
JULIUS WILHELM BRUIIL, 

Ein Mensch und Forscher eigener Ar t  ist mit J u l i u s  W i l h e l m  
B r u h l  dahingeschieden. Nicht leicht ist es, in  engem Rahmen den 
Inhalt seines Lebens und Wirkens unter gerechter Verteilung von 
Licht und Schatten ersch6pfend und allgemein verstandlich drrzu- 
stellen. Miigen daher die folgenden Zeilen, die gleichermal3en personlicher 
Verebrung fur den Verstorbenen, wie dem Streben nach objektiver 
Wshrheit entsprungen sind, nachsichtige Beurteilung finden. Znvor 
aber sei herzlicher Dank allen denen gesagt, die freundlich durch 
wertvolle Mitteilungen vermhiedenster Art dem Verlasser dieser Skizze 
seine Aufgabe erleichtert baben. 

BrIihls Vorfahren lebten in Danzig, wanderten aber spater nach 
Warschau aus und wurden russische Untertanen. Sein Vater, L u d -  
w i g ,  hatte sich aus kleinsten Verhiiltnissen durch FleiS und Intelli- 
genz zu einem der  angesehensten und wohlhabendsten Industriellen 
des  damaligen Warschau emporgearbeitet. Im Jahre  1849 verheiratete 
er sich mit E m m a  B a r n b e r g ,  die einer deutsch-russischen Beamten- 
familie entstammte. Als erstes Kind dieser Ebe wurde J u l i u s  W i l -  
h e l m  am 13.Februar  1850 zu Warschau geboren; spiiter folgten 
zwei weitere Sohne und zwei Tochter. 

Briihls Jugend scheint wenig sonnig gewesen zu sein. Schon 
mit neun Jahren muBte er samt seinem 1% Jahre  j h g e r e n  Bruder 
A u r e l  das Elternhaus verlassen und kani in die Herrnhnter Anstalt 
Gnadenberg in Schlesien. Dort erhielt er  eine sehr sorgfiiltige, aber 
auch sehr strenge Erziehung, und seine Erinnerung an diese Zeit 
seines Lebens w'ar nicht gerade freundlich. E b e  e r  die Anstalt voll- 
stiindig durchlaufen hatte, verlief3 e r  sie im Jahre  1866, um auf 
Wunsch seines Vaters die Handelsschule in Berlin zu besuchen. Sein 
Vater war  nHmlich inzwischen schwer erkrankt und wunschte, daB 
sein altester Sohn sobald a19 miiglich sein Geschiift Uberniihme. Er 
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starb jedoch vor Ausfuhrung dieses Planes bereits im September 1867, 
erst 46 Jahre alt, in Dresden, wohin die Familie einige Zeit zuvor 
ubergesiedelt war. 

Julius empfand keine Neigung fur den kautmiinnischen Beruf, 
sondern fiihlte sich mehr zu den Wissenschaften hingezogen, ohne in- 
dessen eine ausgesprochene Vorliebe fur ein besonderes Fach zu be- 
sitzen. Sein EntschluB, zu studieren, erbielt erst durch den Rat se ina  
Onkels T b e o d o r  B a m b e r g  eine bestimmte Richtung, denn dieser 
interessierte sich als Zuckerfabrikant lebhaft f i r  Chemie und empfaH 
seinem Neffen, sich diesem Fache zu widmen. Julius kannte zwar 
von dieser Wissenschaft nur eben den Namen, denn im Schulunterricht 
batte er nicht das geringste von ibr gelernt, doch ging er gem 
auf den Vorschlag ein, und bald hatte ihn die neue Welt, die sicb 
ihm auftat, so gefesselt, daB sie sein ganzes Leben erfiillte. 

Am Polytechnikurn zu Zurich begann Briihl im Fruhjahr 1868 
das Studium. Von seinen Lehrern zog ihn am meisten der damals 
schon hochbetagte S t i ide le r  an; auch von den in echtem Ziiricher- 
Dutsch gehaltenen Vorlesungen des originellen Geologen E sc  h e r  
von  d e r  L i n t h  pflegte er noch in spiiteren Jahren gern zu erziihlen. 
Unter seinen Studiengenossen scbloI3 er sich besonders eng an F r i e -  
d r i c h  C u r t i u s ,  den iilteren Bruder von T h e o d o r  Cur t iu s ,  an, der 
ihn spiiter auch nach Berlin begleitete. 

Bei Ausbruch des deutsch-franziidischen Krieges verlieB Bruhl 
Zurich und hielt sich zuniichst bei seiner Mutter in Dresden auf; 
selber ine Feld zu ziehen, brauchte er nicht, da er noch russischer 
StaotsangehBriger war. I m  Herbst 1870 ging er nach Berlin, haupt- 
siichlich durch A. W. H u f m a n n s  Rut und dessen aufbliihendes In- 
stitut rrngezngen. Neben chemischen betrieb er hier vor allem phy- 
sikaliscbe Studien, hiirte z. B. mathematis2he Physik bei G. Quincke ,  
und legte damit den Grund zu seiner ungewohnlich gediegenen phy- 
sikalischen Durchbildung. Sein rastloser FleiB und seine hervor- 
ragende Begabung wurden von H o f m a n n  rasch erkannt, und bald 
wnrde er zu devsen eigenen Arbeiten herangezogen. Hierbei erwarb 
er sich in solchem MaBe die Anerkennung seines Lehrers, da13 dieser im 
Jahre 1872 die Berufung des damals 22-jabrigen Jiioglings an die eben 
begriindete Universitiit Tokio vermitteln wollte. Indessen zog Bruhl es 
vor, in Berlin zu bleiben, dessen reges wissenscbaftliches Leben e r  
inmitten eines griil3eren Kreises jungerer Chemiker auf das angenehm- 
ste empfaod. Do bner,  L o s a n i t s c h ,  P i n n e r ,  Se l l ,  T i e m a n n ,  
Wi l lge rod t  u. a. gehorten damals zu seinen naheren Bekannten und 
Freuoden. Bevor es zum normalen AhschluB seiner Studien i n  Berlin, 
zum Doktorexamen, kam, trat jedoch eine neue Versuchung an Briihl 
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heran. Lando l t ,  damals Professor in Aachen, brauchte einen Assi- 
stenten, der ihm nicht nur in der Vorlesung und i m  Praktikum helfea, 
sondern auch imstande sein sollte, aelber Vorlesungen zu halten. Auf 
seine Bitte, ihm einen fur diese Stelle geeigneten jungen Chemiker zu 
empfehlen, nannle Hof m a n  n sofort Bruhl. Die verlockende Aussicht, 
Dozent an einer deutschen Hochschule zu werden, nicht zum wenig- 
sten aber auch das liebenswurdige Weaen L a n d o l t s ,  bestimmten 
Bruhl, seine Promotion zu verschieben und die angebotene Stelhng 
anzunehmen. 

Noch ehe ihn der Doktorhut schmiickte, habilitierte sich Bruhl 
1873 in Aachen; auch konnte er nicht sofort jenem Mange1 abhelfen, 
da ihn seine mannigfachen Pflichten so stark in Anspruch nahmen, 
daB er zu eigener wissenschaftlicher Tlltigkeit nur schwer die niitige 
Zeit ertibrigen konnte. Erst zwei Jahre spiiter erlangte er in Giittin- 
gen die Doktorwurde auf Grund einer Dissertation mit dem Titel: 
*Die Konstitution der ganz substitituierten Amido- und Phosphido- 
sauren und Darstellung substituierter a-Amido- propions8uren.a Die 
Anregung zu dieser Arbeit brachte er von Berlin mit, wo er auch 
den ersten Teil schon experimentell bearbeitet hatte; ihr AbschluB 
erfolgte in Aachen. 

Die Aachener Jahre sind in jeder Beziehung von entscheidender 
Bedeutung fur Bruhls gaores Leben geworden. Hatte er sich bisher 
unter dem Einfluase H o f m a n n s  mit Problemen der organischen 
Strukturchemie beschlftigt, so wurde er jetzt von L a n d o l t  nngeregt, 
den Zusatiirnenhang zwischen den physikrlischen, nameotlich den 
optischen, Eigenschaften und der Konstitution chemischer Verbindun- 
gen zu erforscben. Mit der ihm eigenen Energie nahm der junge 
Doktor diese so gaoz anders geartete Aufgabe in Aogriff und giog 
bald so i n  ihr auf, dal3 sie zum obersten Leitstern bei allen seinen 
spiiteren wisaenschaftlichen Forschungen wurde. Reicher Erfolg lohnte 
seine Muhe, denn in kurzer Frist gelang ea seiner methodischen For- 
schung und seinem Scharfblick, den gesetzm8Bigen EinfluB, den mehr- 
fache Bindungen auf die Molrrfraktion ausuben, festzustellen und da- 
mit diejenige seiner Entdeckuogen zu machen, die von allen die 
folgenreichste und praktivch wichtigste geblieben ist, so viele bedeut- 
same ihr auch noch gefolgt sind. 

Zweitens wandelte aich im Laufe dieser Jahre sein VerhZlltnis zu 
L a n d o l t  in eioe Freundschaft urn, die Bruhl stats zu den schonsten 
Erwerbungen seines Lebens geziihlt hat. *Nun ist also auch L a n -  
d o l t  dahina, schreibt er im Mirz 1910. *Ich habe in ibrn einen meiner 
altedeu und liebsten Freunde verloren. Unsere fast 40-jiihrige inoige 
Preundschait ist nie durch einen MiBton getrijbt worden. Er war eine 
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echte Edelnatur, ein Gentleman von Kopf zu FuB, wie ich i n  meinem 
Leben nur ganz vereinzelt angetroffen babe.< In der *Frankfurter 
Zeitungc hat er dem verstorbenen Freunde einen warmen Nachruf go- 
widmet; zu einem ausfiihrlicheren Nekrolog, der in dieser Zeitschrift 
erscheinen sollte, reichte die Kraft des damals schon schwer Er- 
krankten nicht mehr aus. 

Drittens endlich lernte Brubl i n  L a n d o l t s  IIause die Frau 
kennen, die spiiter 30 Jabre lang die Gefiibrtin seines Iiebens war: 
L i l i  B a m b e r g e r ,  Tochter des Kommerzienrats Rudolf B a m b e r g e r  
zu Mainz und Nichte des bekanntea Parlamentariers Ludwig  B a m -  
be rge r .  

Jene Jahre waren fur  Bruhl eine Zeit angestrengtester Tiitigkeit, 
denn er war, wie sein Freund E r n s t  Greif  berichtet, an Wochen- 
tagen wie an Feiertagen schon frub morgens im Laboratoriuni und 
verlied es abends kaum jemals vor 8 Uhr. Seine einzige Erholung 
bildeten die jeden Dienstag stattfindenden Musikauffuhrungen des In- 
strurnentalvereins und die monatlichen Abonnementskonzerte. Hier 
kam er mit einigen gleicbgestimmten Freunden zusammen, zu denen 
unter nnderen der bekannte Pbysiker W i n k e l m a u n  gehiirte, der bis 
vor wenigen Jahren in Jena lehrte. Auch mit ihm blieb Briihl sein 
Lebeo lsng eng befreundet. Eine kleine Anderung in der Lebens- 
weise brachten nur die heil3en Sommermonate, in denen sich die 
Freunde ofters zum Abendessen zusammenfanden und dann meist in 
angeregter Unterhaltung Sber wissenschaftliche oder politische Dinge 
zusnmmenblieben. 

I m  September 1879 trug Bruhl auf der Naturforscher-Versammlung 
zu Baden-Baden die ersten Ergebnisse seiner optisch-chemischen Stu- 
dien vor und erregte damit i n  den Kreisen der Fachgenossen lebhaftes 
Interesse. Man wurde auf  den jungen, vie1 versprechenden Forscher 
aufmerksam, und nocb im gleicheu Jahre wurde er zur Vertretung 
des Professors der Chemie an das Polytechnikurn zu Lemberg berufen. 
Schon im folgenden Jahre erhielt er, kaum 3O-jahrig, das Ordinariat 
endgiiltig. Darauf verlobte er sich im Herbst und fuhrte z u  Beginn 
des Jahres 1881 seine Braut heim. 

Die Schwierigkeiten seiner Lemberger Stellung Karen nicht ge- 
ring, denn erstens bezog sich sein Lehrauftrag auf technische Chemie, 
ein Gebiet, das ihm bis dahin fern gelegen hatte, und zweitens mudte 
er seine Vorlesungen in polnischer Spracbe halten. Allerdings be- 
herrschte er die polnische Umgangssprache vollstlindig, aber er war 
nicht gewohnt, in  dieser Sprache wissenschaftlich zn denken, und so 
fie1 ihm der Vortrag in der fremden Spracbe nicht leicht. Natur- 
gemiil3 kostete unter diesen Umstiinden die Vorbereitung der Vor- 
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lesungen vie1 Zeit; dazu kamen die Anforderungen der  sonstigen 
Lehrtiitigkeit und der Verwaltung des Instituts, so daB wieder die 
Zeit far eigene Arbeit nur  mit Muhe beschafft werden konnte. Und 
doch driingte es  ihn, die in Aachen ausgefuhrten Untersuchungen, die 
erst zum Teil veroffentlicht waren, zu verarbeiten und nach verscbie- 
denen Richtungen hin fortzusetzen. So ist wohl sein Aufentbalt 
in Lemberg die arbeitsreichste Zeit seines Lebens gewesen, denn es 
wird von verschiedenen Seiten erziihlt, daB er damals oft Niichte hin- 
durch gearbeitet und den Schlaf durch Zigaretteu und starken Raffee 
verscheucht babe. 

