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WILHELM WILL. 
Ein Gedenkblatt von B. Leps ius l ) .  

Wer das Gluck hatte, mit einer PersZinlichkeit wie W i l h e l m  
Wi l l  wiihrend eines Zeitraumes von mehr als 40 Jahren in enger 
Freundschaft verbunden zu sein, dem strtimt, indem er sich anschickt 
dem Dahingeschiedenen ein Gedenkblatt zu widmen, eine solche Fiille 
von. Erinnerungen aus gemeinsam erlebten Zeiten entgegen, dal3 er 
oft im Zweifel ist, wo er die Grenze seiner Mitteilungen ziehen sol], 
und welche von ihnen noch der ifberlieferung wert erscheinen. 

Die Geschichte einer Wissenschaft besteht jedoch nicht nur in 
der Darstellung ihrer s ach l i chen  Entwicklung, sie umfal3t auch die 
Erkenntnis, wie sich diese Entwicklung, zumal an den Brennpunkten 
wissenschaftlicher Forschung, in ihren Triigern p e r s o n l i c h  gestaltet 
hat, und wie sie d urch das Zusammenwirken Gleichstrebender ge- 
fordert wurde. So sind wir unserm Lehrer A. W. von  H o f m a n n  in 
Dank verpflichtet, daB er uns in seinen ETinneTungen an vorungegun- 
gene Freunde eine Fiille wertvoller, an seiner Person haftender Uber- 
lieferungen hinterlieB ; und so mochte es auch dem Verfasser gestattet 
sein - wenn auch in bescheideneren Grenzen --, in diesem Gedenk- 
blatt manche personlichen Erlebnisse festzuhalten, die einen Ruck- 
blick auf vergangene Zeiten und besonders auf den ,Kreis zu geben 
versuchen, der sich damals um diesen verehrten Lehrer schlol3. 

1. Jugendze i t .  
Ihm gaben die Giitter das reine Gemiit, 
W o  die Welt sich, die ewige, spiegelt. 

S c h il I er. 
Urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte der Wunsch des 

jungen Kiinigs Max imi l i an  von  B a y e r n ,  seine Hauptstadt zu einem 
Mittelpunkt deutscher Wissenschaft zu machen, einen Kreis von Ge- 
lehrten in Munchen vereinigt, in dem auch J u s t n s  L i e b i g  nicht 

l) Im Hinblick auf die Verdienste W. Wills um die Gesellschaft geschieht 
der Abdruck dieses den iiblichen Umfang iiberschreitenden Nachrufs unter 
Zustimmung des Vorstandes. 
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feblen durfte. Manche Berufung hatte dieser zugunsten GieSens, der 
Wiege seines Rnhmes, abgelehnt, aber dem Rufe an die siiddeutsche 
Metropole vermochte e r  nicht zu widerstehen, und im Herbst 1852 
verlieB er  die kleine Universitat a n  der Lahn, die e r  wahrend drcier 
Jahrzehnte zum Sammelpunkt der jungen chemischen Porscher gemacht 
hatte. Es war nicht leicht, die entstandene Liicke auszufiillen; das  
Provisorium wahrte bis zum folgenden Sommer, wo H e r r m a n n  Kopp 
mit der Professur fur theoretische Chemie und H e i n r i c h  W i l l  mit 
der fur Experimentalchemie und mit der Leitung des Laboratoriums 
betraut wurde. 

Die Familie W i l l  stammte von der BergstraSe; H e i n r i c h  wurde 
als Sohn des stadtischen Beamten P h i l i p p  W i l l  in  dem so anmutig 
am Rande des Odenwaldes gelegenen Stadtchen Weinheim am 8. De- 
zember 1812 geboren. Er erwiihlte die Pharmazie zu seinem Berufe, 
bestant seine Lehrzeit wahrend der Jahre  1827-31 in dem badischen 
Stadtchen Gernsbach und kam auf der iiblichen Studienwanderung 
endlich als Gehilfe nach Heidelberg im Besitze von Zeugnisses, 
die seine Liebe zur  Wissensohaft, seinen FleiB und seine Pflicht- 
treue riihmen, Eigenschaften, die wir bei dem Sohne in  vollem MaDe 
wiederfinden. Begeistert von der beriihrnten Experimentalvorlesung 
L e o p o l d  G m e l i n s ,  erkannte EIe i n r i c h  seine wissenschaftliehe Mission 
und folgte gern dem Vorschlage des Pharmazeuten L o r  e n  z G e i g e  r ,  
bei ihm als Assistent einzutreten. Seine umfangreichen Kenntnisse 
auf dem Gebiete der pharmazeutischen Chemie waren diesem be- 
sonders bei der Redaktion der SAnnalen der Pharmaziecc sehr will- 
kommen, die seit 1832 von L i e b i g ,  G e i g e r  und B r a n d e s  heraus- 
gegeben und in  Heidelberg gedruckt wurden. Es sind dieselben, die 
spiiter den Namen d i e b i g s  Annalene erhielten, von denen jetzt der 
420ste Band erschienen ist. L i e b i g  hatte b a l d - W i l l s  FleiB und 
Streben erkannt und nichts war natiirlicher, als daB er ihn nach 
G e i g e r s  Tode (1836) nach GieBen zog, wo nun der Assistent, der  
Eltarbeiter, der Kollege des groBen Forschers endlich sein Nachfolger 
wurdel). 

Im Jahre 1849 hatte e r  sich mit C a r o l i n e  B a l s e r ,  der Tochter 
des angesehenen Universitats-Klinikers, vwmahlt, dessen Name noch 
in  der von ihm gestifteten B a l s e r s c h e n  Augenklinik in  GieBen fort- 
lebt, die jetzt von seinem Enkel W i l h e l m  W i n t h e r  geleitet wird. 
I n  einer vierzigjiihrigen Ehe fuhrte dieser Bund zu dem gliicklichsten 
Familienleben. Nachdem dieser Ehe  zwei Tochter entsprossen waren, 
verursaohte die Geburt eines Sohnes am 12. April 1854 groBe Freude. 

B. 23, 1)  Vergl. A. W. H o f m a n n ,  B e i n r i c h  Wi l l ,  ein Gedenkblstt. 
855 [1890]. 
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Kam der Vater nach Haus, so war stets seine erste Frage: .Was 
rnacht der Bub?a. Mit groSer Liebe hing Wi lhe lm,  auf den noch 
zwei Schwestern folgten, an seinen Eltern und an seiner Vaterstadt, 
Bder schiinsten Stadt der Welt<<, wie er sie nannte, wo er unter 
der strengen Zucht des Vaters, aber gehegt und gepflegt von der 
liebenden Mutter und verwohnt von den Schwestern, eine herrliche 
Jugend verlebte. Die Schwestern zu bilden, war sein eifriges Be- 
streben, er demonstrierte ihnen den Lauf von Sonne, Mond und Erde 
und sperrte sie ein, damit sie S c h i l l e r s  Werke mit ihm lasen. Schon 
in friiher Jugend hatte er groSe Freude an Tieren, Pflanzen und sel- 
teaen Steinen; er sammelte Kiifer und Schmetterlinge, Molche und 
Salamander, auch ein Eichhornchen Bim Trillera durfte nicht fehlen. 
Ein F a k e  mit gebrochenem Bein wurde mit einem Gipsverband be- 
handelt und bis zum Tode arztlich und zartlich gepflegt. Im Hinter- 
hause des Laboratoriums wurde eifrig eine Huhnerzucht betrieben, 
die zu einem taglichen Wettlauf nach den Eiern Veranlassung gab: 
als es einst den Schwestern gelang, den stets vorauseilenden Bruder 
in den Hhhnerstall zu sperren, war die Freude grol3, aber auch der 
Schreck, als er es bei seiner Schlankheit fertigbrachte, racheschnaubend 
durch das Hiihnerloch zu kriechen. Zu seinen Sprachstudien scheint 
er weniger Zutrauen gehabt zu haben. In der Privatschule des Dr. 
L a n d m a n n ,  die er zuerst besuchte, hatte er es im Latein bis zum 
Drittersten gebracht, bat aber die Mutter dringend, es nicht dem 
Vater zu sagen, da er doch bald wieder herunter kommen wiirde. 
Nach der Schularbeit ging es mit den Kameraden z u  frohlichem Spiel 
oder zu ausgedehnten Spaziergangen in die schijnen Walder der Um- 
gegend. Am Gleiberg und am Schiffenberg, auf dem Vogelsberg und 
im Westerwald kannte er jeden Ort, wo eine seltene Pflanze oder 
ein merkwiirdiges Gestein zu finden war. Das erste Erwachen der 
Natur lockte stets zu einem Ausflug nach dem Hangelstein, von wo 
ein StrauB der nnr hier wachsenden Waldschneegliickchen heimgebracht 
wurde, wahrend man sich irn Sommer der dort vorkommenden reichen 
Flora seltener Orchideen erfreute. 

Der Beginn der groBen Ferien wurde, bevor die Eltern ihre 
Schweizer Reise antraten, in der Regel zu einem gr6Seren Ausflug 
in das Lahntal benutzt, den Jung und Alt schon wochenlang vorher 
mit Sehnsucht erwarteten. Gelegentlich eines solchen ereignete sich 
die ergotzliche Geschichte, die uns H o f m a n n  in seinem Gedenkblatt 
erziihlt. Die Gesellschaft war reisefertig. Das Ranzel auf dem Rucken, 
wartete die kleine Schar auf das Signal zum Aufbruch, als der Post- 
bote &en groaversiegelten Brief mit der Aufschrift SCitissirnea brachte. 
Das mudte noch kommen, ssgte Papa Wil l ,  indem er das Siege1 
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erbrach, und eine Wolke lagerte sich auf seine Stirne. Der Brief 
enthielt die gerichtliche Ladung, den Magen eines Individuums zu 
untersuchen, dessen Tod einer Alkohol-Vergiftung zugeschrieben wurde. 
Aber ebenso schnell verging die Wolke wieder, und der bereits ge- 
sunkene Mut des kleinen Volkes hob sich von neuem. Um den 
Magen vor Fiiulnis zu bewahren, hatte ihn der weise Richter in Spiri- 
tus legen lassen; die Fahrt in das Lahntal war gerettet. I m  Winter 
lud die Lahn zu weiten Schlittschuhfahrten ein, und als einst gar der 
Rhein von Mainz bis Gustavsburg zugefroren war, muBte die seltene 
Begebenheit in Augenschein genommen werden. Bei dieser Gelegen- 
heit gelang es W i l l  und seinem Vetter Ado lph  W i n t h e r ,  eine bis 
zu den Schultern eingebrochene Dame nicht ohne Schwierigkeiten aus 
h e r  gefiihrlichen Lage zu befreien. 

2. Lehrze i t .  
Was einer werden kann, 
das ist er schon. 

Hebbel. 
Beim Ubergang von der Schul- zur Studentenzeit hatten die 

Freunde, zu denen auBer dem Vetter Ado lph  noch K a r l  Hoffmann,  
der Sohn des Botanikers, K a r l  E i c k e m e y e r  und G e o r g  K o r n e p  
gehorten, eine kleine Kneipgesellschaft gebildet, aus der unter An- 
gliederung anderer Studenten eine Vereinigung entstana, die sich noch 
heute unter dem Namen ndas Klostercc in GieBen eines frohlichen Daseins 
erfreut I). Das Erkennungszeichen der Genossen, der Klosterpfiff, hak 
sich spater nicht-nur in Wi l l s  Hause, sondern auch in anderen 
Familien erhalten und ist in GieIjen ganz bekannt. 

Seine Studien um- 
faI3ten alle Naturwissenschaften. Die Chemie horte er beim Vater, 
Physik nnd Meteorologie bei H e i n r i c h  Buff,  Botanik bei Hoffmann,  
Zoologie bei Schne ide r ,  Mineralogie und Geologie bei S t r e n g ,  dessen 
lehrreiche Exkursionen sich bis in den Harz, die Eifel und das Sieben- 
gebirge ausdehnten. Auflerdem h6rte er Mathematik bei B a l t z  e r  
und Gordan ,  Geschichte bei O n k e n  und Philosophie bei B r a t u -  
scheck.  In das zweite und dritte Studiensemester fie1 der einjjihrige 
Militiirdienst beim 116. Infanterieregiment, der sich aber, wie in andern 
lrleinen Universitiiten, mit dem Studium gut vertrug. Als eifriger 
Soldat wurde er 1876 zum Leutnant, 1892 zum Hauptmann und 
wHhrend des Krieges zum Major d. L. befordert. Mit dem gliinzend 
bestandenen Staatsexamen fiir das Gymnasial- und Realschul-Lehramt, 

I) Nach einer gedruckkn Ztteilung des Klosteriiltesten Walther 3ecke r  
aus dem Jahre 1915 hatte das Kloster damals 49 Mitglieder, von denen die 
meisten im Felde waren. 

Die Universitat bezog W i l l  im Jahre 1872. 
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das ihm zugleich den Doktorhut eintrug, schlossen im Herbst 1876 
seine GieSener Studien ab. 

Die Beziehungen zu A. W. Hofmann,  der dern k t e r  die ersten 
Unterweisungen im L i e  bigschen Laboratorium zu verdanken hatte 
und seitdem zu den nahen Freunden des Hauses ziihlte, fiihrten den 
Sohn alsbald nach Berlin, wo er in das fur die damalige Zeit grol3- 
artige Universitats-Laboratorium eintrat, das €To f m a n  n nach seiner 
zwanzigjiihrigen engliechen LehrtZltigkeit in der Georgenstrafle errichtet 
und im Jahre 1870 eroffnet hatte. Hier traf er seinen Freund 
G. Kiirner ,  der bereits Assistent war und ihn in die Geheimnisse des 
Laboratoriums einweihte. nEs ist ein so grol3es Gebiiude, schreibt 
W i l l  nach Hause, mit so vie1 Treppen und Ghgen, dafl ich mich noch 
nicht dariii zurecht finde. Hofm a n n  bewillkommnete mich freundlich 
und sagte, er babe mich schon lange erwartet. Er empfahl mir die 
Untersuchung der Verbindung, die beim Erhitzen von salzsaurem 
Athyl-anilin irn zugeschmolzenen Rohr entsteht, ein Thema, uber das 
er selbst gearbeitet hat und zu dem er mir niihere Anleitung zu geben 
ver8prach.a Es dauerte nicht lange, daS er das volle Vertrauen des 
Lehrers zu seinen Arbeiten gewann. SSein unermadlicher FleiB und 
seine hervorragende experimentelle Begabunp, schreibt Ho fma n n  im 
Jahre 1884, Dveranlabten mich, ihn schon nach Ablauf eines Jahrea 
zu meinem Vorlesungsassistenten zu wiihlen, in welcher Stelluqg er 
zwei Jahre lang zu meiner ausgezeichneten Zufriedenheit gewesen istc. 

Dies war die Zeit wo ich W i l l  kennen lernte. Ich arbeitete 
damals im Sorganischen Saala, der den Vorzug hatte, daB ihn Hof-  
m a n n  tBglich besuchte. Der Weg dahin fnhrte an der Assistenten- 
Wohnung voruber, die W i l l  inne hatte, so dafl wir uns bald kennen 
lernten, und als ich dann zum Privatassistenten aufriickte, entwickelte 
sich aus dieser Bekanntschaft eine Freundschaft, die uns durch vierzig 
Jahre auf das engste verbunden hielt. 

An diese Zeit hst Will imrner mit besonderer Vorliebe zuriick- 
gedacht. Zwar war es nicht leicht, den Anforderungen, die Hofmann  
an den Vorlesnngsassistenten stellte, gerecht zu werden. Urn die Zu- 
horer, zu denen auch viele Mediziner gehorten, bis zur letzten Minute 
zu fessela und das Gehorte dem Gediichtnis einzupragen, liebte er ee 
bekanntlich, viele und moglichst in die Augen springende, oder wie er 
sagte, saliante Experimente zu machen. Diese muBten auf das Sorg- 
faltigste vorbereitet werden und unfehlbar gelingen. 

H o f m a n n  pflegte an drei Tagen der Woche von 8-10 Uhr zu 
lesen: im Winter die anorganische, im Sommer die organische Chemie. 
Es existierten zwei Bucher, in denen jeder Versuch mit allen Requi- 
siten verzeichnet und beschrieben war. Die Anordnung der Apparate 
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war uberall duroh fein und sauber gezeichnete Abbildungen genau 
vorgeschrieben. Da  haufig Nachtriige kamen, so wurden sie von Zeit 
zu Zeit abgeschrieben und ergiinzt. Ich besitze noch eine solche Ab- 
schrift und ersehe daraus, dab die Zahl der Versuche damals in der 
anorganischen Vorlesung 672, in der organischen 296 betrug; die letz- 
teren bedurften aber in der Regel weit komplizierterer Apparaturen. 
Natiirlich wurden wiihrend der Vorlesungen viele andere Versuche 
improvisiert. 

Namentlich bei sogen. Galavorlesungen, die besonders gut besucht 
waren, wie iiber feste Kohlensiiure, die damals noch mit der Druck- 
pumpe im Horsaal hergestellt wurde, iiber Spektralanalyse und dergl. 
m a t e  man auf dem Posten sein. 

Am 23. Juli 1879 schreibt Will  nach Haus: Dlch habe jetzt die 
Hauptarbeiten, die die Vorlesung mit sich bringt, hinter mir, in acht 
Tagen werden wir schlieben. In der letzten Woche hatte ich noch 
eine schwierige Aufgabe, namlich die Galavorlesung iiber die Spektral- 
analyse, wo allerlei Zauber vorkommt, und ich mich namentlich auf 
die Behandlung der Dubosyueschen Lsmpe einiiben mubte, um mich 
bei der objektiven Daratellung der Metallspektren nicht zu blamieren. 
Leicht wars nicht, und es wurde mir heib in der Vorlesung (es mogen 
etwa 300 Zuhorer gewesen sein), aber ich kam doch zustande mit 
meinen Experimenten, und namentlich gelang mir der letzte Versuch 
mit der Umkehrung der Natriumlinie uber Erwarten gut, was mich 
iiber einige Unfalle, als da sind verbrannte Finger und ein paar elek- 
trische Schlage, die ich abbekam, tr6stete.cc 

Auch der alte und verehrte K a i s e r  Wi lhe lm wubte eine Hof- 
maansche  Vorlesung zu schatzen und liebte es, sich bei neuen Er- 
findungen, wie der Spektralanalpse, der Teerfarben-Industrie, der Ver- 
flussigung der Luft, durch Experimentalvortriige unterrichten zu lassen. 
Die Gewissenhaftigkeit des Kaisers in allen Dingen spricht sich in der 
Tatsache aus, dab er, um fur den krst genannten besser vorbereitet 
zu sein, am Vormittag die Sternwarte besucht hatte, urn sich das 
Sonnenspektrum zeigen zu lassen. Zur Demonstration der Verfliissi- 
gung der Luft bediente sich H o f m a n n  der Kondensation der Kohlen- 
saure und bat Will, ihm dabei behilflich zu sein. BHeute habe ich 
Euch einmala, schreibt er am 24. Januar 1879 nach Haus, Bein inter- 
essantes 'Erlebnis mitzuteilen, urn dessenwillen sich doch auch ein 
Brief lohnt. Ich war niimlich gestern bei Ibren Majestaten dem Kaiser 
und der Kaiserin als Gast zu Tee und Souper, und zwar in einem 
kleinen Kreise von nur 15 Personen. Die Sache verhalt sich nlmlich 
so: Die Kaiserin hatte schon vor einiger Zeit von H o f m a n n  einen 
Vortrag iiber die Verdichtung von Gasen gewiinscht und lud ihn dann 
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plotzlich auf gestern abend zum Tee ein, mit dem Wunsche, diesen 
Vortrag zu hiiren. Hofmann erk l t te ,  den Vortrag nur halten zu 
bonnen, wenn ich ihm assistiere; die Kaiserin sagte zu, und so baute 
ich mir gestern einen Voflesungstisch im Vorzimmer zu den Ge- 
miichern der Kaiserin auf. Wir hatten ein paar Versuche uber die 
Ausdehnung der Kiirper und dann die rnit fester Kohlensiinre vorbe- 
reitet. Um 9 Uhr versammelten sich die Herrschaften. Zuerst wurde 
der Tee serviert. Ich hatte mir noch etwas an meinen Apparaten zu 
schaffen gemacht, wurde aber auf Wunsch der Kaiserin sogleich auch 
zum Tee befohlen, und unterhielt mich sehr fidel mit einer der Exzel- 
lenzen und einem Legationsrat Meyer  '). Der Vortrag dauerte etwa 
eine Stunde, und alles ging glatt. Als H o f m a n n  zu  Ende war, 
kamen die Herrschaften an den Tisch, der Kaiser fragte mich iiber 
die Eigenschaften der festen Kohlensaure, und als ich ihm sagte, man 
diirfe sie nicht zu fest zwischen den Fingern pressen, urn sich nicht 
zu verbrennen, rief er eine der Exzellenzen herbei, forderte sie auf, 
die Kohlensaure einmal recht fest zwischen den Fingern zu driicken, 
und freute sich sehr, als sie das Brennen wirkljch verspurte. Beim 
Souper saI3 H o f m a n n  neben dem Kaiser; als dieses vorhei war, be- 
dankte sich die Kaiserin noch bei mir, worauf die Gesellschaft nach 
dem Weggehen des Kaiserpaares auseinanderging. Jedenfalls wars ein 
denkwiirdiger Abend fur mich, urn so schoner, 81s er ganz uber- 
raschend kam.* 

H o f m a n n  war ein gliinzender Redner; man fiihlte die innere Be- 
geisterung, rnit der er vor gefiilltern Horsaal die Lehren der Wissen- 
schaft vortrug. Eine Kiinstlernatur durch und durch, gestaltete er 
jede Vorlesung zu einem Kunstwerk: die Anordnuug der Apparate, 
die Aufeinanderfolge der Versuche, jedes einzelne Experiment war 
seinem Schonheitsgefiihl unterworfen. Zu den bfitteln, die Zuhorer zu 
fesselu, gehijrte aueh der ihm eigene feine€€umor, niit dem er seinen 
Vortrag zu wiirzen verstand. Wi l l  war uaerschopflich in schonen Ge- 
schiehfen und Hofmannschen Wendungen aus jener Zeit: Wenn er 
i u  einer der ersten Sommervorlesungen - am Ende der Doppelstunde 
- das Methan in groI3em MaB~tabe mit Chlor verbrannte, wobei sich 
dicke, schwarze Wolken erhoben, die sich ron der Decke iiber das 
game Auditorium herabsenkten, rief er : %&I. H., Kohlenstoff in optima 
f o r i n a ! ~  - >Die SalicylsSure, m. H., regt die Phantasie auk, sagte 
er mit Riicksicht aut ihre Doppelnatur. - Wurde er heim Experi- 
mentieren vom Assistenten nicht gehorig unterstiitzt, so rief er: Sie, 
Sie, mein Bester, Sie verderben mir mein RenommC! - Beim rauch- 
losen Pulver bedauerte er die Schlachtenmaler, die nun ihr haupt- 

I' Dor Dichter K a r l  Bleyer  v o n  R i n t e l n ,  Vorleser der Raiserin. 
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stchlichstes Requisit, den Pulverdampf, verloren hatten. - Kam er an 
das Benzol, so pflegte er zu sagen: .M. H., das Benzol hat einen 
eigentumlichen Geruch: mir hat einmal eine Dame gesagt, es roche 
nach gewaschenen Handschuhen. Als aber einst ein vorlauter Stu- 
diosus, der den Scherz schon kannte, die Worte nach gewaschenen 
Handschuhen von den oberen Sitzreihen herabrief, bevor sie Ho f m a n n  
ausgesprochen hatte, sah er ihn erstaunt an und fragte: BHaben Sie 
diese Dame auch gekannt?a 

I m  Vortrage liebte ee H o f m a n n ,  der zwanzig Jahre in englischer 
Sprache doziert hatte, wo die meisten wissenschaftlichen Ausdriicke 
romanischen Ursprungs sind, viele Fremdworte zu gebrauchen, was 
damals iibrigens allgemein iiblich war und keineswegs auffiel, viel- 
mehr als das iiuflere Kennzeichen eines wiesenschaftlichen Vortrages 
galt. So konnte man Siitze horen wie: .M. H., das Experiment demon- 
striert auf das Evidenteste die Verifikation unserer Antizipation.< In 
seinen Abhandlungen, seinen historischen und biographischen Schrif- 
ten, trat diese Gewohnheit nicht hervor, da sie sehr sorgfaltig durch- 
gefeilt wurden : sein dreibandiges Werk, die Erinnerungen an voran- 
gegangene Freunde, gehort bekanntlich zu den Meisterwerken der Welt- 
literatm. 

