierten fiir die Entwickelung der theoretiechen 
Chemie ist Ihnen durch die Herren Vorredner in glanzender Weise 
vor Augen gefiihrt worden. Unbestritten Bind seine Verdienste auf 
diesem Wissensgebiet; niit Ruhm und Ehren wird K e k u l k ’ s  Name 
in der Geschichte der Chemie verzeichnet sein fiir alle Zeiten! 

Nicht so offenkundig liegen die Verdienste A u g u s t  K e k u l k ’ s  
urn die chemische Industrie. Mir ist die Aufgabe zugefallen, h e n  
die Bedentung K e k u l k ’ s  fiir die praktische Chemie, Gr die Industrie 
und insbeeondere seine Verdienste fiir die Fiirderung der Theerfilrhen- 
industrie anerinanderzusetzen. Zu dieser Etire wurde ich beriifen, 
weil ich als Assistent des grossen Forschers fiinf Jahre  lang an seiner 
Seite wirken und im Jahre 1868 dieses chemische Institnt mit ibni 
eroffnen durfte, andererseite, weil mich meine Lebensaufgabe in die 
chemische Industrie gefiihrt hat, der ich seit 34 Jahren angehijre. Die 
dentschen Theerfarbenfabriken habeii sich vereinigt, urn durch Spen- 
dung reichlicher Beitriige die Errichtung dieses Denkmals zu fijrdern 
und damit erkenuen zu geben, wie vie1 sie dem emineuten Forscher 
verdanken bei dern gewaltigen Aufscbwung ihrer Industrie in den 
letzten drei 1)ecennien. 

Wenn Sie Ihre Blicke dem herrlichen Denkmal zuwenden, 00 

f‘iillt l h e n  auf, dass der hochbegabte Kiiustler, dem wir dieses Meister- 
werk verdankeu, an der Vorderreite des Denkmals in  sirinbildlicber 
Weise zwei Vertreter des Arbeiterstandes dargestellt hat, welche Be- 
lehrung durch die chemische Wissenschaft suchen. Sie fragen mit 
Recht, was haben diese werkthiitigen Arbeiter zu thun mit dem g e  
nialen Forscber, dem Philosopben der Chemie, dessen hochfliegender 
Qeist sich in den hiicbsren Hohen der wisseuscl~al’tlicheii Erketrntnies 
bewegt. Siiid nicht die hier verkorperten Kriitte mit Unre.cbt zu- 
slrmmen vereiuigt auf diesein Denkmal, die docli in  Wirklichkeit ge- 
trennt sind durcb eiue unlberbriickbare Klult? 

Freudig hewegt darf ich Ihnen die Antwort geben, dass unser 
grosser Mei-ter es nicht nur verstanden hat ,  zu den hochsten Wahi- 
heiten vorzudringen, sondern dass es ihrir auch gelungen ist, seine 
Lehren verstiindlich zu machen f i r  weitere Kreise. In treffender 
Weise spricht sich hieriiber ein berijbmter Er6nder auf dem Gebiet der 

295 * 



kiinstlichen Farbstoffe aus, wenn er  sagt: dass die nur dem G e -  
I e h r t e n  verstandliche H i e r o g l  y p h e n s c  h r i f t  der  alten Typentheorie 
durch Rekul t5  ersetzt wurde durch die V o l k s s p r a c h e  der S t r u c -  
t u r f o r m e l .  

Durch die jedem Gebildeten leicht verstandliche Benzoltheorie hat  
K e  k u 1 d dem Industriellen den Scliliissel gegeben zur Erschliessung 
der fruchtbarsten Gebiete, er hat damit Technik und Wissenschaft immer 
iiaher gebracht. Die zur Farbstoff bereitung nothwendigen Substanzen, 
(lie nach miihevoller Forscherarbeit in kleinsten Mengen errungen und 
als Seltenheit aufbewnhrt wurden. erstellte die Industrie zu ihrem Be- 
darf tonnenweise in vollendeter Reinheit; sie forderte nicht nur hier- 
durch die wissenschaftliche Arbeit, sie erschloss der wissenschaftlichen 
Erkenntniss eine Piille neuer Verbindungen uud bahnte durch theore- 
tische Untersuchungen der  Wissenschaft neue Wege. So sind durch 
RekulB’s  Fijrderung Industrie und Wissenschaft so nahe geriickt, 
dass durch die beiderseitige Lebensbetbatigung eine gesteigerte Lebens- 
wirksamkeit eingetreten ist und der eine Lebensgenosse den anderen 
nicht mehr eotbehren kann; in geistreicher Weise hat  einer meiner 
Freunde, der an herb orragender Stelle an einer unserer Hochschulen 
lehrt, von einer S y m  b i o s e  der chemischen Wissenechaft und Industrie 
gesprochen. 

