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EDVARD IMMANUEL H~ELT 
(1 855 - 1921). 

IAus dem schyedischen Manuskript des Verfassers von Frl. Magister 
T y r a  H j e l t  iibersetzt.] 

Die Schilderung des Lebenswerks, das ich im Folgenden zu 
wiirdigen versuchen will, ist eine dankbare, jedoch schwere Auf- 
gabe. Dankbar ist sie insofern, ah sie einem wahrend dreier 
Jahrzehnte dauernden Freundschaftsbunde entsprungen ist, in dem 
beide Teile vorbehaltlos Vertrauen empfangen und gegeben haben. 
Hierbei wird wohl manches geboten werden, was Hjelts autobio- 
graphische Aufzeichnungen und schon herausgegebene Memoiren 
ergiinzen und darum einer richtipn Wertschatzung seines Lebens 
dienen kann. Schwer und auflerordentlich verantwortungsvoll ist 
die Aufgabe infolge der umfassenden GroDe und Vielseitigkeit 
dieses Lebenswerkes, das gleich bedeutend war, wenn es dem Wohl 
des Vaterlandes diente oder sich lauf den Hohen der Wissenachaft 
bewegte. Nicht d a R  Hjelt in seiner Forschung Richtlinien gefolgt 
ware, die.in der Wirklichkeit keinen Boden gehabt hatten! Im 
Gegenteil kann man sagen, daB nicht das spekulative Moment das 
Wesentlichste in seiner wissenschaftlichen Forschung gebildet hat; 
hier wie in der Politik war ihm die Wirklichkeit das Entscheidende. 
Das exakte Denken rief bei ihm den Politiker ins Leben. 

Bei einem Versuche, die Umrisse von Edvard Hjelts Leben 
und Werk kurz zu zeichnen, ist es nicht moglich, in ihm den 
Forscher, den Professor an der Universitat und den viele Jahre 
als ihr Rektor und Kanzler wirkenden Gelehrten scharf zu scheiden 
m m  Staatsmanne mit dem scharfen Blick und kritischen Urteil 
den vielen, so verschiedenen Fragen und Aufgaben geegenuber, vor 
die er gestellt wurde. Wohl aber kann m, so scheint es mir, sein 
ganzes Leben hindurch die Wirkung erkennen, welche seine an- 
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pborenen gnlagen unter dem Einflusse des Elternhauses und 
der von ihm eingeschlagenen Studienrichtung auf die Ausbildung 
fur seine spatere Tatigkeit ausiibten. 

I. 
Am 28. Juni 1855 wurde Edvard Immanuel als zweiter Solin 

des Professors der Pathologisclien Anatomie und Staatsmediziir 
O t t o  E. A. H j e l t  und seiner Gattin Y o l a n d a  A u r o r a ,  gcb 
T h u n e b e r g ,  zu Helsingfors geboren. Die F a m i l i e  I l j e l t  w ~ r  
vor dem Jahre 1675 nach F i n n l a n d  eingewandcrt; es ist a2Jc.r 
nicht mit Sicherheit festgestellt, von wo sie gekommen ist. Man 
hat jedoch die Vermutung ausgesprochen, da8 sie aus Norwegen 
stamme, wo ein oder einige Zweige dieses Geschlechtes als Xacli- 
kommen der Besitzer eines alten Gutes namens H j e 1 t - H j c I t 
am M j o s e n s e e  in H e d e m a r k e n  noch heute leben. 

Nachdem Hjelt den ersten Unterricht zu IIause erhalten hatte, 
wurde er, 7 Jahre alt, in die rorbereitende Klasse des €1 e 1 s i n  ~ 

f o r s e r  G y m n a s i u m w  aufgenomnien. Hjelt erzahlte in seineu 
Aufzeichnungen I), die mir giitigst zur Verfriigung gestellt worden 
sind, daD er in der Schule dem Unterricht zwar gut habe f o l p ~  
konnen, daS er aber, wie er selbst glaubt, keinen besonders grol3en 
FleiR entwickelt habe. Er war keine ,Leuchte:c nnd besal3 wahrend 
der ersten Schuljahre nicht ))den ausgebildeten Ehrgeiz, vrelcher 
von einem Schiiler verlangt wird, der mit seinen Kenntnissen 
glanzen will((. x1ch machte meine Aufgaben schnell(c, erzahlte 
er weiter, mahm es aber nicht so genau, da8 ich sie auch sicher 
beherrschte. Meine Aufmerksamkeit in den Stunden war auch 
keineswegs mustergultigx 