Das waren fur Will  anstrengende, aber gliickliche Zeiten; gliick- 
lich auch im ttglichen Verkehr mit dieser geistvollen und anziehenden 
Personlichkeit, denn Hof m a n n  war stets bemiiht, neue elegante oder 
saliante Vorlesungsversuche zu ersinnen und sie mit dem Assistenten 
auf das Genaueste auszuprobieren und durchzuarbeiten. Da ging es 
haufig so, wie uns B a n  n o w  in K r t  m e r s  Nachruf I) erzfhlt : SUnser 
verehrter Lehrer Ho f m a n n  nahm bei griil3ter Liebenswurdigkeit die 
Arbeitskraft seiner Assistenten recht ausgiebig in Anspruch : weder 
am sptten Abend, noch am Sonntag war man sicher vor einer freund- 
lichen Aufforderung zu ,,einigen vorliiufigen" Versuchen.a 

Nach Ablauf dieser zwei Jahre wurde Wil l  (1880) die Leitung 
der analytischen Abteilung des Instituts iibertragen. Bis zum Jahre 
1891 hat er hier eine vijllig selbstandige und iiberaus ersprieflliche 
Tiitigkeit ausgeubt, und viele Fachgenossen verdanken ihre erste prak- 
tische Ausbildung seiner allzeit bereitwilligen Unterweisung. Bald 
darauf habilitierte er sich als Privatdozent an der Universitat. Uber 
dieses Ereignis, das mit einer Probevorlesung vor versammelter Fakul- 
tat verbunden war, schreibt H o f m a n n  an den Vater: 

Ich komme soeben yon der Probevorlesung des 
neugebackenen Privatdozenten und eile, Dir, noch frisch nnter dem Eindrucke 
eines wohlgelungenen Bildes der B e rz el i u  s schen Tritigkeit, meine herzlichen 

.Mein lieber Freund! 

l) A. Bannow, Gustav Krrimer, B. 49, 445 [1916]. 
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Gluckwiinsche zu senden. In einfacher, aber anriehender Weise hat er seinen 
Zuhorern die Wirksamkeit des grolen Mdannes vorgefiihrt, dem die Gegenwart 
kaum hinreichende Anerkennung rollt. Auch der Dekan (S chrad e r )  hat 
sich in anerkennendster W;ise fiber die Leistung Deines Sohnes ausgesprochen. 
Mit besten GriiBen an Frau Wi l l  

Wenn der Probevortrag einen entschiedenen Erfolg bedeutete, 
so hatte der Beginn seiner angekiindigten Vorlesung iiber die Ge- 
schichte der Chemie einen ebenso entschiedenen MiBerfolg. Sein 
Vetter und Jugendfreund Dr. 0 t t o  J u n g ,  jetzt Kommerzienrat und 
Direktor der Mainzer Abtien-Brauerei, der meiner Bitte um Mitteilung 
einiger Erinnerungen aus jener Zeit in freundlichster Weise gefolgt 
ist, berichtet dariiber als Augenzeuge: d c h  kam imwinter  1881, ah 
der alte W i l l ,  dessen Schiiler ich in meinen ersten Semestern war, 
seine Tatigkeit in GieBen aufgegeben hatte, nach Berlin und war von 
d a  an fiinf Jahre mit W i l h e l m  vie1 zusammen. Da fillt mir eine 
kleine Geschichte ein, die seine Persiinlichkeit lustig wiederspiegelt. 
Es war das Semester, in dem er sich als Privatdpzent habilitierte. 
Wir hatten den Abend, wie dies nicht allzu selten vorkam, ordent- 
lich pokuliert, und W i l l  sollte andern Tages seine Antritts-Vorlesung 
halten: Dabei wurde verabredet, da13 wir uns alle in seinem ersten 
Kolleg zusammenfinden wollten, eine Hiiflichkeit, die bei dem oft noch 
nicht starken Besuch der Jungfern-Vortrage j unger Privatdozenten 
gebriuchlich war. Nach nicht allzu langer nlchtlicher Trennung 
fanden wir uns dann auch vollzahlig b kleinen Harsaal, gleic!: 
rechts vom Eingang des Laboratoriums, zusammen. Zn unserem 'Er- 
stamen blieben wir aber viillig allein, kein anderer Zuhiirer wollte 
sich blicken lassen. Punktlich mit dem akademischen Viertel erschien 
der junge Dozent, bestieg das Katheder und schaute' sich im Hreise 
seiner HSrer um. Als er aber lauter bekannte, still vergnugte Ge- 
sichter sah, ergriff er die Spritzflasche, die als Symbol der Fakultat 
auf dem Katheder stand, obwohl das Kolleg, meines Erinnerns, ein 
rein historisches Thema hatte, und warf sie in den Zuhiirerraum. 
Sie flog an einem von uns vorbei klirreqd in die Banke, W i l l  drehte 
sich, ohne ein Wort zu sprechen, um und verschwand, indem er die 
Tiir, durch die er soeben gekommen war, hinter sich ins SchloB warf, 
mit einem Abgang, wie sie dem Max P icco lomin i  alle Ehre ge- 
macht hiitte. DaB dasselbe Kolleg spater sehr gut besucht war, 
branche ich nicht zu sagens 

W i l l s  Vorlesungen behandelten die analytische Chemie, die MaB- 
analyse, die Atomtheorie und die physikalische Chemie, sowie be- 
aondere Kapitel aus der organischen Chemie, wie die Teerfarbstoffe 
u. dergl.; mit besonderer Vorliebe las er die Geschichte der Chemie. 
Waren sie, wie auch ein wochentlich abgehaltenes Kolloquium, zwar 

Dein alter Freund A. W. Hofmann. 
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gut  besncht, so lag doch der Schwerpunkt seiner Lehrtatigkeit viel- 
mehr im Laboratorium als auf dem Katheder; der freie Verkehr mit  
seinen Schiilern entsprach mehr seiner Begabung und seinem Tempe- 
rament, als die Fesselung a n  einen vorbereiteten Vortrag. Gleichwohk 
hatten sie alle Ursache, ihm dankbar zu sein, und gaben dem auch 
unzweideutigen Ausdruck. Im Februar 1881 schreibt er nach Haus: 

BMeine Vorlesung habe ich letzten Freitag geschlossen und bin heute 
vou einer Deputation meiner ZuhBrer durch ein Geschenk, bestehend in einer 
ganz prachtvollen Punschbowle, iiberrascht worden. Ich miinschte, Ihr konntet 
sie sehen. Sie sol1 mir eine schone Erinnerung an meine erste Lehrtgtig- 
keit sein.rr 

Ein andermal schreibt er: aEben habe ich fur Euch ein freies Stiindchen. 
Natiirlich fange ich mit meinen 49 Schiilern an. Da ich sehr zufrieden mit 
ihrem Fleille bin, 60 babe ich sie neulich zur Belohnung alle zusammen in 
die Konigliche Porzellan-Manufaktur gefiihrt. Ioh hatte die Erlaubois beim 
chemischen Direktor nachgesucht und dieser lieB es sich nicht nehmen, uns 
zmei Stunden selbst herumzufiihren. Das hatte die Folge, daB die 49 Lust 
nach mshr bekamen und auch andere Fabrikzweige sehen wollten, zumal das 
offizielle Bier danach nicht fehlte. huch nehme ich ofter ein paar von ilinen 
mit in die Sammlung, erzshle ihnen vieles iiber metallurgische Prozesoe oder 
die fabrikmaaige Gewinnung der vorgezeigten Produkte, wobei mir die Er- 
fahrungen, die ich auf meinen Fullreisen mit S t r e n g  gemacht habe, gut zu- 
ststten kommen. D a m  lasse ich sie zwischen ihren Analysen damn an- 
schlieBende Priiparate machen, kurz, wir kommen gut miteinander aus, wenn 
ich aueh manchmal riisonniere: 

I m  Jahre 1882 hatte der Vater i n  Gieaen die aufreibende Tatig- 
keit des Laboratoriums-Unterrichts aufgegeben, die seine Gesundheit 
zu beeintrachti4en drohte. buf einem Studenten-Kommers wurde ibm 
die allgemeine Verehrung noch einmal in  vollem Umfange zum Aus- 
druck gebracht. Er bezog ein freundliches Haus an der Wilhelm- 
straSe, geraumig genug, urn in den Ferien die Familien der beidelt 
altesten Tochter, die an den Geographen Z o p p r  i t z in  Kiinigsberg 
und den Ophthalmologen S a t  t l e r  in Prag verheiratet waren, aufzu- 
nehmen, deren Kinderschar frijhlich den grol3en Hausgarten berolkerte. 
Auch der Berliner Bruder erschien dann stets gern irn Vaterhaus, und 
noch in spiiten Jahren gab es nicht 2eicht eine der  vielern Dienst- 
reisen, die ihn nach dem Westen des Reiches fiihrten, auf der e r  nicht 
die Heimat, wenn auch nur  fiir Stunden besuchte, zumal, w e m  
er damit der  Einladung eines Jugendfreundek zur Jagd entsprechen 
konnte. 

Mit dieser Ubersiedelung hiirte aber die Lebensarbeit des Va!ers 
nicht auf. Die Herausgabe der %Annalenc, die ihn nach GieSen ge- 
fuhrt hatten, war ihrn geblieben, und rnit Eifer widmete er sich 91s- 
bald einer Neubearbeitung seiner ,Anleitiing zur chemisdien Analyyecc, 
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die in zwolfter Aufiage erscheinen sollte. Hierbei .konnte ihm der 
Sohn, dem die neuesten Methoden geliiufig waren, gute Dienste leisten, 
Am 8. Juni  1883 schreibt ihm dieser: 

BMit der Revision geht es langsam, denn ich mu13 sehr vie1 Literatur 
durchsehen, bis ich etwas Brauchbares finde, und bin namentlich durch meine 
Vorlesung sehr in Anspruch genommen. Das Buch sol1 jetzt besonders auch 
mit Rticksicht auf die einfache Fassung der darin angegebenen quantitativen 
Methoden hier im Laboratorium allgemein eingefuhrt werden.n 

Die anstrengende Tagesarbeit vermochte aber keineswegs, sein 
allzeit fr8hliches Gemiit zu beeintrachtigten oder seine gute Lame 
und seinen erfrischenden Humor zu sttren, die besonders im Kreise 
guter Freunde zur Geltung kamen. 

,Am Samstag Abends, schreibt er nach Haus, shabe ich so meine Frei- 
stunde in der Woche; da wird es gegen 4 Uhr ganz still i m  Laboratorium, 
und wenn ich dann ganz sicher bin, dal3 niemand mehr da ist, dann hole 
ich mir meine Violine in den ArbeitssaaI, wo es so recht 7011 klingt, und 
dann wird gespielt und gesungen und daneben filtriert und destilliert, dall 
es eine Lust ist. Spiiter finden sich wohl ein paar Bekannte ein, rnit denen 
es daun ins Wirtshaus geht.r 

Von dem damaligen Leben und Treiben innerhalb und auBerhalb 
des Laboratoriurns gibt uns Will  selbst in  dem schijuen Nachruf'), 
den e r  unserem Freunde C a r l  S c h o t t e n  gewidmet hat, ein anschau- 
liaches Bild. 

.Indem ich diese Zeilen schreibex, erzahlt er 1910), ))drangt sich mir eine 
Fiille von Erinnerungen auf, zumal aus der Zeit, als wir uns unter dem fas- 
zinierenden Einflusse Hofmanns  auf dern Felde wissenschaftlicher Tatigkeit 
versuchten. Was war das fur ein anregender Verkehr mit ihm und unter- 
einander, bei der Arbeit, wie bei manchen schonen Festen, die sich im Sommer 
auf Ausfliigen nach Wannsee oder nach der Muggel, im Winter in Form 
frfihlicher Kommerse des Laboratoriums abspielten. In den drei Arbeitssalen 
hatten B i e d e r m a n n ,  Tiemann uud G a b r i e l  die Leitung. Ich hatte da- 
mals das Amt des Vorlesungsassistenten, das ich bald mit dem des Unterrichts 
in der anorganischen Analyse austauschte. Im Privatlaboratoriurn, in das 
S c h o t t e n  damals eintrat, war Senior der Assistenten G e o r g  Ktirner ,  einer 
der Manner, die die denkwurdige Schlacht von Saint Privat geschlagen 
haben. Damals durch eine schwere Verwundung zur Aufgabe seiner militarisehen 
Laufbahn gezwungen, hat er sich der Chemie gewidmet, und heute noch ist 
der Sechundsechzigjahrige in dem wissenscbaftlichen Laboratorium der Ba- 
dischen Anilin- und Sodafabrik tatig. Neben ihm arbeitete P r a n z  Mplius ,  
jetzt Vertreter der Chemie an der Physikalisch - technischen Reichsanstalt, 
dessen Zahigkeit selbst Hof m a n n  imponierte: )>Er bringts fertig, einen Lim- 
burger zum Krystallisieren zu bringena, bat er uns anderen entgegen gehalten. 

') B. 43, 3703 [1910]. 
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Dann der Japaney W. Nagajos i  N a g a i ,  jetzt ala Exzellenz und Professor 
in Tokio das pharmazeutische Unterrichtawesen leitend; W a l t e r  Wolf, jetzt 
in  Krefeld Leiter einer Naphthol-Fabrik, der damah rnit A l b e r t  Heinecke ,  
heute Direktor der Staatlichen Porzellanmanufaktur, uns durch groBartige 
Wasserpantomimen aof dem Miiggelsee erg6tzta; B o r  gm a m ,  jetzt Gewerbe- 
rat in Lauenburg, beriihmt durch seinen schonen Tenor, mit dem er *die 
Machen in WestfalenlandK feierte und der friih verstorbene O s k a r  DBbner;  
der Entdecker des Malachitgriins. 

~ Z U  den naheren Freunden im Laboratorium ziihlte u. a. K a r l  Reimer,  
spater in der Kaliindustrie tiitig, der einzige, der S c h o t t e n  im Skat iiber 
war; B e r n h a r d  L e p s i u s ,  der iiber Phosphine arbeitete und sehr gegen seine 
Neigungen infolge des furchtbaren Geruchs und einer Explosion dieser leicht 
entzindlichen Korper, zeitweise gesellschaftsunfahig war; P a u l  Schwebel ,  
der frchliche Singer, der wie Bannow,  D e n n s t e d t ,  Rasenack  an der 
Schapfung der wundervollen Bierzeitungen beteiligt war; Weinrich Lange ,  
der spatere Leiter der Krefelder Firbereischulex. 

Bei der  Erwahnung meiner voriibergehenden aGeseUschafts- 
unfiahigkeita kann ich nicht unterlassen, meinen Freund W i l l  als 
Retter in der Not zu preisen und (obwohl dies schon an anderer 
Stellel) geschehen ist) Bber diese Begebenheit die  folgende Aufklarung 
zu geben: 

Die a n  der Luft selbstentziindlichen fliissigen Phosphine interessier- 
ten H o f m a n n ,  weil er die Hoffnung nicht aufgab, mit ihrer Hilie 
die auch jetzt noch unbekannte Phosphorblausaure gewinnen zu 
k6nnen. 81s ich eines Tages zu vorgeruckter Stunde im Privatlabo- 
ratorium das von ihm entdeckte, a n  der Luft selbst entziindliche Di- 
methylphosphin darstellte, trat, entgegen meiner auf wiederholte Be- 
reitung gegriindeten Voraussetzung, eine Entziindung des Retorten- 
inhalts ein, die zu einer heftigen Explosion fuhrte. Da ich allein, 
und meine Augen verletzt waren, so war es ein gliicklicher Zufall, 
daS W i l l ,  im Begriff, das Haus zu verlassen, trotz der Entfersung, 
die Detonation horte und, vorsichtig wie e r  war, zuruckkehrte. Nach- 
dem er  den entstandenen Brand geloscht, brachte er mich mi: 
S c h o t t e n ,  den e r  herbeirief, in die nahe gelegene Augenklinik, die 
ich nach einigen Tagen Dunkelarrest wieder verlassen konnte. 

Schlimmer ging es, wie W i l l  spater erzahlte, meinen Freunden. 
Sie hatten Billette zum BLohengrina, fielen aber in  der Loge nicht 
nur  durch ibr  Zuspatkommen, sondern auch durch den penetranten 
Geruch der Methylphovphine auf, den sie ihrem Samariterdienst ver- 
dankten. Zuerst versuchten aie es mit der Behauptung, es miisse 
nach Gas riechen, als aber N i e m a n n  sang: .Atmest du nicht rnit mir 
die si$?en Btifte?a zogeo sie vor, dem wachsenden Unwillen des 

1) Jubiliumsschrift, B. 51, Sonderheft, S. 95 [1918]. 
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Publikums nachgebend, auf das Liebesduett von N i e m a n n  und der 
L o l a  Bee th  zu verzichten und die Loge zu verlassen. *Es war auch 
die hiichste Zeita, sagte der LogenschlieWer, als sie hinausgingen. 

Durch meine dbersiedelung nach Frankfurt a. M., wohin ich auf 
H o f m a n n s  Empfehlung als Dozent der Chemie berufen ward, wurde 
ich bald darauf von dem Berliner Freundeskreis getrennt; wir wollen 
uns daher wieder den Mitteilungen von Hrn. O t to  J u n g  an- 
vertrauen : 

.Die Signatur der Zeitc, schreibt er, .war eine Verbindung von 
friihlichem GenieBen mit fleidigster Arbeit. Wir speisten bei G elf o r t  
in der Bruderstrade. Unser Weg fuhrte uns um die Stunde der 
Wachparade an dem historischen Eckfenster voruber, wo der alte 
K a i s e r  Wilhelm ganz regelmiiBig zu sehen war und alltiiglich be- 
grudt wurde, dann uber die damals noch verbaute Schlofifreiheit, 
In unaerer kleinen Mittagskneipe fanden sich ein Dr. S c h o t t e n ,  da- 
mals Assistent bei Du Bois-Reymond,  der neuerephilologe S c h w a n  
(nur der Neuerer genannt, spiiter Professor in Jena) und vor allem 
Wills Jugendfreund, der Apotheker Born (genannt Fritzchen), damals 
Provisor in S i m o n s  Apotheke. UnregelmiiBig kam noch unser Freund 
Dr. Leym ann  , jetzt Geheimer Oberregierungsrat und vortragender 
Rat im Reichsamt des Innern, und der Physiker P r i n g s h e i m ,  spiiter 
Professor in Breslau. Abends fand sich die Gesellschaft regelmiidig 
bei S i e c h e n  in der Behrenstrade zusammen, haufig bis die Stiihle 
suf den Tisch gestellt wurden. Es ist der. Kreis, aus dem sich in 
spateren Jahren die groBere und formellere Vereinigung des .Berliner 
Hessenabenda berausgebildet bat. Hier wurde einfach gegessen, manch- 
ma1 tapfer getrunken, aber stets sehr scharf politisiert. Es war die 
grode Zeit des Aufbluhens Deutschlands. Nicht alle waren so Partei 
B i s m a r c k  sans phrase wie Will und Freund Born. Nach seinen 
groden Reichstagsreden gingen die Wogen der politischen Debatten 
hoch, und Wil l  karn dann bei dem Kellner mit dem klassischen 
?Jamen Borge r  auf eine stattliche Zahl der bei diesem wenig be- 
Eiebten BSchnittea, weil er eigentlich schon lange heim gehen wollte, 
aber im Feuer der Rede den Schluf3 nicht fand. Gelegentlich ging 
es dann noch ins Kaffee B a u e r ,  wo noch eine oder mebrere Partien 
Billard gespielt wurden, bis der junge Tag an das Heimgehen er- 
innerte. War dies im Sommer ein Sonntag, so gings wohl nach 
solchen Jugendexzessen mit dem Fruhzug nach Friedrichshagen zum 
Schwimmen im Muggelsee, und ich erinnere mich dabei besonders 
einer Wette, wo wir den See von dort bis p u  den Muggelbergen 
iiberschwammen, und nur Wil l  und ich durchhielten. 

SIm Laboratorium hatte ich meinen Platz neben ihm und fuhrte, 
als ich schon Assistent bei Wiche lhaus  war, unter und mit ihm in 
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einer anstrengenden Ferienarbeit die Daphnetin-Untersuchungen aus. 
In det  Folgezeit haben wir uns  dann nur gelegentlich gesehen; wiihrend 
des  Krieges einige Male im Waffenrock. Als ich zum letzten Ma1 
bei ibm im Grunewald War, sagte er: oIm verkurzten Hundetrab 
verlzuft unser Dasein. Eines Tages dreht man sich um, und es  ist 
vorbei. Wir  miissen doch Bfter zusammenkommen, wenn wir noch 
etwas von einander haben wol1en.a Es sollte nicht mehr dazu kommen. 
,, TVer imnier strebend sich bemuht, den kjnnen wir erlosen", darf man 
auf sein Grab schreiben.* 

Von den Freunden sind nu r  noch wenige am Leben. F r i t z c h e n  
B o r n  ist friih dahingegangen. Von ihm schrieb W i l l  in  einem 
Neujahrsbriefe: .Am letzten Skatabend machten wir zum SchluB eine 
Schlittenfahrt in den Grunewald. Ich fuhr, Fritzchen hat den Arm 
gebrochen, sonst wars ganz sch0n.a 

3. E n g l i s c h e  R e i s e .  
Einen Freund an der Seitg 
Kommt man schneller vom Fleck. 

Wer je das Gliick gehabt hat, sich auf einer Reise i n  England 
H o f  mannscher  Empfehlungen bedienen zu konnen, der weiB, wie 
sich alle Tiiren offneten und in wie freundlicher, ja herzlicher Weise 
man im Resitze dieses Talismans aufgenommen wurde. In Frankfurt 
war ich alsbald bestrebt, an Stelle des alten, im KellergeschoB des 
Senckenbergischen Nuseums gelegenen Laboratoriums meines Vor- 
gangers R u d o l f  B o t t g e r  einen Neubau mit zeitgem"aen Einrich- 
tungen zu errichten. Bevor ieh an die Plane des neuen Instituts 
ging, das nicht nnr der Chemie, sondern auch der Physik und 
Meteorologie dienen sollte, besuchte ich die neusten Laboratorien in  
Deutschland und England. Im Sommer 1883 reiste ich mit meiner 
jungen Frau nach dem Insellande, wo wir, mit solchen Empfehlungen 
wohl versehen, Zeuge der Verehrung und Liebe wurden, die uberall 
von neuem aufloderten, wenn der Name H o f m a n n  genannt wurde. 

So erging es  auch den Freunden Wil l  und M y l i u s ,  die in 
demselben Jahre, aber in den Herbstmonaten, als H o f m a n n  seine 
Reise nach Amerika z u r  Eriiffnung der Pacificbahn angetreten hatte, 
eine Studienfahrt nach England unternahmen I). Wohl vorbereitet 
durch Sprachunterricht, den sie in den letzten Monaten bei einer 
englisahen Dame genommen, traten sie die Reise uber Holland an. 
Xm Haag konnten p i e  die ersten H o f m a n n s c h e n  GruBe fiberbringen. 
I h r  Besuch galt dem ehrwiirdigen 80-jghrigen Dr. d e  V r y ,  bekannt 

Den folgenden Reiseliericht verdanke ich den freuudlichen Mitteilgngcn 
'incines Freundes F. Mglius. 
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durch die Einfiihrung der Cinchona-Pflanzungen und der Chinin-Ge- 
winnung auf Java. Nun fiihrte er mit einer alten Haushllterin und 
einem Papagei ein idyllisches Dasein, beschlftigte sich aber noch 
eifrig mit kinologiachen ') Studien. Nach einem erfrischenden Bade in 
den Wellen von Scheveningen ging die Fahrt tiber Vlissingen und 
Queenboro' nach London. Hier waren es ebenfalls zwei Junggesellen, 
alte Freunde von Vater Will  und H o f m a n n  aus dem Lieb ig -La-  
boratorium, Dr. B u l l o c k  und Mr. G a r d e n e r 2 ) ,  die sie in herz- 
lichater Weise willkommen hieSen, sogleich fur eine behagliche 
Wohnung in Hannover Street sorgten und jeden Morgen beim Friih- 
stuck erschienen, um zu beraten, was an dem Tage vorgenommen 
werden sollte. Dr. B u l l o c k ,  Besitzer einer gut geleiteten Pepsin- 
Fabrib, war mit seinen 83 Jahren immer noch eio eifriges Mitglied 
der Chemical &'ociety, Mr. G a r d e n e r ,  weoige Jahre junger, war schon 
friihzeitig bekannt geworden durch seine Ubersetzung der Chemischen 
Briefe Li ebigs. Nachdem man die Hauptsehenswurdigkeiten Londons 
kennen gelernt, wurde die Umgegend besucht: der Krystallpalast in 
Sydenham mit seinem beriihrnten Feuerwerk, das Arsenal in Woolwich, 
wo es sich Sir  F r e d e r i c  A b e l ,  der Sohn eines dentschen Musik- 
lehrerv in London, stets besonders angelegen sein lie& deutschen 
Fachgenossen die von ihm geschaffene groJ3artige Munitionsfabrik zu 
zeigen, fur Wi l l ,  die erste Anregung zg seiner spiiteren erfolgreichen 
Tatigkeit. In Oxford wurde das vornehnie Christchurch College ein- 
gehend besichtigt und Prof. O d l i n g  besucht, der sie in seinem 
kapellenformigen Laboratorium sehr freundlich aufnahm. Zur Reiee 
in das schottische Hochland prophezeite ihnen Dr. B u l l o c k  fur An- 
fang September das dazu notwendige gute Wetter. Nach herzlichern 
Abschied yon den alten Freunden, die ihnen noch manches Jahr die 
Festnummer der Illustraied London News oder des Graphic auf den 
Weihnachtstisch legten, wurde die Reise fortgesetzt. I n  Birmingham 
besuchten sie den bekannten Elektrochemiker G o r e  in seinem 
Forschungsinstitut, und an die lehrreiche Besichtigung der beriihmten 
Soda,werke von G a s k e l ,  D e a c o n  & Co. in Widnes schloB sich ein ge- 
mutlicher Abend am Kaminfeuer des schonen Landhauses von E. M.u s - 
p r a t t  in Flint bei Liverpool. 

I n  Owem College zu Manchester trafen sie Sir H e n r y  R o s c o e  
nicht an, sahen aber in dem gotischen Horsaal ehrfurchtsvoll die 

1' Den indischen Iiinoguinmi betreffend. 
a) In ineiner Jubilaumsschrift (s. Anm. S. 216) habe ich ein im Besitze 

Wills befidliches Bild aix dem Lie bigschen Laboratorium veriiffentlicht, 
auf dem auSer H. Will, R. Fresenius  und A. W. Hofmann auch Mr. 
B u l l o e k  uud Mr. G a r d e n e r  abgebildet stnd.. 