Durch dieses Zusammenwirken der  erforderlichen Rrafte wird 
nber erklart der  g a n z  b e i s p i e l l o s e  S i e g e s l a u f  der deutschen 
Theerfarbenindustrie gegeniiber dem Auslande. Die Anfange unserer 
Industrie zu Beginn der secbziger Jahre  des vorigen Jahrbunderts fiihren 
nach England und nach Frankreich; dort wurden auf empirischem 
Wege die ersten Anilinfarben gewonnen; der Bildungsvorgang dieser 
prlichtig leuchtenden Farben und ihre Stellung im chemischen Systeme 
war unklar. Da kam zur recbten Zeit E e k u l 8 ’ s  Benzoltheorie, die 
rnit einem Schlag das Dunkel aufhellte und neue Wege erkennen liess. 
I n  zielbewusster Arbeit drangte nun eine Entdeckuog die andere. 
I h d e  der sechziger datire erscheint mit Gr  a e b e  und L i e b e r m a n t i ’ s  
Entdeckung des kiinstlichen Alizarins eine hervorrageud wichtige Auf- 
gabe fur die deutschen Farbenfabriken, die in verhiiltnissmassig kurzer 
Zeit in der glanzendsten Weise gelijst wird; nach voriibergehendem 
Kampfe mit dem Auslande hat hier D e u t s c h l a n d  die S i e g e s p a l  me 
errungen. Von da  a b  ist unsere deutache Industrie Siegerin geblieben 
auf der ganzen Linie, und als A d o l f  von B a e y e r ’ s  glauzende Ar- 
beiten die Wege 2ur Darstellung des kiinstlichen Indigo eroffnet batten, 
konnte nach zwanzigjahriger unablassiger Arbeit, mit hufbietung 
aller Mittel, die durch Wissenschaft und Technik geboten warm, 
auch dieses hochste Ziel erreicht und in unserem Vaterlande eine neue 



Fabrication von hiichster rolkswirthschaftlicher Bedeutung begriindet 
werden. 

In welchern Maasse das wirtbschaftliche Leben Deutschlands V O I ~  

den Errungenschaften unserer heirnischen Farbenindustrie beeinflusst 
wird, das  mogen Ibnen einige Zahlenangaben erweisen. 

Zu Ende der sechziger Jabre  wird Deutschland fiir Indigo, fiir 
Rrappfarbstoffe und andere Farbenrnaterialien dem Auslaude wohl an 
50 Millionen Mark jahrlich abgekauft hahen: Heute ist die Einfuhr 
a n  diesen Farben aus dem Auslande in stetigern Riickgang begriffen 
iind auf wenige Millionen Mark vermindert. Dagegen produciren die 
Farbenfabriken Deutschlands heute jahrlich fur 18U Millionen Mark 
Werthe, von denen wohl 130 Millionen a n  das  Ausland verkauft werden 
i n  den deatschen Farbwerken finden 25000 Arbeiter dauernden, 
reichlichen Verdienst; die grossen Ertragniese dieser heimischen 
Kunst errniiglichteu es den Farbenfabriken , in der Fiirsorge fur ihi H 

Arbeiter zu wetteifern und die Lebensbedingungen derselben auf eine 
ethische Basis zu bringen, um die uus das Ausland beneidet. Dass ee 
gelungen ist, in  so kurzem Zeitraiim aus kaum vorhaudenen Anfangen 
nnsere heimische Farbindustrie in dieser grossartigen W eise zu ent- 
wickeln und diese glanienden Resultate zu erreichen, das  verdanken 
wir dem l e u c h t e n d e n  D r e i g e s t i r n  u n s e r e r  W i s s e n s c h a f t :  
L i e b i g ,  H o f m a u n  und K e k u l B ;  wir verdanken es der W e i s h e i t  
u nser e r S t a a t s r e g i e r  u n g e  n , welche grosse Mittel aufgeboten 
haben, diesen Manuern ihre Wirksamkeit fiir das  Volk zu ermiiglichen, 
wir rerdanken diese Friichte unseres Strebens dem m i i c h t i g e n  
B r i e g s h e r r n ,  der rnit wohl bewehrter Hand den Friedeu sicherte 
fiir nnsere Arbeit! 

Gestatten Sie mir znriickzukehren nach dern Gegenstande 
unserer heutigen Feier; vielleicht ist es mir gelungen, darauf hinzu- 
weisen, dass nicht nur fiir die Wissenschaft der Name E e k u l B  un- 
aterblich sein wird, sondern dass der heute Gefeierte durch die S e g  
nungeo seiner Geistesarbeit s e i n e r n  V o l k e  h e i l b r i n g e n d  war. Mit 
Recht hat der Kiiustler diese Beziehung in  dem Broncerelief ange- 
deutet , und wenn die deutschen Farbenfabriken durch reichliche 
Spenden zur Errichtung dieses Denkmals beigetragen haben, so haben 
sie sich selbst geehrt durch den 2011 der Dankbarkeit gegeniiber den 
uusterblichen Verdiensten des grossen Begriinders der  Benzoltheorie. 

Ruhm und Preis aei iinserem grossen Meister gebriicht van uns 
allen, die sein Deukmal umstehen und Oliickwunscbe der  rheinischen 
Alma mater, die ihn wahrend 30 Jahren zu ihren beriibmtesten Lebr- 
kriiften zahlen durfte!< 
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Am Schlusse seiner Rede legte der Sprecher einen prachtigen 
Kranz im Namen der deutschen chemischen Industrie am Fusse des 
Denkmals nieder. 

Das Gleiche that Geh.-Rath Prof. Dr. W i c h e l h a u s - B e r l i n  im 
Namen der  D e u t s c h e n  c h e m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  mit folgender 
Ansprache : 

BIm Namen der Deutschen chemischen Gesellschsft habe ich die 
lShre, diesen Rranz als ein Zeichen der Dankbarkeit und Verehrung 
an dem herrlichen Denkmal niederzulegen. 