Der Geist im Elternhause gibt bekanntlich in hohem i\Ial3c, 
wo er sich folgerichtig IuRert, der spateren Entwicklung der Per- 
sonlichkeit der Kinder das Geprage. Von grofieni Interesse ist es 
h u m ,  einige von Hjelts eigenen Betrachtungen dariiber zu 
vernehmen. ))Meine Eltern waren in den vierziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts zu religibsem Ernst geweckt worden und 
hatten sich der zn jener Zeit in Finnland machtigen pietistischen 
Bewegung angeschlossen. Wir wurden zu strenger Religiositat er- 
zogen. Sonntags durften wir keine Besuche machen oder mit an- 
deren Kindern spielen. Der Kirchgang durfte nicht versaumt 
werden. Ich ging ungern in die Kirche und empfand es fast als 

1) Ein Heft mit der Rubrili h 4 u t o b i o g r a p h i s c h e  A u f z e i c h -  
n u n g e n  ai ls  d e r  K i n d h e i t  u n d  J ugenda .  das dir Zcit bis zurn .4hl- 
turium behandelt. 
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eine Erleichterung, wenn der lange Gottesdienst zu Ende war. W&h- 
rend der Predigten, die der Knabe nicht immer verstehen und deneln 
er deshalb auch nicht immer folgen konnte, gingen seine Gedanken 
oft ihre eigenen Wege . . . Unsere von der pietistischen Anschauungs- 
weise beeinfludte Erziehung hatte, glaube ich, nach spateren 
Eindrucken und Erfahrungen, ungiinstige Folgen haben konnen, wenn 
wir im Elternhause nicht so vie1 Liebe empfangen hatten. Unsere 
Eltern befreiten sich auch mit der Zeit von der strengen. pieti- 
stischen Anschauungsweise, und als wir alter wurden, losten sich 
allmahlich die druckenden Bande.cc Hjelt sagt, daS der Zwang zur 
Selbstiiberwindung, der ihm in seiner Kindheit auferlegt wurde, 
seine Charakter-Entwicklung giinstig beeinfludt habe. Er fiihrte 
bei ihm zu einer Selbstzucht, die ihm oft, sowohl in der Jugend 
als auch in spateren Jahren, zustatbn kam. 

Er achtete die pietistische Bewegung, wie sie in winem Eltern- 
hause zum Ausdruck kam, hoch, vor allein das Prinzip der Selbst- 
verneinung und Entsagung, das in ihr eine so groBe Rolle spielte. 
xSie hattecc, sagt er, mJs bewubtes und auspprochenes Ziel, Gottes- 
furcht, Demut, Selbsterkenntnis, Reinheit in Gedanken und Gemiit, 
sowie Pflichttreue und werktatige Liebe zu den Mitmenschen ein- 
zupragen und zu entwickelacc Gleichwohl war diese Erziehungs- 
methode von Ungesundem und Unfrohem nicht ganz frei. ))Das 
kindliche Gemiit wurde mit mehr Betrachtungen und Gelehr- 
samkeit beladen, als es naturgemafi verdauen koMte. Dies alles 
rief eine gewisse Ubersattigung hervor und verschaffte schon auf 
einer friiheren Stufe dem Nachdenken und der Begriffsbildung einen 
allzu groden Spielraum auf Kosten des naiv Unmittelbaren in den 
religiosen Eindriicken und Vorstellungen.cc 