220 - 1921. A 

Originaltafel D a1 t o n s rnit den ersten Atomgewichtszahlen. Nach 
einem Besuch in Glasgow nahmen die Freunde einen mehrtiigigen 
Aufenthalt in Edinburgh, der priichtigen schottischen Hauptetadt mi8 
den bunten Giirten von Castle rock, den Erinnerungen an Mary  
S t u a r t  in Holyrood Palace, dem Walter-Scott-Denkmal in Princes 
Street und der herrlichen Aussicht vom Artusseat auf die See und die 
schottische Landschaft. DNach der Ersteigung dieses Punktesu, sagt 
Myl ius ,  ,hatte mein durstiger Freund Wil l  eine herbe Enttauschung, 
denn die verlockenden Flaschen, die eine auf dem Gipfel thronende 
Hebe freundlichst anbot, enthielten eitel Gingerbeer !u 

Die Wanderschaft durch das eigentliche Hochland mit seinen an- 
mutigen Seen, seinen stillen ilex-bestandenen WLldern, uralten Schlos- 
sern, einsamen Hochebenen und melancholischen Bergziigen war iiuBerst 
genuheich und in der Tat vom schonsten Wetter begunstigt. Der 
Westkuste sich nahernd, gelangten sie zu der schonen Seestadt Oban, 
wo sie Zeuge der beruhmten Highland games, der olympischen Spiele 
Schottlands, wurden, zu denen die Sportvereine von weit her zu- 
sammenkommen, urn sich in jegiicher Art von Wettkampfen zu messen. 
Auch die Backpipers fehlten nicht, die in ihrer mittelalterlichen Tracht 
zur melancholischen Weise des Dudelsacks die kunstreichsten Tlnze, 
sogar den Schwertertanz, ausfiihrten. Das Gauze gestaltete sich mit 
seinen Erfrischungs- und Wurfelbuden, seinen Umzugen und Schau- 
stellungen zu einem grol3en Volksfest. Auf flottem, von weil3en Moven 
umkieisten Dampfer erreichten sie in mehrstundiger herrlicher Fahrt 
die merkwurdige, aus mannigfaltig verschobenen schwarzen Basalt- 
,saden bestehende, unbewohnte Insel Staffa, rnit der an 0 s  s i an  s Helden- 
sagen gernahnenden Fingalshohle, deren Decke sich wie ein siiulen- 
getragener Dom uber dem brausenden Meere wolbt. 

Die Ruckreise fuhrte die Freunde nach dem eleganten englischen 
Badeort Southport. BHier haben wira, schreibt W i l l  nach Haua, DZU- 

erst eine pharmazeutische Konferenz mit mehreren lohnenden Aus- 
fliigen und dann, am 20. September, die British Association mitgemacht, 
die ihre Jahresversammlung abhielt. Es sind 3000 Gelehrte mit ihren 
Familien hier, und wir sind, nachdem wir uns am ersten Abend bei 
einem groSen Gartenfest Professor R o s co e vorgestellt hatten, gut 
adgenommen worden. Man hat uns zu Mitgliedern des Kommitees 
der chemischen Abteilung gemacht, und wir haben Wi l l i amson ,  Wel -  
don,  D e w a r ,  R a m s a y  kennen gelernt und wollen uns morgen noch 
Glads tone ,  P e r k i n ,  H. Miiller und anderen vorstellen. Wil l iarn-  
son hat mich als den Sohn meines Vaters freundlich bewillkommnet 
und nach London eingeladen. Gestern waren wir in den Liverpoot 
Docks auf einem der grSBten atlantischen Dampfer zu einem hochsb 



opulenten Luncheon eingeladen und wurden nachher auf einem kleinen 
Dampter durch den HaEen gefahren. Hente waren wir in Blackpool, 
einem Seaside place, wo wir einen eben gefangenen Walfisch, See- 
hunde und einige geologiscbe Merkwiirdigkeiten sahen und ein schiines 
Strandbild zu bewundern Gelegenheit hatten.< 

Einige Jahre spater (1891) war W i l l  wiederum i n  England, und 
zwar als Vertreter der Deutschen Chemischen Gesellschaft bei der 
50- jiihrigen Jubelfeier der Chemical Society of London. SGeEtern war 
ein grodes Banquet(<, schreibt W i l l  nach dem Tode des Vaters an die 
Mutter, Vbei den1 der engliache Premierminister zugegen war, und auch 
ich eioe Rede gehalten habe. Fur die niichste Zeit bin ich jeden 
Tag bei eiuern andern groBen Gelehrten eingeladen. Ich glaube, Dir 
eine Freude damit zu machen, wenn ich Dir sage, daf3 sie mir alle 
mit grol3er Liebe und Achtung vom Vater sprachen.a Bei dieser 
Gelegenheit machte ihm Sir Wil l ian i  C r o o k e s  das besondere Ver- 
gnugen, ihn mit lauter friiheren Assistenten H o f m a n n s ,  zu denen er 
selbst gebiirt hatte, ziisammen zii laden. 

4. W i s s e n s c h u l t l i c h e  Arbe i t en .  

Die Arbeit, die uns freut, 
W r d  uns zum Ergotxon. 

Shakespeare. 

In die Assistentenzeit, die niit dem Jahre 1891 abschlol3, fallen 
eine grode Zahl tvissenschaftlicher Arbeiten, die meist i n  den Be- 
richton der Deutechen Chemischen Gesellschaft erschienen sind. Hier- 
bei nahm W i l l  haufig die Mitarbeit von 5lteren Stodierenden in An- 
spruch, die seinem Arbeitsgebiet das Thema zu ihrer Doktorarbeit 
verdan kt en. 

Die ersten Untersuchungen kniipfen noch an seine heimatlichen 
Exkursionen an. I n  den >>Schriften der Oberhessischen GesellschaEt 
fiir Natur- undHeilkundea berichtet er mit seinem Vetter Ad, W i n t h e r  
* h e r  den Basalt des SchiEEenbergesg. Dd3 den Freunden die Arbeit 
nicht allzu trocken gemordeu, bezeugt das auf seineln Handexemplar 
stehende Motto: W e n n  der Brrgmann trinket, so uiachset dns Ec. Dann 
beschaftigen ihn BChemiscbe nnd mikroskopische Untersuchungen eines 
Diabases bei Weilburgu und die VAnalgse eines Bauxits von Graben- 
teich bei GieBen und eines Bols bei Hungenc. Spater hat er noch 
die chemische Untersuchung eines Meteoriten von Chile vorgenommen. 
Aber bald begibt er sich in das Fahrwasser der organischen Chemie. 
Zahlreiche Veriiffentlichungen sind der Untersrichung von Pflanzen- 
stoffen gewidmet, unter denen besonders solche aromatischer und 
glykosidartiger Natur seine Anfmerksamkeit in Anspruch nehmen. 

Berichte d. D Chem Gesellschaft Jahrg I N .  A 1 7  
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&Lit F e r d i n a n d  Tiemann');der damals dem BQuantitativen Saala vor- 
stand, bearbeitete er (1881) die Spaltungeprodukte des H e s p e r i d i n s ,  eines 
in  den Aurantiaceen vorkommenden Glylrosids, das bis zu. lOO, '~ in den ge- 
trockneten unreifen Pomeranzen enthalteri ist und hydrolytisch in Trauben- 
zucker und Hespere t in  zerfallt. Sie weisen nach, daL3 sich das Hesperetin 
weiter in Phloroglucin und eine H e s p c r c t i n s a u r e  zerlegen la&, die sie 31s 
lsoferulasiiure erkcnnen, womit sic die Konstitution dt~s Hesperidins er- 
schlieBen. 

In ahnlicher Weise kliirt Wil la)  dio Zusammensetzung des N a r i n g i n s  
auf. Dr. d e  V r y  hattc in Java im Jahre 1857 grol3ere Mengen eines Glyko- 
sids aus den dortigen Omngenblcten dargestellt und dem Gienencr Labora- 
torium zum Gesclienk gemacht. Es murde als Nebenprodukt bei der Gewin- 
nung des Orangeniils aus den Bliiten von Cztrris decumnna erhalten. Diese 
B h m e  sind dort im Oktober und November mit Bliitcn iibersiit, so daB cin 
einziger Baum in de  Vrys  Garteu fiber 100 kg davon lieferte. Aus 1000 kg 
Frischer Bliiten gewinnt man 1 kg feinsten Nerolids, das mit dem siidfranzijsi- 
schen BUS Citrus auranlia identisch ist. Nicht identisch mit den1 franzosisclien 
ist dagegcn jenes Glykosid, das zuerst fiir Hesperidin gehalten wurde, bis 
15. R o f f m a n n ,  nachcteni d e  V r y  es vergeblich aus den Eranzosischen Destil- 
Iationsriickstiinden zu erhaltcn ve,rsucht hatte, 1879 die Versehiedenheit fest- 
stellte. F l u c k i g e r  gab ihni nnch ilem Sanskritwort A'uriitgi fiir Orange den 
Namen Naringin. Bei der Hydrolyse zerfallt es in Isodulcit und N a r i n g e n i n ,  
in  dem W i l l  mar ,  wie beiui Hesperetin Phloroglucin, aber statt Isoferula- 
siure p - C a m a r s n u r e  fand, wodurch dic Verschiedenheit der beidcn GIs- 
koside und ihre Konstitution riillig ltlnrgestellt wurde: 

CH--=..CH .CO.C CH ==CB.CO.C 
1 f C T ; j C H  TI c[+ yx HCrd",C€I RCf2 

1 :  

rrcL* ,k. OH 110. C&,,k!. OIi  lie! .,JCH l l 0 . C l  ~ 

c c c c 
OCH3 il ci 11 ii 

Hesperid i n Naringenin. 
Auf die im Hesperitlin und Naringiu enthaltencn Zucker ist Will3) spgter 

(1587) zuruckgekommzn, als die Untersuchungeu E m i l  P i s c  hors  genauerc 
Unterscheidung und i'rufung gestatteteu. Es fan8 sich, da8 beide sowohl 
Traubeozucker wie Isodulcit enthalteii, also in dieser Reziehung zwischen den 
Glykosiden kein Unterschied bestelit. 

Eine anderc Versuchsreihe hat Will4)  init seinem Schiiler M a r t i n  
Freun d im Gebiete der Alkaloidchemie ausgefuhrt. Dieser jiingst in Frank- 
furt a M. als UniverBitatsprofessor verstorbene Forscher hat sich bekanntlich 
spiiter durch bedeutende Untersuchungen auf diesem Gebiete ausgezeichnet . 
In den Wurzeln von Hydrastis canadensis, einer in den Waldern Nordamehkas 
vorkommenden Rannncnlacee, hatte P e r r i n  s neben dem Berberin ein Alkaloid 
gerunden, dem er den Nnmen H y d r a s t i n  gab. Diese optisch aktive Sub- 

B. 14, 916 [1881]. 
3) U. 20, 1186 [LSSi]. 

2, B. 18, 1311 [1885]; 20, 294 [1887). 
4, €3. 19, 1797 [IS%]; 90, SS, 2400 [ISS7]. 
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stanz war yon F. Mnhla bereits analysiert worden. Als Wi l l  sie mit Sal- 
petersiiure orydierte, erhielt er eine Saure, die er als Opianeaure erkannte, 
dieselbe, die man bei der gleichen Behandlung aus dem N a r k o t i n ,  dem 
wichtigsten Opiumalkaloid, erhalt. 

Wihrend diese aber im Narkotin mit dem Kotarnin gepaart ist, fand er 
im Hydrastin neben der Opiansaure eine neue Base, der er den Namen 
H y d r n s t  inin beilegte. Durch diese Beobachtung auf die Analogie zwischen 
Narkotin und Hydrastin aufmerksam gemacht, fand er eine so auffallende 
jhnlichkeit beider, daB man sie fiir identisch halten konnte, hiitte nicht die 
Analyse verschiedene Zahlen ergeben. Zur Charakteristilr der neuen Verbin- 
clung stellte er eine gr6fiere Reihe von Salzen und Abkiimmlingen, aneh ein 
Oxy- nnd ein Hydro-hydrastinin dar, wobei er zugleich die Mahlasche For- 
me1 berichtigen konnte , die eine Methylengruppe zuviel enthielt. 

Spiitere Forschungen, an denen sich M. F r e  und ebenfalls beteiligt hat, 
haben ergeben, daD die Formel des Hydrastins durch Anfnahme einer Me- 
thoxylgruppe in die des Narkotins itbergeht. Wi l l s  Hydrastinin ist in den 
Arzneischatz aufgenommen worden. Es bewirkt GefLfi-Kontraktionen, die eine 
Steigerung des Blutdrucks und eine Verlangsamung des Pulses herbeifchren. 
Dabei mirkt es starker und andauernder als das Hydrastin, ohne die Herz- 
tiitigkeit zu beeinflussen. 

Eine interessante Entdeckung verdanken wir Wi 11') iiber die Beziehun- 
gen der in den Solanaceen vorkommenden Alkaloide Hyoscyamin  und 
Atropin.  Bei der fabrilrmal3igen Darstellung dieser Basen aus der Bella- 
donnawurzel hatte man in der Chemisehen Fabrik vorm. E. Scher ing ,  Berlin, 
Leobachtet, daB das Verhaltnis der Ausbeuten einem starken Wechsel unter- 
wvorfen war, ja, da13 man je nach der mehr oder weniger sorgfaltigen Arbeits- 
weise aus demselben Wurzelmaterial nnter Umstiinden Uberhaupt kein Atro- 
pin, sondern nur Hyoscyamin erhielt. Die Untersuchung dieser auffalligen 
Erscheinung wurde (1885) Wil l  iibertragen, der bald feststellen konnte, daB 
sich das Hyoscyamin leicht in Atropin umwandeln laBt, und zwar nnter Be- 
clingungen, wie sie bei dem angewandten Verfahren tatsachlich vorliegen. Es 
ergab sich nhmlich, dafi diese Urnwandlung nicht nur beim Schmelzen des 
Hyoscyamins vor sich geht, sondcrn auch schon bei gewcihnlicher Temperatur 
bei liingerem Verweilen in schwach alkalischen Pliissigkeiten. Offenbar war 
iii der letzten Beobachtung der Grund jener Erscheinung zu suchen, denn die 
Alkaloide merden im Betriebe durch Alkali in Freiheit gesetzt, und die Kon- 
zentration desselben, wie die Zeitdauer der Beriihrung mufiten das Verhiiltnis 
der Ausbeuten beeinflussen. Da das Hyoscyamin eine linksdrehende Verbin- 
dung, das Atropin aber optisch inaktiv ist, so lie0 sich mit Hilfe polari- 
skopischer Hessungen der Grad der Urnwandlung wahrend der Reaktion leicht 
beobachten und der Zeitpunkt genau feststellen, wann die Umwandiung voll- 
aogen ist. 

Mit seinem Schiiler G. Brectig, der sich spiiter als Professor in Heidel- 
berg und Karlsruhe bekauntlich vorzugsweise der physikalischen Chemie ge- 

') €3. 21, 1717 [1888]. 
A17*  
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widmet hat, stcllte Will  l) in einer eingohenden Untersuchung die Iionbtanten 
der katalytischen Wirkung verschiedener Basen aul die Umwandlung fest 
ond €and, daB diese schon durch Natriumeai-bonat, am langsamsten aber durch 
hmmoniak herbeigeflhrt wird, und daB dcr Verlauf der Realrtion dem G n l d -  
I )  e r g -  Waageschen Rlassen~irkungpg?setz entspricht. 

Spitere Untersucliungen habeu ergeben, daI3 sich das Hyoscyamin zo in 

Atropin verlralt wie dss Linksisomere zu seincm Raeemkorprr, und dafi dahcr 
die Umwandlung in einem ItacemisierungsprozeW besteht. Die optischP 
Bktivitat des Ryoscyamins ist auf das asymmetrische Kohlenstoffatom der 
'I'ropasiiare zuriiclizufubrcu, die darin mit inaktivrm Tropin unter Estei - 
bildung vereinigt ist. 

Eine andere Untersuchiingsrerhe, die Wi l l a )  1882 nlit T i e m a n n  begrnnt 
und his 1857 mit seinen Schiilern I<. A l b r c c h t ,  jetziqem Direlitor der Far- 
benfabrilr K a l l e  & Co. in Biebrich, dcm schou orwahnten O t t o  J u n g ,  
W. P u k a l l ,  jetzigem Direktor an der Keramischen Fachschule z u  Bunzlau, 
und P. B e c k  lortsetzt, bescblftigt sich mit einigeu iu der Natur vorkommen- 
den Abkammlingen des Cumnrins, dem U m b e l l i f e r o i  aus dem Galbanum- 
Iiarz, dom a s c u l e t i n  aus der RoBkastanie und dem D a p h n e t i n  ans d i m  
Seidelbast. Durch zahlreiche Derivate werdon diese O u y - c u m a r i n e  eharak- 
terisiert und durch systematischeu Abbao in ihrer Konstitution klargestellt, 
uobei sich ergibt, daB sich das Umbelliferon  TO^ Besorcin, das Asculetin 
\om Oxy-hydrochinon und dss Dapbnetin yo11 dcr Pyrogdlussirrre ableitct. 

Cum win Umbelliferon 

'\sculetin Daphnetin. 
Im hnsehlufi hieran stcllt W i l l 3 )  Jest, dali, sic11 das Asa ro i i ,  d a s  man 

durch Wasserdampf-Destillation aus dei Haselwurz erbiilt, voui O\y-hydio- 
chinon ableih~t nnd als Propenyl-3.4.5-trirnetlioxy-1,enzol aufzufassrn h t :  

CH>O.C..JC .,0cH3 
CB 

Asaron. 
Endlich benutzt Wi114) die hirrbei gewonoenen Kenntnissc, um (lie Icon- 

stitution eincs Bestandteils des Buclienholz-'l'eers aufmlrlf~ren, dim A .  W. Ho f - 

1 )  B. 21, 2777 [ISSS]. 
9) 5. 15, 2072 [1552]; 16, 2106 118831: 17, 1081, 209S [19R4]; 19. 177;  

/1886]; 20, 1119 [18S7]. 
3) I?. 21, 60.2 [1SS8]. 4, P, 21, 2020 [lSP,S] 



inann bei semen Leiulrmten Arheiten uber dessen Zusammensetzung i n  tler 
h i  285O siedenden Fraktion gefunden und a19 Propyl-pyrogallusslure-dimethyl- 
.ither erkannt hatte. Zum Vergleich stellt Will einerseits die bis dahin un- 
hekannton Trimethyliither der Gallussiiure und der Pyrogallol-carbonsiiure nnd 
andrerscits BUS jenem Teerderivat den Trimethylather des Propyl-pyrogallols 
dar. Als or nun diesen mit Permanganat oxydierte, gewann er nicht die tri- 
incthylierte Verbindung der Pyrogallol-oarbonslure, sondern die der Gallus- 
siure. Da nun die Hofmannsche Verbindung beini Oxydieren mit Salpeter- 
biture ein Dimethoxy-chinon liefert und daher die niclitmcthylierte Hydroxpl- 
gruppe in para-Stellung stehen mu& so wird ihre Konstitution durch die 
Folgende Formel b~stimint: 

Aucli in  der Fettsiure-Reihe betatigt sich Wil l l ) .  lu Gcmeinschatt mit 
Car l  Reimer ,  spaterem Direktor eines Kaliwerkes in €Iann.-Miinden, init 
dem er nahe befreundet blieb, widffiet er den Bestandteilen einigar Pflanzen- 
Eette, der M y r i s t i n s i u r e ,  sowie der E r u c a -  und H r a s s i d i n s i u r e  eine ein- 
gehende Untersuchung. 

Mit dem schon vorher erwLnten H. Leyniaiin2),  dem er ebenfalls 111s 
au sein Lebensende nahe stand, veraffentlicht cr eine Untersuehung des 
Cocheni l le -Yarbs tof fs ,  die zu wichtigen Aulschliissen iiber die Konstitution 
der daraus gewinnbaren Carminsaure fithrte. 

Zu den Schiilern Wil l s  geharte auch k'. Forster3) ;  jetzt Professor au 
tier Technischen Hochaehule zu Dresden, dessen bei Wi I1 ausgefkhrte Arbeit : 
Beitrag zur Kenntnis der Tautoineric der Thioharnstoffe, schon die Richtung 
aeines spateren Arbeitsgebietes angab, auf dem der bekanute physikalisch- 
chemische Forscher bedeutende Erfolge erringen sollte. 

Diese Disziplin verdankt Wil l4)  auch eine in Gemeinschaft mit G. Bre-  
d i g  bearbeitete hiibsche Methode zur Bestimmung des Molekulargewichts ge- 
laster Korper mit Hilfe der durch Verdunstung des LBsungsmittels erzeugten 
Gewichtsabnahme. Die aus dieser Abnahme berechnete Darnpfspannung der 
Losung wird verglichen mit der des reinen Lasungsmittels, indem man einen 
Luftstrom durch zwei hintereinander gesclialtete L i e  bi  gsche Kugelapparate 
schickt, deren erste die eingewogene Liisung und dereu zweite das reine Lo- 
sungsmittel enthalt. Zahlreiche Beispiele zeigen die fur diesen Zweck vollig 
ausreichende Genauigkeit der einfachen, nur mit zwei Wagungen verbun- 
denen Bestimmungsmethode. 

Eine im Jahre 1891 mit Unterstiitzung von Dr. S c h l o r  ausgefiihrte 
Arbeit leitet auf Wills spatere Tatigkeit hin: dJber  Oxy-brenztraubensaure, 
ein neues Produkt des Abbaues der Celluloseu5), Bei der Behandlung reiner 

I) B. 18, 2011 [1885]; 19, 3320 [1886]. 
3) B. 21, 1857 [1888]. 
5, B. 24, 400, 3831 [1891]. 

B. 18, 3180 [l885]. 
4, B. 22, 1084 [1889]. 
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Kollodinmwollc mit Alkali erhLlt man nach laogerer Zeit (20 bis 30 Stdn.) 
eine Losung, i n  der Siiuren kcine Piillnng mehr bewirken. Sie enthiilt dann 
Natriumnitrat, -nitrit, -carbonat und lijsliche organische Siiurcn. aus denen 
Wi l l  mit Hilfc von Phenyl-hTdrazia ein Osazon abscheiden konntc, das bereits 
E. F i s c h e r  auf anderem Wege erhalten hatte. Es crwies sich dls das Osaxon 
dcr O x y - b r e n z t r a u b e n s ~ u r e ,  die daraus Icicht abgeschieden und durcli 
cine Reihe von Derivaten identifiziert werden konnte. 

SchlieOlich mag hier noch einigcr wissenschaftlicher Arbeiten gedacht 
werden, die einer spiiteren Pcriodc angohcren. Nit F. L e n z c ,  seinem spiitc- 
ren Mitarbciter am Militirverjuchsamt nnd jetzigen Professor an der Che- 
miseh-tcchnischen Keichsanxtalt, iiimmt Wi I I I)  im Jahrc IS95 eine Stellungs- 
revision der danials bekannten Tri- und Tetr~iiitro-~~erl~iridungen dt,s Naph- 
thalins vor, wobei er z w e i  n e u c  T e t r a n i t r o - n a p h t h a l i n c ,  eiii 7- uutl eiri 
h-Produkt, erhiilt, f i r  die er d i e  fnlpcnden Konstitntionen nachweist : 

;,-Tctmnitro-naphthalin, ~-Tetranitro-naphthalin, 
Kegell 3000 ohne Schme- 

znog sich zcrsclzcnd. 
Schmp. 1940. 

Bei der drnidieruug ticr 9-Verbindung erliiclt er eine Likuug, die sich 
d u d  Oxydation an  der Luft bald intensiv blau f i rh t  und beim Kochen mit 
Salzeiure roines N a p h t h a z a  rin’) abscheidct. 

Ebcnfalls mit F. L e n z c  veriiffcntlichte Wi l l s )  im Jahre 1897 cine 
grBUerc Arbeit: xUber die Nitrierung r o n  Kohlehydratena. Es ist bekannt, 
dall sich bei der Nitrierung von Ccllnlose cine Reihe von Nebenprodnkten 
leicht zcrsetzlicbcr Natur bildet, die durch komplizierte Rcinigungsprozesse 
entfernt wwden miissen, uni eirie haltbare SchieCbaumaolle zu erxeugen. 
Trotz dieser zeitraubcnden Waschprozesse gelingt ea aber uieht immer, die 
gewiinschta Haltbarkeit zu errcichen, eine Erschcinung, deren Ursache zu er- 
griinden sehr erwiinscht war. Uiiter diesen Produkten spielcn die durch den 
EinfluS der Sauren auf die Zellsubstanz entstchenden Zuykerarten einc bc- 
deutende Rolle. Es erschien daher notwcndig, die Nitrierungsprodulrte diescr 
Zucker synthetisch dannstellen und selbst einem eingehendcn Studium zu 
unterverfen. Zu diescm Zwecke wurden die zuganglichen Znckerarten nach 
den Regeln der Kunst nitricrt, die cheinischen und physikalischcn Eigen- 
schaften der dabei cntstehenden Verbindungen festgestellt und beschricben 
und ihre Bestiindigkeit bci erhijhtcr Temperatur gepriift. 

Hierbei murden die folgenden Zuckerarten beriicksiclitigt: 

J )  B. 48, 367 [1895]. 
3, B. 31, 6s [1893]. 

2, B. 28, 2 2 3  [1S95J. 
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1. Monosaccharidp 
a) Pentosen 

Rhamnosc 
Arabinose 
Xylose 

b Hexoscn 
Glykose 
Galaktose 
Mannose 
Lavulose 
Sorbinosc 

Glyltoheptose 
c)  Heptose 

2. Glykoside 
Methyl-glykose 
Methyl-mannosc 

Rohrz ncker 
Milchzudcer 
Maltose 
Trehalose 

4. Trisaccharide 
Raffinose 

5 .  Starke 
6. Rolzgummi, 

3. Bisaccharide 

Die Untersuchung crgab, dalj dio in der Mehrzahl der Palle gut kry- 
stallisierenden, chemisch leicht zu charekterisierenden Verbindungen tatsach- 
lich das Verhalten derjenigen weniger stabilen Vcruoreinigungen der Cel- 
lulose zeigen, die sieh niclit einfach durch kaltes Wasser auswaschen lassen, 
sondern erst durch laugeres Kochen mit Wasser zersetzt werden m h e n ,  um 
wasserloslieh zu werden. 

5. M i 1 i t a r  v e r s 11 c h s a m  t. 

Sobald du dir vertraust, 
WeiBt du zu leben. 

Faus t .  
I m  Jahre 1891 wurde W i l l  an dns Konigl. Kriegsministerium 

berufen zur Errichtung eines Instituts fur Untersuchungen von Spreng- 
stoffen. Hierzu hatte sich die preuljische Heeresverwaltung ent- 
schlossen, als nach der Erfindung des rauchschwachen Pulvers durch 
P. V i e i l l e  (1884) und der  Einfuhrung der Pikrinsiiure (Melinit) in 
die Kriegstechnik pulver- und sprengtechnische Fragen sich nicht 
mehr empirisch, sondern nur  noch auf wissenschaftlicher Grundlage 
lasen lieben. 