Er ist adem groseen Forschera: gewidmet, dem Manne, welcher 
den Zusammenhang ron  Wisenschaft und Industrie auf unserern 
Gebiete verkijrpert, imofern e r  in seinem ganzen Leben nur den 
liijchsten Zieleu der Wissenschaft nachstrebte und dozh, ohne es zu 
wollen , einen mtichtigen Einflues auf die Industrie ausiibte, zum 
Nutzeri unseres deutschen Vaterlandes, zur Fordernng der Cultur in 
der Welt.* 

Warme Worte der Hochschatzuog und Dankbarkeit fand Geli.- 
Hath Prof. Dr. W a l l a c h  - Gottingen, der einmal im Auftrag der 
K i j n i g l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  zu Giittingen 
spracb, einmal ale langjahriger, treuer Mitarbeiter des Gefeierten irn 
Namen seiner alten A s s i s t e n t e n  und S c h i i l e r :  

w I m  Auftrage der Roniglichen Gesellschsft der Wissenschaften xu 
Giittingen babe ich die Ehre, der Universitat Bonn die besten Gliick- 
wiinsche zur Errichtung dieses Denkmals zu iibermitteln. Unsere Ge- 
Rellschaft, die viele Jahre  hindurch A u g u s t  K e k u l P  mit Stolz 7~ 

ihren Mitgliedern gezahlt hat ,  miichte Ihnen zum Ausdruck bringen, 
dase sie herzlicheu Antheil an dieser Feier nimmt, die einem Manne 
gilt, der durch seine selbstlose Hingabe an die Aufgaben der reinen 
Wissenschaft und seine hervorragenden Leistungen in besondercm 
Maasse dazu beigesteuert hat, den Rubm der ruhmreichen rheiniscben 
I~ochschule  zu vermehren und weit iiber die Grenzen des Vaterlandes 
hinauszutrage n . 

Aber ich babe mich noch eines onderen Auftrages zu entledigen. 
Die Assistenten und Schiiler RekulB’s  aus alter Zeit wollten 

diese Stunde nicbt roriibergehen lassen, ohne von ibrer Verehrung und 
Dankbarkeit Zeugniss abzulegen. Wir feiern R e  k u l k  in erster Link 
als bahnbrechenden Forscher auf dem Gebiete der theoretischen Cbemie. 
Aber e r  war nicht minder ein bedeutender Lehrer. Wer,  wie ich, 
dae Gluck hatte, durch einen Zeitraum yon beinahe 19 Jahren in fast 
tiiglichem Verkehr mit K e k u l 6  zu wirken, kijnnte vie1 dariiber be- 
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richten, wie anregend sich jede durch ihn veranlasste Arbeit zu ge- 
stalten pflegte, mit welcher Klarheit e r  die schwierigsten Probleme zu 
durchleuchten und rnit wie sicherem Erfolg e r  auch den Anfanger in  
seine Wissenschaft einzufiihren verstand. Aber mebr als durcb solche 
persiinliche Erfahrungen wird die Bedeutuug des Mannes als Lehrer 
durch die Thatsache der Verbreitung seiner Schiiler objectiv zum Aus- 
druck gebracht. In  ausserordentlicher Anzahl siiid Schiiler Re kulb’e  
berufen worden, somohl um seine Lehren an den Hochschnlen fort- 
zupflanzeii, 81s auch urn die Consequenzen seiner Ideen in  die Praxis  
zu iibertragen. Es ist eine fiir sich selbst sprechende Thatsacbe, dass 
leitende Stellen an selbststlndigen chemischen Laboratorien durch 
Schiiler Kekulb’s  besetzt sind an den Hochschulen in: Aachen, Berlin, 
Bonn, Breslau, Giittingen, Riel ,  Kiinigsberg, Leiden, Liittich, Heidel- 
berg, Marburg, Miinchen, Miinster. 

Aehnlich steht es mit der  Besetzung der leitenden Stellungen an 
den bekanntesten Statten der chemischen Grossindustrie, aus  dereu 
Mitte hervorragende Vertreter heute hier als Schiiler K e k u 16’s er- 
schierien sind. 

Wir alle, die friiheren Mitarbeiter, fiiblen in dieeer Stunde, indem 
wir die von Kiinstlerhaud in unvergleichlicher Weise der Nachwalt 
iiberlieferte, k6rperliche Erscheinung K e k u l 8 ’ s  betracbten, besondera 
eindringlich die Verpflichtung, auch das wissenschaftliche Vermachtniss 
desselben der kommenden Generation getreulich zu wahren. Und in- 
dem ich im Namen der Junger K e k u l C ’ s  diesen Kranz zu den Piisseu 
dee unvergesslichen Meieters niederlege, wollen wir  damit in Dankbar- 
keit und unwandelbarer Treue sein Andenken ehren mit der Versiche- 
rung: Wir eind und wir bleiben die Seinen.cc 

Dieser Huldigung schloesen sich an eine Anzahl von Vertretern 
fremdiandiwher Akademien und gelehrrer Gesellschaften, deren Mit- 
glied R e k u l 6  bei Lebzeiten gewesen war. Zuerst nahm Prof. H a l l e r  
a m  Paris  das Wort. 

,Altesses royales. 
Mesdames. Messieurs. 

Au nom de l ’ A c a d 8 m i e  d e s  s c i e n c e s  de Paris, dont K e k u l e  
fut un des correspondants &rangers les plue illustres, au nom de la 
Socibtt‘: c h i m i q u e  f r a n q a i s e ,  qui eut le  grand honneur de  publier 
la premiere l’ingenieuse bypothkse, 8. laquelle le  nom de ICekul8  eat 
desormais indissolublement attach&, j e  viens dBposer au pied de ce 
monument le respectueux bommage de  tous lee chirnistes franpaie. 
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Justement et dignernent lonk par se6 confrhres e t  ses nombreux 
disciples, qui, tous, sont devenus ses amis, j e  n’entreprendrai pas de 
vous rappeler I’oeurre fbconde entre toutes, B layuelle nons devons 
d’8tre rCunis deract  cet Institut, qni fut le siege et le tBmoin de son 
activiti. et de son enseignement si renommi. 