Die Kenntnis von der Personlichkeit der Eltern, vor allem der- 
jenigen der Mutter, sowie ihrer Fahigkeit, die Entwicklung eines 
begabten Sohnes oder einer Tochter zu beeinflussen, ist auller- 
ordentlich wichtig, wenn es gilt, den Richtlinien eines so tatigen 
und geistig reichen Lebens nachzuspuren, wie dasjenige Hjelts ge- 
wesen ist. Mit Begeisterung und Verehrung sprach er stets von 
seiner Mutter. Wir fuhren hier einige Worte an, die er selbst iibef 
sie gesagt hat: )Sic war eine reich begabte Frau, bei der die 
Bildung des Herzens vorherrschend war. Es war ihr ein Lebens- 
bediirfnis, fur andere zu leben und zu wirken, mit ihnen Freude 
und Sorge zu teilen. Ein hartes Wort ging nie uber ihre Lippen, 
und einer unbeherrschten, selbstsiichtigen Handlung waren wenig- 
stens ihre Kinder nie Zeugen.cc DaS die Erziehung, die seine Mutter 
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erteilte, nicht hart war, beruhts vor allem auf ihrem weichen, 
W h e  verbmitendm und feinfuhlenden Wesen. ))Diese Erziehung 
war((, wie er sagt, micht nur yon abstrakten Prinzipien, sondern 
auch yon einer innigen, immer wachenden Liebe getragen.cc Die 
eigentliche Erziehung der Kinder lag in der Hjeltschen Familie last 
ausschliefilich in der Hand der Mutter; von dem Vaier erziihlt Hjelt, 
daB er stets beschaftigt war und sich selten der Familie widmen 
konnte. )dm Gegensatz zu der altruistisch impulsiven Natur der 
Mbtter war der Vater ein kritischer Mann der Wirklichkeit und 
Erwagungen. Im Erwerben von Erfahrung und positiven Kennt- 
nissen - sowohl in aufieren wie inneren Dingen - und in streb- 
samer Arbeit sah er den einzigen Weg, nicht nur vorwarts zu 
kommen, sondern auch seine Aufgabe im Leben zu erfiillen. Er 
regte auf jede Weise db die geistigen Interessen an, welche aul3er- 
hdb desjenigen lagen, was die Schule zu bieten vermochte. 

Schon fruh erwachte bei Edvard Hjelt die Lust zu l i t e r a -  
r i s c h e r  T a t i g k e i t .  Bereits in den unteren Klassen der Schulr 
gab er eine handgeschriebene Zeitung xSkogsjungfruncc ( Die Wald- 
fraucc) heraus. Sie erschien aber nur in einer geringen Anzahl 
von Nummern und hatte etwa zehn Abonnenten. Spater schenkk 
ihm sein Vater eine kleine Handpresse nebst Typen, und aus dieser 
Druckerei gab er als Chefredakteur zusammen mit seinem alteren 
Bruder 0 t to  und einem Mitschuler 0 t t o  s eine gedruckte Zeitung 
BMhnadsbladetcc ())Das Monatsblattcc) heraus. Auch in den hoheren 
Klassen der Schub, in welchen Hjelt noch immer der jungste war, 
obgleich er auf Grund seiner Jugend und auf den Wunsch des Vaters 
in der vierten Klasse zuriickgehalten worden war, ging die Arbeit 
gleichmaBig fort. Es erwachte nun in ihrn eine immer groDere 
Lust zu lernen und zu studieren, und mit guten Zeugnissen wurde 
er von der einen Klasse in die andere versetzt. Am 15.Mai 1872 
wurde ihm das Zeugnis der Reife (Abiturium) erteilt. Er erhielt 
dabei das zweithochsk Laudatur und war noch nicht 17 Jahre alt. 

Im darauffolgenden Herbst begann er an der U n i v e r s i t a t  
zu studieren. Seine Zukunftspliine waren keineswegs klar ; darj 
er aber den naturwissenschaftlichen Weg einschlagen und den Grad 
des philosophischen Magisters in der Physikalisch-mathematischen 
Sektion erwerben sollte, stand fest. Seine Neigung ging ent- 
schieden nach dieser Richtung hin; die zu jener Zeit erwachende 
Reaktion gegen den Klassizismus mag seine Wahl einigermaBen 
beeinflufit haben. Fur die lateinische Sprache hatte er wenig 
Interesse ; auch alle seine begab teren Mitschuler widmeten sich 
drm Studium der Naturwissenschnften. Dabei blieb jedoch die 
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zunachst auftauchende Frage, ob er Mdizin studieren sollte, 
VorUufig unentschieden. Auf Grund der floristischen und ento- 
mologischen Studien, die er schon als Schiiler getrieben hatte, 
entschbd er sich bald, die Naturgeschichte, vor allem die Zoo- 
h g k ,  zu seinem Hauptstudium zu machen. 

Er besuchte nun fleiJ3ig die wenig anregenden Vorlesungen 
Professor M a k l  i n s, begann aber gleichzeitig mit chemischen Ver- 
suchen und horte den damdigen Professor der Chemie C h y d e -  
n i u s , dessen Unterricht sein Interesse aufierordentlich fesselte. 
Es dauerte auch nicht lange, bis er der Chemie ganz ergeben war, 
denn sie war fur ihn infolge ihrer vielfachen, wechselnden For- 
schungsprobleme und ihrer Anwendungen im praktischen Leben 
vie1 anziehender als die Zoologie. Er fand auch, daI3 die Chemie 
inehr als seine anderen Studienfacher der Phantasie Spielraum ge- 
wahrte. 