Solcher aberanstrengung war aber sein zarter, zu Krankheiten 
neigender Kbrper auf die Dauer nicht gewrchsen. Schon in  Aachen 
war er einige J a h r e  zuvor an einem Magenleiden ernstlich erkrankt, 
doch war das Ubel durch eine Kissinger K u r  behoben worden. Jetzt  
aber trat ein schlimmeres Leiden auf; denn im Frubjahr 1882, i n  der  
Nacht, in der  ibm das erste Kind, eine Tochter, geboren wurde, be- 
kam er eine schwere Lungenblutung. Die Arzte hatten anfangs wenig 
Roffnung auf die Erhaltuog seines Lebens, jedoch erholte er sich all- 
rnahlich, muBte aber Lemberg mit seinem rauhen Klima sofort und 
fur immer verlassen. 

Nach diesem jiihen Zusammenbruch folgten Wanderjabre ohne 
eigentliche Tiitigkeit, die zur Genesung des Krauken natig waren, 
aber an die Geduld des lebhaften, an intensive wissenschaftliche Ar- 
beit gewohnten Mannes harte Antorderungen stellten. Zuerst ging 
das Ehepaar nach Mainz, verlebte den folgenden Winter in einem 
Sanatorium zu Falkenstein im Taunus, hielt sich wiihrend des Sommers 
in  der Schweiz auf und begab sich endlich beim Herannahen des 
Winters 1883 nach dem Siiden, zuniichst nach Nervi. Hier  hatten 
die Eltern das Ungliick, ihr  Tochterchen, das  bald nrch ihrer An- 
kunft erkrankt war, zn verlieren. Briihl hat  diesen Verlust auf daa 
tiefste enipfunden und nie ganz verschrnerzt. Nervi wurde bald 
darauf verlassen und mit San Remo vertauscht. Der  Aufenthalt dort 
tat dem Kranken so gut, daB er im J a h r e  1884 nach Deutschland 
zuruckkebren konnte. Seine Lemberger Professur legte e r  jetzt nieder, 
denn er hatte die Absicht, nacb Heidelberg zu ziehen. Da jedoch 
der  beruhmte Kliniker K u B m a u l  das Klima von Freiburg im Breis- 
gau fiir zutriiglicher erkliirte, wandte e r  sich dorthin. 

Jn Freiburg verlebte Brahl  verhiiltnismiidig gliickliche Jnhre. 
Seine Gesundheit besserte sich mehr und mehr, und wenn er  auch 
die Tatigkeit im Laboratorium noch sehr beRchrPnken mubte, SO 

konnte e r  doch wieder in ausgedehntem MaBe am Schreibtisch ar- 
beiten. Mehrere umfangreiche Abhandlungen iiber optisch- und ther- 
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misch-chemische Fragen, die er in jener Zeit veriitfentlichte, geben 
davon Zeugnis. 

Im Jahre  1887 vollzog sich i n  Heidelberg eine Veranderung, die 
i n  Bruhl den alten Plan,  sich dort niederzulnssen, wieder wnchrief. 
B e r n t h s e n ,  der in Heidelberg als Extraordinarius fur Chemie ge- 
wirkt  und ein Priratlaboratorium geleitet hatte, trat in die Badische 
A d i n -  und Soda-Pabrik ein. Briihls Wunsch, die entstandene Liicke 
auszufullen und in den Lehrkorper der  Ruperto-Carola aufgenommen 
zu werden, fand bei B u n s e n ,  ebenso wie bei K o p p  und Q u i n c k e ,  
d ie  seine Leistungen hoch schiitzten, giinsligste Aufnabme, und so 
konnte Briihl, nachdem die notigen Verhandlungen erledigt waren, im 
Frtihjahr 1888 als Honorarprofessor nach Heidel berg ubersiedeln, wo 
er bis an sein Lebensende bleiben sollte. 

Viillig gekraftigt uod von Srischem Mut erfullt, entfaltete Briihl 
in den nachsten Jahren eine auBerst rege und vielseitige Tatigkeit. 
Neben seinen Vorlesungen, die abwechselnd die anorganische und die 
organische Chemie betrafen, unterrichtete e r  im Laboratorium, das e r  
YOU B e  r n t h s e n  iibernommen hatte, und arbeitete selber wieder ex- 
perimentell. In erster Linie galten auch jetzt seine Untersuchungen 
der weiteren Ausbildung der  *Spektrocheniiea'), d. h. der  Lehre von 
den Beziehungen zwischen dern Brechungs- und Zerstreuungsvermiigen 
und der  Konstitution chemischer Verbindungen. Nach der  t h eo- 
r e t i s c h e n  Seite bin wurde die neue Arbeitemethode namentlich durch 
eingehende Untersuchungen uber die zweokniiifligsten Ausdriicke fur die 
spezifische und molekuiare Refraktion und Dispersion erweitert und 
vertieft. Daneben aber suchte Rriihl eifrig den p r a k t i s c h e n  Nutzen 
der Spektrochemie fur den Strukturchemiker, namentlich auf dem Ge- 
biete der  Terpenchemie, nachzuweisen, und begann nach einer Zu- 
sammenstellung und Beaprechung des bereits vorhandenen Materials 
mit eigenen Forschungen iiber diese Korper. Deutlich spiegelt sich 
Briihls eifrige experimentelle Tiitigkeit zu jener Zeit auch in  einer 
Reihe yon Notizen, in denen er praktische Laborntoriumsapparate 
und andere Hilfsmittel beschreibt. Ober  den optischen Untersuchungen 
wurde aber auch die weitere Verfolgung thermochemischer Zusammen- 
hange nicbt vergessen, und gelegentliche Streifzuge in das  Gebiet der 
reinen Chemie fehlen auch nicht im Gesamtbild von Briihls damaliger 
Tatigkeit. 

1) Mit dieser von ihm gepriigten Bezeichnung wollte Briihl auedriicken, 
n d d  die durch 'daa Spektrum der verschiedenen KBrper gewonnenen Ein- 
Llicke AufschluS iiber die Chemie dieser K6rper (also ihre Konstitution uew.) 
g0wirhren.c Der Name umTa13t, wie man bieht, theoretisch ein vie1 weiteres 
Gebiet, sls Briihl in  der Praxis darunter verstanden hat. 
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Eine besondere Arbeitslast brachte ihm das Jahr 1889, denn im 
Friihjahr trat B u n s e n  in den Ruhestand, und Briihl m u h e  im Sommer- 
semester den fehlenden Ordinarius vertreten, sich dabei aber gleich- 
zeitig an den Vorbereitungen fiir die Naturforscher-Versammlung be- 
teiligen, die im Herbst des gleichen Jahres i n  Heidelberg tagte. Er- 
wHhnt sei, daI3 ihm bei diesen mannigfachen Aufgaben als Assistent 
N e r n s t  helfend zur Seite stand. 

Auch im SchoSe seiner Familie wurde Briihl Freude beschert, 
denn zu Beginn des Jahres 1891 wurde ihm sein einziger Sohn ge- 
boren, der fur ihn stets der Gegenstand ziirtlichster Fiirsorge blieb. 

Doch die Sonne des Gliicks hat in Briihls Leben nie lange ge- 
echienen. Nach den kurzen Jahren befriedigender Gesundheit und 
holfnungsvoller Tiitigkeit wurde er im Jahre 1892 abermals von einer 
schweren Magenblutung heimgesucht, und wieder bestand Gefahr fiir 
sein Leben. Zwar ging das Leiden verhHltniemiiI3ig raech:vorUber, 
aber seine Gesundheit blieb erschiittert, und d s  Eottiiuschungen und 
MiOhelligkeiten in seinem Beruf und in seiner Stellnng hinzukamen, 
stellte er in jenem Jahre seine Vorlesungen ftir immer ein und war 
fortan our noch im Laboratorium tiitig. Mitbestimmend mag dabei 
auch gewesen sein, daI3 er nach Neigung und Begabung mehr zum 
Forscher als zum Lehrer berufen war. 

Seine Schaffenskraft blieb auch unter diesen erschwerenden Um- 
stiinden zuniichst unvermindert, denn bis zum Jahre 1898 erschienen die 
breit angelegten Untersuchungen tiber die Spektrochemie des Stickstoffs, 
stereochemisch-spektrische Versuche, die interessanten Arbeiten uber 
die Konstitution des Wasserstoffsuperoxyds, scharfsinnige Erorteruogen 
uber daa Benzol-Problem und anderes mehr. Auch seine Studien iiber 
Tautomerie begannen in jener Zeit, denn die grundlegende Arbeit uber 
das optische Verhalten tautomerer Verbindungen ist 1894 erachienen. 

Im Jahre 1898 erkrankte Bruhl von neuem und ftihlte nicht mehr 
die Kraft in sich, sein Institut zu leiten. Er zog sich daher zuruck, 
verzichtete aber noch nicht vollig auf eigene praktische Tiitigkeit, sondern 
richtete sich ein kleines Laboratorium in seinem Hause ein, in dem 
er mit einigen Assistenten noch bis zum Jahre 1904 gearbeitet hat. 

Die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bilden, wenn man von 
den schweren Krankheitsperioden seiner letzten Jahre absieht, wohl 
die trtibste Zeit in Bruhls Lebeo. So wenig er fur seine Person eitel 
war, so tief schmerzte es ihn, daI3 seine wissenschaftlichen Leistungen 
nicht die Anerkennung fanden, die er glaubte erwarten zu diirfen, 
und die Art seiner Forschertiitigkeit selbst unter seinen niichsten 
Kollegen nicht voll gewtirdigt, ja mitunter direkt verkannt wurde. 
Seine Gefiihle sind verstiindlich, und in seinen Klagen, die er Freunden 



gegeniiber aussprach, lie@ zweifellos ein berechtigter Kern. Aber 
sein Geschick war kein aul3ergewtihnliches, denn e r  teilte es mit so 
manchem Vorgiinger, der  gleich ihm von der groDen HeerstraBe ab- 
gebogen war, ohne das Gliick zu haben, auf seinem einsamen Wege 
gleich auf Entdeckungen von solcher Tragweite zu stoben, daB das 
Neue und Fremde s o f o r t  zurn Allbekannten und von allen Aner- 
kannten werden muate. Als Briihl mit seinen optischen Unter- 
suchungen auf dern Gebiete der  organischen Chemie begann, be- 
herrschte die reine Strukturchemie samt ibrem jungsten SpriiBling, 
der Stereochemie, zumal in Deutschland unbedingt das allgemeine 
Interesse, und die eben erstarkende physikalische Chemie wandte sich 
in erster Linie den Problemen zu, die mit der neuen Theorie der  
Losungen im Zusammenhang standen. Auch im giinstigsten Falle 
muDte daher Briihl darauf gefaat sein, daS die POD ihm gefundenen 
optisch-chemischen GesetzmliBigkeiten nnd die von ihm entwickelten 
Ideen nur langsam in weiteren Kreisen Boden gewinnen wurden. 

Leider trat dazu eine Hemmung, an der e r  selber nicht frei von 
Schiild war. In berechtigtem Hochgefiibl von dem Wert  und der  
Wichtigkeit seiner Entdeckungen vergaW der  sonvt so kritische, Schritt 
fur  Schritt vorgehende Forscher die gewohnte Vorsicht, als e r  im 
Jahre  1888 den Versuch wagte, eine Klassifizierung und Formulierung 
der Terpene und Campher wesentlich aul spektrochemischer Grund- 
lage durchzufuhren. Den von sachverstandiger Seite gefiihrten Nach- 
weis, da13 e r  hierbei die Leistungsfiihigkeit seiner Methode hberschatzt 
habe, hat  Bruhl zwar niemals anerkannt, aber bei objektiver Beur- 
teilung laBt sich die Berechtigung jenes Vorwurfs nicht in Abrede 
stellen. Es unterliegt auch kaum einem Zweifel, dad Bruhl durch 
dieses allzu gewagte Unternehmen MiStrauen gegen die Spektrochemie 
als Hilfsmittel fur Konstitutionsbestimmungen in den Kreisen der  Or- 
ganiker hervorgerufen und ihr  gerade da geschadet hat, wo er  ihr  
a m  meisten zu nutzen hoffte. 

Auch die Entwicklung der  Stereochemie des Stickstoffs war  nicht 
geeignet, die weinenc. Chemiker fiir diesen Zweig der Wissenschaft 
einzunehmen, denn im Laufe der von Bruhl mit bewunderungswurdiger 
Sorgfalt und Umsicht durchgefuhrten Arbeiten schwoll die Zahl der 
Refraktionsaquivalente fur den Stickstoff in seinen verschiedenen 
Bindungsformen i n  fast beaugstigender Weise an, so dsB sich der  Be- 
griff des Refraktionsiiquivalentes iiberhaupt zu verfliichtigen drohte, 
und damit anscheinend die Grundlage dieser ganzen Forschungssrt 
ins Wanken geriet. 

Indessen brach sich die Erkenntnis von der Bedeutung der Brtihl- 
schen Arbeiten doch allm5hlich Bahn. Am sichtbarsten i n  England, 
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denn im Mai 1904 wurde Briihl zum Ehrenmitglied der Royal Institution 
of Great Britain erwiihlt und im August desselben Jahres i n  cam- 
bridge zum Doctor of science promoviert. Die gleiche Ehre sollte 
ihm im Jahre 1908 seitens der Universitiit Dublin zuteil werden, doch 
erlaubte ihm sein Gesundheitszustand nicht mehr die Reise dorthin. 
Erwahnung verdient auch, daB er von der Royal Institution einge- 
laden wurde, einen Vortrag fiber sein Arbeitsgebiet zu halten, der i m  
Mai 1905 statttand. DaB gerade Englands Chemiker ihm zuerst 
iiffentlicbe Anerkennung zollten, mag zum Teil damit zusammenhlngen, 
daS in jenem Land zu keiner Zeit die reine orgaoische Chemie in 
dem MaBe vorgewaltet hat wie lange Jahre in  Deutschland, For- 
schungen von der Art, wie sie Brhhl betrieb, daher leichter allge- 
meinere Beachtung finden konnten. Mehr noch mag aber dazu der 
Umstand beigetragen haben, daB Briihls Arbeiten an die von Glad -  
s t o n e  ankniipften, in England also der Boden fiir seine Ideen vor- 
bereitet war, und iiberdies die Untersuchungen von P e r k i n  sen. fiber 
das magnetische Rotationsvermogen chemischer Verbindungen ein iihn- 
liches Ziel verfolgten. 