Das neue Amt, in das zugleich der Chemiker des Feuerwerks- 
laboratorinms E. B e r g m a n n  und der Physiker W. Wolf  eintraten, 
wurde vorlaufig in der Spandauer Geschutzgieflerei untergebracht, 
siedelte aber spiiter in  ein umfangreiches Gebaude iiber, das nach 
W i l l s  Planen a n  der  Jungfernheide errichtet wurde und im Jahre  
1897 unter dem Namen M i l i t i i r v e r s u c h s a m t  eine selbstandige Be- 
horde wurde. Der Ban, bei d e q  e r  besonders auf eine gesicherte 
Anlage und Einrichtung der  Laboratoriumsriiume bedacht war, hat  
sich seit zwanzig Jahren vollauf bewiihrt. 



Eine Fulle neuer Aufgaben I) stellten sich in diesem bis dahin 
wissenschaftlich wenig bearbeiteten Gebiete ein, auf dem W i l l  aahrencl 
seiner achfjahrigen Tatigkeit Hervorrngendes leistete und sich durch 
seine Brbeiten einen Nnmen machte, der iiber den engeren Kreis 
seiner Fachgenossen bald hinausging. 

Die wichtigste Aufgabe war die Vervollkommnung des z u  jener 
Zeit in Deutschland bereits eingefuhrten ranchschwachen Pulvers und 
die Erforschung der Eigenschaften der diesem zugrunde liegenden 
Nitro-cellulose und der als Granatfiillung eingefiihrten Pikrinsaure. 
Gleichzeitig wurden die Untersuchungsmethoden festgelegt, die eine 
gesicherte Verarbeitung der Rohstoffe bei der Pulver- und Spreng- 
stoff-Fabrikation gewiihrleisteten. 

Seine Arbeiten uber die N i t r o - c e l l u l o s e  und ihre Abbaupro- 
dulite bezweckten die Herstellung einer dem rauchschwachen Pulver 
als Ausgangsmaterial dienenden SchieBbaumwolle von groBter Ilalt- 
barkeita). Sie bilden die Grundlage fur die spiiter unter seinem 
Namen bekannte Stabilitiitsprufung der Nitro-cellulose, auf die noch 
zuruckzukommen sein wird. 

M e  MGglichkeit des Vorhandenseins von unbestbdigen nitrierten 
Abbauprodukten in der SchieBbaumwolle veranlaBte Wi l l ,  auch die 
n i t r i e r t e n  Z u c k e r  einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen. 
Sie fiihrten zu der Erkenntnis, daB in den Zuckernitraten tatsacblich 
instabile Korper vorliegen 3); spatere Untersuchungen haben aber ge- 
zeigt, da13 solche Produkte in der SchieBbaumwolle nicht vorhanden 
sind, oder doch bei der weiteren Behandlung durch die Wasche mit 
siedendem Wasser und die Verdrangung des Wassers durch 81- 
kohol beseitigt werden. Trotz ihrer geringeren Widerstandsfihigkeit 
gegen hohere Teniperatur sind nitrierte Zucker im Auslande zur 
Streckung von Nitro-glycerin fur die Herstellung VOR Dynamiten ver- 
wendet worden. 

Schon fruhzeitig hat sich W i l l  niit der Frage beschaftigt, die 
zur Herstellung der Nitro-cellulose verwendete Baumwolle durch H o l z  - 
ce l lu lose  zu ersetzen, was nicht nur fur die Volkswirtschaft, sondern 
im Kriegsfall auch wegen der dadurch verburgten Unabhangigkeit 
vom Auslande von groBer Bedeutung war. E r  stellte einwandfrei 

I )  Bei den folgenden Angaben hatle ich mi& frcuncllicher Mittdungen 
dcr HIIrn. E. Bergrnann und F. Lenze dankbar zu erfreuen; vergl. aucti 
den warm empfundenen Nachruf auf Wil l  von F. Lenze in der Z. Ang. 
1920, 101. 

2) Die ArBeiten wurden mit C. Schli i r  ausgef8hrt; yergl. B. 24, 4O(l 
11. 3831 [1891]. 

Will  und Lcnze, €3. 31, 68 [1898]. 



fest, da13 bei Einhaltung bestimmter E’abrikatiunsbedingungen die Holz- 
cellulose in der Tat einen geeigneten Ersatzstoff fur Baumwolle bietet. 
Die zu jener Zeit daraus hergestellten rauchschwachen Pulver ent- 
sprachen i n  chemischer und ballistischer Hinsicht allen Anforderungen, 
und Proben der damals hergest&en Pulver, die im Militarversuchs- 
amt aufbewahrt wurden, zeigen, wie mir Hr. B e r g m a n n  mitteilt, 
noch heute nach einer 25-jPhrigen Lagcrzeit, ein tadelloses Verhalten. 
Diese Untersuchuiigen haben wesentlich dazu higetragen, daS man 
in Deutschland wahrend des Iiriegev schnell und ohne Hedenken zus 
Einfuhrung des Holzzellstoffes an Stelle der Baumwolle, als deren 
Zufuhr abgeschnitten wurde, schreiten konnte. 

Mit groBem Interesse griff W i l l  die von Th.  C u r t i u s  gemathte 
Entdeckung der S t i cks to f fwasse r s to f f sau re  und ihrer Salze auf. 
Er erkannte, dal3 die Azide fur die Sprengstoff-Industrie nnd besonders 
auch fur militarische Zwecke von grofier Bedeutung werden konnten, 
und widmete sich sogleich, gemeinsarn mit C. Schl i i r  und P. L e n z e ,  
dem Studium dieser Salze, um sie fur die Sprengtechnik nutebar zu 
machen. Von diesen hatte sich das Bleiazid als Ersatz fur Knall- 
quecksilber am geeignetsten erwiesen. Rei der praktischen Durch- 
fuhrung dieser Versuche im Spandauer Feuera-erkslaboratorium verlor 
leider sein begabter Rfitarbeiter S c h l o r  das Leben, weshalb sie da- 
mals von der Heeresverwaltung abgebrochen wurden. Auf Grund 
spiiterer Untersuchungen von L. Wi ih l e r  und F. M a r t i n  wurde das 
Bleiazid in Verbindung mit einem Nitrokarper (Tetranitro-methylanilin) 
als Fiillmittel fur Sprengkapseln eingefuhrt, was im Hinblick auf 
die im Kriege gefahrdete Quecksilbergewinnung in Idria von Bedeu- 
tung war. 

Zu diesen IIauptaufgaben gesellten sich naturlich siele andere 
Gebiete, denen er seine Aufmerksamkeit zuwandte. Auch ich hatte 
mich gelegentlich seiner hilfsbereiten Mitarbeit zu erfreuen. 

Nach einer zehnjiihrigen Dozenten-Tatigkeit hatte ich im Jahre 
1891 die Leitung der Anilinfabrik der Chemischm Fabrik Griesheim 
bei Frankfurt am Main ubernommen, die mein Vorganger C. H a u B e r -  
m a n n  in Gemeinschaft mit Direktor 1. S t r o o f  1882 i n  Griesheim 
errichtet hatte. Auf Veranlassung der Kgl. Pulverfabrik Hanau war 
damit auch die Fabrikation von Pikrinsaure verbunden worden, als 
dieser Sprengstoff im Jahre 1885 zur Fullung yon Granaten an Stelle 
von Schwarzpulver eingefuhrt wurde. 

Es lag nahe, dazu auBer dem Trinitroderivat des Phenols auch 
die entsprechenden Abkommlinge anderer Teerprodukte, besonders 
der Kohlenwasserstoffe, zu verwenden, von denen H a u R e r m a n n  im 
Jahre 1891 namsntlich das Trinitro-toluol ernpfohlen hatte, das, wenn 
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such seine SprengkraEt etwas geringer war, doch den Vorzug hatte, 
daB es unempfindlicher gegen StoQ und Reibung war und nicht, wie 
die Pikrinsiure, gefahrliche Salze bildete. Versuche iiber die Ver- 
wendbarkeit des Trinitro-toluols, die ich alsbald aufnahm und auf das 
Trinitro-benzoI, das Trinitro-resorcin, das Hexanitro-diphenylamin u. a. 
ausdehnte, erregten W i l l s  lebhalte Teilnahme. Auch mein Freund 
Admiralitatsrat C. s t 6 h r , der Leiter des Marine-Laboratoriums i n  
Kiel, mit dem ich f3pprengungen im grol3en MaSstabe bei der Nieder- 
legung der letzten Festungswalle in Mainz vornahm, beteiligte sich 
an diesen Versuchen. Sie fiihrten dazu, daB das Trinitro-toluol nach 
einem von mir in Gemeinschaft von Dr. E, B r a n d i s  ausgearbeiteteu 
Vetfahren im Jahre 1900 im GroBen hergestellt und von Heer und 
Marine als G: mnatfiillung eingefiihrt wurde. Wiihrend des Krieges 
hat seine Verwendung bekanntlich in allen kriegfiihrenden Staaten 
eine groSe Rolle gespielt. 

Auch bei der Einfiibrung des Phosphors in die artilleristische 
Technik hatte ich mich der Unterstutzung W i l l s  zu erfreuen. Die 
Verwendung der rauchios verbrennenden brisanten Sprengstoffe zur 
Fiillung von Granaten an Stelle des Schwalzpulvers machte es, um 
ihren Einschlag beobachten zu konnen, notwendig, ihnen sogenannte 
Rauchentwickler zuzusetzen, wofiir ich im Jahre 1892 den roten 
Phosphor vorgeschlagen hatte. E r  eignete sich dazu, weil schon kleine 
Mengen, durch die Explosion der Granate auf die Entziindungstemge- 
ratur erhitzt, unter Entwicklung grokier, weit sichtbarer, weil3er Wolken 
verbrennen. Meine im Juni dieses Jahres begonnenen Versuche 
fiihrten zu seiner artilleristischen Verwendung. Zugleich aber wurde 
in Griesheim die Fabrikation beider Modifikationen des Phosphors auf- 
genommen, die damals nur vom Auslande bezogen werden konnten. 
Diese Fabrikation hat bald groBe Dimensionen angenommen, weil 
Deutschland wegen seiner damals stark entwickelten Zundholz-Industrie 
(84 Milliarden Stuck im Jahre) den gr6Bten Phosphorbedarf besa8. 
Wiihrend des Krieges hat seine Verwendung auch im Luftkampf eine 
wichtige Rolle gespielt, als es gelang, durch seine a l lmi ih l i che  Ver- 
brennung die Bahn des fliegenden Geschosses sichtbar zu machen, 
was fur die Beobachtung der SchuBwirkung bei der Beklmpfung 
feindlicher Flugzeuge in der Luft und vom Lande aus, von groSer 
Bedeutung war. 

Die Arbeiten W i l l s  sind in den Jahresberichten des Militar- 
versuchsamts niedergelegt. Soweit sie der Offentlichkeit zugiinglich 
gemacht werden konnten, hat er daruber vor der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft in einem Vortrag nUber die Fortschritte der Sprengstoff- 
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Technik seit der Entwicklung der organischen Chemie. im Jahre 1903 
berichtet ’). 

Seine achtjahrige Tatigkeit im Heeresdienst hat die Entwicklung 
des Waffen- und Munitionswesens wesentlich gefiirdert; er erfreute 
sich des Vertrauens und der Anerkennung der maagebenden Person- 
lichkeiten, mit denen er z. T. in freundschaftliche Beziehungen trat. 
Von diesen seien bier genannt der damalige Direktor der Pulver- 
fabrik Spsndau, Generalmajor K u s t e r ,  mit dem er allerdings auch 
manchen Kampf auszufechten hatte, als es sich darum handelte, dem 
neuen Institut die Stellung einer selbstandigen Behorde zu schaffen; 
denn es war das erste Mal, daS ein dem Kiiegsministerium direkt 
unterstehendes Institbt nicht r o n  einer Militarperson geleitet wurde ; 
feraer der bayerische Generalleutnant F u c h s  v o n  B i m b a c h ,  Oberst 
M u l l  e r ,  Abteilungschef dieser Behorde, und der General der Ar- 
tillerie und spatere Feldzeugmeister von  B u c k i n g ,  die sich um die 
Errichtung und Entwicklung des Militarversuchsamts grode Verdiensfe 
erworben haben. Mit dem Direktor der militirtechnischen Akademie, 
dem spatiteren Priises der Artillerie-Prufungs-I(ommission General der 
Artillerie von  K e r s t i n g  hat W i l l  namentlich durch seine TLtigkeit 
wiihrend des Krieges in engeren Beziehungen gestanden. Auch mit 
seinen damaligen Mitarbeitern, besonders seinem Nachfolger Prof. 
Dr. B e r g m a n n ,  dem jetzigen Leiter der aus dem Militiirversuchsamt 
hervorgegaogenen Chemisch-technischen Reichsanstalt, ist er dauernd 
i n  freundschaftlichem Verkehr geblkben. 

Nachdem W i l l  bei der Heeresverwaltung eine angenehme, selb,- 
stendige Stellung gewonnen hatte und vom damaligen Kultusminister 
GraE Z e d l i  t z T r ii t z s c h 1 e r zum auflerordentlichen Professor der 
Universitat ernannt war, machte sich auch der Wunsch nach einem 
eigenen Herde geltend. Am 12. Marz fuhrte er Friiulein L i n a  
S t r e c k e r  aus Mainz heim, eine Nichte A d o l p h  S t r e c k e r s ,  des 
ebensowohl durch seine scharfsinnigen Forschungen, wie durch das 
vielbenutzte Reg  n a u l  t - S t r e  c k ersche Lehrbuch bekannten Chemikers. 
Die im Elternhause der Braut gefeierte Hochzeit vereinigte die niiheren 
Freunde und verlief mit echt rheinischem Frohsinn, obwohl F r i t z c h e n  
B o r n ,  beim Mahle auf seinen Freund W i l l  eine so gemutvolle Rede 
hielt, da13 er sie vor Ruhrung abbrechen muBte. Ein andrer Freond, 
der dem Hochzeitspaare zwei silberne Becher zum Geschenk gemacht, 
brachte folgenden Toast aus: 

l) €3. 37, 268 [1904]. 



\\ t?nu 111 tratilicheili Hein aim Spreegestadv 
llir dcs Gluckes genieat, des Eroh ersehnten, 
Das am €estlichen Tag wir alie Ihch whn,,cfic;i, 
iihllet die Bechcr alsdann mit blinkendcui Wtlnc, 
Wie im Ilheingau er wlchst an reichlicher ltebr. 

Dezlket dcr goldenen Stadt, des miichtigen Stroniea, 
Denket der lieblichen Lahn, der Aliua Mater, 
W o  Euch die Mutter gehhtet. die vielgeliebte, 
\Vo Uich der Vater gelehrt einst schwieiige Formc-In. 
Dann erhebet die Becher: Es  l e b e  d i e  Heirnat!  
Die Rure Jngend urnschlo5, o herrliche Zeiten! 

Komnit cr ermhdet nach Haus von schwercr Arheit, 
Hat ihn draufien geplagt das feindlichc Leben, 
Dann kredenz ihm den Btcher mit starkender Labt :  
Sich, wie sein Auge erglinzt, weil Du sie ihm reiuhesf: 
Fr6hlich schaut er Dich an, der Sorgen vergessend, 
Trinket Dein Wohl und ruft: E s  l e b e  d ie  Liebc! 

Seht Ihr die Preunde bei Eueh vom nXcssen-rlbeud(c, 
Fiillet wieder die Becher beim frohlichen Mahle; 
Laut laat schallen den RoP: Es l c b c  d i e  F r e u n d s c h a f t !  - 
His von den Utern des Mains scliallet ein Echo zuriick. - 
Diese drei vereint behaltct im Herzen: 
I l e i m a t ,  L iebe  und F r e u n d s c h a f t ,  d ie  sol len lebcii! 

Jlas junge Paar bezog zuerst eine Wohnung am Kronprinzenufer, 
siedelte dann nach der Grunewald-Kolonie in  die HumboldtstraSe uber, 
und bald wuchs nicht weit davon in  der DunckerstraBe ein behag- 
liches Landhaus mit spitzem Ziegeldach im Stile der hessischen Bauern- 
hauser empor, inmitten hoher Kiefern und umgeben von einem an- 
mutigen Garten. Uber einige Stufen betritt man eine gerlumige 
Diele rnit grol3em Kamjn; rechter Hand liegt das Arbeitszimmer, 
dessen Wande, soweit es die Buchergestelle erlauben, nlit einer groSen 
Zahl von Bildnissen bekannter Chemiker bedeckt sind. Dann folgt 
ein freundliches, nach Siiden gelegenes Empfangszimmer und ein EW- 
zimmer, dessen Lange so bemessen ist, daS die gastliche Hausfrau 
bei festlichen Gelegenheiten eine stattliche Zahl von Gasten bewirten 
konnte. Daran schlieSt sich eine offene in den Garten fiihrende 
Veranda, im Sommer der  bevorzugte Platz der Familie, wahrend im 
Winter und des Abends die Diele den eigentlichen Wohnraurn bildete. 
Hier weilte e r  i n  den wenigen MuBestunden, die er sich gonnte, im 
Kreise der heranwachsenden Familie, und nichts konnte ihm will- 
kommener sein, als wenn alte Freunde eintraten, die er am lodernden 
Kaminfeuer bei ernsten und heiteren Gesprgchen oder beim beliebten 



Schachspiel mit dem kostlichen Wein seines wohl assortierten Kellers 
bewirtete und bis zur letzten Trambahn festhielt, wenn sie nioht eines 
der gastfreien Fremdenzimmer im DachgeschoB bezogen. Im Unter- 
geschol3 befand sich noch ein geraumiges Zimmer mit gro5em alter- 
tiimlichen Kachelofen, in dem seine Naturalien-Sammlungen aufgestellt 
waren, die, auBer schonen Mineralien, seltene Schmetterlinge, merk- 
wiirdige Kiifer und Insekten enthielten, bei denen ihn die Erscheinungen 
der Mimikri besonders anaogen. 

Mit Vorliebe aber pflegte er den Garten, dessen Hauptzierde 
eine breit ausladende, reich bliihende Magnolie bildete, wie man sie 
selten zu sehen bekommt. Von seinem botanischen Lehrer H o f f m a n n  
in GieBen hatte er viele Kenntnisse erworben, und alle glrtnerischen 
Bandgriffe, wie das Schneiden der Obstblume, das Okulieren der 
Rosen, waren ihm gelaufig. Von jedem Ausflug, jeder Reise pflegte 
er irgend ein Pfliinzchen oder Baumchen mitzubriogen, das er dern 
Garten einverleibte, unter deren Schatten er splter gern ihrer I-Ier- 
kuoft gedachte. 

In diesem traulichen Hause habe ich, nachdem sich mein elter- 
liches Haus i n  Berlin aufgelost hatte, viele schiine und behagliche 
Ytundcn und Tage zugebracht, denn das rote Zimmer im Westgiebel 
ist durch fast zmei Jahrzehnte mein stlndiges Quartier gewesen, wenn 
ich von Frankfurt aus in Berlin weilte. Der nahe Grunewald lud 
dann zu kiistlichen Spaziergiingen eiu, und in den Abendstunden 
wurden schwierige Schachprobleme zu losen versucht. 

Aber auch in GieBen sind wir in dieser Zeit mehrfach zu- 
sammengetroffen. So bei der Feier des 50-jiihrigen Doktor-Jubiliiums 
des Vaters im' Jshre 1889 und ini folgenden Jahre bei der Enthiillung 
des GieBener L i e b i g - D e n k m a l s .  Die herrliche Marmorstatue 
S c h a p e r s  au rde  am 28. Juli 1890 in Gegenwart des GroSherzogs 
Erns t  L u d w i g  durch eine begeisterte Rede A. W. H o f m a n n s  ge- 
weiht; der Tag war so heil3, da5  er den GroBherzog vorher bitten 
rnuote, die Rede bedeckten Hauptes halten zu diireen. I n  frohgehobener 
Stimmung waren von allen Seiten die Festgenossen herbeigeeilt : da- 
runter auch noch alte Liebig-Schiiler, wie K o p p ,  F r e s e n i u s ,  
E r l e n m e y e r ,  P o l e c k ,  L a u b e n h e i m e r ;  selbst England war durch 
E d w  a r h  F r a n k l a n d  vertreten. Am Iolgenden Tage reiste die 
gsnze Gesellschaft nach GZittingen; d e m  am 31. Juli, dem 90. Ge- 
burtstage F r i e d r i c h  W o h l e r s ,  sollte dort desscn von E. H a r z e r  
i n  Erz gegossenes Standbild vor dem Auditorienhause ebenfalls mit 
Hof m a n n  s Weiherede enthullt werden. 

Ich hatte damals meinen verehrten Lehrer gebeten, mir die Ehre 
zu erweisen, die Pntenstelle bei meinem jiingsigeborenen Sohne an- 



nehmen zu wollen, was er freundlichst gewiihrte, und hatte deshalb 
die Taufe nacb Gottingen in das schone Baus meiner Schwieger- 
mutter, Frau Prof. P a u l i ,  verlegt. Sie fand am 1. August statt, 
und ich hatte die Freude, daB auBer H o f m a n n  und Wil l  noch 
mein Freund E m i l  E r l e n m e y e r  sen. und die Kollegen O t t o  
W a l l a c h  und K a r l  v o n  B u c h k a  an der Feier teilnahmen. Nach 
H o f m a n n  und Wi l l  erhielt der Taufling den Namen Wilhelm. 
Endlich wurde diese tchemiscEe(( Taufe no& durch die Anwesenheit 
von Prof. F r a n  k l a n d  verherrlicht, dessen freundliche Aufnahme in 
seinem Landhause zu Redhill bei London, einem der ersten, das 
durch eine eigene elektrische Anlage erleuchtet wurde, ich bei dieser 
Gelegenheit erwidern konnte. 

6. Zen t r a l s t e l l e .  
Wen die Giitter lieben, 
Den fuhren sie zur Stellc, 
Wo mau seiner bedarf. 

Goethe. 
Es war ein gliicklicher Gedanke, als M a x  von  D u t t e n h o f e r  

im Jahre 1898 den in seiner Hand vereinigten Waffen-, Munitions- 
und Sprengstoff-Fabriken den Vorschlag machte, zur Fijrderung ihrer 
lnteressen ein Forschungsinstitut zu errichten ; waren doch auch fiir 
die private Industrie mit dem Eintritt der organischen Chemie In die 
Sprengtechnik Aufgaben erwachsen, die nu r  unter Benutzung aller 
wiseenschaftlichen Bilfsmittel geltist werden konnten. Es lag nahe, 
fiir die Organisation und die Errichtung dieses Institutes Wi lhe lm 
W i l l  zu gewinnen, der nun die’lhfullung dieser neuep Aufgabe zu 
seiner Lebensarbeit machte. Unter i em Vorsitz D u t t e n h o f e r s ,  dem 
Direktor der Coln-Rottweiler Pulverfabriken, wurde eine hesondere 
Gesellschaft mit einem Rapital von 2 100000 Mark gegriindet; die 
laufenden Ansgaben wurden von den beteiligten Unternehmungen 
gedeckt. zu denen, auBer den genannten, die Deutschen Waffen- und 
Munitiunsfabriken, die Waffenfabrik h l ause r  in Oberndorf, die Dynamit- 
A,-G. vorm. A l f r e d  N o  be1 in Hamburg, die Rheinisch-westphiilische 
Sprengstoff-A -G. in Coln, die Pulver- und SchieBwollfabrik Wolf  f 
& Co. in Walsrode, C r a m e r  & B u c h h o l z  Pulverfabrik in  Ronsel 
und Rubeland, die Rheinische Dynamitfabrik Opladen, die Deutsche 
Sprengstoff-A: G. in Hamburg, die Drpsdener Dynamitfabrik und vor- 
ubergehend auch die Firma F r i e d r i c h  K r u p p  gehiirten. Zur Er- 
richtung der Arbeitsstiitte wurde das unter dem Namen Eule bekannte, 
von Kiefernwald umschlossene und vom Teltowkanal bespiilte Landgut 
bei Neubrtbelsberg erworben, das durch eine yachtung von Forst- 
geliinde auf 30 Hektar ergiinzt wurde. Gleichzeitig wurde die ehe- 
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malige v o n  For s t e r sche Pulverfabrik bei Kanigswusterhausen an- 
gekauft, wo auf einem Geliinde von 70 Hektar Gelegenheit zu fabrik- 
maBigen Versuchen und zur Anlage eines SchieBplatzes fiir Gewehre 
und Kanonen geboten war. Im Jahre 1914 beschiiftigte Wil l  in dem 
Institute 12 chemische Doktoren und Diplom-logenieure, sowie 70 
Angestellte. 

Die im Militarversuchsamt gemachten Erfahrungen benutzte W i 11 
zur Errichtung eines Instituts, das allen Anforderungen der Wissen- 
schaft und Technik geniigte und fur ahnliche Anlagen im In- und 
Auslande vorbildlich geworden ist. Es erhielt den Namen : Z e n t r a l -  
s t e l l e  fiir wissenschaftlich-technische U n t e r s u c h u n g e n  z u  
N e u  b a b el  s b e r g. 

In der Friihe brachte ihn die Grunewaldbahn nach der Station 
Neubabelsberg, von wo er nach einem erfrischenden Waldspaziergang 
das Institut erreichte. Die Liebe zur Natur lief3 ihn auch hier eine 
paradiesische Umgebung schaffen. Die wegen der Sprenggefahr auf 
dem umfangreichen GelLnde verteilten Gebiiude und Hiitten wurden 
durch ungekiinstelte Anlagen schoner Baumgruppen und bluhender 
Biische und Blumen mit einander verbunden. Aber iiberall das 
Schiine mit dem Niitzlichen vereinend, lie6 er zugleich fiir die dorti- 
gen Angestellten Gemuse- und Kartoffelfelder entstehen, deren Friichte 
in dern humusreichen Boden uppig gediehen. 