Continuateur de C h a r l e s  O e r h a r d t  et de L a u r e n t ,  K e k u l k  
a non seulement Clargi et complCt8 les doctrines des deux chimistes 
frangais, mais il les a de plus enrichies ‘de la theorie des noyaux 
benzdniques, vkritable perle de la  penshe, dont le temps n’a pas encore 
rS.ussi a ternir l’Eclat. 

On a souvent dit, et on rbpkte sans cease, que les iheoriea 
passent e t  que les faits seuls restent, mais quand par suite d’une do 
ces conceptions gCniales comme celle qni 6mma du cerveau de K e k n l B ,  
toute une skrie d’obeervations Cparses et sans aucun lien apparent se 
tronvent CclairCes et  relihes entre elles, on est en droit de considkrer 
I’auteur d’iine‘ semblable concepiion comme un hienfaiteur de I’hu- 
manitC. 

Arissi le  nom de Kekr i lh  restera-t-il grav6 en lettres d’or dans 
leu annales de la science chimique, et il durera aussi longtemps qne 
cette science elle m8me.cc 

Es folgte Professor H a r t l e y  au8 London mit &&sen der eog- 
lischen Fachgenossen. 

)Your Royal Highness! 
I have been asked to represent the English Chemists, Fellows 

o f  the R o y a l  S o c i e t y ,  of the C h e m i c a l  S o c i e t y  and of thr  S o c i e t y  
of C h e m i c a l  I n d u s t r y ,  now assembled at the International Con- 
gress for Applied Chemistry in Berlio, to bring a cordial greeting the 
University of Bonn and to do homage to the &mortal memory of 
l i e k n l k .  It was my misfortune, that I had not the honour of studying 
under him, hut many Englishmen were liis pupils. Nowhere more 
than in England has hie genius as  a chemist been esteemed and his 
memory as  a man beloved.< 

Ihin schloss sich an Senator Excellenz Prof. P a t e r n b  d i  S e l l a  
aus Rom. 

~ A l t e z z e  Reali! 
I n  nome della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i  e del €3. I s t i t u t o  

L o m b a r d o ,  in nome delle S o c i e t i  c h i m i c h e  d i  R a m a ,  d i  M i l a n o  
e d i  T o r i n o ,  io porto reverente alla mcmoria di A. K e k u l B  il 
saloto di ammirazione e I’omaggio dell’ Italia che studia e che lavora. 
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11 tempo, che tutto cancella e rinnova, potrii sostituire alla 
g n i a l e  concezione di K e k u  I8 sulla struttura dei composti del carbonio 
e solla costituzione della benzinrs e delle soetanze aromatiche altre 
e poi ancorrr a h e  ipotesi e teorie; ma il tempo inesorabile non potrh, 
fino a tanto che della civiltb presente restera memoria, eeparare il 
nome del Grande Chimico Tedesco dalle ecoperte che nel campo 
aevero ed immutabile dei fatti sono scaturite da  quella feconda idea. 
Nella slcienza pura come nell’ industria le teorie struturistiche hanno 
condotto a scoperte meravigliose ed hanuo portato resultati pratici 
d a  auperare ogni speranza ed ogni immagiuazione. 

Gloria a1 nome di A u g u s t 0  KekulC!u 

Warm und herzlich wiirdigten dnnn den Gefeierten, nnd zwir 
in unserer .Muttersprache, die Vertreter der wissenschaftlichen Geeell- 
%haften unserer niichsten Nachbarliinder, Holland8 und Belgiens. 

Znnsichst sprach Prof. F r a n c h i m o n  t BUS Leiden Folgendes: 

*Khigl iche Hoheiten ! 
Meine Damen und Herren! 

Die H i i n i g l i c h e  A k a d e i n i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  zu A m s t e r -  
d a m  hat mir den ehrenvollen Auftrag gegeben, bei dieser feierlichen 
Enthiillnng des Denkmals K e k u l P ’ s  sie 211 vertreten. 

Leider hat dieselbe nut  kurze Zeit die Ehre gehabt, K e k u l d  zu 
ihrcn ausivartigen Mitgliedern zu ziihlen; aber sie wiinschte doch 
bei dieser Gelegenheit vertreten zu sein, urn Zeugniss ablegen zu 
kBunen von ihrer hohen Verehrung fiir das Genie KekulB’e.  Denn, 
wie es heute schon mehrmals gesngt wurde, e r  war ein Genie und 
zwar eins, wie es deren selten giebt. 

Dieae Anerkennung der Riiniglichen Akademie der  Wiseenschaften 
bier am Fusee des Denkmals ijtfentlich aussprechen zu diirfeo, iet 
mir p e r s 6 n h h  urn so angenehmer, als ich ein Schi ler  KekulB’a  bin 
und gerne dankbar gestehe, dass ich meine wissenschaftliche Laufbabn 
ihm verdanke. 