Von anderen Auszeicbnungen Briihls sei noch bemerkt, da13 ihn 
die Akademie der Wissenschaften zu Krakau 1900 zum ordentlichen 
Mitglied und der Physikalische Verein zu Frankfurt 1904 zum Ehren- 
mitglied erwahlte. Auch wurde er wenige Jahre vor seinem Tode 
zum ordentliohen Honorarprofessor der Heidelberger Universitiit er- 
nannt. 

Diese Ehrungen fallen schon in die letzte Periode seines Schafiens, 
in deren Mittelpunkt neben dern Tautomerie-Problem die Frage nach 
der Rolle der Medien beim Losungevorgang stand. Ihren AbschluD 
fanden diese Arbeiten 1904 in seiner letzten Experimentaluntersuchung, 
einer groB. sngelegten Studie iiber die Salzbildung tautomeriaierbarer 
Korper, in der er die alte Streitfrage nach der Natur des Acetessig- 
esters und verwandter Korper zur endgiiltigen Entscheidung gebracht 
zu haben hoffte. 

Da Briihl standig von neuen Ideen erliillt und mit ihrer experi- 
mentellen Priifung beschiiftigt war, fehlten ihm im allgemeinen sowohl 
die Lust wie die Zeit zum Bucherschreiben. Nur einmal lieB er sich 
hierzu bewegen, als er voo dem Viewegschen Verlage aufgefordert 
wurde, das groBe Lehrbuch der organischen Chemie von Roscoe  und 
S c h o r l e m m e r ,  sowie daa kleinere Werk von S c h o r l e m m e r  nach 
dessen Tode fortzufuhren. Doch iibernahm er auch diese Aufgabe 
erst, nachdem er in 0. Aschan  und E. H j e l t  zwei treffliche Mitar- 
beiter gewonnen hatte, die, wie er dankbar anerkannte, die Haupt- 
arbeit iibernahmen und im wesentlichen selbstkndig durchfahrten. 
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Briihls Mitwirkiing ,beschrilnkte sich im groBen und ganzen darauf, 
die rligemeinen Gesichtspunkte fur die Bearbeitung des StoFies anzu- 
geben, in Einzelfragen Rat zu erteilen, fur die erforderlichen sprach- 
lichen Korrekturen zu sorgen und den Druck zu leiten; doch stellte 
auch dies, namentlich wegen der umiangreichen Korrespondenz, eine 
betrzchtliche Arbeitaleistung dar. Dem harmonischen Zusammenwirken 
der drei Forscher, die durch die gemeinsame Arbeit in Freundschaft 
verbunden wurden, gelang es, in der verhaltnismaflig kurzen Zeit von 
1896-1901 das umfangreiche Werk zum AbschluB zu bringen. 

In den letzten Jahren seines Lebens trug sich Briihl mit dem 
Gedanken, seine an vielen Orten zerstreuten optischen Arbeiten ge- 
sammelt herauszugeben, da er von verschiedenen Seiten hierzu ange- 
regt wurde. E s  ist sehr zu hedauern, daB dieser Plan nicht zur Aus- 
fuhrung gekommen ist, denn das Werk wurde einen vorziiglichen 
fjberblick uber die Entwicklung der Spektrochemie gegeben und Bruhls 
Verdienste um die Wissenschait i n  das hellste Licht gestellt haben. 

I m  Jahre 1904 wurde Bruhl von einem iiul3erst schmerzhaften 
inneren Leiden befallen, das auch durch den wiederholten Gebrauch 
der Wildunger Bader n u r  vorubergehend gemildert werden konnte. 
Bruhls Leben gestaltete sich nun zu einem immer hoffnungsloser 
werdenden Kampf mit der Krankheit, in dem seine Nerven aufgerieben 
und seine ungewohnliche Energie erschbpft wurden. Klangen schon 
fruher seine Briefe haufig triibe, so geht jetzt immer deutlicher ein 
Zug von Todesahnung und Todessehnsucht durch sie hindurch, und 
mitunter blitzt auch die Befurchtung auf, die Kriifte des Geistes kbnnten 
vor denen des Kiirpers erliischen. In der Erkenntnis, daB seine Kraft 
nun fur immer gebrochen sei, loste Bruhl im Jahre 1908 sein kleines 
Laboratorium auf und schenkte seine kostbaren Instrumente und Appa- 
rate dem Laboratorium der Heidelberger Universitiit. Nur in  immer 
seltener werdenden Zwischenzeiten, in denen sein Leiden etwas nach- 
lieB, konnte sich Bruhl noch zu wissenschaftlicher Arbeit zwingen. 
So entstand - im Jahre 1907 - seine ietzte grol3ere Arbeit spektro- 
chemischen Inhaltes, in der er in Kurze die Summe zog von dem, 
was im Laufe der Zeit, hauptsachlich durch seine Forschungen, uber 
die optische Wirkung konjugierter Doppelbindungen bekannt geworden 
war. Die von ihm dabei aufgesteilten Regeln bilden sein letztes 
wissenschaftliches Vermachtnis. Spater sind nur noch wenige kurze 
Notizen von ihm erschienen. An zwei groBen Abhandlungen, die den 
AbschluB der Spektrochemie des Stickstoffs bringen sollten, hat er 
mit groI3en Unterbrechungen jahrelang bis kurz vor seinem Tode ge- 
arbeitet. Sie sind nahezu druckfertig in seinem NachlaB gefunden 
worden und sollen in nlchster Zeit veroffentlicht werden. 



Im Winter 1908109 verschlimmerte sich Briihls Leiden derart, 
daS zur EntFernung der einen Niete, die tuberkuliis war, geschritten 
werden muI3te. Trotz seines Alters und seines durch langes Leiden 
zerrutteten Korpers uberstand Briihl die schwere Operation, aber erst 
nach etwa halbjahrigem Krantenlager konnte er die Klinik verlatisen. 
So war es ihm noch vergonnt, die Feier seines 60. Geburtstages zu 
erleben, und die Fiille der Gluckwunsche, die aus den verschiedensten 
Liindern und Weltteilen zusammenstriimten, verschaffte ihm die be- 
ruhigende und wohltuende GewiBheit, daB er nicht vergebens gear- 
beitet habe, sondern sein Lebenswerk sich durchzusetzen begann. 

Es war die letzte grobe Freude in seinem Leben, denn bald darauf 
fingen seine Leiden mit verdoppelter Macht wieder an. Zwar ver- 
blgte er noch rnit unvermindertem Interesse die wissenschaftlichen 
Ereignisse und nfreute sich als alter Arbeitsgaul, andere schaifen zu 
irehew; unermiidlich erhob er noch miindlich und brieflich seine ratende 
und warnende Stimme, wentl es sich um die weitere Entwicklung 
seines Lieblingskindes, der Spektrochemie, handelte; aber zu eigener 
Arbeit war er nicht mehr fiihig, und selbst das Briefschreiben fie1 
ihm schwer. Die zunehmenden Schmerzen lie5en sich selbst durch 
die stiirksten Mittel auf die Dauer nicht mehr betiiuben, und die Angst 
vor dem Verlust der geistigen Klarheit wurde immer peinigender. 

alhr Brief hat mich i n  einer fiirchtbaren Nervenkrise angetrofien, 
an die ich ja leider seit meiner Operation gewiihnt bin. Dies Mal 
ist es aber ganz besonders arg, so da13 ich mich wie zerschmettert 
fuhlea, schreibt Briihl am 3. Februar 1911. SJetzt ist es kaum noch 
zu ertragena, heidt es weiter, und d a m  bricht der Brief plotzlich ab, 
weil der Schreibende nicht mehr kann. 

Briihl war am Ende seiner Kriifte angelangt. Das Leiden, gegen 
das er mit aller seiner Energie angekiimpft hatte, war stiirker als er. 
In der Fruhe des 5.  Februar rief er den erlosenden Tod herbei, nach- 
dem er noch die ganze Nacht, wie aus den riihrenden Abschiedszeilen 
an seine Familie hervorgeht, rnit dem EntschluB gerungen hatte. Die 
auf seinen Wunsch vorgenommene Sektion ergab, daI3 das Gehirn be- 
reits von der Krankheit ergriffen war und binnen kurzem, wie er 
geahnt hatte, der Wahnsinn uber ihn hereingebrochen ware. E r  batte 
auf seinem Posten bis zum iiu5vrsten ausgehalten; das ist der Trost 
seiner Angehiirigen und seiner Freunde. 

Brfihl war eine scbarf ausgesprjide Personlichkeit, rnit gliinzenden 
Vorziigen begabt, von denen gewisse Schwiichen untrennbar waren; 
eine durch und durch leidenschaftliche Natur, die ein Feind jeder 
Halbheit war, die lieben odei hassen mubte, die ebenso zu begeiatertem 
Lob wie zu scharfstem Tadel bereit war. 
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Was jedem, der ihn kennen lernte, zuerst aulfiel, waren sein durch- 
dringender Verstand und die merkwfirdige Klarheit, mit der er  aucb 
Dinge, die ihm fern lagen, sofort durchschaute. D a  e r  zudem ausge- 
breitete und griindliche Kenntnisse auf chemischem wie auf physika- 
lischem Gebiet besaB, konnte e r  sich leichter als mancher andere ein 
eigenes Urteil iiber Probleme allerrirt bilden, das er  daun, durch keinerlei 
Rucksichten beirrt, stets oflen aussprach, wann und wo es ihm eriorder- 
lich erschieo. Gerade diese SelbstHndigkeit der  Meinung, die Unab- 
hangigkeit seines Urteils von herrschenden Striimungen, die unbedingte 
Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe wurden in den Kreisen seiner Kol- 
legen und Freunde, zu denen in Heidelberg Manner wie B u n s e n ,  
C u r t i u s ,  K o p p  und Q u i n c k e  gebiirten, hoch geschirtzt. Aber sie 
verschafften ihm aucb Gegner, d a  er bei seiner jedem KompromiB 
abbolden Wesensart seine Uberzeugung oft mit Starrheit, j a  selbst 
Schroffheit, sowohl in offentlicher wissenschaftlicher Fehde, wie im 
persbnlichen Verkehr vertrat und gern zu den Waffen der  Ironie griff. 

Infolge seiner Neigung zur Kritik glaubte er weder innerhalb 
noch auBerhalb der  Wissenschaft an irgendwelche Dogmen, und so 
wenig er  fiir sich selbst Anspruch suf Unfehlbarkeit erhob, ebenso- 
wenig war e r  geneigt, sie einem anderen zuzugestehen. D a  e r  zu 
Extremen neigte, fie1 es ibm trotz seines Strebens nach Objektivitlit 
schwer, dieso immer zu bewahren, und so verwundelte sich denn mit- 
unter seine Skepsis i n  iinberechtigtes Miatranen, beispielsweise den 
ersten spektrochernischen Arbeiten E y k m a n  s und den Atomrefrak- 
tionen C o n r a d  y s  gegeniiber. Sein Gerechtigkeitsgefiihl zwaog ihn 
zwar, auch seiner Cegner Leistungen und Vorziige bffentlich und 
privatim anzuerkennen, lie13 ihn aber andererseits fast eifersuchtig 
dariiber wachen, daB sein eigener Anteil an Entdeckungen und Ideen 
nicht geschmalert wurde. Manchmal schod e r  dabei iiber das  Ziel 
hinaus, indem sich in seiner Erinnerung die Entwicklung der Dinge 
verschoben hatte; wider besseres Wissen fremdes Verdienst zu be- 
streiten, lag seiiiem ehrlichen Charakter fern. 

Um diese Dinge richtig zu beurteilen, mu13 man vor allem auch 
beriicksichtigen, daB Briihl zeitlebens in beneidenswertern MaBe die 
Fahigkeit zu naiver Freude a n  seinen eigenen Arbeiten besal3. Er 
war von dem Gegenstand, rnit dem er sich beschiiftigte, stets so er- 
fiillt, da13 ihm alles daran wichtig und bedentend erschien, allea andere 
aber ganz in den Hintergrund trat. Es  ist daher keineswegs Eitelkeit 
oder Uberhebung, wenn er SO oft Zusammenhlinge, die er gefunden hatte, 
als .fundamental< - eins seiner Lieblingsworte - bezeichnet, soodern 
nur der  Ausdruck sachlicher Uberzeugung und ein Zeirhen dafur, wie 
lebhait sein Interesse fur  den Gegenstand war. D a  e r  so sehr in 
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seinen Forschungen aufging und seine Arbeiten, man niochte sagen, 
als einen Teil von seinem Ich betrachtete, empfand er wissenschaft- 
liche Angriffe als personliche Kriinkuogen und litt schwer darunter. 
M'o ihrn wirkliches odcr vermeintliches Unrecht geschah, aurde  er 
auf das heftigste erregt, mochte es sich um GroQes oder um Kleines 
handeln. So geht vielfach ein scharf polemischer Zug durch seine 
Veroffentlichungen, und seine Briefe sind oft von herben Anklagen 
erfiillt. Nach Auszeichnung in Form von Titeln und Orden hat er 
nie gestrebt, wohl aber besal3 er in starkem MaBe den Ehrgeiz, von 
seinen Fachgenossen anerkannt und geschiitzt zu werden. 