Da seine vielseitige Tatigkeit ihn zu haufigen Dienstreisen nach 
den beteiligten Werken veranlaflte, er auch, um im Interesse dieser 
Werke die staatlichen Beziehungeu aufrecht zu erhalten, seine Er- 
fahrungen in einer Reihe von EhrenImtern den BehSrden zur Ver- 
fugung stellte, so konnte er fiir seine experimentellen Unternehmungeti 
nur solche llilfskr2ifte verwenden, die an selbstandiges Arbeiten ge- 
wShnt waren. Er wuljte sich auch i n  diesem Sinne ausgezeichnete 
Mitarbeiter heranzuziehen, unter denen besonders zu nennen sind 
Prof. D;. Brunswig ,  bekannt durch die Herausgabe des Hand- 
buchs iiber BExplosivstoffea'), und die Doktoren B e e t z ,  B u r k a r d ,  
Giese,  Knof f l e r ,  Kni ipf fe r ,  von  O t t i n g e n ,  P i e r ,  S t o h r e r  und 
Th ieme ,  sowie der Ingenieur Le is tner .  Fur ihr Wohl, wie fur das 
der iibrigen Beamten und Arbeiter, derer ,er immer dankbar gedachte, 
war er stets eifrig besorgt. Ich erinnere mich, wie er sich wieder- 
holt bemuhte, fur Dr. B r u n s w i g ,  dem er sich besonders zu Dank 
verpflichtet fuhlte, beim Miniderinm den Professortitel zu erwirken, 
klagend, da13 ihm dabei groBe Schwierigkeiten gemacht viirden, bis 

I )  Handbuch tler angew. phjsikal. Cfieinie von G. B r e d i g ,  Bd. 10, 
I.c'ipzig 1909. 
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er niir endlich seine Freude aussprach, daB es ihm gelungen sei, 
diese zu iiberwinden und seinem Mitarbeiter die verdiente Auszeich- 
nung zu erwirken'). Wie er far die Angestellten durch den Anbau 
Iandwirtsohaftlicher Produkte sorgte, richtete er fur die Beamten ein 
bebagliches Kasino ein, wo sie sich eine gute und wohlfeile Bekosti- 
guug beschafEen konnten. An das Kasinogebaude lehnte sich eine 
Art Pavillon an, ein behagliches Zirnmer, von dem man auf eiire 
geraumige, griinbersnkte Veranda heraustrst, die von dern erhohten 
d f e r  des Teltowkanals auf eine durch Kiefern und Birken abge- 
scblossene, reizvolle Landschaft, den typischen V'orwurf eines L e i s  t i -  
k o w ,  herabsah. Bier weilte er gem, wenu ihn abezlds gute Preunde 
besuchten, und bier endeten rrieiat die Resichtigungen, die die 
Pachgenosoen des In- und Auslandes nicht self en diesem vorbild- 
lichen Institute widmeten. Nach getaner Arbeit wuWte er  dann seine 
GLste durch humorgewiirzte Redeu, wie durch eiuen frugalen ImbiB 
und vurtrefflichen Trunk zu erquicken, der gelegentlich dem beriihmten 
Rottaeiler Keller Mar v o n  D u t t e n l i o f e r s  entstammte. Solche 
Abende blieben unvergefllich. 

Van den zahlreichen Arbeiten, die in  der Zentralstelle unter 
W i l l s  Leitung ausgefiihrt wurden und fur Wissenschaft und Technik 
von grofler Bedeutung geworden sind, konnen nur  einige erwahnt 
werden, die zur Liisung besonders wichtiger Probleme gefiihrt haben. 

Die Frage der Herstellung einer haltbaren Nitro-cellulose hatte 
von jeher die Sprengstoff-Chemiker beschlftigt; noch irnmer aber traten 
FPIle unerwarteter Zersetzung des Materials a d ,  aus dem der grobte 
Teil der SchieBpuIver gefertigt wurde, uber deren Ursache aber eine 
zuverlassige Aufklirung fehlte. W i l l s  Arbeiten haben diese Frage 
erschoplend gekllrt, und die bis dahin bestehende Unsicherheit in  der 
Beschaffung eines zuverlissig haltbaren SchieB~~ollmaterials, ebenso 
wie die Befurchtungen beseitigt, die sich auf gefahrbringende Zer- 
setzungen im Fabrikbetriebe bezogen. Im AnschluB an die schon 
erwahnten, im Militarversuchsamt ansgefuhrten grundlegendeu Arbeiten 
uber die Nitro-cellulose und ihre Abbauprodukte wurden mit Unter- 
stiitzung von B r u n s w i g  und H a a n e n  quantitative P r u f u n g s -  
m e t  h o d  e n  ausgearbeitet, die uber den Zersetzungsverlauf night halt- 
Igrer, im Vergleich zu'haltbaren N i t r o -  c e l l u l o s e n  klare Aufschlusse 
gaben, und damit eine experimentelle Grundlage fur die Prufung ihres 
Stabilitatsgrades geschaffen. Die Wil lsche Stabilitgtsprufung besteht 
in  einer volumetrischen Messung der Stickstoffmeoge, die die zu 
untersuchende SchieSwolle in der Zeiteinheit bei 135' abspaltet. ZU 
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diesem Zwecke wird eine gewogene Menge ( 2 V 3  g) in einem geschlos- 
senen GefiiB, aus  dem man die Luft durch Kohlensiiure verdrangt 
hat, erhitzt, das  sich dabei entwickelnde Gas, urn darin enthaltene 
Stickstoffverbindungen in Stickstoff zu verwandeln, uber gliihendes 
Kupfer geleitet und dieser, nachdem die Kohlensaure absorbiert worden: 
im graduierten Rohr aufgefangen und alle Viertelstunde gemessen. 

Man hatte bis dahin die Stabilitat nach der Zeitdauer beurteilt, 
die erforderlich war, bis bei einer bestimmten erhiihten Temperatur 
die ersten Spuren einer Zersetzung der SchieBwolle erschienen, und 
nach dem dabei entstandenen Gewichtsverlust; jetzt beobachtete man, 
indem man die in  der  Zeiteiuheit abgespaltene Stickstoffmenge als 
Index benutzte und graphisch darstellte, den quantitativen Verlauf 
der absichtlich herbeigefiihrten Zersetzung und fand als sicheres Kenn- 
zeichen einer g u t  s t a b i l i s i e r t e n  Nitro-cellulose die (durch eine gerade 
Linie dargestellte) G l e i c h m L S i g k e i  t dieser Zersetzung, wiihrend 
eine ungleichmiiflig verlaufende, mit der Zeit zunehmende oder plStz- 
lich sich steigernde Zersetzung eine iustabile, zu unerwartetem Zerfdl 
neigende Nitro-cellulose charakterisierte. 

Es ergab sich weiter, daS es, je nach der Konzentration der zu 
ihrer Darstellung verwendeten Nitriersauren, sehr verschiedener Reini- 
gungsmethoden bedurfte, urn den hiichstniiiglichen Stabilitatsgrad zu 
erreichen. Da nun von dieser Konzentration der Stickstoffgehalt der 
Nitro-cellulose, von diesem aber die ballistische Wirkung der damit 
hergestellten Pulver abhangt, so gewann die W i l l  sche Stabilitats- 
priifung eine groBe Bedeutung, nicht nur  fur die Beurteilung der 
erzeugten Nitro-cellulose, sondern auch fur die Ermittelung ihrer 
zweckmHWigsten Gewinnungsmethode und fur  die standige Kontrolle 
bei ihrer Fabrikation. 

,Mit den Veroffentlichungen der Arbeiten von Will<<, sagt E. B e r g -  
m a n  n , Bist In der Frage der Stabilitiitsprufung von Nitro-cellulose ein 
Wendepunkt eingetreten. Er hat das Verdienst , eine Priifungs- 
methode auf quantitativer Grundlage ausgearbeitet zu haben. Mit 
ihrer Hilfe war es miiglich, uber die Beziehungen zwischen der Be- 
stzndigkeit von Nitro-cellulose und ihrem Werdegeng bei der Fabri- 
kation wichtige Aufschlusse zu erha1ten.a ') 

I) E .Bergmann und A. Junk ,  Zur Priifung der Stabilitat von Nitro- 
cellulose, Z. Ang. 1904, 982. Vergi. auch die dort beschriebene Priifungb- 
methode von E. B e r g m a n n ,  die nicht so weitgehende Schliisse wie die 
Willsche gestattet, aber wegen ihrer einfacheren Handhabnng in der PraxiR 
cbenfalls Verwendung findet. 

Berichtc d. D. Cliern. GeselIschaft. Jahrg. LIV. A 18 
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Die in den- BMitteilungen der Zentralstelle6: veroffentlichten Unter- 
suchungen I) habeu daher iiberall grode Anerlrennung gefunden. Sie 
gingen nicht nur  in  die fremdsprachigen Fachzeitschriften uber, sondern 
die answartigen Regierungen sandteu auch ibre T’ertreter nach Neu- 
babelsberg, urn die dortige Arbeitsweise kennenzulernen. Ja, das 
eoglisclie Explosivstoff-Komitee, dem Manner mie A n d r e w  N o b l e ,  
W i l l i a m  C r o o k e s ,  W i l l i a m  R o b e r t s - A u s t e n ,  R. B. I I a l d a n e  
angehGrten, maclite das dortige Kriegsministerium auf die LeistuBgen 
des deutvcheu Porschungsinstituts aufmerksam, um in England ein 
Lhnliches zu schaffen. 

Ein anderer groBer Fortschritt war die Einfuhrting substituierter 
Harnstoffe, der sog. Z e n t r a l i t e ,  in  die Pulverfabrikation. Der  
Zweck dieser Zusitze war ein zwiefacher: einnial dieoten sie als 
S t a b i l i s a t o r e n  zur IIeritellung haltbarer P d v e r ,  weil die HarnstofFe 
bekanntlich die Tendenz haben, eine Selbstzersetzung der Nitro-cellu- 
lose zu verhindern, zweitens aber konnte man durch die Menge und 
die Art der Hinzufugung auf den zeitlichen Verlauf clea Abbrennens 
einwirken und sie als R e g u l a t o r e n  f i i r  progressiv brennende Pulver 
verweoden, was fur die Einstellung der ballistischen Eigenschaften, 
besonders bei den dickwandigen Robrenpulvern der Marine, von grol3er 
13edeutuog war, ein Erfolg, der sich in  der urnfangreichen Verwendung 
dieser Mittel, ebeuso wie in  dem Umstltnd ausspricht, da(3 unliebsame 
Xersetzuugen der damit gefertigten Pulver nicht bekannt geworden 
sin& Bei diesen Untersuchungen wurde W i l l  vnn Dr. T h i e m e  
unterstiitzt. 

\’on noch griifierer Bedeutung fiir die Pulverfabrikation waren 
die vnn W i l l  in Gemeinschaft mit T b i e m e  ausgeEiihrten Arbeiten, 
durch die es gelang, N i t r o - g l y c e r i n -  L’ulver z n  gewinnen, die bei 
ibrer Herstellung keiner fluchiigen Liisungsmittel, wie Ather-Alkohol, 
Aceton oder dergl., bedurlen. D e r  eminente Vorteil dieser Erfiodung, 
an deren Durchfiihrung auch die P u l v e r f a b r i k  D i i n e b u r p  ein 
grol3es Verdienst hat, liegt darin, da13 die Pulver beim Verlassen der 
Presse fast sofort gebraucbsfahig sind, wthrend sie friiher langere Zeit 
- bei dickwandigen RBhrenpulvern wochen- uud monatelang - 
trocknen uud lagern mufiten, bevor sie in ihren ballistischen Eigen- 
schaften stabil geworden waren. 

%war hatte A l f r e d  Nobel ’ )  schon in den achtziger Jahren 
solche Pulver hergestellt, in  denen er  zur Gelatinieruog der Nitro- 

1) Xitt.  (1. Zentinlatelle Keuhalwlbberg, IIcTt 2, 3 uiid 4 [1600-1901]. 
Vergl. auch Z. Ang. 1901, IItlft 30 uutl 31  uiitl \V. \ V i l l ,  \’ortrag C i i m  (lie 
I oitschritte der Sprengtechnik USW., B. 37, L‘GS [ 1904]. 

-_ 

3’ D. R.-1’. Wr. ,51471 vom *‘L *Tiil i  1889. 
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cellulose an Stelle der yon Yie i l l e  benutzten fluchtigen Liisungs- 
mittel das Nitro-glycerin selbst verwendete, es gelang aber auf diese 
Weise nur hochprozen  t i ge  Nitro-glycerin-l’ulver zu gewinnen, die in 
Deutschland als sog. Wurfelpulver fur Steilfeuergeschutze rnit 40-50°/~, 
in Italien mit 50°/0 Nitro glycerin-Gebalt Verwendung fanden. Der 
engliache Cordite (bei dem auch noch fluchtige Losungsmittel ver- 
wendet wurden) enthielt 55 O/O Nitro-glycerin neben 40 O/O Nitro-cellulose 
und 5 01, Vaseline. Diese hochprozentigen Nitro-glycerin-Pulver hatten 
aher den groBen Nachteil, daB sie wegen ihrer hohen Verbrennungs- 
temperatur das Geschutzmaterial stark angriffen und ein starkes Miin- 
dungsfeuer gaben. Alan war daher in den neunziger Jahreu, be- 
sonders in Deutschland bestrebt, n i e  d r i g p  r o z e n t i  ge Nitro-glycerin- 
Pulver herzustellen, ohne jedoch des flachtigen Acetons entbehren zu 
kiinnen. Das Ziel endlich, ein Pulver rnit 25-3oo/o Nitro-glycerin 
ohne Zuhilfenahme von Aceton zu gewinnen, erreichten Wil l  und 
T h i e m e  durch die Anwendung hoher Temperaturen (85-959 beim 
Auswalzen der Pulvermasse und hoher Drucke (150-700 Atm.) beitn 
Pressen der ausgewalzten Jlasse zu Rohreu und dergleichenl). 

I m  Jahre 1902 geschah auf der Zeche Gneisenau in Westfalen 
eine unheilvolle Explosion beim Umladen einer Fuhre von in ge-  
f r o r e n e m  Zustande befindlichen D y n a m i t ,  die man auf den Fall 
oder StoB einer damit gefiillten Kiste zuriickfuhrte. M e  Wichtigkeit 
der Frage veraulaflte W i l l ,  sich mit diesem Gegenstande zu beschLf- 
tigen. Ahnliche Fiille in Kewcastle 1866, in Rremerhaven 1875, in 
Fort du Larmont 1877 und andere waren schon auf dieselbe Ursache 
zuriickgefuhrt worden. Auch das Auftauen des gefrorenen Dynamits, 
das wegen seiner geringeren Wirksamkeit vor dem Gebrauch not- 
wendig war, ist rnit Gefahren verbunden; denn nach einer englischen 
Statistik fanden dort dadurch in den Jahren 3875-1891 96 Unfiille 
statt, wobei 70 Personen getotet wurden. Man hatte schon versucht, 
durch gewivse Zusiitze, wie Dinitro-glycerin oder Monochlor-dinitro-RIy- 
cerin, den Gefrierpunkt des Nitro-glycerins herabzusetzen, auch hatte 
A. Wohl  im Jahre 1890’) eine Vorbehandlung des Glycerins mit 
SchwefelslCure vorgeschlagen, urn auf diesem Wege Polyglycerine zu 
bilden, deren Nitroprodukte den Gefrierpunkt herabsetzen sollten. I n  
der Tat geniigt ein Zusatz von 20- 25 o/o Tetranitro-diglycerin, um die 
Gefahr des Gefrierens praktiseh auszuschalten. W i l l  fand eihen noch 
einfacheren Weg, um ohne die ‘An wendung Ton SchwefelsZiuredieselbe 
Wirkuug zu erreichen. Es geniigte, das Glycerin vor der Nitrierung 
Isrigere Zeit auf hahere Temperatur (2950) zu erhitzen, bis sich unter 

I )  D. R.-P. Nr. 256372. I’ D. R.-P .5’39,57 T-oin 17. Aug. 1S90, 
4 1Y* 



Wasserabspaltung eine geniigende Menge Polpglycerin gebildet hatte, 
um nach der Nitrierung sofort ein frost-unempfindliches Produkt zu 
erhalten. 

Der Entfernuug einer anderen Gefahrenquelle galten die Unter- 
suchungen, die W i l l  in Gemeinschaft mit Dr. G i e s e  zur Beklrnpfung 
der S c h l a g w e t t e r  aufnahm. hlit Hilfe eines zu Versuchszmecken 
in Neubabelsberg errichteten Wetterstollens zeigte er, daB die Explo- 
siansflamme einen je nach der Schlagwetter- Sicherheit der Sprengstoffe 
ganz verschiedenen Charakter besitzt. Durch photographische Zeit- 
aufnahmen, die uber die Dauer, die GroDe und die Form der Plammen 
Auskunft geben, wurde eine wissenschaftliche Grundlage Iur die sach- 
gemride Beurteilung und Konetruktion wettersicherer Sprengstoffe 
gegeben. Es wurde dabei festgestellt, daI3 die nur sehr kurze Zeit 
andauernde primure Flamme des detonierenden Sprengstoffes trotz 
ihrer hohen Temperatur brennbare Gasgemische oder Kohlenstaub- 
Aufwirbelungen nicht zu ziinden vermag. Dagegen ergab sich, da8 
diejenigen Sprengstoffe auf jene C; emische zundend wirken kiinnen, 
die bei der Detonation brennbare Gase entwickeln und zur Bildung 
einer sekiindiren Flamme von langerer Dauer Veranlassung geben. 
Ahnliche Verhiiltnisse ergaben sich bei den Feuerwaffen fur die beim 
SchuB aukretenden PMundungsfeuew und SNachflammerc. Es han- 
delte sich also darum, bei der Konstruktion der SprengstoEfe die Se- 
icundiirflamme mijglichst auszuechalten oder bis zur Unschadlichkeit 
zu vermindern. Diese Prufungsmethode, das Ergebnis miihevoller 
Untersuchungen, gab den Sprengstoff-Fabrikanten, wie -Konsumenten 
die Moglichkeit, die Sprengmittel auf ihre Schlagwetter Sicherheit selbst 
zu untersuchen und damit eine Verantwortung dem Bergarbeiter gegen- 
uber zu ubernehmen. Durch die Einfuhrung solcher sog. Sicher- 
heits- Sprengstoffe, zu denen in erster Linie die Ammoniaksalpeter- 
Sprengstoffe gehoren, sind denn auch die Gefahren wesentlich vermindert 
worden. 

F i r  diese Verminderung kommen aber nicht nur die Eigenschaften 
der Sprengstoffe, sondern auch die ihrer Zi indung in Betracht. Auch 
in der Herstellung zuverlPssig wirkender Initialziindung hatte W ill 
einen groIjen Erfolg aufzuweisen. Indem er in den sog. Tetryl-Spreng- 
kapseln das Tetranitro-methylanilin an Stelle weniger kriiftiger Spreng- 
stoffe, wie Trinitro-toluol u. dergl. einfuhrte, wurde in der Pabrikation 
der Zundmittel eine vollstrindige Umwandlung herbeigefuhrt, besonders 
seit man in der darin befindlichen Zundpille das Hnallquecksilber 
durch das fruher erwrihnte B l e i a z i d  ersetzte, das auch wegen seiner 
guten Haltbarkeit an feuchter Luft rasch .Eingang fand. 
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Ahnliche Ziele verfolgte Wi  11 bei seinen Untersuchungen iiber 
die Entziindlichkeit des Ce l lu lo ids ,  die fur die Film-Industrie von 
groBer Bedeutung ist. Es  liegen umfangreiche Arbeiten in Gemein- 
schaft mit B r u n s w i g  und T h i e m e  vor, die zu der Erkenntnis fiihrten, 
dafi Celluloid vo n g u t  e r  B e 9 chaff e n h e i t eine verhiiltnismiiSig un- 
empfindliche Substanz ist. AuBer durch die Flamme ist es nur 
schwer z u r  Entzundung zu bringen. StoB, Schlag, Reibung, elek- 
trische Funken, Erwarmung auf 100" und daruber zlinden weder, 
noch kijnnen solche Einwirkungen Explosionen hervorrufen. Bedenken 
bestehen aber gegenuber Celluloiden m a n g e l h a f t e r  Beschaffenheit. 
Schon bei ucgiinstiger Aufbewahrung in der NZhe geheizter Ofen 
kiinnen solche zur Zersetznng kommen, und die sich dabei bildenden 
Gase konnen bei Zutritt von Luft explosive Gasgemische bilden. 
Derartige Fabrikate kann man aber an ihrem niedrigen Verpuffungs- 
punkt erkennen, fur dessen Bestimmmg wieder leicht zu handhabende 
Methoden und Vorschriften ausgearbeitet wurden. 

I n  dem Wunsche zur Verhiitung von Unfallen ging W i l l  in 
Gerneinschaft rnit dem Physiker Dr. P i e r  auch daran, die Frsge des 
B l i t z s c h u t z e s  einer Prufung zu unterwerfen, wobei er besonders 
die mit erheblichen Metallmassen ausgerusteten Betriebe der Spreng- 
stoff-Industrie irn Auge hatte. In einem hochgewiilbten Pavillon, der 
friiher zu Ausstellungszwecken gedient hatte und dann nach Nen- 
babelsberg ubergefuhrt wurde, war eine Wehrsen-Maschine RroBten 
Modells und eine von Si em en s - S c h u c k e r t gelieferte Trqnsforma- 
toren-Anlage aulgestellt morden, die den VQU den Potsdamer Elektrizi- 
tatswerken gelieferten Wechselstrom yon 3000 Volt auf 100000 Volt 
mit 50 Kilowatt umwandelte. Durch einen angeschalteten Schwin- 
gungskreis konnten diese auf etwa 2 Millionen Volt hinauftransformiert 
warden, wodurch die Funkenliinge von 180 mm auf 3000 mm ver- 
langert wurde '1. Wer Gelegenheit hatte, diese Versuche mit anzu- 
sehen, dem werden die hunderte von Blitzea, die VQU dem Konduktor 
herabprasselten und in einer Entfernung von wenigen Metern hinter 
einem geerdeten Drahtgitter beobachtet werden konnten , allezeit 
im Gedichtnis blciben. Die photographischen Bilder dieser Entla- 
dungen sind dieselben, wie man sie von naturlichen Blitzen erhiilt. 
Hiermit versuchte W i l l  die Schutzwirkungen an Modellbauten, die 
innerhalb der Entladungszone verteilt waren, zu ergrunden. E r  prufte 
die bestehenden Blitzschutz-Einrichtungen, Fangstangen und P a r  a d a y -  
schen Netze, niit Hilfe dieser kiinstlichen, vielfach variierten Schutz- 
mittel und kam zu  der Forderung von Fangstangen, aber nicht auf, 

1) Vergl. F, Nee  c u ,  I'h~silral. Ztschr 14, 1240 119131 



sondern neben den zu schutzenden Gebiuden, und &ul3erdem, je nach 
Lage der Dinge, yon P a r a d a y s c h e n  Netzen am Gebaude selbst. 

Neben diesen der Praxis entnomrneneo Aufgaben haben ihn auch 
rein wissenschaftlicbe Fragen beschlltigt, ron  denen zii erwahnen ist : 
eine eingehende, in Gemeinschaft mit H a a n e n  und S t i i h r e r  ausge- 
fiihrte Arbeit iiber G l y c e r i n - n i t r a t e ,  morin die Mononitrate uud die 
Dinitrate nebst einigen Derioaten rein dnrgestellt und ihre Eigen- 
schaften bescbrieben, sowie mit denen des Trinitrats oder Nitro-gly- 
cerins pnr excellencc verglichen werden I). 

Eine andere Arbeitl) fuhrte er mit G. I i n i i f f l e r  und M. B e e t z  
nus iiber die Renntnis der N i t r o v e r b i n d u n g e n  aus T o l u o l  und 
B e n z o l ,  woria e r  e k e  rollstiindige genetische Ableitung der drei 
Trinitro-toluole gibt, ihr Verhalten gegen Alkalien bescbreibt und ihre 
Konstitution festlegt. Ein viertes, YOU der Theorie erlaubtes Tri- 
nitro-to11101 oder noch hiiher nitrierte Toluole liel3en sich nicht ge- 
winnen. Auch weist e r  nach, da13 ein von N i e t z k i  und D i e t s c h y  
in der Literatur erwahntes Tetranitro benzol nicht existiert. 

Wahrend sicb die aromatischen Kohlenwasserstoffe nicht aus- 
nitrieren lassen, war es schon h u g e  bekannt j), de13 sicb dns Tetrn- 
nitro-methau durch Nitrieren von Nitroform leicht erhnlten 1iiI3t. Der 
Yersuch lag nahe, auch das noch unbekannte B e x a n i t r o - l t h a n  dar- 
zustellen. In eiuer weiteren, mit K n i i f f l e r  und B e e t z  gemeiiisam 
ausgefuhrten Arbeit ') erhslt er es darch Nitrierung von reinem Tetrn- 
nitro-%than rnit stSrkster MischsBure i n  Form schiiner weiUer Iirystalle 
vom Schmp. 149". 

\'on den Erfnhrungen W i l l s  irri Sprengstoffgebiet, a u f  dem er  
im l u -  und Auslande bald als eine der ersteri Autoritiiten galt, haben 
begreiflich auch die Staatsbehorden ausgiebigen Gebraucb gemacht. 
Jch folge hier den freundlichen hlitteilungen des Geheirnen Ober- 
regierungsrats Th. 11.1 e n t e ,  Tortragenden Rats in1 IIandelsministerium, 
der sich in  vielen Fragen seines Ressorts, mie dern Verkebr mit 
Sprengstoffen , der Unfallrerhiitung us w. seiner Mitarbeit und auf 
Dienstreisen haufig seiner Regleitiing zu erfreuen hatte. 

Seit 1904 '\n'ar W i l l  Mitglied der T e c h n i s c h e n  D e p u t a t i o n  
d e s  Ilan d e l s r n i n  is  t e r i u m  s. Gegenstand seiner Begutschtungen 
waren vornehrnlich die Fragen der Herstellung und des allgerneinen 
Verkehrs mit Sprengstoffen und den angrenzenden Cebieten, wie 
Celluloid, Films, Kunstseide, Schlagwetter-Sicherheit der Sprengjtofk, 

1) B. 41, 1107 [19OS] und ZtscLr. f.  d .  gcs. SchicQ- u. Sprcngwesen 3, 
334, 370 [ 190SI; eine eirglischc Ubersetzung crsclticn im Moniteur bcientifiqnc 
cle Q u e s n c v i l l e  [ - I 1  28, 45 [I909]. a) €3. 47, 701. [1914). 