Von groDern Interesse fur * die Kenntnis der Personlichkeit 
Hjelts sind die Betrachtungen, mit denen er seine Studienzeit be- 
ginnt. Wir erwahnen aus seinen Aufzeichnungen Folgendes : 

))Der ernste Geist &s Elternhauses druckte ohne Zweifel auch 
rnir sein Gepdge ,auf; ich besad aber auch einen starken Hang nach 
frohlicher Sorglosigkeit. Manche Dinge hatten auch dazu beige- 
tragen, mich verwohnt und eingebildet zu machen. GroBere MiS- 
erfolge hatte ich nicht erlebt. Alles war mir leicht und gleichmaBig 
verlaufen. BuBere Priifungen und innere Enttiiuschungen kannte 
ich kaum. . . . Die Notwendigkeit, sich selbst, seinen Handel und 
Wandel, seine Gedanken und Begierden vom Standpunkte des 
Rechten oder Unrechten zu priifen, war mir von meiner Mutter 
allzu stark eingepragt worden, als daB ich diese wichtigsten Hilfs- 
mittel der Selbsterziehung nicht benutzt hatte. 

Ich erinnere mich, daI3 ich in meinen ersten Jugendjahren 
eine Biographie B e n j a m  i n  F r a n k 1 i n  s gelesen habe, die in 
meiner Selbsterdehung eine gewisse Rolle gespielt hat. Dem 
Beispiel F r a n  k 1 i n  s folgend, beschlofl icli, die besonders in die 
Augen fallenden Fehler, die ich bei mir selbst beobachten konnte, 
aufzuzeichnen und dann fur diese Regeln aufzustellen, denen 
ich zu folgen versuchen und die ich im Leben verwerten tvollte. 
Diese Art, die Fehler allmahlich zu beseitigen und zu uberwinden, 
wurde auch tatsachlich von Erfolg gelrront. Dies bezog sich vor 
allem auf das BuSere Verhalten, z. B. heftiges Auftreten, Mange1 
an Riicksicht auf andere Menschen und ihre Ansichten, Recht- 
haberei, Selbstsicherheit in Behauptungen, einige hadliche auBere 
Formen von Egoismus usw. Durch d i e s  Methode vollzog sich 
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tatsachlich eine Veriinderung zum Besseren in meinem auDeren 
Wesen, aber auch innerlich wurde ich dadurch kultivierter. Das 
auDere Benehmen ist ja mei'st nur ein Ausdruck des Inneren; ich 
habe aber oft erfahren, dab auch eine Ruckwirkung vom Bube- 
ren auf das Innere stattfindet.cc . . . 

))Sonst war ichq sagt er in einem anderen Zusammenhange, 
))trotz meiner Fehler, zu dieser Zeit und auch spater doch ein 
unverdorbener Junglingsc Er hatte eine ganz instinktive Abneigung 
gegen die Schattenseiten des kameradschaftlichen Lebens, wie gegen 
alles HaDliche uberhaupt. uErotische Gefuhle waren mir nicht 
fremd(c, schreibt er, ))die eigentliche Sinnlichkeit kannte ich jedoch 
h u m ,  und sie %ibte jedenfalls lauf mich grobere Lockung nichl 
aus. In meiner Jugend machte ich keine eigentliche Sturm- und 
Drangperiode durch. Und dies hat i n  gewissem MaDe dam bei 
getragen, daB sowohl mein auBeres als mein inneres Leben ein 
gleichmabiges und harmonisches 'Geprage erhalten hat.! 

Uber seine Studienzeit gibt er uns noch folgende Mitteilungen 
von Interesse: nZwei Seiten machten sich schon zu jener Zeit in 
meiner Natur geltend und wurden von mir selbst erfal3t: Die eine 
zeichnete sich durch Weichheit, Empfindlichkeit und etwas kind- 
lich Traumerisches in Verbindung mit einer unbestimmten Sehn- 
sucht nach Schonheit aus, die andere dagegen durch einen aus- 
gepragten Sinn fur die Wirklichkeit und die auberen Realitaten, 
gewissermaben ein zwiefaches Erbe von Mutter und Vater. Ich 
habe den Eindruck, daD ich in meiner Jugend, bewubt oder un- 
bewubt, jene Seite auf Kosten der letztgenannkn zu unterdriicken 
suchte, jedoch natiirlich, ohne daD mir dies vollsthdig gelungen 
ware. Die beiden Gegensiitze sind mein ganzes Leben lang in mir, 
gewissermaben im Einklang miteinander, wirksam gewesen. Doch 
haben sie zuweilen auch gesonderte Wege eingeschlagen und dann 
unklare swlische Zustiinde und schwer losbare Konflikte hervor- 
gerufen.cc 

11. 