Ein eigenes Geschick hat es gefiigt, daB dieser Mann mit dem 
feurigen Temperament und dem beweglichen Geist den grodten Teil 
seines Lebens Aufgaben Mvidmete, die ibrer Natur nach rasche und 
gliinzende Erblge ausschlossen, die vielmehr eine Unsumme oft ein- 
fijrmiger und ermiidender Arbeit errorderten und nur langsam Friichte 
reifen lieben. Mit peinlichster Sorgfalt hat Bruhl alles getan, um seinen 
physikalisch-chemischen Messungen den denkbar hochsten Grad von 
Zuverliissigkeit und Genaiiigkeit zu geben : wieder und wieder werden 
die Priiparate von ihm gereinigt und analysiert, bis die Analysen 
vollkommene Reinheit anzeigen; die Messungen werden unter Einhal- 
tung aller VorsichtsmaQregeln angestellt, die Rechnungen mit fast 
pedantischer Genauigkeit durchgefuhrt und kontrolliert und so fort. 
Wer die langen Zahlenreihen in seinen Arbeiten bewerten kann, vor 
allem aber wer die hohen StoBe von Foliobliittern, die mit Rechnungen 
bedeckt waren, bei ihm gesehen hat, der kann sich einen Begriff von 
,der Muhc und Arbeit machen, die Briihl aufwenden mubte, um zu 
seinen bedeutsamen Entdeckungen zu gelangen und sie sicherzustellen. 
In seinen Spekulationen hat Bruhl mitunter geirrt, und bei chemischen 
Versuchen sind ihm Versehen begegnet, wie jedem anderen, aher die 
Zuverlassigkeit seiuer optischen Daten kann, wenn man sie im ganzen 
betrachtet, nicht wohl iibertroffen werden. DaB gerade ein Mmn von 
seiner Natur sich zu diener minutiosen Tiitigkeit Jahrzehnte lang 
zwingeo konnte, stellt seiner Willenskraft ein gliinzendes Zeugnis aus. 

Arbeit hat i n  Bruhls Leben stets obenan gestanden, und es ist 
keine Redensart, wenn er gelegentlich (an H j e l t )  schreibt: .Die 
Arbeit i s t  doch das Kostlicbste und das einzige, was rruf die Dauer 
befriedigkg Sein lnteresse und seine Aufnahmefahigkeit fur wissen- 
schaftliche Dinge waren unbegrenzt und weder an Zeit noch 01% ge- 
bunden. So sehr er die Natur liebte, war er doch nach kiirzester 
Zeit bei einem chernischen Thema angelangt, weun er etwa in den 
Alpen oder an der Riviera inmitten der schiinsten Landschaft auf 
seinem Wege einen Fnchgeoossen traf. Trotz der groBen Beliebtheit, 
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deren er sich in Heidelberg bei seinen Kollegen erfreute, kam es daher 
wohl ab und zu vor, daB der eine oder der andere einen Bogen 
machte, wenn er nach des Tages Last und Mube auf seinem Abend- 
spaziergang Briihl in der Ferne kommen sah, weil er turchtete, sein 
Interesse zwiscben dem Sonnenuntergang, den er bewundern wollte, 
und einer eingehenden Erorterung uber die neueste Phase des Benzol- 
Problems teilen zu mussen. 

Briihl war jedoch keineswegs ein Gelehrter, der nur in seinem 
Fach aufging; im Gegenteil war der Reichtum seiner Kenntnisse und 
Interessen ungewiihnlich grol3. E r  sprach Deutsch, Polnisch, Russisch, 
Franziisisch, Englisch und Italienisch und schrieb in den meisten 
dieser Sprachen wie in seiner Muttersprache. In Kunstgeschichte, 
Geschichte und schiiner Literatur war er sehr belesen, und Musik 
liebte er nicht nur, sondern besaB such ein feines VerstHndnis fiir sie, 
ein Erbteil von seiner Mutter, die mit kunstlerischer Vollendung Klavier 
spielte. Auch auf dem Gebiete der Kunst hatte er sehr ausgesprochene 
Neigungen iind Abneigungen und lie13 sich von einer einmal gefaBten 
Meinung nicht abbringen. Englische und neuere franzosische Literatur 
liebte er, desgleichen die nordischen Dichter wie Bj i i rnson ,  I b s e n ,  
S t r i n d b e r g  u. a., aber gegen die moderne deutsche Literatur hatte 
er ein starkes Vorurteil; er  versuchte gar nicht, ihre nahere Bekannt- 
schaf t zu macheo, wiihrend er beispielsweise neunhkndige Romsne 
von F i e l d i n g  mit der groaten Geduld las. Ahdich war es mit 
seinem musikalischen Geschmack. E r  stellte B a c h  sehr hoch, ver- 
ebrte S c h u m a n n  und C h o p i n  und liebte B e e t h o v e n  so leiden- 
schaftlich, da13 er am liebsten in jeder Stadt einen Tempe1 errichtet 
hiitte, in dem die Spmpbonien des Meisters unentgeltlich fur das 
Volk gespielt werden sollten. Dagegen verabscheute er R i c h a r d  
S t ra 'uS  und andere moderne Musiker, freilich ohne deren Sachen 
nliher zu kennen. 

E r  hatte vie1 Sinn fur Geselligkeit und war gewandt und an- 
regend in der Unterhaltung. Sein snrkastisch gefiirbtes Erzlihler- 
talent war hervorragend: und gliinzend verstand er es, Personen und 
Dirrge schnrf, oft witzig, zu charakterisieren. Dabei gab er sich stete 
schlicht und frei von Pose. Ebenso natiirlich und frisch geschrieben 
waren seine Briefe, die nicbt selten acht Seiten GroBquartfprmat um- 
faaten, wenn er Dinge behandelte, die ihm am Ilerzen lagen, oder 
wenn er das Bediirfnis hatte, mit  seinen Freunden ungezwungen ZII 

plaudern. Der leichte Stil, der seine Briefe so lebensvoll macht, 
findet sich auch in den biographiachen Skizzen, die er iiber Hofmann ,  
H e r z ,  T y n d a l l ,  P a s t e u r  und v a n  't Hoff in der ,Nations uod 
der XZukuufts verollentlichle; kleine Aufaiitze, die einem gebildeten 
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Laienpublikum die Bedeutnng jener Miinner verstirndlich macheo 
sollten und dies trefflich taten. 

Auch fur Politik und soziale Fragen besaB Brtihl lebhaftestes 
Interesse. Als Anhiinger der siiddeutschen demokratischen Partei trat 
er fiir weitestgehende Freiheit auf allen Gebieten ein, hatte lebhafte 
Sympathien fiir alle, die in Deutschland oder im Ausland nach seiner, 
des geborenen Kosmopoliten, Meinung durch den *Orgien feiernden 
Nationalismuss unterdrtickt wurden, und sah wie so viele in England 
den Hort der Freiheit. Fur dieses Land, seine Sitten und Gehrauche, 
besaB er besondere Vorlictbe und Bewunderung. E r  hat es mehrfacb 
besucht und stand in engeren oder loseren freundschaftlichen Be- 
eiehungen zu vielen hervorragenden englischen Gelehrten wie A r m -  
s t r o n g ,  B a k e r ,  Crookes ,  D e w a r ,  G l a d s t o n e ,  Hugg ins ,  
L o c k y e r ,  Meldola,  P e r k i n  sen., R a m s a y ,  L o r d  Ray le igh ,  
Roscoe  u. a. 

Alles in allem war Bruhl ein Mensch und Gelehrter von unge- 
wohnlicher Originalitit, dessen Vorziigen und Fehlern gegenuber 
niemand gleichgiiltig bleiben konnte, so wie er selber stets scharf zu 
Pereonen und Dingen Stellung nahm. Seinen Gegnern ist er stets ein 
Gegner geblieben; wer aber einmal seine Achtung und sein Vertraueu 
erworben hatte, dem blieb er in unwandelbarer Treue ein Freund, 
der sich an den Erfolgen seiner Freunde neidlos mitfreute und an 
ihren Leiden den wiirmsten Anteil nahm. Die wissenschaftliche Welt 
wird das Andenken an den hervorragenden Forscher und seine bahn- 
brechenden Leietungen stets in hohen Ehren halten; seine niiheren 
Bekannten werden nicht minder auch dem charaktervollen Menscheo 
fiber das Grab hinaus Freundschaft und dankbares Gedirchtnis be- 
wahren. 

11. 
Bruhls Erstlingsarbeiten bewegen sich auf dem Fprschungsgebiete 

seines Lehrers A. W. IIofm an n und bieten nichta Charakteristisches. 
Nacb der Darstellung des A t  h y len -d i p ipe  r id  y I-d i amio  s wendet 
er eich der Erforschuog des Tr i i i t by l -g lykoko l l e  zu und bestiitigt in 
dieser Untersiichung die bekannte, aber damals noch zweifelhafte 
Formel des Betains. 

Einen selbstiindigen Versuch auf dem Gebiete der organischen 
Synthese stellt eine kleine Arbeit ails dein Jahre 1879 dar, i n  der 
Briihl glaubt, aus Valerylchlorid und Natrium D i v a l e r y l  erhalten zu 
haben. 111 Wirklichkeit fiihrt jedoch die koniplizierte Reaktion, wie 
splter K I i n  g e  r festgcstellt hat ,  zu Diacylderivaten ungesiittigter 
Glykole. Vitlleicht niirde Briihl selber bei weiterer Beschiiftigung 
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mit dem Gegenstande den - sehr verzeihlichen - Irrtum erkannt 
haben, aber er  hatte damals bereits p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e  
S t u d i e n  begonnen, die ihn auf Jahre  hinaus vollig in  Anspruch 
nahmen. 

In  der Einleitung zu seiner ersten groBen Abhandlung, die 1880 
in L i e b i g s  Annalen erschien, setzt Briihl den AnlaB zu diesen 
Arbeiten und deren Plan auseinander. Unter Hinweis auf die Er- 
scheinung des Ortswechsels oder der Atomumlagerung spricht e r  
aus, daB die analytischen und synthetischen Methoden der Chemie 
fiir sich allein zur vollstandigen Erforschung der Koostitution eines 
XBrpers nicht immer ausreichen. 

*Die Erforschung der  Konstitution der  Korper zu ermoglichen, 
ohne deren Beschaffenheit zu Bndern, das hieBe eine Richtung ein- 
schlagen, welche frei ist von den Fehlerquellen, die jenen Methoden 
auhaften und ihre Ergebnisse mehr oder weniger unsicher machen 
miissen.# 

Dieser Satz ist bis an sein Lebensende fiir ihn der  leitende Ge- 
danke  geblieben, dessen unerschiitterliche und scharfsinnige Durch- 
fiihrung ihn auf der  einen Seite zu seinen gliinzendsten und frucht- 
barsten Leistungen befiihigt, dessen nicht selten einseitige und allzn 
s tarke Betonung aber andererseits ihm und seinen Arbeiten mitunter 
geschadet hat. 

Unter Berufung auf K o p p s  Forschungen spricht d a m  Briihl die 
Absicht aus, Bein vergleichendes Studium der  physikalischen Eigen- 
schaften organischer Korper in ausgedehntem MaBstabe in Angrift 211 

aehmen.a D e r  Beginn wird auf L a n d o l t s  Anraten rnit dem Licht- 
brechungsvermogen gemacht. 

L a n d o l t  und G l a d s t o n e  sind auf diesem Gebiet seine direkten 
VorgBnger. L a n d  ol t hatte durch seine rnit groBter Sorgfalt ausge- 
fuhrten Untersnchungen nachgewiesen, da13 isomere Korper im allge- 
meinen gleiche Molrefraktion besitzen, und hatte diese Erkenntnis dazu 
benutzt, die Atomrefraktionen des Kohlenstoffs, Wasserstofh und 
Sauerstoffs zu bestimmen. Er konnte zeigen, daB sich mit Hilfe 
dieser Konstanten die Molrefraktionen der  Verbindungen dieser drei 
Elemente in iihnlicher Weise berechnen lassen, wie das  Brechungs- 
rermijgen beliebiger Gemische aus dem der Bestandteile. GI a d s  t o n  e 
bestatigte dies fur zahlreiche andere Substanzen, aber er  stellte gleich- 
zeitig fest, da13 bei nicht wrenigen Korpern die beobachteten Mol- 
refraktionen rnit den berechneten aus vorlaufig unerklarlichen Griinden 
durchaus nicht iibereinstimmen. 

G l a d s t o n e s  Arbeit blieb unbeachtet, bis zehn Jahre nach ihrem 
Erscheinen Briihl auf sie aufmerksam wurde und mit genialem 
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Ahnungsverniogen sofort den wahren Zusammenhang erkannte. Nie 
bat sich sein Scharfblick gliinzender bewiihrt, als in diesem Falle, 
wo er  trotz unrichtiger Beobachtungen yon G l a d s . t o n e ,  die den 
Sachverhalt vertleckteu , in deu Kohlenstoff-Doppelbindiingen jener 
Korper deli Grund ihres unerwortet hohen Brechuugsvermogens 
vermutete. Die esperimentelle Prufurig erwiev alsbald die Richtigkeit 
der Idee: d n s  K e f r a k t i o n s i n k r e m e n t  e i o e r  V e r b i n d u n g  i s t  
1 ~ r o p o r t i o n a l  cler A n z a h l  v o n  D o p p e l b i n d u n g e n  i n  i h r e m  
Jlolel i i i l .  Daniit war zum ersten Male ein gesetzmafiiger, in Zahlen 
ansdriickbarer Einflul3 der Konstitution aut das Brechungsvermogen 
cliemischer Verbindungen festgestellt. 