Miige dieses Bild, das seine Ziige richtig wiedergiebt, kiinftigen 
Qeschlechtern zur Erinnerung dienen an die grossen Fortschritte, 
welche die organische Cheoiie durch seine genialen Gedtlnken gemecht 
hat, auch dnnn no&, wenn seine Theorien rielleiclit liingst durch 
bessere ersetzt 6ind.a 

I h m  folgte Prof. S p r i n g  aus Liittich mit nachstehender Ansprache. 
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))Eiinigliche Hoheiten ! 
Hochansehnliche Festver~ammlungl  

Geetatten Sie mir, im Namen der B e l g i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  
W i s s e n s c h a f t e n ,  zu deren Glanz K e k u l e  so aueserordentlich bei- 
getragen hat, auch ein Wor t  der Dankbarkeit und Bewunderung ails- 
zneprechen. 

Ich beabsichtige nicht, die genialen Verdienate R e  k u l k ’ s  noch 
weiter zu wiirdigen; dies gescbah bereits meisterhaft durch Herren, 
welche dieser hohen Aufgabe gewachsen waren. Ich mochte jedoch 
eiuen Punkt  beriihren, der im Lebenslauf K e k u l P ’ s  zwar our etwae 
ZufLlligee bedeutet, der eber docb nicht ohne Folge fiir die weitere 
Auerkennung der deutschen Wissenschaft geblieben ist. 

Die Ereigniese in der ersten Halfte des vergangenen Jabrhunderts 
trngen Schuld daran, dass es in Belgien mit der wissensi-haftlichen 
Cultur auf die Neige zn geben drohte. 

Da zog die Regierung. um diesem Uebel vorzubeugen, eine Zeit 
lang junge Kriifte in’s Land, besondere aus Deutschland. Unter diesen 
war  auch K e  k u l i ,  deeeen Leistungen und Bestrebungen uneerem 
grossen Cbemiker J. S. S t a e  nicht entgangen waren, und desseo 
gllinzende Laufbahn aozueagen Rich schon vorauseehen liess. In der 
T h a t  war das Wirken K e k u l e ’ s  an aeinem neuen Platze ein solches, 
daee auf einem Boden, den man als unfruchtbar hiitte bezeichnen 
kiinnen, auf eiumal eioe Schule aufging, die nicht nur von Kindern 
dea Landes beaucht wurde, sondern auch van Deutschen, welche heut- 
zutage am Firmament der Wissenechaft als Sterne gliinzen. 

Die Arbeiten, welche aus jener Schule hervorgingen, gehiiren der 
Zeit an,  wo K e k u l C  anfing, Ordnung in das Chaos der organiechen 
Chemie zu bringen. Viele derselben wurden yon K e k u l C  selbst der 
belgiscben Akademie mitgetheilt, und 60 wurde uneere wissenschaftliche 
Geeellachaft mit dem neuen Aufleben der organischen Chemie mit 
dem ersten Schlage vertraut. 

Es liegt ein natiirlicbes Gefiihl im Menschen: die Dankbarkeit 
denen gegeniiber, die zum Wohle aller gewirkt haben. 1st dies docb 
nichte anderes, als eine edle Erweiterung der kindlichen Liebe zur 
Mutter. Erlauben Sie mir, es laut auszueprechen: wir, in Belgien, 
eind uns bewusst, wie vie1 wir K e k u l k  zu verdanken haben. 

Aber nicht nur Belgien, auch andere Nationen befinden eich, 
wenn aucb nicht so uumittelbar wie wir, in derselben Schuld; und eo 
darf man sagen, dass K e k u l 6  dazu beigetragen hat ,  die deutache 
Wieeenachaft zur A l m a  m a t e r  d e s  a l l g e m e i n e n  W i s s e n s  zu er- 
hebe0.u 
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Von der KBnigl .  B a y e r i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n -  
s c h a f t e n  in Miinchen war ein Gliickwunschtelegramm eingelaufen, 
dae Prof. A n s c h i i  t z  zor Verlesung brachte. 

a Die Koniglich Bayerische A kademie der Wiesenachaften gedenkt 
am Tage der Enthiillung des KekulC-Denkmals  in Verehrung niid 
Hewnoderung des grossen Reformators der organischen Chemie, w e b  
cher durch die Eutdeckung der Vierwerthigkeit des Kohlenstoffs dieeer 
Wissenschaft eine neue feste Grundlage geschaffen iind durch die 
Theorie des Renzols der  chemischen Industrie der Theerfarben den 
Weg zu ihrer grossartigen und unvergleichlichen Entwickelung ge- 
geben hat. p: 

Dr. J o r d i s  aus Erlangen sprach sodann im Narnen der E r -  
l a n g e r  g e l e h r t e n  C f e s e l l s c h a f t ,  der  Director der Badischen Aoilin- 
uod Soda-Fabrik in Marinheiin, Gel]. Commerzienrath B r n n c k  legte 
einen Kranz nieder im Narnen der deutschen Theerfarbenfabriken. 
Dae Gleictie thnten Oeh. Rath Prof. Dr. Cur t ius -Heide lberg ,  der 
nach dem Heimgange K e k  u l k ’ s  irls unmittelbarer Nachfolger des- 
selben kurze Zeit sein Lehrarnt bekleidet hatte, und Beigeordneter 
L i i c k e r -  Poppelsdorf im Namen der  Cfemeinde Poppelsdorf. Letz- 
terer fiibrle Falgendes aus: 

~ N a m e n s  der Gemeinde Poppelsdorf lege ich diesen Iiranz nieder 
mit dem Ansdrucke stolzeater Freude iiber die unserem grossen ver- 
ewigten Mitbiirger zu TheiI gewordene Ehrung. Ich lege ihn nieder 
mit dem Gefiihle des tiefsten Dankes fiir alles, was K e k u l 6  uneerem 
Gemeinwesen gethan, ale e r  als Gemeindeverordneter ecin umfassendee 
Kiinneu und den reichen Schatz seiner Erfahrung in den Dienst seiner 
engeren Heimath stellte.(( 