') Ji. 47, ' J G I  lI'Jl41. 3) S ; ( ~ l i i s c h k o f f .  &\. 119, 247 l l h ~ i 1 ~ .  
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Rlitzscliutz usw. Alle Arbeiten W i l l s  i n  der Technischen Deputation 
dienten im wesentlichen dem Schutz der Arbeiter und der Nachbar- 
schaft gefahrlicher Betriebe. Wo irnmer W i l l  mit den Organen der 
SprengstoEf-Industrie zusarnmenkam, Ring sein Bestreben darauf hinaus, 
bei den Beteiligten den Sinn fur die behiirdlichen Sicherheits-Vor- 
schriften und fur ihre eigene Verantwortliehkeit zu  wecken. 

Seit 1909 war er Mitglied des G e w e r b e t e c h n i s c h e n  B e i r a t s  
d es  R e i c  h s e i s e n  b a h n a m  t s ,  jetzigen Reichsrerkehrsamts. Ton  
hervorragender Bedeutung iut der EinfluB, den 'VtTill hier im Aus- 
schuB fur die Neubearbeitung der Adage C zur neuen Eisenbahn- 
Verkehrsordnung I) ausgeiibt hat. Im Ninblick auf die verbesserungs- 
bedurftigen Bestimmungen iiber den Transport dieser StoFfe auf der 
Eisenbahn ernpfahl er, die Zulnssung gefilhrlicher Guter abhlingig zu 
niachen von dem Ausfall einer jeweiligen experimentellen Prufung 
der fur die Gefahrduug in Betracht kommenden Eigenschnften. 
Gestiitzt auf ein in Geineinschaft mit dem Militlirversuchsamt ausge- 
arbeitetes urufangreiches Material, erlieB darauf das Reichseisenbabn- 
amt eingehende Prufungsbestimmungen, nach denen sich die Zulassung 
der Sprengftoffe zum Verkehr regelt. Das Amt' versicherte sich 
daraufhin seiner dauernden Mitarbeit, der er sich rnit besonderer 
Anteilnahme hingab. Er ruhte nicht, bis die bewiihrten Bestimmungen 
aach im internationalen Yerkehr dufnahme fanden, wofur er auf den 
Internationalen Kongressen mit Erfolg eintrat. 

Der von W i l l  besonders betonte Grundgedanke war, die Spreng- 
stoffe der einzelnen Gefahrenklassen und -gruppen mit Vergleichs- 
stoffen hinsichtlich des Verbaltens bcim Warmlagern, bei Entmischungs- 
versuchen, bei den verschiedeuen Zundungs- und Brandversucheo, 
wie endlich bei Fall- und Reibungsversuchen zu vcrgleichen. Diese 
PriiEungen kiinnen von den durch die Eisenbahnbeh6rde anerkannten 
Chernikern der SprengstofE-Industrie selbst ausgefiihrt werden. Auch 
hier tritt W i l l s  Gedanke hervor, bei den Betriebsleitern und Chemi- 
kern das Gefuhl der Verantwortung zu schkfen. 

Seit 1909 war Will  Mitglied des P r i i f u n g s a m t e s  f u r  d i e  
G e w e r  b e a  uf s i ch t  s bca  m t e n  beim Hafidelsministerium und seit 1891 
hattc er sein sachverstandiges Urteil dem Kaise r l .  P a t e u t a m t  alu 
Nichtstindiges Mitglied zur Verfiigung gestellt. dchtzehn Jahre 
hat er bier bei zahlreichen Entscheidungen iiber Sprengstoff-Patente 
in der Beschwerde- und Nichtigkeits-Abteilung mitgewirkt. 

Die Arbeiten in allen diesen NebenLmtern nahm er sehr genau. 
Bis 2 Uhr pflegte er auf der Zentralstelle in Neubabelsberg zu bleiben, 
urn d a m  zum Mittagessen nach IIaus zu fahren. Traf man ihn d a m ,  

I Vain 22, Dezcmbei 19OS, R.G.131 1909, Nr. 3. 
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wenn er  nicht spatiter nochmals hinausfuhr, am Nachmittag oder Abend 
in seiner Wohnung, SO saS er gewohnlich in  seinem Arbeitszimmer 
hinter groBen Aktenstoaen, wo er  Angelegenheiten der Zentralstelle 
oder Gutachten fur die Behorden bearbeitete. Nur wenige Zeit 
gonnte e r  sich fur  seinen Garten oder zu einem Spaziergange im 
nahen Walde. 

Aber auch andere Korperschaften hatten sich seiner Mitarbeit 
und seines Rates zu erfreuen. Seit 1907 gehijrte er dem Aufsichts- 
rate der C h e m i s c h e n  F a b r i k  auf A k t i e n  vo rm.  E. S c h e r i n g  
an, der ihn nach dem Tode M a x  R i c h t e r s  zu seinem Vorsitzenden 
erwiihlte. Im Jahre 1012 berief ihn der Vorstand des D e u t s c h e n  
M u s e u m s  in Munchen als lebensliingliches AusschuSmitglied. 

Besonders die D e u t s c h e  C h e m i s c h e  G e s e l l s c h a f t  hatte sich 
seit der H o f m a n n  schen Assistentenzeit stets seiner unermudlichen 
Xitarbeit und bei allen wichtigen Fragen seiner regen Anteilnahme 
durch Rat  und Tat zu erfreuen. Sie erwahlte ihn im Jahre  1909 
zum Vizeprasidenten nnd 1912 f i r  eine zweijiihrige Periode zu ihrem 
Prasidenten, nachdem er fruher zehn Jahre als O r d n e r  d e r  R e f e -  
r a t e  die literarische Berichterstattung der Gesellschaft geleitet und 
24 Jahre lang das Amt eines Schriftfuhrers ausgeubt hatte. 

Den Horsaal der Gesellschaft im H of m a n  n h a us  e schmuckt 
ein von R. L e p s i u s  gemaltes Portrat W i l l s ,  das zu ihrem 50-jiihri- 
gen Jubiliium von einigen Freunden gestiftet wurde. 

Mehrfach hat  er Gelegenheit genommen, die Kenntnisse uud Er- 
fahrungen seines Spezialgebietes in weiteren Kreisen von Fachgenossen 
zu verbreiten. Vor 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  
sprach er, zu einem Zusammenfassenden Vortrage aufgefordert, im 
Jahre 1903: BUber die Fortschritte der Sprengtechnik seit der Ent- 
wicklung der organischen Chemiea'). I m  Verein zur  B e f o r d e r u n g  
d e s  G e w e r b f l e i B e s  i n  P r e u S e n ,  der ihn 1910 in seinen techni- 
when Ausjchu13 gemahlt hatte, sprach er: Bober die moderne Ent- 
wicklung der Sprengstoff-Industries 2, und im Jahre 1913: BUber den 
Fortschritt in  der Auslosung der explosiblen Systeme und sein Ein- 
flu13 auf die Sprengstoffindustries))o:; im I n g e n i e u r -  u n d  A r c h i -  
t e k t e n  - V e r e i n  zu Wien: DUber Sprengtechniku') und in  der 
B u n s e n - G e s e l l s c h a f t  fur n n g e w a n d t e  p h y s i k a l i s c h e  C h e m i e :  
,Uber technische Methoden der Sprengstoff-Priifungc ". 

I )  R.  37, 468 [1904]. 

3, ebenda 1918, 209. 
,) Z. El. Ch. 1906, .X. 

Verhandl. d. Vor. z. Befurder. d. Geworbfl. 1910, 6U. 
4 )  Ztschr. d. Ostr. Tog-. u. Arcli.-Ver. 1910. 



Auch bei feierlichen Gelegenheiten fand Will  das rechte Wort. 
Als im Jahre 1907 auf der Werf t  Vulkan  in Vegesack die Taufe 
eines neuen Ubersee-Dampfers des Norddeutscben Lloyds auf den 
Namen pGiel3enc erfolgen sollte, bat unser, dem WerEt- Direktor 
N a w a t z k i  befreuodeter Kollege J. F. H o l t z  ihn ,  als geborenen 
GieBener, die Taufrede zu hallten. H o l t z  'hatte mich und meine Frau 
ebenfalls zii diesem Tauffeste eiogelafen. Es war das Jahr des 100- 
jiihrigen Jubilaums der Universitat GieBen, das uns dort kurz zuvor 
bereits vereinigt hatte, und dorch eine gltnzende Rede des unver- 
geBlichen, fein gebildeten Hommandierenden Generals des XVIII. Armee- 
korps, Exzellenz von E i c h h o r n ,  des spater in BuBland gefallenen 
GeneralfeIdmarschalls, verherdicht wurde. In Vegesack fanden wir 
eine vornehme Bremer Taufgesellschaft, an deren Spitze uns der Pra- 
sident des Norddeutschen Lloyd Fritz Ache l i s  begruate. Wi l l  hielt 
eine zundende patriotische Rede, seine Tochter T h i l d e  vollzog mit 
Erfolg den Taufakt durch eine schllumende Sektflasche, und das stolze 
Schiff glitt langsam in sein Element. Ein frijhliches Ma1 mit heiteren 
Toasten beschlofi die schone Feier. 

Einen anderen Charakter hatte unser Zusainmentreffen in GieBen 
im April des Jahres 1918, wo zur Feier des 100. Geburtstages 
A. W. von H o f m a n n s  an dessen elterlichen Hause durch die 
,'iiernens-Ring-Stif2ung ein Marmorretief aogebracht wurde. Als Vize- 
prasident vertrat ich die Deutsche Chemische Gesellschaft; Will  hielt 
in ordengeschmuckter Majorsuniform die Festrede, besonders erfreut, 
diesma1 in seiner Vaterstadt bei der Enthiillung des Denkmals seinem 
geliebten Lehrer eine warm empfundene Huldigung darbringen zu 
kiinnen, nachdem er 26 Jsbre zuvor in der Aula der Berliner Uni- 
versitat beim Tode Ho f m a n  n s voi der Studentenschaft dem Schmerz 
iiber den Verlust des groaen Forschers ergreifenden Ausdruck ge- 
geben hatte. 

Auch beim Tode des Geheimen Kommerzienrats Max  v o n  D u t t e n -  
h ofer  , des Vorsitzenden des Kuratoriums und Begrunders der Zen- 
tralstelle, dem er so vie1 zu verdanken hatte, wuBte Wi l l  in dem Be- 
richte des Jahres 1903 einen warm empfundenen Nachrnf zu  widmen. 
Als Sohn eines Apothekers in Rottweil geboren, war D u t t e n h o f e r ,  
fruh verwaist, das Bild eines se2f made man, der schlieBlich als Vor- 
sitzender einer der griiBten, von ihm selbst geschaffenen industriellen 
Vereinigungen, des Konzerns der Pulver-, Munitions- und Waffen- 
fabriken, Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats zahlreicher indu- 
strieller und kommerzieller Unternehmungen des In- und Auslandes, 
auf die Entwicklung der Sprengstoff-Industrie einen eminenten EinfluB 
ausgeiibt bat. 



,Es eiitqrach durclians dcr rastlos scbi~pforisct~i:a leitiative dej Iicrror- 
rogenden hlnnnesa, sagt Wi 1 I ,  afortaahrcnd bis in  die Binzelhciteu der Bufgabcn 
unsores Institiits lielieiid nnd anregcncl cinzugreifen. Er tat dies i n  ciner 
Wcise, (la8 dadurch unser aller Streben cine so frbliliche k’6rdei uiig erfolir 
da13 inan sich gem gewbhnlc, scincn ltnt a n d  wine ?vlitairltung jcdcrzeit in  
iinsprucli ZLI i ichmcn. Nur wer tlen persijnlichcu F h f l r r B  auf ieclcn seincr 
hlitnrbciter, dieie slles bclabende, jeilem IIindernis gewiiclisenc, Energie iii gc- 
nieinsanicr :Irbeit initwlcbt hat, we$ welche Liicltc sein Hinschciden uns 
gerissen hat. 

Wcr iliiii iialicr trat. stand sofort untcr dem Bann soiiicr y o 0  a~igclcg- 
tcn L’wsiinliclilceit, seiner I~ochgesteckten Zielc, sciner Chadhei t  und C)!fcnhrit 
u n d  dcr gewnltigen \f’illcoscnergie i n  der \‘crfolgung seiner Plane Dazo 
1i;i:n dcr witreichendc EinflnO des Alannes, d e s a r n  erTolgreiclio Lcbeilsarlcit 
ihm in tlcn liiichsten h i s e n  rollstc i\nerkcnnung gcwonncn hattc. Mchr 
:her noch als dies allcs fvsscltc? sein wrmes, hilfsbercites I-lerz and seine 
Iriihlichc, herAiche-Art iin Vciirchr, die bei seincm oft ificksiclits11osc.11 Kin- 
greifen in Vcrfolgurig seiner stets uneigonniitzigeu Plane Tersbhncnd wirkte 
und ihiii i i i  allcn gcrmle dcnkeiideii Menscheii mseh Preuntlc gewann.a 

P e n  Leiatungen \?’ills konnte mch die ijffeiitliche Anerkennung 
nicht Eehlen; im Jahre  1904 wurde er durch den I-Iandelsminister 
v o i i  M b l l e r  zum Geheimen Begierungsret ernannt. Fur seine Unter- 
suchungeu iiber die Priifung und Stabilisierung der Nitro cellulose er- 
hielt er 1910 den Graitd I’rirc der Brusseler Weltausstellung und 1911 
fiir die photograpbische Darstellung vou Explosiousflamnien und ihre 
Bewertung zur Reurteilung der Schlagwetter-Gefahr einen doppelten 
Grand /’rix auf der Weltausatelliing i n  Turin. Die hijchste akademische 
Auszeichaung wurde ihm an seineni 60. Geburtstage xuteil, als ihm 
die T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  z i i  C h a r l o t t e n  b u r g  die Wiirde 
eines Dr.-Ing. ehrenhnlber verlieh. 

.l<s ist woliltucnda, sagto O t t o  iu. Wit t  in sciiier .\nsl)rache, ))&I darsn 
zii erinnern, da13 dia  Freuntlc, dic gekoiiimcn B i d ,  don Tag rnit Lhncn Eestlic’h 
zu begehen, sich einor rcincn Freude hingebcn diirfcn. Mit froheii 13mpfin- 
dungen qcclcnkcn sic Ittrigcr Jaliic cines anregenclen Vcrkehrs, mit Etolz 1 ~ ~ 5 -  

sen sie noch einiiial an ihrcm geisti;;.cu .luge :ill’ das Gutc urid Wci~,rollc 
rorhbcrziehcn, wns die kluge und fIciIiige ’trbeit cles Gcfcieiten Fix sich, fnr 
alle, die ihm nahc standen, fur sein \’ollc nnd fiir die Wissensctintt geschaf- 
fen hat. Diescs Gefulil des Stul~cs auf unser prachtiges Gehurtstagskiud 
durchdniigt nris allc, die wir gskoriinion siud, lhncn :tn diesem Tage unserc 
’CViinsche tlarzubringcn. Wir Ireucn uns, cla13 Sie die srelizig Jahre in drr 
IGille der &-aft nntl Gesundhtit durchmesscn durftcn und becechtigt sind, 
noch viclen Jaliren weiterer Wirksamkeit ontgegen zu behen. Wir freuen 
nns uber tlic rciche husbcute, die ein l n n y c ~  und wohl n n ~ c ~ a n d t e s  T,ehrn 
Ilinen ~ol, i , ic. l i t  11,~t , . ,< 



Ju dem iiberreichteo Diplom heiljt es: , I n  Anerkennung der gro- 
I3en Verdieuste, die er sich durcb den Ausbau der Lehre und Tcch- 
nik der Sprengstoffe urn die Industrie sowohl, wie urn die Erhohung 
dc r  Wehrkraft des deutschen Volkes erworben hat.. 

A u E s t e 11 u n g e  u u n d Ti o u g r e s s e. 
Was ich dort gelebt, gcnossen, 
War mir all dorther cntsprosscn, 
Welchc Freude, welche Icenntnis, 
\Vir eiu allzulang Gestandnis. 

Goe the .  
lm Jahre 1893 besuchte W i l l  die W e l t a u s s t e i l u n g  von  C h i -  

cago und verband damit eine Reise nach dem Westen. Am 8. Mai 
fuhr er mit der sSpreea iiber Bremen und Southampton nnch New 
York. Nachdem er die Sttidte Washington, Baltimore und #die merk- 
wiirdige Kohlen- und Eisenstadtc Pittsburg besucht, kommt er nach 
Chicago, uberzeugt sich aber, da13 die Aussteliung noch zu unfertjg 
ist, um ein erfolgreiches Studium zu beginnen. In gewaltigen Eil- 
fahrten geht es nun uber Denver nach den Rocky Mountains und nach der 
wunderbar gelegenen Mormonenstadt Sr,Zt Luke City. Die an das Eltern- 
bsus gerichteten Reiseeindriicke zeugen von seiner scharfen Beobach- 
tungegabe und seiner Freude uber die Schonheiten der Natur. 

nB r i g h a m  1 -oung ,  der Stiltcr der Sekte<c, schreibt W i l l  nach Haus, ,,lint 
cs vexstanden, fiir sein Volk eincn l’latz auszuwiihlen ! Wunderbar schon. 
liingsuui schneebedeckte Berge, die Stadt ganz im Griincn. Herrlich ist 
das blaugriine Wasscr, so scliwer, da13 man niclit darin intertawhen lrann. 
Es enthiilt 22 O/o Salz, oder mehr als siebenrnal sovie1 wie das Weltmeer. Die 
Bcrgc lmben eine fast violette Farbe. Es ist ein mcrlrmiirdiges Land, die 
Menschcn allein sind wie bci uns zu Hause,< 

Auf der. Fabrt nach San Francisco wurden die Indianerbezirke 
besucht. 

>Ich habe., sclireibt Will nach IIaus, d i e  Bekanntschaft ciniger Sioux- 
und Cheyenne-lndianer gemaclit. Sie sind in ihrcr rotcn Bemalong, trotzdem 
sic schrecklich aussehen, nichts weniger als gefahrlich. Dic jetxigen Indianer 
- in ganz Ainerika kaum noch 200000 - sind vBllig degeneriert. Sie tun 
gar nichts mehr, d s  in cler Niihe der wenigen Ortschaften heruiiiznfaulenzcn, 
und werden von Agenten iiberwacht und auf Staatslrosten erhalten. Es regnct 
hier im Sommer nic, und SO sitzt man im Eisenbahnwagen 36 Stdn. lang iii 

ciner dichteu Staubwolke. Wir sausen geschwind vom Hochland hcrab nacli 
Sacramento, nach langcr Zeit mieder Viesen und Getreidefelder Tor unb, untl 
dazu herrliche siidkndische Vegetation, Oleander, PfcfferbLume, Eucalyptus 
und cin wunderbarer Rlumcnflor. Nun gehts an der Bay von SanFrancisco 
hin, auf eincr Fihre iiber die Bay nach Oakland, nach der herrlich gelegenen 
Stadt, die sich auf einer T,;mdzunge von der Bay bis eum I’acific iiber ciner 
Hiigelreibe autbaut. Neiisclicw nller N:diontn tlurchcinander, 1ic.rrlichc Yillcn 
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neben entsetzlichstem Elend. Gleich am ersten Tage besueliten wir die Chi- 
nesenstadt, wo dies Volk wie in seinem Vaterlande lebt. Wir besahen die 
IIBhlen, in denen sie wohnen, ihre Wirtshiuser, Theater, Kirchen, Laden. 
Durch die Stadt fuhreu wir dann auf die HBhen, uni die wunderbare Aus- 
sicht zu genieBen, gingen durch den Golden Gate Park, hnlagen, die einen 
seltenen Reichtum von tropischen Pflanzen und Tieren beherbergen. Tom 
Cl!ffhouse am Stillen Ocean hat man ciucn herrlichen Bliclr fiber das Meer und 
die gewaltigen Klippen, auf denen tansende von VBgelu und riesige Seelijwen 
liegen, ein wunderharer Bn1,liek. Auch einige Dynawitfabriken in der Nahe 
der Stadt haben wir besucht und manches Interessante und Originelle gesehen. 
Als wir in einer derselben den Direktor aufsuchten, erbot er sich sogleich, 
iins die Pabrik zu zeigeo, versah aber sich und seine Giste zunachst mit Re- 
volvern. Auf die Frage, weshalb er diese Vorsicht gebrauche, ermidertc er: 
>>Man kann nie wissen, was die Leutc machen.tc In einer anderen sprach ich 
meine Verwunderung dariiber aus, daB die Arbeitsstattm nicht mit  Wallen 
umgeben seien, nnd daB in den Betrieben sehr viele chinesische Arbeiter zu- 
sammenarbeiteten, wiihrend man bei uns die Arbeitsstellen moglichst vcrteilt 
und mit wenig Arbeiitern bolegt, darnit von etmaigeu Ungliicksfiillen nicht viele 
betroffen werden. Darauf erwiderte der Direktor, das machte nichts, denn 
man konne immer leicht eine nene Schiffsladung Chinesen hekommen, untl 
dss sei weit billiger, als WiilIe zu bauen.a 

Von San  Francisco aus murde dem beriihmten Yosemite T'alZey in 
Californien ein Besuch abgestattet, einem Gebirgstal in der Sierra 
Xevada, das sls eins der schonsten in Amerika gilt; besonders inter- 
essant wegen der gewaltigen Riesenblume im hiariposadistrikt, Stlmme 
von 90 Ful3 Umfang und 450 Ful3 H8he. 

*In diesem Lande herrschen in sozialer Beziehung noch merkwurdige 
Zustinde ; alle Streitigkeiten werden einFach mit der Biichse abgemacht, untl 
qerade, wallrend wir da waren, spielte sich eine solche Aflaire ah, in der zwri  
Gentlemen, wie sie hier die Iliuber nennen, dic einen Eisenbahnzug sngehal- 
ten und ausgeraubt hatten, nach langem Gefecht bcide Iralb tot geschosseii 
murden. Alle Zeittingcn bringen die Portrats der Rauber und sind begeistert 
\-on der heldenhaften Verteidigun g und Tapferkeit der beiden, die erst gefan- 
gen wurden, nachdem sie mehrere Sherifs erschosscn hatten. Etaas Zivili- 
sation fehlt also hier doch n0ch.r 

Nach San  Francisco zurtickgekehrt, treten sie die Riickreise iiber 
Portland und Dacota an und treffen Mitte Juni  in  dem Geiser- 
gebiet ein, von dem W i l l  eine hiichst anscbauliche Beschreibnng macht : 

BWir kommen eben aus der wunderbaren Formation dcr iVum?noth Springs 
und sind ganz uberrascht und iiberwaltigt von diesen Wundern. Die wunder- 
bare Schonheit dieser heiBen Sprudel, die sich in kolossakm MaBstabe ihre 
>miBen gewaltigen Becken aufbauen, die herdichen Farhen der Quellen, selbst 
die terrassenforniig abfallenden Wandungen der Becken, die an vielen Stcllen 
mit dem glguzendsten WeiB abmechselnd prbhtige Farben zeigen, ist ganz 
erstaunlich. Es ist cins dcr schiinsten Naturmunder, die man sehen kann, 
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Xan erbliclst ein glanzend weiBes, zum Teil mit bunten Bandern geziertes Ge- 
birge und beobaehtct seine Entstehung und sein schnelles Wachstum, wih- 
rend gleichzeitig die Ursache der Schijpfung in der Tatigkeit der herrlichen 
Springquellen klar vor Augen steht. Aut eincm Gebiet von 100 Quadrat- 
meilen wachsen kberall tausende solcher wundervoll gefarbten Becken aus der 
Erde heraus, gefullt mit siedendem Wasser. In bestimmten Zwischenraumen 
fangt der lnhalt an zu kochen, und plbtzlich erhebt sich die game Wasser- 
massc in gewaltigem Springstrahl viele hundert F u D  hoch unter gewaltigem 
Brausen, und himmelhoch steigen die Dampfwolken empor. Die Parben des 
wieder beruhigten Wassers sind unbeschreiblich schijn : i n  der Mitte des 
Beckens iiber der Rahre, die bis zu den gluhenden Pelsen geht, tief schwarz 
violett, dann nach dem Rande des trichterformigeo Kessels zuerst tief azur- 
blau, dann lichtblau, zart rosa und schliefllich glanzend weil3 iiber den abge- 
setzten alabaster-lhnlichen, krystallenen Massen. L'ber jedem eine leichte, 
blauliche Wolke vor dem tiefblauen Himmel. lntoressant ist, wie neben den 
leblosen Gewalten lebende Organismen, eine ganzc Reihe verschiedener Algen, 
durch ihre salzabscheidende Tiitigkeit an dem Bau mitwirken, und wie schlicl3- 
lich ihre Formen in der Versteinerung genau orhalten bleiben und die Grund 
strulrtur &er weiBen Felsen bilden. Unter den vielen Geiserquellcii sahen wir 
cine inmitten eines kleinen Sees, die den Namen Firehole trug, weil ihr 
Grund mit eincr goldroten Alge besetzt ist, die im Sonnenlicht dcn Anschein 
eines feurigcn Bodens erweckt; wenn dann dor Wind die Oberfliche des 
Wassers bemegt, so scheint es, als ob Flammen emporziingeln, die das Wasser 
zum Sieden erhitzen. R'ahe dem Ufer wechseln danu wieder die Farben bis 
zum eartesten Rosa; es ist ein herrlichcr Anblick.' 

Die Verpflegung lint  in Yellowstone Purk viel zu wiinschen hbrig; man 
Lann in einer Gegend, wo der BLr, dcr Hlk, dcr Wolf und dcr Biiffel zu 
Hause sind, nicht mehr verlangen. Gestern Laben wir auf unserer Fahrt die 
W l f e  mehrfach dicht vor uns gesehen, ebenso riesige Elkhirsche, zahlreiche 
Bieberbaue usw. und haben auch den Superintendanten des Parks kennen ge- 
lernt und viel von ihm erfahren. Wir denken, bald nach Chicago zuriickzu- 
kommen, dort 8-10 Tage eifrig zu studieren, wofjr wir schon gut vorge- 
nrbeitet haben. 