Dem ersten Schritt folgte sofort der  zweite. Nachdem Briihl 
richtig erksnnt bat, dal3, im Gegensntz zu der bisher stillschweigend 
gemachten Annshme, die Atomrefraktiou des Kohlenstoffa veriinderlich 
ist, ,je nnch Heansprucliung seiuer Vdenz, schlieBt e r  logisch, dnB die 
gleiche Erscheioung auch bei anderen mehrwertigen Elementen auf- 
treteii w i d  Riue genaue Priifung von L a n d o l t s  Beobachtungen 
riot1 eigene Beatiniliiungen an pnssend gewahlteiii Material bestiitigen 
tliese Folgerung, denn f i i r  d i e  A t o m r e f r a k t i o n  d e s  e i u f a c h  u n d  
d e s  d o p p e l t  g e b u n d e n e n  S n u e r s t o f f s  s t e l l t  s i c h  e i n  b e -  
t r i i c h t l i c l i e r  ' U n t e r s c h i e d  h e r a u s .  Umgekehrt erweist sich 
gt?maR seiner Voraussicht die Atomrefraktion der einwertigeu Halo- 
gene :tls konstwt, d:t deren Sindungsvermogen stets im gleichen Malje 
Ornnsprucht wird. 

Der weitere Fund, daB eine d r e i f a c h e  B i n d u n g  zwischen zwei 
liohleristoffatonien die Molrefrrktion nicht ebenso stark erhiiht wie 
ztvei Ikq~pelbinduogeu, i:iberrascht Briihl so sehr, daB e r  an der  
Existeiix dieser Art Binduug zweilelt. Hier zeigt sich zuerst seine 
Neigung, optische Argumeote hiiher zu stellen nls chemische. Doch 
verlolgt er  die Frage nicht weiter, sondern begnugt sich mit der  
ernpirischen Feststellurig des Refraktionsiiquivalentes fur den dreifach 
gebundenen Kolleostoff, das  sich sogar - nach der  damaligen Be- 
rechnuugsweise - kleioer d s  das  des doppelt gebundenen herausstellt. 

Endlich ermittelt Bruhl bereits in dieseo ersten Arbeiten die 
wichtige 'I'ntsachp, daW R i n g b i l d u n g  in) sllgemeinen o h n e  E i n -  
f l u l j  auE d i e  M o l r e f r a k t i o n  ist. 

Mit der Auffioduug dieser Tatsachen, nnmentlich der Erkenntnis, 
daW die Atomrefraktion mehrwertiger Elemeute in gesetzmiifiiger 
Weise vou deren Bindungsverhiiltnissen abhangt, war die Mijglicbkeit 
gegeben , aus dem optischen Verhalten chemischer Verbindungen 
Sctilusse nrif ihre K o n s t i t u t i o n  Z I I  ziehen; die Grundlagen der  
S p e k t r o c h e m i e  waren geschaffen. Rruhl hat  sofort die Tragweite 

Bndcbte d. D. Chem. Gesellschrrit Jshrg. XXXXIV. 2 44 
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seiner Entdeckung erkannt, ohne dabei ihre Bedeutung zu fiber- 
schatzen, denn er ist sich durchauv bewuat, d a 8  vorllufig our der  
Sattigungszustand eines Korpers spektrometrisch erkennbar war, also 
nur Fragen auf dem Gebiete der  Sattiguogsisonrerie mit Hilfe der  
Optik entscbieden werden konnten. Am klarsten druckt e r  dies mit 
den folgenden Worten aus: 

*Die Molekularrefraktion gestnttet nur die Klassifizierung der  
mnglicheii Isomeriefalle, insofern diese auf verschiedener Art der  Be- 
irnspruchiing disponibler Valenzen beruben; allein jene engere Art 
von Isomerie, welche bei gleicher Reanspruchung der Affinitat our 
dtirch yerschiedene Gruppierung der Atonie bediogt wird, kann durcli 
die Molekularrefraktion nicht erniittelt werden.a 

Diese ReschrZnkung i n  der Anwenrlbarkeit der  spektrncheniiscbeii 
Metbode veranlal3te Rrubl, nach nnderen Aiitteln zur Konstltutions- 
bestimmung auf physikalischem Wege zu suchen. E r  vergleicht Z I I  

diesem Zweck die Siedepun kte, Dichten, Brechiingsindices, Mulekular- 
volumina und Transpirationszeiten eitier groBen Anzahl isomerer untl 
homologer Verbindungen mit einander, und es gelingt ihm, aucli 
zwischen diesen Gr6l3en und der  Konstituticm mehr oder weniger aus- 
geprlgte Beziehungen aufzudecken. Hervorgehobeo sei vor allem, 
daO nach seinen Untersuchungeri ganz allgemein bei ciliphatischeri 
Verbilldungen mit zunehrnender Verzweigung der Iiohlenstoifkette die 
numerischan Werte nller oben nngefiihrten Iconstanten sinken. Diese 
Feststellungen sind in der  Folgezeit trotz der von Bruhl gegebenen 
Beispiele nur in geriugem hia5e f u r  die Zwecke der Koostitutions- 
bestimmung verwertet worden, hauptsiichlich wohl deswegen, weil sie 
our dann anwendbar sind, wenn bereits ein gewisses Material sicherer 
Dnten vorliegt. Immerhin baben namentlich die Arbeiten verschie- 
derier Porscher auf dem Terpengebiete gezeigt, daB jene Heziehunpen 
niclit selten zu wertvollen Schliissen dienen konnen ; starkere Be- 
riicksichtigung dieser Dinge und weitere Untersuchungen in der  von 
Rruhl eingeschlagenen, aber spZter nicht mehr verfolgten Richtung 
wurden daher voraussichtlich nicht ohne praktischen Nutzen bleiben. 

Nach Abschlul3 der im Vorstehenden skizzierten optisch-chemischen 
Arbeiten, die i n  die Zeit von 1878-1882 fallen, siod die nHchsten 
Jahre, aoweit Briihls Gesundheitszustand ihm uberhaupt das Arbeiten 
gestattete, im wesentlichen dem weiteren A u s  b a u  der  neuen Lehren 
uud ihrer V e r t e i d i g u n g  gewidmet. Angriffe von J a n o w s k y  und 
von ' l ' homsen konnten miihelos uud schlagend zuriickgewiesen wer- 
den. Ernster zu nehmen waren dagegen die Einwiiode, die von Na-  
s in i  erboben wurden, denn sie stiitzten sich auf die nicht zu bestrei- 
tende 'Tatsache, daB bei gewissen aromatischen Verbindungen, nament- 



3775 

lich bei Naphthalinderivaten, die von Briihl verkiindete Proportionali- 
tiit zwischen der Hiihe des Refraktionsinkrementes und der  Zahl der 
anzunehmenden Doppelbindungen nicht besteht. Den SchluB von 
N a s i n i ,  daB es demnach stark zu bezweifeln sei, ob die Molrefraktion 
uberhaup! ein Hilfsmittel fur Konstitiitionsbestimmungen sei, kann 
Briihl in uberzengender Weise ah ungerechtfertigte Verallgemeinerung 
kennzeichnen, ilber eine befriedigcnde Erklarung fur jene Ausnahmen 
yon seinen Regeln vermag er zunachst nicht zu geben. D a  jene Ver- 
bindungen ein besonders hohes ZerstrenungsvermBgen besitzen, vermutet 
e r ,  daB die Dispersion einen storenden EinfluB auf die Kefrsktion 
aiisube uod dadurch die Beziehungen zwischen dieser Konstante und 
der  chemischen Konstitution trube. 

Dies veranlaBt ihn zu einer sehr eingeheoden Prufung aller bis 
dahin nufgeetellten D i  s p e r s i o  n s For m e l  n ; eine Untersuchung, die 
Brubl als reioen Physiker erscheinen IiiBt. Er kommt zu dem Er- 
gebnis, da13 weder die bekannte C a u c h y s c h e  Formel no& irgend 
eine andere ,den wahren Ausdruck des in  der Natur waltenden Ge- 
setzes der  Dispersion darstelle, und daher auch keine einen vom Ein- 
flusse der  Dispersion befreiten Brechungsexponenten 1iefere.a Die Folge 
davon ist, daS bei Substanzen, deren Lichtzerstreuungsvermogen etwa 
dss des Zimtalkohols iibertrifft, aus der  Molrefraktion die Zahl der  
Doppelbindungen und sonstige Eigentumlichkeiten der  Struktur nicht 
mehr mit Sicherheit erkannt werden kiinnen. Bei Verbindungen, 
deren Dispersion sich unter jener anf Grund empirischer Daten ange- 
nommenen Grenze hiilt, bleiben dagegen die fruher ausgasprochenen 
Regeln in Geltung. Bedeutungsvoller ist jedoch der  Umstand, dalJ 
Bruhl aus AnlaQ dieser Fragen im Gegensatz zu den Ansichten von 
L a n d o l t ,  N a s i n i  und anderen Forschern nachweist, daS der  einige 
J a h r e  zuvor yon L o r e n z  und L o r e n t z  abgeleitete Ausdruck fur 

die  spezifische Refraktion m2 * 1 der  bis dahin benutzten Formel 

0 - 1  __ .d  fur  chemische Zwecke uberlegen ist. Er benutzt ihn daher von 

da an ausschliefilich, und seinem Beispiel sind bekanntlich im Laufe 
der Zeit fast siimtliche Forscher auf diesem Gebiet gefolgt. 

Wenige Jahre spater (1891) tritt Rruhl erneut fur die Anwen- 
dung der  L o r e n z - L o r e n t z s c h e n  Formel ein, iodem e r  in einer aus- 
gezeichneten Studie nachweist, daS sich fur gasfiirmige Korper die 
gleichen Beziehungen zwischen Konstitution und Molrefraktion wie 
fur Slussige Substanzen ergeben, wenn man das neue MaQ fur das 
spezifische Rrechungsvermogen benutzt, wiihrend bei Verwendung der 

n*-1 1 

244 
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alteren Ausdrucke keine gesetzmaaigen Zusamnienhiiuge erkennbar 
werden. Die tilteren Forschungen von B i o t  und A r a g o ,  sowie yon 
D u l o n g  auf diesem Gebiete werden daniit z u  einem befriedigendeu 
AbschluB gebracht. Gleichzeitig betont Bruhl in tiieser Arbeit rnit 
besonderem Nachdruck, daW das einfncbe Suminationsgesetz fiir die 
Molrefraktion niir ionerhalb von Gruppen gleichartig zusammen- 
gesetzter Verbindungen und auch dnnn nur  anniihernd gilt, im allge- 
meinen aber jeoe Iconstante keine a d d i t i v e ,  sondern eine yorzugsweise 
k o n s t i t u t i v e  GriiIJe darstellt. Nicht ausschliefilich bei mehrwertigen 
Elerneuten ist die Atomrehalition etwau Wechuelodes, sonderu auch 
bei einwertigen Gruudstoffen ist sie bis zii eioern gewivseo Grade nb- 
hangig voii der  Natur der  Atonie, niit denen jene ISletnente verbiiii- 
den sind. Ganz allgernein werden also von Brulil die Atornrefrak- 
tionen als r e l a t i  ve GroSen aufgefnfit, abhlngig von den wechselnden 
Verbindungen der Elemente linter einander. Nur sind diese Unter- 
schiede iin allgemeinen so gering, dall sie gegenuber den gruBen IXffe- 
renzeu, wie sie zwischen den Atomrefrnktionen des einfachen i i n d  tles 
doppelt gebundenen Kohlenstoffs oder Sauerstoffs bestehen, bis n u f  
weiteres vernacbliissigt werden diirfen. 

Man sieht, daW Rruhl nicht starre Gesetze aufstellen will, sondern 
Spielraum fur eine weitere Entwicklung der Spektrochemie lafit, vie 
sie spiitrr, Zuni Teil noch durch seiue eigenen Arbeiten, tatdchlicl) 
eingetreten ist. 

Ungefiihr zur sr1bt.o Zeit Ludert .Kriihl seinen Standpuokt i u  der 
D i s p e r s i o n s f r a g e .  Lange Zeit erblickte rr in der Dispersion niir 
ein stiirendes Elernrut iind bestritt ini Gegrusatz zii N a s  i n i ,  dn13 
zwischeii da r  Konstitution einer Verbindiiug und ihrer Dispersion ein 
gesetanial3iger Zusammenhaog erkennbar sei. Hriihl hiitte insofern 
Recht, itls tatslchlich mit H i l k  der  vori wrschirdenen Yorschrrn fiir 
die spezifiscte Dispersion brniitztrn Ausdrucke sich Regeln, wie pie 
fiir die Molrefraktion rrniittelt waren, nicht konstruirrrn lielhn. Aber  
nndererseits hatte N a s i n i  das Kichtige vrrmutet; es karn nur, wie SO 

hliufig, darauf an, dxs richtigr MaIS fiir die zu untcrsuchrndr Eigen- 
schaft, in diasrm Fsllr dir  Dispersion, zu finden. Zu eigenru For- 
schungen iibrr die Disprrsion murde Briihl ~erniut l ich durch Arbeitrii 
von G l a d s t o n e  angrregt, drr als Ma13 fur das  spezifischr 1)ispersioiis- 

nii - n~ 
tl 

vrrmiigen drn  Ausdruck bttnutzt uud brrrits fiir einigt. Ele- 

rnentr Atomdispersionrn ermiitelt bilttr, nus drurn sich aunahernd 
tlir Moldispersionen rinlachrrrr \'rrbiodungrn brrrchiieo lielien. I)a 
aber G l a d s t o n e  sein Beobachtungsniaterial nicht veriiffentlicht hatte, 
lie13 sich der  Wert seiner Arbeit niclit I)eiirteileii. 



n y a - l  n 2 - 1  Es ist Briihls Verdienst, in dem Ausdruck ( w ~ ~ j  - (naa + i,) 
1 . -  diejenige D i s p e r s i o n s k o n s t a n t e  eiugefiihrt zu haben, die sich 

bis heute als die zweckmiBigste erwiesen hat; auch leitete er  dam& 
0u.s einem umfangreichen Beobachtungsmaterial diejenigen Werte iiir 
die A t o m - R e f r a k t i o n e n  und - D i s p e r s i o n e n  ab, die bis in die 
neueste Zeit am meisten benutzt worden sind. Auf dieser Grundlage 
konnte Bruhl zeigen, daD fiir die Moldispersion im wesentlichen die- 
selben Regeln gelten wie iiir die Molrefraktion; insbesondere stellte 
e r  fest, daB sich auch mit HilFe dieser neuen Grone Doppelbindungen 
verscbiedener Ar t  nachweisen lassen. Doch hebt Briihl selber her- 
vor, daS diese Methode der Konstitutionsermittluog im allgemeinen 
weuiger sicher sei, d a  die oben besprochenen Einflusse sekundilrer 
Natur die Dispersion starker beeinflussen als die Refraktion. 