Bei der  Fiille dor Reden nnd Ansprachen war die Zeit zu knapp 
gewordeo , urn die weiteren zahlreichen, schriftlich unil telegraphisch 
eingegangenen Oliickwiinsche zur allgemeinen Keontniss zu bringen. 
Huldigungsschreiben hatten noch gesandt der P h y s i k a l i e c h e  V e r -  
ejn zu Frankfurt a/Main nnd die R e a l e  A c c a d e m i a  d e l l e  S c i e n z e  
zu Turin; Depeschen waren eingelanfeu von den Freunden und Fach- 
genossen B a e  y er -  Miinchen, B o e  t t  i n g e r  - Elberfeld , C a n n  i z  z a r o -  
Rom, E r l e n m e y e r  sen.-  Aschaffenburg, O r a e b e - G e u f ,  K l i n g e r -  
KBnigsberg , K o e r n  e r  - Mailand, v. I< 0 s  t a n  e c k i - Bern, N o e l  t ing-  
Miilhausen, S c h r o e t t e r - G r a z ,  C1. W i n k l e r -  Dresden. 

So iibernahlu dann noch das Schluaswort der Vertreter der 
Stiideutenschaft, cand. S c  h r e  m m e r ,  der Praees der ,Cimbria<, deren 
Ebrenmitglied K e k nl6  bei Lebzeiten gewesen. Er fiihrte aus, auch 



die Studentenschaft babe sich an diesem Festtage urn das Denkmal 
geschaart, um durch ihre Anwesenheit den warmen Gefuhlen der 
Verehrong und Dankbarkeit f i r  den Mann Ausdruck zu geben, der 
dorch geniale, bahnbrechende Forschuogen und Arbeiten, sowie durch 
glanzende Lehrthatigkeit so lange eine Zierde der Bonner Hochschule 
war. Die Erinneruug an  das, was er geleistet hat, lebe io aller 
Gediichtnis fort. Das Denkmal eei in  erster Linie bestimmt, das 
Andenken a n  K e  k u 18 wachzuhalten, fur die Studentenschaft aber ge- 
winne es eine tiefere Bedeutung. Ihr  sei die hohe Aufgabe geatellt, 
wabretid der Studieuzeit sich die Ergebnisse der Wissemchaft zu 
eigen zu rnachen, nack dieser Zeit im praktischen Leben diese weiter 
zu pflegen und nach besten Kraften zum Nutzen der Allgemeinheit, 
zur Ehre des Vaterlandes zu verweoden. An diese vornehme Pflicht 
mahne das Denkmal. Es werde der heutigen Studeotenschaft, wie den 
nachkommenden Kommilitonen stets als ein leucbtendes Vorbild die- 
nen bei der Pflege der Wissenschaft, als steter Ansporn zur Nach- 
eiferung und treuen Pflichterfiillung. 

Zum iiusseren Zeichen dieser Gefiihle legte auch er eine pracht- 
volle Nachbildung von K e k u l k ’ s  Benzolmodell in  Blumen a n  den 
Stnfen des Denkmals nieder. 

Mit der durch die Knpelle vorgetragenen B e e t h o  ven’schen 
Hymne .Die Himmel riihmenc schloss die stirnmungsvolle Feier, und 
die hohen Herrschaften verabschiedeten sicb, nachdem noch die Mit- 
glieder der Familie K e k u l C  und der Schopfer des Denkmals 
H. E v e r d i n g  vorgestellt worden waren. Von der Farnilie waren 
erachienen die Wittwe des Gefeierten, Frau Geh. Rath K e k u l B  v o n  
S t r a d o n i t z  - Bonn mit zwei Tochtern, die Sohne EIr. Kammerberr 
Dr. jur. S t e f a n  K e k u l d  voii S t r a d o o i t z -  Lichterfelde und Hr. 
F r i t z  K e k u l 8  von  S t r a d o n i t z  - Freiburg, beide mit Gemahlionen, 
ausserdem einige eotferntere Verwandte, der Sohn der Schwester 
K e k u l k ’ s ,  Hr. Medizinalrath K n o b l a u c h  aos Fraukfurt a. M., Prof. 
L u d w i g  Weis ,  der Sobn eioer Stiefschwester RekulB’s ,  uod A. m. 
Raech l6ste sich die Festversammlung auf uoter vielfachen Scenen 
freudigen Wiedererkennens zwischeu nlteo Freunden, und dae grosse 
Publicurn, welches bis dahin in achtungsvoller Entfernung hatte ver- 
weilen miissen, strijrnte ron allen Seiten in Scliaaren herbei, urn nun 
auch seinerseite das Denkmal genau in Augenschein zu nehmen. 