Von Chicago glng unserc Fahrt nach den NiagaraIallen, die wunderbar 
grollartig sind und bei schanstem Wetter griindlich besichtigt wurden, dann 
nach Clayton uutl mit dcm Dampler den Lorcnzstrom hiuuntor (lurch die 
I000 Islands und die beriihmten Rapids nach Montreal, Boston und dem 
herrlich am Meer gelegenen Badcort Newport. Alles prachtvolle Stidte, zu- 
ma1 die letztere, a o  ich die Torpedostation besuchte und vie1 lnteressantea 
zesehen habe. Von da giog es mit dem Dampfer der Fall River Line, cinem 
der schiinsten Schiffe, die ieh gesehen, durch den Long Island Sum1 nach 
New York mit prachtvoller Einfahrt in den €Iafen.cc 

Die Z e n t e n a r - A u s s t e l l u n g ,  zu der Paris die Welt eingeladen 
hatte, besuchten wir i m  Jahre 1900. Dieser letzte friedliche Wett- 
streit der Nationen untersehied sich von fruheren Weltausstellungen 
(lurch die Betonling seines retrospelitiren Charakters, der sich a i c h  
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in der chemischen Abteilnug geltend machte. Alit Ehrfurcht betrach- 
teten wir die Wage, niit der L a v o i s i e r  das Zeitalter der rpantita- 
then  Chemie eroffnet, und den Appsrat, mit dem er die erste Syn- 
these des Wassers ausgefuhrt hatte, die Sammlung von Fettsiiuren, 
die C h e v r  e u l ,  cler Nestor aller Chemiker, bei seinen grundlegenden 
Arbeiten iiber die Fette gewonnen, und die Originalpriiparate, die 
I3al n rd ,  der Entclecker des Broms, hiuterlassen hntte. Wertvolle 
T3rinnerangen bargen die Reliquien vou T h  Cnard, K e g n a u l t ,  
P e l l e t i e r ,  Robicluet,  B e r t i e r ,  bis zu den Modelleu der 6fen und 
Apparate, mit denen der ElsHsser K a r l  F r i e d r i c h  I i n h l m a n n  die 
chemisehe GroBindustrie in Nordfrnnlrreich eingefiihrt, und dem Ab- 
sorptionstnrm, init dem G a y  L us s a c  den lilassischen SchwefelsIure- 
ProzeS vollendet hatte. Resonderes Interes,e erweckten die kiinst- 
lichen ltubine von F r k m y ,  das von S a i n t e - C l a i r e  D e v i l l e  xus 
I’latin-Iridium gelertigte NormnlmetermnB, und die dnmals aktuelleu 
Ylatinnppnrate, in denen hIo i  ssnii clns elementare Fluor dargestellt 
hatte. 

I h e n  besonderen Anziehun,ospankt bildete bekanntlich die jetzt 
in Charlottenburg befindliche Sctm,,ielaustellunb der deutschen cliemisclteti 
Industrie durch ihre geschlossene Einheitlichlieit, wie dnrch ihre 
wissenschaftliche Yertiefung. Aucli sie entliielt eiue von der I3 e n t -  
s chen  C h e m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  unterder Leitung vonII. W i c h e l -  
h nu s veranstaltete ruckblickende Abteilung in Gestalt einer ,Cunuic- 
I!lng icisenschaftlicher O r i 6 / i n a l ~ r i ; i ~ a ~ ~ f ~ ,  die sich jetzt im I3 e u t s  ch  en 
h luscum in Miincben befindet. 

ma13 wir uns die Sehenswiirdigkeiten in den Museen und Theatern 
nicht entgehen lieBen, braucht nicht gesagt zu werden; besonders 
empf&nglieli aber war Wil l  fur die feine, wie fur die *drastische 
liomik. I n  der Con14die €racpise mhen wir die AcanruriPre von 
A u g i e r ,  worin das meisterlialte Spiel des Hlteren Coque l in  alie 
Stadien der Trunkenheit durchlief. In einem andern Theater hatte 
man eine alte franzosieche Zauberposse hervorgeholt, die t o n  den 
Abenteuern eines Kiinigs handelt, in dessen Galerie die Ahnenbilder 
in der DLmmernng plotzlich lebende Gesichter belrommen, um i n  
vieratimmigem Gesange dar Schmerterlied aus dem Propheten anzu- 
stimmen. Nie aber habe ich Wi l l  so frohlich laclien eehen v i e  i n  
den Folies h’er,q?res iiber den Mana, cler nichts tat, als dal3 er Teller 
zerbrach, inclem er sich scheinbar die grd3te Mhhe gab, sie nicht zti 

zerbrechen. Er hoffte, bangle, zitterte fiir seine Teller nnd lieB 
schlieBlicli in stummer Resignation aiich die letzten fallen. 

Beim V. I n t e r n a t i o n a l e n  KongreB  fiir a n g e w a n d t e  Chemie  
zu Berlin, der irn Jahre 1903 linter dem IShrentordz Clernens 



W i n c k l e r s  und dem Prasidium 0. N. W i t t s  stattfand, war auf Ver- 
anlassung W i l l s  zum ersten Male eine selbstandige Sektion fur Ex- 
plosirstoffe gebildet worden, deren Vorsitz ihm ubertragen wurde. 
Mit folgender Ansprnche eriiffnete er die Sitzungen: *Das Gebiet, dein 
unsere Arbeiten gewidmet fiein werden, hat ZUM Gegenstande die 
J3eugung der gewaltigen Krhfte der explosiren Substanzen in den 
Dienst der Menschheit. Die drbeit erfordert, wohl mehr als irgend 
eine andere, gemeinscbaftliche Anstrenguog und sorgffltige Prufung, 
um die Vortejle auszuwerten und die Gefahren zu iiberwinden, die mit 
der Zihmung einer solchen Energie verkniipft sind. Mijge unsere ge- 
meinsame Arbeit auf diesem Gebiete segensreiche Friichte tragen 1% 
Darauf hielt er einen Vwtrag: *Uber die Empfindlichkeit von gefro- 
reuen Nitro-glycerin-Sprengstoffen gegen Stof3 und Schlap, worin er die 
i n  der Zentralatelle ausgefiihrten Arbejten ziigrunde legte, uber die be- 
reits berichtet worden ist. 

Der i n  den rornelimen Biumen des Reichstages tagende KongreB 
nahni in wissenschaftlicher wie geselliger Heziehung einen grodartigen 
Yerlauf, zu dessen Gelingen ein glanzvolles Gartenfest bei C. I I a r  r i e s 
i n  dem prhhtigen Charlottenburger Park des einstigen Wohnsitzes 
W e r n e r  von  S iemens ’  besonders beitrug. 

Drei Jahre spLter fand der I n t e r n a t i o n a l e  C h e m i k e r - K o n -  
,are0 i n  R o m  statt. Wer Italien im Mai geeehen, wo es die Fiille 
seiner Naturschijnheiten am glanzendsten zeigt, begreift, dalj der in 
diesen Monat verlegte KongreB viele auswktige Fachgenossen anzog, 
unter denen die deutschen die Mehrzahl bildeten. Wir trofen mit 
Will  in der Blumenstadt Florenz zusommen, rielen uns die Meister- 
werke der Renaissance wieder in s  GedBchtnis zuriiek und eilten nach 
Rom. Trotd des Reichtums BU Bauten aus allen Jnhrhunderten hatte 
man lteines dem deutschen Reichstagsgebaude an die Seite zu stellen. 
Man behalf sich, indeni man den Sitz des Kongresses in den noch 
nicht ganz vollendeten Justizpalast verlegte, den der Architekt C a l -  
d e r in  i i n  verschwenderischer Weitllufiglreit, :tber einer etwas iiber- 
ladenen moderneu Renaissance uuweit der Eogelsburg errichtet hatte. 
Der offizielle Empfang konnte nicht vornehmer sein; er fand am 
ersten Abend in dem mit Rerzenlicht erleuchteten Miiseo cupitolino 
statt, wo man zwischen den antiken Statuen die Kollegen begriibte. 
Der vom Kijuigspaar eriiffnete Kongrelj liiste sich bald in seine Sek- 
tionen auf, in denen fleiljig gearbeitet wurde, obwohl die Grenze 
z wischen der wissenschaftlichen Pflicht des Horsaals und dem kunstle- 
rischen Genub der nnhen vatikanischen Sammlungen nicht leicht zu 
finden war. Wil l ,  dem die allgemeine Ilurchfiihrung der in Deutsch- 
land bereits bewghrten Ordnung des Verliehrs mit Sprengstolfen sehr am 
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Herzen lag, hielt einen Vortrag : PUber die internationale Regelung 
der Vorschriften fiir den Post-, Eisenbahn- und Seetransport leicht 
brennbarer, ftzender usw. Produktec, worin er seine Prufungsmethoden 
eriirterte und zum SchluS eine Tabelle mitteilte, in der 51 von ihm 
untersuchte Sprengstoffe, nach ihrer Empfindlichkeit unter dem Fall- 
hammer, geordnet und in fiinf Gefahrenklassen eingeteilt waren. Diese 
Vorschriften sind spfter fur den internationalen Verkehr angenommen 
worden. 

Der geselligen Zusamnienkunft galt ein von der Stadt gegebenes 
solennes Gartenfest auf d e n  Palatin, dem S h e  der Kiinige und Kaiser 
des alten Rom, wo A u g u s t u s  den Palast errichtete, dessen wuchtige 
Unterbauten wir noch heute bewundern. Die Groljartiglreit der 
Kuinen, die schonen, wechselvollen Aussichten aiif die Stadt und das 
Forum, die, seltene Gewlchse bergenden, gartnerischen Anlagen, ein 
reichhaltiges Buffet, dessen sich ein L u c u l l u s  nicht geschiimt haben 
wurde, und schiine italienische Weine, die die Gesellschaft lange bei- 
sammen hielten, machten den Abend zu einem unvergedlichen. 

Wir waren von der italienischen Regierung eingeladen, die 
s t a a t l i c h e  P u l v e r f a b r i k  zu besuchen. Sie liegt etwa in der Mitte 
zwischen Rom und Neapel; von der Station Fontana Liri fLhrt man 
noch ungefahr eine Stunde rnit dem Wagen ins Qebirge und gelangt 
schliedlich in ein enges Tal, das von einem Wasserfall beherrscht 
wird. Um die Mittagsstunde erreichten wir das Werk und wurden 
von dem Colonnello T e r r a c i n a ,  dem Maggiore Verzocch i ,  dem 
chemischen Leiter Cavaliere Magis und einem Stabe von zehn Offi- 
zieren und Ingenieuren in liebenswurdigst er Weise rnit einem guten 
Likiir empfangen, der, wie wir vermeinten, uns fur die begimende 
Wanderung stlrkon sollte. Da  offnete sich zu unserer Uberraschung 
eine Fliigeltiir; wir traten in einen gerfumigen Sad ,  in dem aine 
blumengeschmiickte Tafel von 15 Gedecken bereitet war, die uns a d  
einer Speisekarte van vielen Gangen die suserlesensten Geniisse der 
italienischen Kiiche und die schonsten Weine des Landes in Aussicht 
stelite. Kostlich mundeten die Gemiise und frischen Krauter, denen 
in dieser Jahreszeit der italienische Himmel ein Aroma verleiht, das 
wir im Norden nicht kennen: dar Cavolo fiore, die Camiofi frilti, 
Piselli und Faggiolini, rSpinaoci nod Asparagi di Campo, Funghi und 
(3poZZi, dazu delikate Forellen, die beriihmteo Gnocchi alla Romana, 
der zarteste Arrosto d’agnello, wie man sie bei V e n e t e  in Rorn nicht 
schmacbhafter zubereitet findet. Als nach einer 1 ‘/2 - stundigen an- 
regenden Unterhaltung, in der uns der Co lonne l lo  mit einer freund- 
lichen, von W i l l  mit lebhaftem Danke erwiderten Ansprache begrufite, 
die Tafel aufgehoben wurde, glaubten wir, dalj wir rnit diesern exqui- 
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siten Genue;e Babgespeistu werden sollten und von der Fabrik nicht 
vie1 zu sehen bekommen wurden. Keineswegs. Wir wurden durch 
&lie Betriebe gefuhrt und erhielten auf unsere Fragen einschlieBlich 
mancher Betriebszahlen jede gewunschte Auskunft. P a  Italien keine 
Kohlen besitzt nnd im Kriege von ihrer Zufuhr abgeschnitten werden 
konnte, war der Betrieb giinzlich auf die Energie des Wasserfalls ge- 
stelit. Nicht nur, daB alle maschinellen Einrichtungen elektrisch be- 
trieben wurden, auch das Wasser zum Auswaschen der SchieBwolle 
wurde elektrisch geheizt. Die Fabrikationsmethoden waren nicht ganz 
modern, die Betriebe aber machten einen sehr guten und schoo durch 
das Fehlen des Kohlenstaubes sauberen Eindruck. 

Am nachsten Mdrgen erwachten wir mit dem Blick auf Capri 
und den Posilipp am Golf von Neapel. Noch war die Stadt nicht 
gereinzgt von dem Aschenregen, mit dem sie der vier Wochen vorher 
erfolgte Ausbruch des Vesuvs iiberschiittet hatte. Nachdem wir den] 
Museo nazionale und der blauen Grotte unsere Besuche abgedtattet, 
macbten wir uns auf, die Verwustungen zu betrachten, die die ge- 
waltige Eruption angerichtet hatte. Die nach Sudaes t  abfliefieriden 
Eavastrome hatten in Boscotrecase viele Hauser zerstort. Welt u ber 
rnannshoch war sie in die StraBen eingedrungen und erstarrt. Der 
Palazo Granatn war ein Triimmerhaufen, der Palaxo Brfulco halb  
eiugestiirzt. Weiter war sie hber Felder, StraBen und Eisenbahu- 
damrne bis nach Torre dnnunziata, also fast bis Lum Meere geflussen, 
wo sie den Kirchhof rnit einer im Innern noch rotgliihenden Schicht 
bedeckte. Mit dem fluchenden Kutscher, dern auf den verwusteten 
LandstraBen mehrmals die Strange rissen, fuhren wir weiter nach der 
Ostseite des Berges, wo die Gegenden von S. Giuseppe und Otta- 
jano fast noch schlimmer gelitten hatten. Hier war der Schaden nieht 
durch die Lava veranlaBt, sondern durch die ausge worfenen Lapilli 
und Aschenmassen, die die Felder uud Garten zudeckten und die ge- 
raden DBcher durch ihre Belastuns zum Einsturz gebracht hatten. An 
rnanchen Stellen waren die StraBen bis Z U M  ersten Stockwerk damit 
angefdllt; selbst das Dach der Kirche war  eingesturzt und lag mit 
groBen Schuttmassen am Boden 

Schonere Eindriiclre hatten wir auf dem klassischen Boden von 
Pompeji, das, zwar durch dieselbe Ursache zerstort, aber durch die 
Ausgrabungen eine versunkene Welt hervorzauberte, deren fein- 
sinniger Kunstgeschmack den Beschauer in staunende Bewunderung 
versetzt. 

Der  VII. H o n g r e B  fu r  a n g e w a n d t e  C h e m i e  fand im Jahre 
1909 in London statt. Die Leitung hatte mich zu einem Vortrage 
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iiber .die Elektrolyse in der chemischen GroSindustries aufgefordert ; 
Wil l  gehorte wieder dem Prasidium der EXplO8i2.e Section an und bielt 
eineu Vortrag iiber ,die Prufung von Sprengstoffen auf Schlagwetter- 
Sicherheitu, der nicht nur wegen seiner internationalen Bedeutung, 
sondern auch durch die schonen photographischen Aufnahmen der 
Flamrnen-Erscheinungen groBe Anerkennung fand. 

Die Versammlung wurde in der Albert Memorial Hall vom Konig 
G e o r g  eroffnet, der sie auch zum Besuch seines Schlosses Windsor 
eingeladen hatte; die Universitat gab in ihren Riiumen einen glanzenden 
Ballabend; die Stadt veranstaltete eine festliche Zusammenkunft im 
Naturhistorischen Museum zu South Kensington, wo man Gelegenheit 
hatte, die schiinen Sammlungen mit MuBe zu betrachten; Dr. L u d w i g  
M o nd  hatte zu einer hiibschen Garden Party. der Sprengstoff-Chemiker 
0. G u t t m a n n  zu einem Dinner eingeladen, wo wir den Amerikaner 
B a k e l a n d ,  den Erfinder des Bakelits, kennen lernten, und schlieS1ick 
verbrachten wir einen sehr gemfitlichen Sunday Noon bei dem Schiiler 
und Freunde A. W. H o f m a n n s ,  H e n r y  E. Arms t rong .  Nach 
einem Besuch bei dem Hollegen R u h e m a n n  in Cambridge trenntelz 
sich unsere Wege: W i l l  besuchte noch einige Sprengstoff-Fabriken in 
England und Schottland, wir kehrten nach Frankfurt zuriick. Der 
Zweck des Kougresses, neben dem wissenschaftlichen Gewinn mit 
den Fachgenossen aller Herren LInder in geselligem Verkehr z u -  
sammenzutreffen, war erfullt. 

Im Jahre 1908 hielt die B u n s e n - G e s e l l s c h a f t  f u r  ange -  
wand  t e p h y s i  k a l  i s  che  C h em i e  ihre Hauptversamrnlung zum 
zweiten Male auaerhalb des Deutschen Reiches ab. Einige Jahre 
friiher hatte sie in Ziirich getagf: nun hatte die ehrwurdige Stadt 
W i e n  sie fur die Pfingstwoche in ihre gastlichen Mauern eingeladen. 
Das Zusammentreffen mit W i l l  und Frau L i n a  gab uns zugleich die 
willkommene Gelegenheit zu einer genuSreichen Automobilfahrt, auf 
der uns die Freunde von Wien bis Munchen das Geleit gaben. Anf 
der Hinreise hatten wir uber Wiirzburg und Nurnberg in Regensburg 
die Donau erreicht, und folgten nun diesem Strome mit seinen alten 
Kulturstatten Passau, Lienz, Melk, von wo wir nicbt die grol3e Reichs- 
straBe iiber St. Polten nach Wien wahlten, sondern die romantische 
Fahrt durch die Waehau, jenes 33 km laoge zerkliiftete Felsental, 
reich an Sagen, wie an stillen malerischen Stiidtchen, Burgruinen, 
Weinglirten und Waldern, das die Donau von Melk mit seinem hoch- 
gelegenen beriihmten Benediktinerkloster bis z u  dern altertiimlicherv 
Krems in raschem Strome durcheilt. Die letzte Nacht weilten wir in 
Tulln, das wie Melk schon im Nibelungenliede erwahnt wird, und 
uhren an einem schonen Maimorgen uber den Wienerwald, wo uns 

Mochten diese Zeiten wiederkehren ! 



1921. A 255 - 

am Exelberge der Stephansturm heruberwinkte, und die herrliche Stadt 
sich i n  weitem Bergkessel zu unsern FuBen ausbreitete. I n  Wien 
wurden wir in  freundlichster Weise aufgenommen. Der  Kultus- 
minister Mar c h e  t begriiBte die Versammlung, deren Priisident 
W a l t e r  N e r n s t  i n  seiner Erwiderung darauf hinwies, daB Wien 
die erste Universitat gewesen sei, die - fur J o s e p h  L o h s c h m i d t  - 
eine Profeqsur fiir p h y s i k a l i s c h e  C h e m i e  errichtet hatte. Der viel- 
gewandte Burgermeister Dr. K. L u e g e r ,  der K6nig von TVien, wie 
man ihn nannte, empfing uns, umgeben von seinen Stadtriiten, in  
feierlicher Audienz, an die sich ein priichtiges Mahl in  dem Festsaal 
des gotischen Rathauses knupfte. 

Die Versammlung endete rnit einem -4bschiedsfest auf dem S e m m  e -  
r i b g ,  diesem groBartigen Alpenpasse, den wir mit W i l l  nach einem 
Besuch des Schlosses Laxenburg im Auto erklommen. Das malerische 
Miirztal fiihrte uns nach Steiermark hinunter; in Leoben wurde die 
montauistische Hochschule rnit schonen Sammlungen besichtigt, und 
uber den nicht ohne automobilistische Schwierigkeiten genommenen 
PrebichlpaB erreichten wir das beriihmte Bergwerk E i s e n e r z  an dem 
in der Abendsonne rot leuchtenden E r z b e r g .  Hier wird der Spat- 
eisenstein, aus  dem der Berg fast in  seiner ganzen Masse besteht, im 
Tagebau abgebaut. Der Eisenerzer Bergbau, der Mittelpunkt der stei- 
rischen Montanindustrie, liefert jiihrlich I’ll Mill. t Eisen. Die uber 
einander liegenden machtigen Bergstufen werden des Morgens spreng- 
fertig gemacht, und i n  der Mittagspause stiirzen - ein groBartiger 
Anblick .- die unterminierten Felswiinde durch elektrische Ziindung 
mit lautem Getose ab. 

Der  Weg nach dem Salzkammergut fiihrt durch die beriihmte 
Ennsschlucht, das Gesuuse genannt, einen tiefen Gebirgseinschnitt von 
8 k m  Lange, durch den der Flu13 in zahllosen Wasserfiillen und 
Stromschnellen hinabsturzt. Aus dem geheimnisvollen Dunkel dieser 
Felsengen in Liezen angekommen, erblickt man die sonnenglanzenden 
Schneefelder der Hohen Tauern, den GroBglockner und GroBvenediger, 
vor sich, und nun geht es iiber Aussee und Ischl in  rascher Fahrt nach 
der malerischen Seenplatte des S c h af b e r g e  s, dessen Alpenpanorama 
mit dem des Rigi wetteifernd, uns den hochsten GenuB gewahrte. 
Uber Salzburg endlich wird Berchtesgaden mit dem von hohen Fels- 
wiinden umschlossenen herrlichen Konigssee, uber Reichenhall der 
flachufrige ausgebreitete Chiemsee erreicht, wo wir unter den alten 
Linden des idyllischen Wirtshauses der  Fraueninsel den letzten Abend 
des glucklichen Zusammenseins mit den Freunden genossen. Des an- 
dern Tages trennten sich unsere Wege in  Miinchen. 

A 19* 
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6. E r h o l u n g s r e i s e n .  

Nit dem BewnBtsein, eineii redlichen 
Freund an seiner Seite zu haben, fiihlt 
mail sich in der Fremde so einheimisch, 
als man sich ohne cliesen Umstancl in 
seiner Vaterstadt fremd fuhlen kann. 

M. von Thiimmel. 

W i l l  reiste rnit offenem Bug? und fur alle Naturschonheiten 
empfanglichem Gemiit; an jedem Anssichtspunkt muDte gehalten wer- 
den, um die Gegend zu betrachten, an blumenreicher Wiese, UIU einen 
StrauI3 zu binden, am ansprechenden Wirt3Baus mufite ein G'spritzter 
getrunken werden, nm Land und Leute kennen zu lerneu. Seine uu- 
zerstiirbar gute Laune, sein treffender, nie verletzender Witz, sein uner- 
miidlicher Drang zu neuen Taten, seine zahe Ausdauer in der Durch- 
fuhrung des einmal Beschlossenen machten ihn zu dem besten Reise- 
genossen. Kein Wunder, daB wir mit ihm und der liebenswurdigen 
Frau Lina  auch auf Erholungsreisen zusammentrafen. 

Schon der Herbst des Jahres 1897 hatte uns mit den Familien 
W i l l  und S a t t l e r  in der herrlichen Alpenwelt Graubundens ver- 
einigt. Von dem Standquartier P o n t r e s i n a  aus wurden die schon- 
sten Punkte besucbt: der aussichtsreiche Piz Languard mit dem Ab- 
stieg iiber den Pischagletscher, dem Fundort der gefiilieten Kalke,  in 
das  Val di fain mit seiner paradiesischen Alpeoflora; iiber die Diavo- 
Iezza mit dem iibermaltigenden Blick auf die Schneehaupter der nahen 
Rerninagruppe hinab zum Pers- und Morteratsch-Gletscher; uber die 
Fuorcla surley auf den Piz Rosatsch und hinab zur malerisvhen Seen- 
platte des Ober-Engadins. Aber die groSte Freude hatte er, als es ihni 
gelang, seine Mutter his auf die Touristenhiitte der Alp Ota am Ro- 
setsch-Gletscher zu bringen, um dort ihren 73. Geburtbtag zu feiern. 

Die gelungensten Unternehmungen sind oft die improvisierteo. 
I m  Juni des Jahres  1902 besuchte ich das Haus in  der DunckerstraBe, 
fand aber Frau W i l l  im Begriff, eine Reise nach R e v a l  zu unter- 
nehmen, urn dort mit ihrem i n  Petepburg weilenden Gatten zusammen- 
zutreffen. Sie wollte in Begleitung von W i l l s  Assistenten Dr. 
K n i i p f f e r ,  der in Reval zu Hause war, von Stettin dorthin fahren, 
und lud mich ein, sie zu  begleiten. Die Gelegenheit, in  so guter Ge- 
sellschaft die Ostsee zu befahren, durfte ich mir nicht entgehen lassen. 
Each  einer dreitagigen erfrischenden Seefahrt trafen wir in Reval ein, 
wo wir van der Familie des Hrn. K n i i p f f e r  in der freundlichsten 
Weise, im Stadthause, wie auf der D a t s c h e ,  dern von bewaldeter 
Klippe das weite Meer tiberschauenden Sommerheim, aufgenommen 
wurden. Resal macht den Eindruck einer echten deutschen Hanse- 
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stadt rnit hlauern, Tiirmen und Zinnen wie Rothenburg nnd Niirnberg. 
Die weite Bucht ijffnet sich nach Norden, und lauge sa13 man abends 
beim Klange einer finniscben Xapelle an der Reede, bis die Sonne in 
das Mew eintauchte, um nach einer kurren Dammerung in vollena 
Morgenglanze wieder zii ersoheinen. 

Die bekannte Liebenswurdigkeit der Balten zeigte sich in einem 
uberraschenden Erlebnis.: Als a i r ,  die malerischen Stra5en Revals be- 
wundernd, die Stadt durchwanderten, hegegneten wi; einem stattlichen, 
alteren Herrn mit grodem Vollbart, der uns als Fremde i n  freond- 
lichster Weise ansprach und einlud, das Haus der Schwarzhaupter zu 
sehen. So nannte sich die alte Kaufmannsgilde - sie hatte den 
Mohrenkopf irn Wappen -, die seit Jahrhunderten berufen war, in 
Kriegszeiten die Stadt zu certeidigen. Unser Fuhrer geleitete uns in 
ein altertumliches Gebaude, dessen Festsaal mit den Bildnissen aller 
daniachen, schwediscben und russisehen Fursten geschmuckt war, d ie  
uber Esthland geherrscht h:itten. In  der Wand des Speisesaales off- 
neten sich zwei eiserne Schrlnke, aus der uns der liebenswiirdige 
Herr - er war der Vorsitzende der Gilde - auf eine lange Tafel den 
Schntz der Schwarzhaupter ausbreiten lieB. Eine groBe Reihe VOB 
Rechern, Pokalen, Schalen und Prunkstucken kunstvollster Arbeit, kost- 
harstes Tafelgerat, goldene Ketten und Schmucksachen von vollendeter 
Schonheit gaben Zeugnis von der ruhmrollen Geschichte dieser vor- 
nehmen Gesellschaft. Wo mag der Schatz der Schwarzhiiupter ge- 
endet haben? 