Noch vor dem eben skizzierten Ausbau der  Spektrnchemie nach 
der theoretischen Seite hin liegen Briihls erste Versuche, die neue 
Forschungsrichtung p r a k  t i s c  h z u r  L a  s u  n g  i n  t e r e s s  a n  t r r  Pro-  
b l e m e  d e r  S t r u  k t u r c h e m i e  z u  v e r w e r t e n .  Die Grundlage bildet 
eine gliinzend geschriebene, im ereten Band d r r  Zeitscbrift fur physi- 
kalische Chemie (1887) erachienene Abhandlung, in  der er an der  
Hand eines mit grofiem Geschick ausgewahlten Materials zunachst 
nochmals die wichtigsten Refraktionsgesetze entwickelt und tiberzeu- 
gend begrundet. Urn riicht bereits Besprocbenes zu wiederholen, ge- 
niige es, vnn den bei dieser Gelegenheit aufgestellten Regeln die fol- 
genden beiden aufzufiihren, d a  sie neben dem bekaunten EinFluB der 
Doppelbindungen hauptsacblich in Betr:tcht kommen. 

aUmwandlung mehrfacher .Bindungen der Atome in einfache hat 
s t r ts  RefraktinnsvermindRrung zur Folge, gleichgultig, welcher . i r t  der 
chemische Vorgang ist (Polymerisation oder Isomerisation).a 

sDer  optische Eifekt der Aufhebuog rnehrfacher Bindungrn ist 
auch derselbe, ob hierbei offene -4tomketten resultieren odcr ring- 
fiirrnige Gebilde mit e i n e r  Riuggruppt. oder mit mehreren Ringen.* 

Diese GesetzmaSigkeiten schienen Briihl gerignet, in systema- 
tischer Anwendung auf die T e r p e n e  und C a m p h e r  Licbt iibrr die 
so verwickelten Beziehungen dieser Korper uod ubrr  ihren IJau zu 
verbreiten. Der  Gedanke war ausgezeichnet; urn so mehr ist zu be- 
daiiern, daB die Art  seiner Ausfiihrung nicbt gliicklich war. Briihls 
erster Fehler war, dafi e r  sich bei seinen Spekulntiourn fast aus- 
schlieBlich aut die Beobachtungeo anderer Forscher stiitzte und man- 
gels eigener praktischer Erfahrung auf diesem schwierigen Gebiete 
nicht beurteilen konnte, wieweit jene Beobachtuogen, namentlich was 
die Reinheit der  untersuchten Praparate betraf, Vertrauen verdienten. 
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Zweitens aber lieB e r  den von ihm selber aufgestellten Grundsatz, daB 
die Spektrochemie in erster Linie nur den Sattigungszustand einer 
Verbiodung festzustellen gestattet, vielfach nul3er acht und versuchte, 
iiber den Rahmen der Leistungsfahigkeit seiner Methode hinaus- 
gehend, auch Fragen der  Ortsisomerie zu losen. Die Folge war, daB 
sich in seinen Darlegungen Wahres mit Falschem, Sicheres mit Zwei- 
felhaftem zu einern merkwiirdigen Ganzen vereinigt, clas i n  hoheni 
MaBe anregend, aber aiich irrrfiihrend wirkt. Mit Recht hat daher 
damala W a l l a c h ,  der sich scbon seit eioigen Jahren eingehend und 
rrfolgreich rnit dem Studium der Terpene beachaftigte, vor der  bier zutagr 
getretenen cberschl tzung der Spektrocheinie gewarut. Daruber d a d  
jedoch nicht vergevsen werden, dal3 13riihls Gedanke tatslchlich reiche 
Friichte getragen hat, denn alle Porscher auf dem Gebiete der hydro- 
aromntischen Verbinduogen habeo sich bekanntlich in der Folgezeit 
des von ihrn geschalfenen Werkzeuges regelrniiillig und mit grol3rin 
Nutzen bedient. Dall Brubl sich auch urn die Terprnchernie ein 
grol3es und bleibendes Verdienst erworben hat, wird daher von keiner 
Seitr hest.ritten, wenn auch sein erster Ausflug i n  dieees Gebiet Fur 
ihn persijnlich eher ein hliberfolg als ein Erfolg war. 

Nachdem Bruhl die spektrochemischen Verhiiltnisse stickstoftfreier 
Korper irn wesentlichen aufgeklht  hatte, begionen mit dem J a h r e  
1893 seine Untersuchungeu iiber die S p e k t r o c h e m i e  d e s  S t i c k -  
s t o f f s ,  ein Thema, das ihn bis in seine letzten 'rage beschaftigt hat. 
Ein ungeheures Beobachtungsmaterial ist in den neun groBen, dieser 
Frage gewidmeten L4bhandlungen und vielen kleineren Notizen nieder- 
gelegt, und die Gesarntheit dieser Arbeiten gibt eiri deutliches Bild 
sowohl von den] upermudlichen FleiS wie von der strengen Methodik 
und Sorgfalt des Verfassers. In mustergultiger Weise werden Schritt 
fur Schritt die ungemein verwickelten Beziebungen, die zwischen den 
verschiedenen Biodiingsfornien des BProteusa Stickstoff und seinern 
Brechungs- und Zervtrenungs-VerniGgen bestehen, bis ins Kleinste zer- 
gliedert und die Atornrefraktionen ermittelt, die dem Stickstoff in 
seinen so zahlreichen und vervchiedenartigen Verbindungen zirkornmen. 
Ob es d:ibei unbedingt erforderlich und niitzlich war ,  die %ah1 der  
Werte allmahlich bis iiber 30 steigen zu lassen, ist eine reioe Zweck- 
miil3igkeitsfrage. Bruhl hat sich niemals a n  ein bestimmtes Schenra 
gehalten, sondern seine Entscheidungen von Fall zu Fall getroffen, 
wie es ihm fur die Wiedergabe und Zusammenlltssung der beobach- 
teten Tatsachen a m  besten erschien. So hat  e r  antangs dem einfach 
und dem rnehrfach gebundenen KohlenstofE verschiedene Atomrefrak- 
tionen beigelegt, dann aber bekanntlich besondere Refraktionsinkre- 
mente fur die doppelte nnd dreifache Binduog eingefiihrt, wilhrend e r  
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Fur den Sauerstoff das erste Verfahren beibehielt. Wenn e r  sich beim 
Stickstoff nach reiflicber Erwiigung der  verschiedenen Moglichkeiten auf 
Grund seiner reichen Erfahrung f i r  den YOU ibm eingeechlagenen 
Weg entschied, so wird man uberzeugt sein diirfen, da13 dieser i n  da- 
maliger Zeit der  ricbtige war. Das  schliedt nicht aus, da13 jetzt, 
nncbdem neue GesetzmaBigkeiten auf spektrochemiscbem Gebiete auf- 
gefunden sind, der Versuch einer Umbildung iind Einscbrankung der 
Refraktionsiiquivalente des Stickstoffs wiinschenswert, vielleicht auch 
aiissicbtsvoll, erscheinen kann. Welcbe Urnwandlungen aber auch im 
Lnufe der  Zeiten die Spektrocbemie des Stickstoffs erlahren mag, die 
sichere Grundlage aller unserer Erkenntnis auf diesem Gebiet werden 
docb immer Bruhls Arbeiten bilden, und dies wird nicht sein geringster 
Rubmestitel bleiben. 

Die Wertscbatzung dieser Leistung kann auch dadurch nicbt be- 
eintriicbtigt werden , d a a  Briihl bei seinen Versuchen, die Struktur 
komplizierter orga.nischer Verbindungen aus ibrem optiscben Verhalten 
zu erschlieflen, in manchen Fallen, beispielsweise bei den Nitrosoalkyl- 
uretbanen, nacbweislich zu falscben Schlussen gelangt ist, denn der- 
srtige gelegentliche Irrtumer waren bei der  Schwierigkeit des Problems 
unvermeidlich. Bedenlrlicber waren dagegen zum Teil die An wen- 
dungen, die Briibl von der  Spektrocbemie des Stickstoffs bei anorga- 
niscben Substanzen, z. B. der  Salpetersaure, machte. Hier ging, wie 
man wobl sagen darf, der  Spektrocbemiker mit ihin durch, indem e r  
unbekummert urn eutgegensteheude cbemische Argumente, einseitig 
auf Grund der  Dentung des optischen Befuodes iinbaltbare Struktur- 
formeln aufstellte oder den Korpern eine sKonstitntiona, d. h. einen 
bestimmten Bau ibrer Molekule, iiberhaupt absprach. Es ist kein 
Wunder, daB nlsbald gegeo diese iiber das Ziel hinausschieaeoden 
Spekulationen Widersprucb, namentlich von H a n  t z s c h ,  erboben wurde, 
und Briibls Bestrebungen auf diesem Gebiete ohne merklichen EinfluB 
geblieben sind. 

Neben den grundlegenden Entdeckungen und systematischen For- 
scbungen findet sich i n  Bruhls spektrochemischen Arbeiten eine Ftille 
anregender Gedanken und ioteressanter Beobachtungen, die z. T. noch 
der  weiteren Ausbildung barren. Nur  weniges davon kann hier kurz 
aogedeutet werden. 

Allbekannt sind seine Ansichten uber die ungeuiittigte Natur des 
Wassers und iiber die Kanstitution des Wasserstoffsuperoxyds, dem 
e r  aus  optiscben Grunden die Formel H.Oi0.H erteilte. Man mag 
uber diese Anschauungen denken wie man will, jedenfalls 1Pat sich 
nicht leugnen, dad sie originell sind und manche Eigenschaften jener 
K6rper in einem neuen L i c k  erscheinen lassen. Auch konnte Briibl 
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auS Grund seiner Ideen Voraussageo machen, die durch das  Esperi- 
ment spiiter bestatigt wurden, z. B. daI3 das Wasserstoffsupero~i).tl 
eine noch hiihere nielektrizitatsh-oostante besitzen rniisse als selhst 
das Wasser. Sehr  benchtenswert ist ferner der von B r u  h l  gelfeferte 
Nachweis, daS stereoisomere Kiirper teils iso-, teils beterospektriscli 
sind, und in letztereni Falle regelniii13ig das  hoher schnielzende, be- 
stiindigere Isomere, die grosere Mol-Relraktion und - Ilispersion besitzt. 
Es ist kaum zu  bezweifeln, dall die Fortsetzung diesrr nicht iiber die 
ersten Anfiinge gefiihrten Untersuchung interessmte JSrgebniase liefern 
wiirde. 

Endlich sei noch des optisclien Eiriflussw der lionjugation ge- 
dacht. auf den Bruhl zwar nicht ziierst, aber m i  iinclidriicklichsten 
u n d  bestimmtesteu hiugewiesen lint. Geahnt wurde er schon von 
G l a d s t o n e ,  doch nicht richtig erkannt. Dies ist vielinehr das Verdienst 
L y k n i a n s ,  der bei seinen Untersuchungen in  der c.+ruppe der  iso- 
meren Allyl- und Propenyl-Derivate des Beneols feststellte, da13 rcgel- 
ma13ig die SubstanZen, i n  denen die Doppelbindung iil  der Seitenkettr 
dem Benzolkern benacbbart i3t, durch hohere Refraktion und Disper- 
sion ausgezeichnet sind. Briihl hat dann gezeigt, daI3 die gleiche Er- 
scheinung regelmiiDig auftritt, weon Hthenoide Biodungen unter sich 
oder mit Carbonyl-Doppelbindungen konjugiert sind, und da13 hier- 
durch viele scheinbare Widersprcche gegen die spektrochemischen 
Grundregeln ihre befriedigende .F,rklBrung finden. Seine Prophezeihung, 
da13 gerade diese Ausoahmen, die AnlaB zu Warnungeu vor der An- 
wcndung der Spektrochemie fur Konstitutionsbestinimungen gr-geben 
hatten, cin Hilfsrnittel zur Erkennung feinerer Strukturuntersc.hiede 
werden wiirden, ist gliinzend in Ediillung gegangen. DaB freilicli 
aucb auf dieseni Gebiete noch vie1 zu tun bleibt, hat er selber i n  
seiner letzten griiReren Arbeit gezeigt, in der  er einen Uberblick iiber 
die Wirkuog der verachiedenen Arten YOU Konjugationen gab. 