Das Festmahl. 
N u r  eine kurze &it der Ausspannung war den Pestgeno~seu ver- 

Um sieben Uhr bereits versammelten sich iiber hundert der- giinnt. 
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selben zu einem Mahle in den prachtigen Festr;umeu der Lese- und 
Erholungs-Gesellschaft, an welchern aucb Seiue Eonigl. Hoheit P r i n z  
E i t e l  F r i e d r i e h  und Seiue Durchlaucht f r i n z  A d o l f  z u  S c h a u m -  
b u r g - L i p p e  theilnahmen. Von den Spitzen der Staats- und Stadt- 
Behot den hatten sich u. a. eingestellt Regierungspriisident v o i i  B a l a n -  
Coeln und Oberbiirgermeister Spir i tus-  Bonn, ferner Rector und Senat 
der Hochschule. Trotz seiner vorgeriickteu Jahre  war der irlte Lehrer 
I i e k  uld’s, CornmerzieDret Dr.  F le i tmann-Iser lohn ,  berbeigeeilt, und 
eine stattliche Anzahl Scbiiler und Preiinde des Gefeiertru, die iu 
leitellden Stellungen der cberrtischen WisJeuschaft und Industrie wir- 
lieu, wie €3 e L’ n t h s e n -  Manuheirn, C ero-  Manohein], D u i s  b e r g -  El ber- 
feld, E r l  e n ro e y e r jun. - Strass burg, Meinhold H o f f  m a n  n -Main kur, 
K I i n g  e m a 11 u- Mainkur, Lai b 1 i n -  Ludwigjhafen , L a u  b e n  he  i rn er - 
Hiichst, 0 p p  e n  h e i m-Berlin, R e  y c h  1 e r  -Briissel, Z i n c  k e -  Marburg, 
vereiuigte sich mit den oben bereits genannten Rednern des Tagea 
und den andern Frstgenossen zur friihlichen Tafelrunde. 

Die Reihe der officiellen Trinkspriiche wurde von dern Pr in-  
z e n  E i t e l  F r i e d r i c h ,  der das  Hoch auf den Kaiser ausbrachte, 
eroffnet. Dann sprach Geheirnrath W a 1 1 ac  h HUS Giittingen ah  
alter Freund der Familie auf diese. Anwesend waren davon die. 
Sohne Karnmerherr Dr. S t e p h a n  K e k u l B  yon S t r a d o n i t z  und 
F r i t z  K e k u l B  v o n  S t r a d o n i t z ,  ferner Prof. W e i s  aus  Dtrrrn- 
stadt und rnehrere andere, entferntere Verwandte. Karnmerherr Dr. 
S t e p h a n  v o n  K e k u l B  dnnkte irn Namen der Familie f i r  die freund- 
liche Begriissnng und eprach insbesolidere den1 Arbeitsausscbuss, 
durch dessen Bemiihungen das Werk zu Stande gekommen sei, den 
warmsten Dank aus. Prof. K a y s e r - B o n n  begriisste die Gaste, in  
erster Linie die auslandischen, nnd entwickelte in liingerer, mit grossem 
Reifalt aufgenornmener Rede das  einigende Moment, das  die PBege 
der Wissenschaft in die Beziehungen der einzelnen Nationen bioein- 
trage. In der Gelehrtenrepublik gebe es nur  Briider, und das Netz 
von Freundschaft irnd Bekanntechaft zwischen den einzelnen For- 
schern, das sich iiber den ganzen Erdkreis clpanne, zwioge auch 
mauchen, zuerst vielleicbt Widerwilligen in den grossen Bund. Oe- 
heimratli Prof. C urt ins-Heidelberg dankte dem ersten Vorsitzenden 
des Denkmals-Ausschusses, Prof. A n  sch i i t z ,  f i r  seine grosse Mulahe- 
waltung, wornuf dieser mit dankenden Worten entgegnete. Zurn 
Schluss sprach Prof. L o e s c h c k e  auf den nnwesenden Kiinstler Hans  
E v e r d i n g  und hob dabei die Feinheiten des Denkrnals und die darin 
rerk6rperten Ideen hervor. 

Dos gauze Mahl, bei dem nicht nur die Reden, sondern, was viel- 
leicbt nicht genz unwichtig, aucb die Speisen und Getriinke hiichstes 
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Lob verdienten, verlief in beater Stimmung. Nach Beendigung des 
Essens, gegen 10 Ubr, begab eich der grosste Theil der Gesellschaft 
ill den Garten des Hauses, anf die grosse. hell erleuchtete, am Ufer 
des Rheins sich hinziehende Terrasse und verplauderte dort hei herr- 
lichstem Sommerwetter noeh ein Stiindchen bei Kaffee und Cigarren. 

WLhrend des Festmahls, init Anbruch der Dnnkelheit, versam- 
melte sich die Studentelmhaft im Hofgarten zn einem 

Fackelzuge. 
Der  Zug bewegte sich durch die Haoptstraseen Poppelsdorfs zu 

dem auf dem Kreuzberg bei Houn unterhalb des alten Klostere be- 
legenen Friedhofe, auf welchem die sterblichen Ueberreste K e k n l e ’ s  
iLre letzte Stiitie gefunden hatten. Am Grabe,  d i e  durch ein yon 
Prof. K i i p p e r e  in Bonn geschaffenes, die Ziige K e k u l e ’ s  in vorge- 
riickterem Lebenealter mit h6chster PortraitHhnlicbkeit wiedergebendee 
Medaillon ausgezeichuet ist, wurde zur Huldigung ein Kranz nieder- 
gelegt. Die gauze Veranstaltung, an der aucb der H e r z o g  von 
C o b u r g - G o t h a  theilnahm, gewiibrte einen feierlichen, wiirdigen Ein- 
dmck. 