Nach einem kurzen Resuch, den ich Petersburg abstattete, brachte 
uns eine uberaus stiirmiacbe Fahrt gegen den kalten Nordost von 
Reval nach H e l s  ingfo r s ,  dieser anruutigen Hauptstadt Finnlands, 
vou wo uns ein stattlicher schwedischer Dampfer bei herrlichstem 
Sonnenwetter nach S t o c k h o l m  fuhrie. Diese Fahrt gehort zu den 
schijnvten in europaischen GewBssern. Durch hunderte von groaen 
und kleinen Inseln Fahrt man an der finnischen Kuste Ginauf. Felsige 
Klippen wechseln mit lieblichen Auen, machtige Wddbestande mit 
uppigen Wiesen j malerische Landhauser und wohlgenahrte Viehherdera 
beleben die voruberziehenden Landschaftsbilder. I n  Hango, der letz- 
ten Poststation, das wir bei tagheller Mitternacht passierten, gewinnt 
man die offene See; in der Feriie bemerkt man die den Bottnischen 
Busen verschlieflenden Alandsinseln, und nach 12 Stdn. zeigt sich die 
schwedische Kiiste. Auch hier sucht das Schiff ahbald Deckung in den 
Scharen, und nach 5-stiindiger herrlicher Fahrt erreicht man die unver- 
gleicbliche, in Fels, BVald und Wasser gebettete nordische Netropole. 

Voa den Sehiinheiten S t o c k h o l m s  fevselte Will neben der reichen 
Gemilldesammlung besonders das bekannte Freilicht-Museum S kanaen-  
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In dem groaen, auf einer Insel gelegenen Naturpark finden hier die 
Pflanzen- und Tierwelt Skandinaviens und zugleich Volkstypen aller 
Landesteile in Wohnstatten, Trachten und Gebriiuchen eine auSerst 
anziehende Darstellung. Der Besuch des reizend am Walde gelege- 
nen Sommersitzes eines befreundeten Ingenieurs machte uns mit den 
sauberen schwedischen Holzbausern bekannt, deren einfache Vornehm- 
heit einen hochst behaglichen Eindruck hinterla&. Die Nachtfahrt nach 
Trelleborg und eide durch spiegelglatte See und wolkenlosen Himmel 
begiinstigte Uberfahrt nach SaBnitz brachte uns in die Heimat zuruck. 

Zu einer ebenso improvisierten und nicht weniger gelungenen 
Reise lud uns im September des folgenden Jahres eine Postkarte aus 
Bremerhaven rnit den Worten ein: mPackt eure Sachen und kommt 
nach Antwerpen, pair fahren nach Genua.c: W i l l  r i8 sich schwer von 
der Arbeit 10s und war daher bei seinen Reisen immer sehr 
kurz entschlossen, so daB wir erst durch diese lakonische Karte van 
dern verlockendem Unternehmen horten. So hieJ3 es auch fur uns, 
einen schnellen EntschluB fassen, und, da mir nach einem arbeits- 
reichen Sommer eine Erholung sehr erwiinscht war, so trafen wir, 
meine Frau und ich, in Begleitung meines geologischen Darmstadter 
Bruders nach zwei Tagen mit dem Nachtzug i n  Antwerpen ein und 
begruBten Freund W i l l  nebst Gattin und Schwester Mar ie  beim 
Friihstuck auf der nach Ostasien fahrenden BPreuBenK. Nichts ist 
imstande, erholungsbediirftige Nerven in so kurzer Zeit wieder hereu- 
stellen, wie eine Seefahrt in guter Gesellschaft, zumal auf einem fiir 
die lange Reise rnit frischer und kostlicher Verpflegung ausgestatteten 
Dampfer des Norddeutschen Lloyd. Zehn Tage ohne Briefe und 
Zeitungen, befreit von der Sorge des Tages, fanden wir die einzige 
geistige Anstrengung darin, unter den 51 kalten und warmen Gerichten 
der Friihstuckskarte die geeignete Auswahl zu treffen. Sonst verging 
der Tag in heiterer Laune und angeregter Unterhaltung rnit dem Be- 
obachten der auftauchenden und wieder verschwindenden Kiistenbilder 
und der unendlichen Wandlungsfahigkeit von Meer und Himmel. So 
verlief die Fahrt, die nur zur Aufnahme der P05t in Southampten 
und Gibraltar fur einige Stunden unterbrochen wurde, in  glucklichster 
Weise. Selbst als das Schiff nach einer abwechslungsvollen Kanal- 
fnhrt die Needles passiert und den Kurs auf Kap Vilano genommen 
hatb,  als die losen Gegenstande verstaut und die Liegestiihle auf 
Deck angebunden wurden, waren die Wogen der Biscapa SO gnadig, 
daB unsere Gesellschsft meist vollzahlig erschien, wenn auch die 
Speisekarte einiger Schonung und der Humor mancher Priifung unter- 
worfen wurde. Die vijllige Unanfechtbarkeit Wi l l s , .  der sieh weder 
den Appetit noch die Laune verderben lie@ hatte ich schon bei der 
sturmischen Eberfahrt uber den finnischen Meerbusen kennen gelernt. 
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Em Beobachten der Schonheiten des Meeres mit seiner empfindsamen 
Veranderlichkeit und aller Kustenpunkte, die an uns voriiberzogen, 
war W i l l  unermiidlich. 

Nach einer etwas unruhigen Nacht auf diesem aholprigsten Pflaster 
des Seemannsa erscheint - 21 Stunden nachdem zuletzt Land ge- 
sichtet war - der Leuchtturm an der Nordwestecke Spaniens, dem 
hochaufsteigenden, zerklufteten, galizischen Kustenlande. Tom Hap 
Finisterre an bieten sich reizvolle Bilder. I n  lan’ger Kette ziehen 
die scheinbar direkt aus dem Meere ansteigenden Berge, in zart schirn- 
mernden Duft gehullt, voriiber. Wie Kulissen schieben sich die 
Hahenzuge und Felsgrate hintereinander, die die tief eingeschnittenen 
Buchten umsfumen. Am andern Morgen wird das portugiesische 
Kap Carvoeira passiert, und bald erreicht man den westlichsten Punkt 
Europas, das Kap da Roca. Auf einem der hochsten Gipfel des viel- 
zackigen Grates sieht man weit landeinwarts d i s  Konigsschlolj C i n t r a  
mit seinen Zinnen und Turmen, wahrend die steil aus dern Meer auf- 
steigenden rotbraunen Felsen und die leuchtend grunen, mit blinken- 
den Schlossern, Villen und Klostern und freundlichen Ortschaften 
iiibersaten Abhange einen malerischen Anblick gewiihren. 

Zwischen dem Kap Roca und dem, weiter sudlich, scharf vor- 
springenden Kap Espichell offnet sich als Glanzpunkt dieser Kiisten- 
-fahrt die weite Tejomiindung, die groljartige Einfahrt in den Hafen 
von L i s s a b o n .  Uber mehrere Bugel baut sich die Stadt amphi- 
theatralisch auf, ein imposantes Panorama, das mit dem von Neapel 
und Konstantinopel um den Schiinheitspreis wetteifert. Bei Kap 
Vincent andert das Schiff seinen Kurs und halt die Fahrt, die Bucht 
von Cadix durchschneidend, auf die Stralje voa Gibraltar, die wir in  
der Fruhe des andern Tages erreichen. Ein Morgen von unbeschreib- 
licher Schonheit geht auf. Am lichtblauen Himmel steht in vollem 
Glanze die Sonne. In  friedlicher Ruhe prangt das Meer in wunder- 
baren Farben. Zarter Silberduft liegt auf den Hohenziigen der afri- 
kanischen und europiiischen Kiiste. Nun erofEnet die Bucht von 
Gibraltar einen unvergleichlich schijnen Rundblick : I m  Siiden die 
Hohenzuge der marokkanischen Kuste von Ceuta bis Tanger; im 
Westen das freundliche Stadchen Algeciras, von dunklen Pinien- 
waldern umgeben, weiter rechts in der Talsenkung die spanische 
Grenzstadt Linea und vor uns, einem LBwenhaupte vergleichbar, 
kiihn aus der Ebene ansteigend und schroff wieder abfallend, der 
Felsenriicken von G i b r a l t a r .  Fast senkrecht sturzen die zerkliifteten 
Wande des Jurakalks in das hleer ab. 

Am Nach- 
mittag tauchen die miichtigen Berge und Hiihenziige von Granada 

Die Fahrt halt sich nun an der spanischen Sudkiiste. 
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auf, unirahmt von der huodert Kilometer langen Sierra Rierada, deren 
schneehedeckte Piks wie der Spitzensaiirn eines Frauengewandes den 
Horizont bedeckt. Von ctberraschender und unbeschreihlicher Scban- 
heit ist hier die reine, durchsichtige, lencbtend blau-violette Farbe des  
Mitt~lmeeres unter den Strahlen der siidlichen Sonne. Die Pityusen 
und Balearen werden passiert; zuerst die ge.birgige, fichtenbewachsene 
Insel Zviza; dann hebt sich Malorca, die Heimat der italienischeu 
Mujoliken, aus den blauen Fluten, mit denen sich die grunen Yatteo, 
die weiB schimmeroden Hauser der Stadt Palma und die gelben 
Felsmassen der dabinter aufsteigenden hohen Gebirgsziige z u  &ern 
des Pinsels eines H i l d e  b r a n d  wiirdigen Gemalde vereinigen. Das 
Schiff steuert die Hyerischen Inseln vor Toulon an und bleibt nun in 
der Nahe der Riviera di yonente, so daS man jedes Haus ihrer welt- 
bekaiinten Ortschaften erkennt : Cannes mit den Lerinischen Inseln, 
Nizza an der Bai von Villa Franca, Monaco mit dem weitbio leuchten- 
den Kasino r o a  Monte Carlo, Mentone iumitten ausgedehuter Oliyen- 
walder, dann der erste italienische Ort Ventimiglia und weiter in 
enger FoIge Bordighera, Ospedaletti, San Remo - alles umrahmt 
von den bis zum Schneegipfel des Col di Tenda emporsteigenden 
Seealpen. 

Im HaIen von Genua trennten wir uns, an Leib uad Seele ge- 
stiirkt,  TO^ den Fraunden, die ihre Fahrt bis nach Neapel fort- 
setzten, wahrend wir mit einern barzen hufenthalt in  Lvgsno d e r  
IJeimat zueilten. 

I n  den folgenden Jahreu hat W i l l  seine Schritte rnehrfach nach 
Siideo gelenkt. Seine Teilnahme an den internationalen Eisenbahn- 
Konferenzen in Z e l l  a m  S e e  und in B e r n  gab ihm Veranlassung 
zum Besucbe der Tiroler und Schweizer Berge, wo ich gelegent,lich 
auf der A n g s t l i a l p  am FuBe des Titlis rnit ihm zusammentraf. 
Dagegen fuhrte die Besichtigung der russischen Niederlassungen der  
S c h e r i n g s c h e n  Fabrik ihn und die Seinen nach Moskau und Peters- 
burg und eioe N o r d l a n d f a h r t  iiber die scbottischen Inselii nach 
Spitzbergen und Norwegen, wohin sie ein andermal ilire Schritte 
lsnkten, urn gute Freunde in  Rristiania, zu einem erftiscbentlen 
Sommeraufenthalt zu besuchen. 

Dabei Pourden naturlich die Schonheiten der deutschen Gebirge 
nicht vernachlassigt, und auch zu Hause zog ihn jede freie Stunde i n  
den woblgepflegten Hausgarten oder in den nahen Grunemald und in 
den let,zten Jahren nach seinem in Dahlem gelegenen, meinem Rause 
benachhartem Gemii3egarten, den er selbst anlegte und emsig mit- 
bearbeitete; das war  in den Kriegsjahren, wo er auf jeden Ur1a:ib. 
rerzichtete, seine Erholung. 
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3. Kr i egsze i t .  

Wir brauchen in der Not der Tage 
Ein starkes Hers, das treu ertrage 
Des Schicksala stahlgeschiente Faust. 

Fr iedr ich  d. Gr. (Oden.) 
Zu Beginn des Krieges wurde W i l l  als Hauptmann der Land- 

wehr mit dem ersten Mobilmachungstage in das Heer einberufen, urn, 
nachdem er in FrankFurt a. 0. die erste Kompagnie des Ersatzbataillons 
Nr. 12 ausgebildet hatte, nach 14 Tagen an die Ostfront zu gehen. 
Am 22. August hatte General v o n  H i n d e n b u r g  in seinem Alters- 
sitz zu Hannover den Befehl erhalten, OstpreuBen vom Feinde zu 
befreien, und schon am 26. August begann die Einkreisung der ost- 
lich von Thorn stehenden z w e i t e n  r u s s i s c h e n  A r m e e ,  die in der 
viertagigen Schlacht bei Tannenberg vollig vernichtet wurde. An den 
Kampfen, die sich hier abspielten, war auch das 12. Ersatzbataillon 
beteiligt, wobei sich W i l l  so auszeichnete, daf3 ihm am 30. August 
die Fiihrung des Bataillons anvertraut wurde. Wahrend am 7. - 11. 
September in der denkwiirdigen Schlacht an den masurischen Seen 
auch die e r s t e  A r m e e  aufs Haupt geschlagen und OstpreuBen von 
den Russen gesaubert wurde, zog das Bataillon in anstrengenden 
Marschen, von der Bevolkerung uberall enthusiastisch empfangen, den 
weichenden Feind verfolgend, nach Osten. Am 9. September wird 
Konigsberg, am 13. Tilsit erreicht, und am 19. ,bei volliger Dunkel- 
heit, auf schlammartig aufgeweichten Wegen , in sturmgepeitschtem 
hagelartigem Regencc iiberschreitet das Bataillon bei Schirwindt die 
russische Grenze. Wahrend sich die groBen Ereignisse nach Sud- 
polen wenden, muB hier ziim Schutz der Grenze der Kleinkrieg fort- 
gesetzt werden, der die Truppe im Schiitzengraben Tag und Nacht 
in Atem halt. Anfang Oktober hat das Bataillon heftige Kampfe zu 
bestehen. Am 11. schreibt W i l l :  

Vorgestern hatten mir eine fur uns sehr ruhmreich verladende Schlacht. 
Der Kommandierende General, dem ich eine Meldung schickte, hat dem 
12. Xi-satzbataillon die hoehste Anerkennung ausgesprochen. Er lobte die hart- 
nkckige Tapferkeit in Scuckle und Porozniewo ganz besonders. Das ist ein 
Trost fur den Umstand, daB wir manchen lieben Kameraden verloren haben. 
Lepsius lasse ich gruBen; schade, da13 ich nicht mit ihm in Namur seiii 
kann, das ware dem hiesigen Leben doch noch vorzuziehen.. 

Ich stand damals als Bahnhofskommandant in dem wundervolien 
Maastal und wurde spater als Leiter der H a u p t s t e l l e  f u r  d i e  che-  
misch  e I n d u s t r i e  B e l g i e n s  vom Generalgouverneur nach Briissel 
berufen. Erst als ich im Herbst 1915 zur Feldzeugmeisterei nach 
Berlin kommandiert wurde, trafen wir dort wieder zu gemeinsamer 
Arbeit zusammen. 



Die Verteidigung von Porozniewo wahrte bis zum 5. November. 
Am 1. November schreibt W i l l  an seinen Sohn: 

aFolgender Divisionsbefehl ist uns heute zugegangen : *Ich spreche den 
Ersatzbataillonen I I und 12 meine Anerkennung fur ihre ausgezeichnete Tap- 
ferkeit aus, mit der sie zwei nkhtliche Angriffe, die z. T. zum Bajonettkampf, 
Mann gegen Mann, fuhrten, selbstandig abgeschlagen und dabei in dem einen 
Falle 182, im anderen iiber 200 Gefangene machten. Um so glhzender 
treten die Leistuugen der Bataillone hervor, als ihre Sfellungen vor Beginn 
der Angriffe unter wirksames feindliches Artilleriefeuer genommen waren'. 
Der Kommandeur des Ersatzbataillons 12 ist Dein Vater. Leicht wars nicht, 
aber vielleicht hilfts etwas fur den Schutz unseres deutschen Vaterlandes. Bis 
jetzt geht mirs gut. 

Und am 8. November schreibt er: 
Hoffentlich konnen wir durchha1ten.s 

XGestern hatten wir, nachdem wir uns in der Nahe von Stalluponen 
wieder zuriickgezogen hatten, einen groBen Schlachttag. Wir waren den 
ganzen Tag im Gefecbt. Ich habe im Bataillon 40 bis 50 Tote und Verwundete, 
unter letzteren Hauptmann S p a n g e n b e r g .  Aber wir haben den Peind unter 
sehr gro13en Verlusten seinerseits zuriickgeschlagen. Ich bin heil und gesund, 
obwohl wir stundenlang im Granatfeuer lagen. Ich wunsche mich manchmal 
sehr zu Euch, aber die Arbeit mu13 hier getan werden. Bis jetzt sollen wir 
14000 Russen gefangen haben, also ein groller Siegs 

Am 12. November schreibt e r  an seine Tochter T h i l d e :  
aEs ist mtiglich, dall ich dort noch nutzlichere Verwendong finden kann 

im Hinblick darauf, dall solche Tatigkeit fur meine 60 Jahre und meine Er- 
Eahrung geeigneter ist als der Felddienst. Freilich m6chte ich die Zeit, die 
seit Kriegsbcginii hinter mir liegt, nicht missen. Es war doch eine grolle 
Zeit und wert durchlebt zu werden. Da13 mir vergonnt war, hier mitgewirkt 
zu haben, ist mir ein unersetzliches Gliick, und, wenns sein mu13, halte ich 
auch noch weiter aus. Kann ich aber dort gebraucht werden, so bin ich 
auch dazu gem bereit und im Hinblick darauf, Euch wieder zu sehen, kann 
ich es mir wiinschen.a 

Inzwischen hatte sich in der Heimat die wissenschaftliche und 
technische Chemie vereinigt, um die Heeresverwaltung in der Be- 
schaffung von Munition und anderen wichtigen Ausriistungsgegen- 
standen zu unterstiitzen. Als aber  die zu diesem Zweck gebildete 
K r i e g s  c h  e m i  k a l i e n  - G e s e l l s  c h af t ihre  Sitzungen abzuhalten be- 
gann,  war man erstaunt, daI3 einer der ersten Sachkenner ein 
Bataillon im Osten fuhrte und im Schiitzengraben den feindlichen 
Kugeln ausgesetzt war, anstatt an den fur die ganze Kriegfiihrung 
wichtigen Beratungen teilzunehmen. Wenn sich unsere Gegner nach- 
zuweisen bemuhen, daB der Krieg von deutscher Seite langerhand 
vorbereitet gewesen sei, so ist die mehrmonatliche Abwesenheit eines 
der ersten Sprengstoff-Chemiker zu Beginn des Krieges der beste 
Gegenbeweis. Es ist nur  zu bedauern, daB eine solche Vorbereitung 
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nicht tatsachlich in ausgiebiger Weise stattgefunden hat, und daS 
nicht auch die technischen Wissenschaften, so wie die medizinischen 
and  sanitaren schon im Frieden fiir den Kriegsfall organisiert waren; 
dann  hatte . die Umstellung der chemischen Industrie und die Be- 
schaffung ausreichender Munition drei Monate friiher einsetzen und 
der Krieg wohl einen andern Verlauf nehmen konnen. 

E m i l  F i s c h e r  war es, der sogleich dafur sorgte, daI3 der 
Hauptmann d. L. W i l l  am 23. November in das Kriegsministerium 
berufen wurde. Mit derselben Energie und demselben Patriotismus, 
die ihn als Bataillonsfiihrer auszeichneten, widmete er nun seine ganze 
Arbeitskraft der neuen Aufgabe. 

Als Mitglied der Pulver- und Sprengstoff-Kommission nimmt er 
an den unter dem Vorsitz des Generals C o u p e t t e  stattfindenden 
Beratungen im Kriegsministerium und an den Sitzungen der Kriegs- 
ehemikalien-Gesellschaft teil. Alle Fragen des Pulver- und Spreng- 
stoff-Bedarfs und der Rohstoff-Beschaffung wurden bier beraten. Mit 
Genehmigung des Kuratoriums stellte er die experimentelle Mitarbeit 
des Neubabelsberger Untersuchungsinstituts zur Verfiigung. Eine der 
ersten Fragen, der Ersatz der Baumwolle in der Pulverfabrikation 
kdurch die Cellulose der Holzfaser, konnte er auf Grund seiner fruheren 
Arbeiten dahin beantworten, daS keine grundsatzlichen Bedenken 
entgegensfanden. Aber noch war das Problem zu losen, mit der vor- 
handenen Apparatur in derselben Zeit dieselbe Menge des Nitriergutes 
z u  bewaltigen. Auch dies gelang. Der Major G a r c k e  Tom Kriegs- 
ministeriurn und der Betriebsleiter der Spandauer Pulverfabrik Dr. 
v o n  d e r  B e c k e  bearbeiteten diese Frage und fanden in dem sog. 
Xrepp-Papier eine Form, in der die Holzcellulose dasselbe Aufsau- 
gungsrermogen hat, wie die in dieser Beziehung hervorragend aus- 
gestattete Bnumwollq. 

\-or allem aber machte sich die Bedeutung des Willschen Ver- 
fahrens geltend, das besonders von der Artillerie benutzte Nitro-glycerin- 
Pulver ohne Losungsmittel herzustellen; denn wie hatte man es jetzt 
wochen- oder monatelang liegen lassen konnen, um die notige 
Stabilitat abzuwarten? Aber bestandig traten neue Anpassungsauf- 
gaben hervor: Die Streckung des Nitro-glycerins durch Zucker, der 
Ersatz von Glycerin durch Glykol, die Verwendung von Perchlorat- 
Sprengstoffen fur Minen und Nahkampfmittel, der Ersatz von Knall- 
quecksilber durch Bleiazid, und viele andere, bei deren Lijsung er 
auf Grund seiner friiheren Arbeiten erfolgreich und ausschlaggebend 
mitwirken konnte. 

Als es sich herausstellte, daI3 die Einfuhrung dieser Ersatzver- 
dahren in den Betrieben mit manchen Gefahren fiir die ungeiibten 
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Munitionsarbeiter und -arbeiterinnen Terbunden war, m r d e  beim 
technischen Stabe des Kriegsministeriunis eine Zentralaufsichtsstelle 
fur Sprengstoff- und Yunitionsfabrikeo gegrundet. Sie entsprach der- 
jenigen der technischen Deputation der Gewerbe beim Haqdelsministe- 
rium; nur war sie den Hediirfnissen der Heeresverwaltung und den 
durch den Krieg bedingten Ausnahmeverhaltnissen besonders ange- 
pal%. Jn Gemeinschaft mit Th. Men te  hat hier Wi l l  durch rasche 
Hilfe vie1 Gutes gewirkt. Uberall, wo derartige Ungliicksfiille auf- 
traten, war er sofort zur Stelle, urn die Ursaehe zu ertorschen und 
die Verfahren z u  verbessern und zu vervollkommnen. 

So hat W i l l ,  ohne einen Tag der Erholung und ineist noch den 
Sonntag zur Arbeit verwendend, bis zum Ende des Krieges alle seine 
Krafte in den Dienst des Vaterlandes gestellt. Die Freude, seinen 
Sohn E r i c h  gesund aus dem Felde zuruckkehren zu sehen, und die 
geliebte Tochter T h i l d e  einem Sohne von H u g o  S t i n n e s  als Gattin 
anvertrauen zu kcnnen, halE ihm iiber die ersten schweren Zeiten 
unseres Vaterlandes hinweg, und schon begannen die Pliine, mie er 
sein Institut den Forderungen der Friedensarbeit dienstbar machen 
konne, zu reifen, als seine Krafte im Laufe des Sommers nnfingen 
nachzulassen. Seine zahe Natur striiubte sich dagegen: noch im 
Herbst suchte er Heilung im Schwarzwalder Wildbade; aber der 
Zurcckgekehrte brachte den Freunden wenig Hoffnung mit, und am 
Ende des Jahres, am 30. Dezember 1919, hatte ihn der Tod ereilt. 

Mit W i l h e l m  W i l l  ist eine bedeutende und vornehme Person 
lichkeit, eine anima candida, dahingegangen. Sein umfassendes Wissen, 
seine unbestechliche Wahrheitsliebe gaben jedem ein unbedingtes 
Zutrauen z u  seinem Urteil. Stets iiber den Dingen stehend. durch- 
schaute er sie mit scharfem Blick, nicht nm fruchtlose Kritik zu 
iiben, sondern um sie rnit energischem Zugreifen zu niitzlichen 
Zwecken zu Ternregden und zu verwerten. Ein iibernomrnenes Amt 
verwaltete er mit unermiidlichem Eifer und unbegrenzter Pflichttreue : 
ein einmal ins Auge gefaBtes Ziel verfolgte er rnit eiserner Energie. 
Aber unter der manchmal rauh erscheinenden Oberflacbe fag ein 
tiefes Gemut und ein warmes menschliches Empfinden, das urn so 
stiirker wirkte, wenn es einmal herzortrat. Jedem, der in Not war, 
sei es in geistiger oder materieller, unterstiitzte er mit Rat und Tat, 
und w o  er helfen konnte, geschah es rnit Uberlegung und in groB- 
zugiger Weise. Dem Freunde war er allezeit der treueste Freund. 
Der Grund seines Wesens aber lag in der Liebe zur Natur, zur 
Wissenschaft und zum Vaterlande. Jlijchten uns solche 3ILnner auch 
in Zukunft nicht fehlen! 
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