Neben den optischen Verhaltnissen chenrischer Verbindungen bat 
Briihl von jeher auch ihren t h e r r n i s c h e n  Eigenschaften lebbaftes 
Interesse zugewandt. Schon in seiner Lemberger Zeit weist e r  nach, 
da13 bestimmte Beziehurigen zwischen den optischen Konstanteu und 
den Verbrennungswsrmen organischer Korper bestehen, ein Zusarnnien- 
hang, der zwar schon von N e w t o n  irnd spateren Forschern vermutet 
wurde, aber bislang noch keinen irgendwie gearteten zahlenmii@gen 
Ausdruck gefunden hatte. Die .Entdeckung eines bestimmten Gesetzes, 
das die geunnnten Eigenschaften der  chemischen Substanzen mit ein- 
ander verbindet, ist auch Rruhl nicht gegluckt. Wohl  aber hat er 
a u f  eiiie Reihe ron Analogien und Unterscbiedeo sufrnerksam gemacht, 
die  zu weiteren Untersuchungen anregen kiinoen. 
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So stellt Briihl fest, daB Sauerstoff und die Halogene die Verbren- 
nungswlrme uod das  Lichtbrechungsvermdgen in aholicher Weise herab- 
setzen, desgleichen der Vorgang der Polymerisation. Doppelbindungen 
erhohen umgekebrt beide Konstanten, und zwar Bthenoide i n  starkerem 
hfalje als noppelbindungen zwischen Kohlenstoff und  Sauerstofl. D a  
211 diesen Regeln die Verbrennungswarmeo der Athylenoxyde nicbt 
stirnnien wollen, bezweifelt. Bruhl anfangs die Riohtigkeit der gebrauch- 
lichen Formeln dieser Verbindungen, bis ihn andere Beotachtungen, 
oamentlich aber die B r e y  e rsche  Spannungstheorie und die calori- 
metrischen Versuche Stob nl a n  n s, den 'Unterscbied erkeonen Iassen, 
der  zwischen der optischen und thermischen Wirkung der Riogbildung 
bestebt. Von d a  no erblickt er  mit den Pbysikero in der Molrefraktion 
e in  Ma13 fur die Ather-Dichtigkeit im Molekiil oder fur das  absolute 
Molekularvolumen, das im wesentlichen von den s t a t i s c h e n  Verhiilt- 
niasen im Molekiil abhangt, wahrend die Verbrennungswarme nach 
bekannter Auffassuog ein Ma0 fur die S p a n n u n g s z u s t a n d e  oder, 
allgemeiner gesprocben, fur den E n  e r g i e i n h a l t  des Molekuls abgibt. 
Von einer Vergleichung des optischen und des calorimetrischen Ver- 
haltens organischer Verbindungen erhofft er wertvolle Aufschlusse, 
besonders uber die Natur der  sogenannten doppelten und dreifacheo 
Kohlenstoffbindung, warnt aber gleicbzeitig zur Vorsicht gegenuber 
der  swiirmet6nenden Sphinxa. 

AnlaB hierzu gab ihm vor allein die genauere Beschaftigung mit 
den T h o m s e n  schen calorimetrischen Untersuchungen iiber organische 
Substaozen. In einer eingehenden Studie (IYN), die ibn als Yeister der 
Kritik zeigt, legt er  i n  iiberzeugender Weise dar ,  da13 die Anschou- 
ungen des im iibrigen so hoch verdienten Forschers uber die Konsti- 
tution organischer Verbindungen zum groBten Teil auf unbewieseneo, 
a e i l  unbeweisbaren, Voraussetzuogeo und Zirkelscblussen beruhen. 
Briihl gab damit dem, was viele andere our undeutlich empfunden 
batten, klaren Ausdruck iind faod daher, wie nus vielen Briefen her- 
wrgeht ,  bei den Fachgenossen in reichem MaBe Dank und Aner- 
liennung fiir seine zur recbten Zeit kommende Kritik. 

Von Bruhls soostigen Veroffentlichungen thermochemischen In- 
halts seien nur noch die Erdrterungen iiber das Benzol-Problem (1894) 
erwahnt, weil sie aiicli heute noch lnteresse verdienen. Aus der Mol- 
Rrfraktion und -Dispersion dea Benzols und seiner einfacheren Deri- 
vnte hatte Rrii hl auf Grund seiner spektrochemischen Regeln gefolgert, 
daB K e k  u l k s  Beozolformel vor allen ubrigen den Vorzug verdiene. 
Auch hatte e r ,  nachdetn der exnltierende EinfluB der  Konjugation 
erknnnt war, i n  analoger Weise das  E r l e n m e y e r s c h e  Naphthalin- 
schema stutzen kiinnen. Unter dieseo Umstanden mudten die B a e y e r -  



schen Untersuchungen iiber dieHydrierungsprodukte des Benzols und der  
Benzoldicarbonsiiuren, die in der Aufstellung der zeutrischen Formel des  
Benzols gipfelten, seine Aufmerksamkeit aufs hochste erregen. I n  einer 
umfangreicben Abhandlung, die reich an geistvollen Gedanken ist, be- 
handelt Briibl in erster Linie die Tatsacbe, daB bei der stufenweise 
volizogenen Hpdrierung des Benzols eine a l l m i i b l i c h e  und g l e i c h -  
f o r m i g e  Anderung der  o p t i s c b e n  Eigenschaften stattiindet, wahrend 
i n  der Reibe der V e r b r e n n u n g s w i r m e n  beim Ubergang vom 
Renzol zum Dihydrobenzol oder umgekehrt ein S p r u n g  zu erkennen 
ist. I n  gescbickter Weise s k h t  e r  diese anscheinenden Widerspruche 
unter sicb und mit der K e k u l d s c h e n  Formel zu vereinigen, in der  
e r  nach wie vor die beste der  moglicben S t r u  k t u r formeln des Ben- 
zols erblickt; nur die S a c h s e s c h e  Raumformel  bietet nach seiner 
Ansicht fur die physikalischen und cbemischen Eigenscbaften jenes 
merkwiirdigen Korpers einen noch vollkommeneren Ausdruck. Wenn 
seine Betrachtnngen trotz allen aufgewandten Scbarfsinns nicbt vollig 
iiberzeugend wirken, so teilen sie dieses Schickval mit fast allen Spe- 
kidationen iiber die wahre Natur  des Benzols. Anregend sind sie 
jedenfalls in  vieler Hinsicht; namentlich wird der in vielen Briihlschen 
Arbeiten immer wiederkehrende Gedanke, da13 rinsere Formeln mit 
ihren Valenzstrichen nicht ah starre Schemata aufgefafit werden 
diirfen, sondern daB einfache wie mehrfache Rindungen in ihrer Inten- 
sitat und daher auch in ibrer Bedeutung fur den Energieinbalt der  
Molekiile sehr ungleichartig sein kiinneo, in jener Abhandlung mit 
besonderer Scbarfe hervorgehoben. Man sieht daraus, daB Briihl ein 
tlurcbaus mnodernera Chemiker war ,  denn die bier angedeuteten An- 
schauungeu sind bekanutlich gerade im letzten Jabrzehnt mehr und 
mehr in  den Vordergrund getreten und drangen nnch weiterer Ent- 
wicklung. 

Bei dem Versuch, eine Klassifikation der T e r p e n e  auf spektro- 
cbemischer Grundlege durcbzufubren, empfand Briihl selber, daB viele 
der  von ibm aogenommenen Formeln recht zweifelhaft und unsicher 
waren. Dies veranlal3te ihn, sich auch an der r e i n  c h e m i s c h e n  
B r f o r s c h  u n g  dieses Gebietes durcb eigene experimentelle Unter- 
sucbungen (1891 fE.) zu beteiligen. Seine Arbeiten, die sich anlangs 
aucb auf das Menthol und Borneol, sowie deren Ester und andere Urn- 
wandlungsprodukte beziehen, konzentrieren sicb bald auf die Campher- 
saure, die CamphocarbonsPure , deren Alkyl- und Acyl-Derivate und 
die durch Spaltung aus diesen Substanzen bervorgebenden slkylierten 
und acylierten Campher. 

Bei der  C a m p h e r s a u r e ,  deren Natur darnals noch nicbt auf- 
gekliirt war ,  stellt e r  u. a. fest, daB sie zwei Reiben von sauren 
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Estern bildet und die leichter sich bildenden Isorneren auch leichter 
verseift werden. Uber diese Entdeckung kommt es zu einem Priori- 
tiitsstreit rnit W e g s c h e i d e r ;  ahnliche Versuche rnit der  Brenzwein- 
siiure fiihren zu- kcinen entscheidenden Ergebnissen, doch wird bei 
dieser Gelegenheit eine gegenseitige Verdrangung von Methyl und 
Kthyl beobachtet, die auch durch soptische Analysea nachgewiesen 
werden kann. 

Besonders eingehend hat sich Briihl mit der C an1 p h o c a r  b o n - 
s a u r e  beschaftigt, auf die er  immer wieder zuriickkommt. Die Dar- 
stellung dieser Substanz wird wesentlich verbessert, wobei das  Na- 
triumamid fur synthetische Zwecke i n  die Terpenchemie eingefiihrt 
wird. Dann werden in  einer Reihe von Mitteilungen Versuche be- 
schriehen uber die Salzbildung der  Ester dieser Saure in verscbiedeuen 
Medien, iiber die Reaktionsfahigkeit dieser Salze gegen Alkyl- und 
Acyl-Haloide, uber die Verseifbarkeit der verschiedenen Ester und die 
Natur der  entstehenden Spaltungsprodukte, der Alkyl- und Acyl-cam- 
pher, fiber die Halogenierung der  Carnphocarbonsaureester und vcr- 
wandter Verbindungen und anderes mehr. Diese Arbeiten sind reich 
an interessanten Einzelbeobachtungen , aber auch nicht ganz frei VOII  

experimentellen Irrtiimern , und bestiitigen im wesentlichen nur die 
Erfahrungcn, die beim Studium des Acetessigesters und seiner Deri- 
vate bereits gesamrnelt worden waren. Denn gerade einige auf- 
fallende Beobachtungen, die anscheinend neue Erkenntnis brachten, 
konnten Oei der  Nachprufung von anderer Seite nicht bestiitigt wer- 
den'). Es muh dabei bemerkt werden, da13 diese letzten Unter- 
suchungen zum groBen Teil in einer Zeit (1902 if.) ausgefuhrt wurden, 
in der  Briihl bereits infolge schlechter Gesundheit selber wenig a n  der  
Ausfiihrung der Versuche teilnehmen konnte, nach dieser Richtung 
also im wesentlichen auf die Geschicklichkeit seiner wechselnden Mit- 
arbeiter angewiesen war. 

Brtihl selber war ein gewandter Experimeotator und besaB grofie 
Erfahrung in den Xlethoden der  priiparativen Chemie. Seine prakti- 
sche 1-eranlagung spricht sich in einer ganzen Reihe sinnreicher Ap- 
parate und Vorrichtungen aus,  die e r  fur besondere Zwecke erdacht 
hat. Am bekanntesten sind von diesen wohl sein Apparat zur frak- 
tionierten Destillation im Vakuum und sein Sublimationsapparat; ron 
den iibrigen sei ein Riihr- und Schuttelapparat erwahnt, der  das Ar- 
beiten am RuokfluBkuhler gesrattet. 

Bei Gelegenheit einer Arbeit zur Verbesserung der H o f m a n  n -  
sohen Methode der Darnpfdichte-Bestimmung empfiehlt e r  die Reinigung 

I) Privatmitteilung vo'n Hm. J. Bredt .  
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des Quecksilbers durch Chromsaure. Ferner stamnien von ihm Vor- 
schriften zur Darstellung von Natriurnstaub, zur raschen Gewinnung 
alkoholfreier Natriurnalkoholate, die diirch besondere Beaktionsfahig- 
keit ausgezeichnet sind, und anderes niehr. Vor allem aber darf mail 
nicht vergessen, da13 in der  eraten Zeit seiner spektrocbemischeu 
Forschungen die bequemen Hilfsmittel , uber die wir heute rerfiigen, 
zum grofhen Tei) noch nicht vorbanden waren, d a 8  Briihl vielmehr 
selber sein Handwerkszeug Schritt Iiir Schritt vervollkommnen muate 
und dies mit groBem Geschick getan hat. Nur  weniges ist daruber 
verofFentlicht worden ; auch das vorziigliche Spektrometer, das  e r  sich 
nach seinen eigenen Angaben von Mar H i l d e b r a n d  in Preiberg 
bauen lieB, hat e r  leider nie beschrieben. 

Zuletzt munden die oben erwahuten Untersuchungen uber die 
Campbocarbonsaure in das  gleiche Thema ein, das ihn neben der 
chemischen Optik in  der  letzten h i t  seines Lebens am meisten ge- 
fesselt hat :  das  T a u t o m e r i e - P r o b l e m  rind damit irn Zusarnmenhang 
die Frage nach dem c h e m i s c h e n  E i n f l u l l ,  d e n  d i e  N a t u r  d e r  
L i i  s ii n g s m  i t t e l  a u  s ii b t. 