Znm Abschlues der Festlichkeiten hatte der Ausschuss auf den 
folgenden Eu’aehmittag zu einer 

Festfahrt 
auf dem Rhein eingeiaden, an welcber etwa 200 Personen, Damen 
und Herren, &b einfanden. Der  wiederum vom herrlichsten Wetter 
begfinstigte Ausflug Ring mittels Sonderdarnpfers nach dem Rbein- 
stiidtchen Lioz. Nach der  Ankunft hestieg die Gesellschaft zunichst 
den fiber der Stadt sich erhebenden, eine herrliche Aussicht bietenden 
I)onatusberg, nm dann spiiter in den Oarten und Salen dee altbe- 
kannten Hotels W e i n s t o c k  bei Concert, gemeinsaniem Mahl und 
einem fiir die jiingere Welt bs stimmten Tanzvergniigen den Abend zii 
rerbringen. In beater Slimmurig landete gegen 12 Lbr alles wieder 
i l l  der alten Mueenstadt. 

do endete ein Fest, desscn Gesammtverlauf wohl ill jedem Theil- 
nebmer ernete Gedanken geweckt nnd freundlicbe Erinnernngen hin- 
terlassen haben wird. 

Das Denkmal, 
von dem getreue Abbildungen beigefiigt sind, wurde, wie bereits er- 
w i h n t ,  durch den Bildhauer H a n s  E v e r d i n g  in Rom geechaffen. 
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Auf einem kriiftigen, ails blanem polirtem Fichtel~ebirgegraiiit her- 
geetellten Mittelpostament erhebt sich das drei Meter hohe, in der 
Giesserei von N oa  c k - Fiiedentlu gegoesene Bronceetandbild. 

Es zeigt K e k n l d  im ecblichten, biirgerlichen Gewande, mitten in  
seiner Wirksamkeit als Lehrer, in der Vollkraft seiner Jahre  und 
seines Schaffens, etwa in der Zeit, ale er von G e n t  nach Bonn iiber- 
siedelte. Hoch aufgerichtet, die Recbte lebrend bewegt, tritt e r  llIl8 

entgegen, in der ungezwungenen cbarakteristiscben I-laltung, in der die 
Schanren seiner Scbiiler so oft Gelegenheit hatten, ihn in der Vor- 
lesung z u  erblicken. Dem mit K e k u l B  vollig unbekannten Kiinetler 
etanden als Hiilfsmittel iiberwiegend Abbilder des gealterten Gelehrten 
cur  Verfiigung: die Totenmaske, eine sehr tihnliche Biiste von Prof. 
A. K i i p p e r s  in Bonn und eine Anzahl von Photographien; aber nnr 
einige, dazu weniger gute Bildniese a m  der friiberen Zeit. Trotzdem 
hat es  E F e r d i n g  trefflich verstanden, wie die zablreichen alteren 
Preunde und Schiiler des Oefeierten versichern, eine scblagende Portriit- 
ahnlichkeit zu erreichen. 

Vom Mittelpostament aus zieht sich nach beiden Yeiten hin, in 
einer Gesammtliingenausdebnung von 111 /2  m, in Rachem Bogen j e  
eine Sitzbank ens mattirtem Weiesener Grenit, nach hinten gedeckt 
durch eine Balustrade, die an den Endpnnkten des Rogens in nicdrige, 
Sphinxe tragende Eckpfeiler aueliiuft. Die Durchbrechnngen der 
Balustrade sind in Form von Secbsecken gehalten. Hier entdeckt daa 
kundige Ange sofort das  Kekul8’sche Benzolsechseck mit seinen von 
den Ecken ausgehenden Valenzstrirhen, aber die Ausfiihrung ,der au8 
dnnkelgriinem, schwedischem Diorit gefertigten Secheecke ist so elegant 
nnd fiigt sich dem Ganzen so ungezwnngen ein, dass die Anwendung 
dieees Motive in  keiner Weise stijrend oder aufdringlich wirkt. I)- 
Ganee erhalt ein lebhaftes Gepriige durch die versrhiedene Farbe dee 
benutzten Materials - die Spbinxe sind aus granblauem, oberitalieni- 
echem Bardiglio gearbeitet, den Boden der Anlage deckt gemnaterte 
Moeaik - und dieser Eindruck wird noch verstarkt durch die Wir- 
kung der dnnkeln Erzfarbe des in das Mittelpostament eingelassenen 
Broncereliefs. 

Dieses Relief bildet nach Erfindung wie Auafiihrung eine gauz 
besondere Zierde des Deukmals. Vor einer Herme der Athene, neben 
der  ein Lorbeerbaum seine Zweige ausbreitet, sitzt eine jugendliclc, 
weibliche Idealgestalt: die Verkorperung der ewig jungen Wissenschaft. 
In  der Hand halt sie K e k u l 6 ’ s  Benzolrnodell und iiberreicht es ale 
ihr Geschenk den Vertretern der Techuik, zwei krsftvollen, klng- 
blickenden Mannern in Arbeitertracht. Angeeichta dieser Scb6pfi;lng 
versteht man, warum es H a n s  E v e r d i n g  gelingen konnte, die jugend- 
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kriiftigen Ziige dee genialen Schiipfere der Structurchemie trotz mangel- 
hafter Vorlagen so meisterhaft in monumentaler Verklarung w i d e r  
aufleben zu lassen. 

Broncerelief vom Mittelpostsment des Eekul6-Denkmals 
in Bonn. 

Ein Eisengitter aus Kuuatschmiedearbeit endlich, in welchem ver- 
schlieeebare Tbore den Zugang vermitteln, echliesst in weitem Ereiee 
die ganze, von Fbsenflachen, Pflanzen und Baumgruppen umgebene 
Denkmaleanlage ab. 

E. Rimbach. 