Schon irn Jahre  1892 hat Briibl gelegentlich i n  den Streit uber 
die Konstitntion des Acetessigesters eingegriffen und sich auf Grund 
einer spektrochemischen Prufung fur die Ketonformel ausgesprochen. 
Zwei Jahre  spiiter erschienen seine B S t u d i e n  i iber  T a u t o m e r i e a ,  
seine Hauptarbeit auf diesem Gebiete. Deli Anstofl zu dieser Unter- 
siichiing gaben die Arbeiten vou N ef uber den Acetessigester, die 
diesen liorscber zii der  Auflassung fiibrten, *daS die Begriffe l’auto- 
nierie und nesrnotropie, sowie nuch d w  Begriff der labilen oder 
I’seudoformen, . . . . keineswegs berechtigt sind und nur einer nicht 
esakten Kenntnis der Vorgange, welcbe in solclien FIllen stattfinden, 
ihr Dasein verdanken.a Briihl siebt sich veranlaflt, dieser Ansicht 
entgegenzutreten, und seine gewohute Grundlichkeit fi i l irt  ihn alsbnld 
dazu. i n  systematischer Weise das Problem der Tautcrmerie, nament- 
lich auch die bekannte L a a r s c h e  Hypothese, y o n  einern neuen Stand- 
piinkt aus zu untersuchen. An der Hand uinfangreicber eigeuer Be- 
obachtuugen zeigt er, wie sich aus den spektrochernischen Konstanten 
i n  vielen Fallen die Konstitution der sogenannten tautomeren Ver- 
bindringen und ibrer Abkiimrnlinge eindeutig nbleiten lafit, und kann 
in erwiinschtester Weise die Schliisse, z u  denen namentlich C l a i s e n  
durch die chemische Untersrichung derartiger Sribstrtnzen gelangt war, 
bestltigen. Nef  s Anscbauung nod ebenso die Oszillationshypothese 
sind dnrnit als unzutreffend gekennzeichnet, und ein neuer, aussichts- 
w l l e r  Weg zur Bestinimung der Struktur desniotroper Verbindungen 
ist eriiffnet. Die BStudien iiber Tautornerieo sind ebenso ausgezeichnet 
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durch die sorgfaltige Ausarbeitung der experimentellen Grundlage wie 
durch die Folgerichtigkeit der  Schliisse und die Klarheit des Gedanken- 
ganges. Wenn auch i n  manchen Einzelheiten die fortschreitende 15r- 
kenntnis zu etwas abweicheoden Ergebnissen gelangt ist oder noch 
gelangen wird, so bildet diese Brbeit docb den fest,en Boden fiir nlle 
weiteren Forschuogen iihnlicher Art  und gehiirt zu dem Besten, was 
Briihl geschaffen hat. Erwiihnt sei noch, daB die heute allgemeiu 
geliiufigen Ausdrucke *Enole, BEoolisierunga, ,Ketisierunga usw. da- 
mals yon Briihl eingefiihrt worden sind. 

In der  gleichen Richtuog bewegen sich die von Bruhl  auf Ver- 
anlrtssung von C l a i s e n  und W. W i s l i c e n u s  ausgefuhrten Unter- 
suchungen iiber clie isomeren Fcrmen des M e s i t y l o x y d - o x a l s i i u r e -  
e s t e r s  und des P1-Formyl-phenyl -ess igesters;  hier erwiesen sich 
allerdings die Verhiiltnisse so verwickelt, dn13 ibre vdlige Kliirung 
iiicht gelang. Noch in  seineri letzten Experimentaluntersuchungen be- 
handelt Briihl ein Tautomerie-Problem, indem er unter Anweuduog 
eioer ganzen Reihe pbysikalisch-cbemischer hlethoden, i n  erster Linie 
wieder der spektrochemischen, die Konstitution des Camphocarbon- 
aaureesters uod des Acetessigesters, sowie die Vorgiinge, die vicb bei 
der Salzbildung derartiger Verbindungen abspielen, endgiiltig und bis 
i n s  Kleinste festzustellen aucht. Auch bei diesen Untersuchungen ist 
die Methodik vortrefflich, jedoch bedurfen anscheinend die experi- 
mentellen Angnben Zuni Teil einer Nachprufung, so daB ein nb- 
schlieflendes Urteil iiber den wahren Wert dieser Arbeiten, die Bruhl 
besoriders ans Herz gewachven waren, nocb nicht moglich ist. 

Die Hauptbedeutung yon Bruhls Forschungen iiber die Natur  
clesmotroper Kiirper jst Oarin zu sehen, daB sie zuerat eioe Moglich- 
keit boten, die aus. der  chemischen Untersuchung solcher Substaozen 
gezogenen Schliisse zu kootrollieren, uod in ibrer weiteren ’Entwick- 
lung umgekehrt nuch Fingerzeige fiir die cheniische Priifung abgebeu 
konnteu. Ein besonderer Vorzug der nenen Methode liegt dabei darin, 
da13 die Hauptgefahr bei allen Arbeiten auf dieseni Gebiete, nimlich 
clie h.liiglichkeit einer Verlnderuug wiihrend der Untersuchung, auf 
das hlindestmal3 herabgesetzt ist, d a  bei ihr :die Einfliisse fremder 
Stoffe, der Reagenzien, aegfallen und our  eine freiwillige Umlagerung, 
tleren Geschwindigkeit TOO der  Temperatur abbiiiogt, in Frage komnien 
kann. 

Allerdings gilt dies nur fiir honiogeoe Substanzen, denn im L a d e  
clieser Untersuchungen ergab aich, daW uberraschenderweise LOa u n gs- 
tiiittel, und zwnr nuch solche, die man als i n d i l f e r e o t  anzusehen ge- 
wohnt mar, je nach ihrer ISatur die Konstitution geloster tautomerer 
Verbicd ungen in bestimmter Weise zu beeinflussen vermiigen. %o 
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diesem wicbtigen SchluB sind W. W i s l i c e n u s  und Briibl ungefiibr 
gleichzeitig und unabhangig von einander gelangt: der erste bei einer 
c h e m i s c h e n ,  der andere bei einer o p t i s c h e n  Untersiichung des 
FormylphenylessiKesters und des hlesityloxydoxalsaureesters in ver- 
schiedenen Medien. So wird z. B. festgestellt, d a 8  Chloroform geeignet 
ist, Enolformen zu erhalten, und ahnlich, doch zunehmend schwacher, 
Schwefelkohlenatoff, Benzol und Bromnaphthalin wirken, wahrend um- 
gekehrt Methyl- und Ath ylalkohol stark ketisierende Mittel sind. Mit 
jugendlichem Feuereifer widmet sich Briihl der Erforschung dieser 
neuen Erscheinung. Ein Zusammenhang zwischen der  tautomeri- 
sierenden und der dissoziierenden und dielektrischen Kraft der Medien 
wird wahrscheinlich gemacht, wenn aucb ein zablenrnLBiger Vergleicli 
keine strenge Proportionalitat zwischen den verschiedenen Grogen er- 
gibt. Aber auch mit der Verdanipfungs-, Disgregations-, Schmelz- 
und spezifischen Warme sucht Briibl die n h f e d i a l e n e r g i e a ,  wie e r  
die  neua.rtige Betatigungsform der  LZisungsmittel bezeichnet, in  Be- 
zieliuug zu setzen und zeigt, daO sich im groI3en und ganzeri alle 
diese Konstanten bei den einzelnen Losungsmitteln in gleichem Sinne 
wie d;is Tautomerisationsrermogen Hndern oder rnit anderen Worten, 
daW die ketisierende Kraft der  Medien uni SO groCer zu sein pflegt, 
j e  hiiher deren warmeenergetiscbe Konstanten sind. Auf die weiteren 
Betrachtungen, die Brfihl hieran anschlieflt, kann hier nicht einge- 
gangen werden. Bemerkt sei nu r  noch, dal3 nach seiner Auffassung 
die Ursache der  tautomerisierenden Kraft der Medien im wesentlicheu 
in deren Dissoziationsverniogen zu suchen'ist; auch entwickelt er eine 
Vorstellung, die diesen Zusammenhang in anschaulicher Weise ver- 
stiindlich macht. Wie weit sich diese und andere, damit zusammen- 
hiingeode Gedanken fur die Chemie fruchtbar erweisen werden, kann 
erst die -%ukunit lehren; Anreguogeo zu weiteren Forschungen nuf 
dieseni Felde bieten sie jedenfalls in  Hulle und Fiille. 

Freilich 1LBt sich nicht verkennen, dal3 Briihl auch bei seinen 
Untersuchungen iiber Tautomerie und den EinfluB der  Losungsmittel 
auf diese Erscheinung nicht immer unbefangen die Leistungsfabigkeit 
der  rein chemischen und der physi kalisch-chemischen Methoden gegen 
einander abwagt, sondern dazu neigt, jene, wie z. B. die Eiseochlorid- 
Reaktion, allgemein sls unsicher, diese aber als :wsschlaggebend zu 
betracbteo. Hierzu kommt eine gewisse Voreiogenonimenheit gegen- 
iiber der Anschauung, da13 Gleichgewichte der verschiedenen Formen 
desrnotroper Verbindungen sowohl in homogeneni Zustand wie in 
Lasung besteben .kZinnen; denn e r  ist der Ansicht, daB in allen Fallen 
ein einbeitlicher Endzustand erstrebt wird und nur die Zeit, die bier- 
zu niitig ist, rnit der Natur der Substanz und des Mediums wechselt. 
Wo Briihl auf dem Gebiet der Tautomerieerscheinungen im einzelnen 
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geirrt hat, ist es regelmiidig eine Folge dieser beiden Eigentumlich- 
keiten, durch die er  in der  Beurteilung der Verhaltnisse unbewuDt 
beeinfludt wurde. 

Nur die Grundlinien und Hauptergebnisse von Briihls Arbeiten 
konnten im Vorstehenden angedeutet werden. Aber dies mag hin- 
reichen, um die Eigenart seiner Forschertatigkeit, um seine Stbrke und 
seine Schwiiche erkennen zu lassen. Intnitives Erfassen gesetz- 
miiaiger Zusammenhange vereinigte sich bei ihm mit peinlichster Sorg- 
falt und Grundlichkeit in der Kleinarbeit. Nur  ein Mann von diesen 
Gaben konnte aus dem Gewirr widersprechender Angaben das Ge- 
b h d e  der Spektrochernie in seiner reichen Gliederung erstehen lassen 
und dabei gleichzeitig dessen Fundamente durch eine Unsumme eigener, 
i n  sich gleichwertiger Beobachtungen fur alle Zeiten festlegen. 
Schwacher entwickelt war dagegen bei Bruhl, der nach seinen Anlagen in 
letzter Linie mchr Physiker als Chemiker war, die spezifisch chemische 
Phantasie, dasFeingefuh1 fur die Moglichkeit oder Wahrscheinlichkeit che- 
mivcher Vorglnge und Formeln. Daher war ihm nur selten voller ErfolR 
beschieden, sobald er  den Boden der reinen Chemie betrat, obwohl 
e r  deren LuBeres Biistzeug durchaus beherrschte. Den1 Physiker 
in ihm galten die Gesetze der Zahlen alles. Sobald er  eine zahleu- 
rnaBige Beziehung zwischen einer physikalisclien Konstante und den1 
chemischen Bau von Verbiudungen durch eioe geniigeude Zahl em- 
wandfreier Beobachtungen sicher festgestellt hatte, hielt er  an der  ge- 
wonnenen Erkenntnis mit der groaten Zlihigkeit fest und war geneigt, 
e t a a  entgegenstehende Beobachtungen von anderer Seite als irrig an- 
zuseheo. Ohne diesen starken Glauben auf der einen und diese Skepsis 
auf der  anderen Seite .hatte Bruhl oft nicht den Miit haben konnen, 
neue Gesetze und Regeln zu verkunden, die sich spater bewiihrten; aber 
e r  wurde auch - namentlich in der letzten Zeit seines Lebens - mitunter 
dadurch gehindert, neuen Zusarnmenhangen nachzuspuren und seine 
Grundideen weiter zu entwickeln. Nach Briihls aberzeugung batte sich 
.die unberechenbare und unzuverlassige jungere Schwester Chemie in  
Zweifelsllllen stets der alteren, verstandigeren Schwebter Physik zu 
fiigen; dieser Grundsatz ist die Quelle von Briihls groDen Entdeckungen 
a n d  kleinen Irrtumern Zeit seines Lebens geblieben. 

Es ist eine muBige, weil nicht zu beantwortende Frage, was 
Briihl batte leisten k b n e n ,  wenn sich sein Leben anders gestaltet 
hatte; wenn seine Arbeitsliihigkeit nicht so stark durch Krankheit 
beeintriichtigt worden ware, oder wenn er als Leiter eines groaeren 
Instituts einerseits uber eine Schar von Mitarbeitern verfugt, aber 
andererseits alle die mit einer solchen Stellung verbundenen Lasten 
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x u  tragen gehabt hiitte. Jedenfalls aber unterliegt es  keinem Zweifel, 
dn13 seiu Lebenswerk, so wie es geworden, ungecvrihnlich inhaltsvoll 
und origiuell ist und noch starke Nachwirkungen Y O U  ihm nusgeheii 
werden. Wohl erscheint es auf den ersteii Blick einseitig, doch gilt 
dies nur insofern, als e i n  leitender Gedanke sich durch alle seine 
Arbeiten hindurchzieht, denn dieser (;rundgedanke nimmt in der  Aus- 
fiihrung so riele Gestalten an uod wird nrit YO vielen anderen yer- 
kniipft, darj bei nlherer  Betrachtung innerhalb der gegebenen Grenzeri 
die Einseitigkeit zur Vielseitigkeit wird. Vor allenr aber hat er  \vie 
wenige den Niitzen phpsikalischer Jletboden nucli fiir die organiscbe 
Cheniie dargetan und wird stets xu den Fuhrern :iuf dieseni Crenz- 
fiebiet zahlen. 

l i as  Leben hat Briihl nianches veraagt, aber es hat ihm deu hiichsten 
\Viinsch tles Forschers erfiillt: eigene Wege zu finden und der Wisseii- 
schnft neues Land zu erschlielien. h r u m  hat das stolze Wort ties 
Horaz : 

wion oninis moriar niultaque pars niei 
ritabit Libitinamu 

such fur ihn (ieltung. Manches \-on denr, was er gefunden, wird in 
Vergessenheit sinken, anderes in den Schatz der  Wisseoschaft iiber- 
gehen, obne daW man seirier dabei noch gedenkt; Rber der Schiipfer der  
dpektrochemie wird in  tler Geschichte der Chemie nls einer ihrer  
Meister fortleben. 
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