Mit solchen Empfindungen bat Hjelt in das Leben ein. Durch 
die Erziehung und die ernsten Vorsatze in bezug auf die Zukunft, 
gepaart mit seiner angeborenen Intelligenz, war er wohl ausge- 
rustet fur die vielen verschiedenen Aufgaben, denen er spater im 
Leben begegnete. Auch das Spezialgebiet der Naturwissenschaft, 
das er zu seinem Hauptfach erwiihlt hatte, - die Chemie - war 
mehr als irgend ein anderes geeignet, in verwickelten Fallen eine 
Hare Fragestellung und einen schnellcn l?n:schluD z u  erleichtern. 
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Hjelt fand aber, daS seine allgemein literarische und humanistische 
Bildung durch die Spezialstudien vernachlassigt wurde. Die kurze 
&it, in der er sein Examen gemacht hatte, gestatkte auch kaum 
eine Beschiiftigung mit anderen Dingen als denjenigen, die zu 
seinem Fach gehorten. ))AuBer den Lehrbuchern und was damit 
zusammenhing, las ich das eine oder andere naturphilosophische 
Werk - D a r w i n s  Lehren hatten schon damals Bedeutung er- 
langt -, sowie auch Schriften, welche die Stellung der Naturwissen- 
schaft und der Religion zueinander behandelten.(( UaD er sich zu 
dem damals in der Naturwissenschaft auftmtenden, von B u c h n e r 
und V o g t vertretenen Materialismus nicht hingezogen fuhlte, war 
ein Zeichen seines guten Urteils. 

Nach 3-jiLhrigem Studium legte er am 7.Mai 1875 das philo- 
sophische M a  g i s t e r - Examen mit seltenem Erfolg ab, und zwar 
wurde ihm Laudatur in den drei Haupffachern: Chemie, Zoologie 
md Ekotanik zuerteilt. Daruber auBert er sich folgendermaoen : 
))Ich hatte wieder ohne Hindernisse und Schwierigkeiten ein Ziel 
erreicht; ich war auf einer breiten, ebenen StraSe gewanhrt. 
Wohl war ich fleiBig gewesen, jedoch hatte ich niemals ubertrieben, 
sondern gleichmLBig gearbeitet, so daS ich jeden Tag ein Stuck 
weiter kam. N u l l a  d i e s  s i n e  l i nea .  Dies ist eigentlich das 
Geheimnis eines jeden Erfolgs, der sicherste Weg, ein vorgesetztes 
Ziel zu erreichensc 

Kurz nachdem er das Ex5men bestanden hatte, gab er seine 
Verlobung mit Fraulein I d a As t r 8 m bekannt. ~ E i n  sturmisch 
leidenschaftliches Gefuhl zeichnete das VerhLltnis, das sich all- 
dihl ich zwischen uns entwickelt hatte, nicht auscc, sagt er, nes 
wax vielmehr eine ruhige, immer ernster werdende Neigung, die 
uns verband.(( 

Hjelt stand nun zsgernd vor der Frage, weleher Lebensbahn er 
sich zuwenden sollte. Fur den arztlichen Beruf, der wohl am 
nachsten gelagn hatte, besal3 er nicht Interesse genug, und auch 
zu den biobgischen Wissenschaften fuhlte er sich kaum hinge- 
zogen. Dagegen hatte die Chemie sein lebhaftestes Interesse ge- 
weckt. )Gelehrter und Lehrer an der Universitat zu werden, so 
weit flogencc, schreibt er, ))damals meine Gedanken nicht.. . . Meine 
Zukunftsplane waren nicht ehrgeizig, und es ware mir, soweit 
1c.h mich dessen erinnern kann, nie eingefallen, daB ich zu irgend 
tsiner hervorrasenden Stellung ausersehen sein konnte.cc Sein Leben 
verlief aber anders, als er es sich zu diesem Zeitpunkt gedacht hatte 
-- zur groBen Genugtuung fur Gegenwart und Nachwelt. WBhrend 
spines Rektorats sagte er einmal zu mir, als wir eine damals 
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aktuelle und kritische Frage besprachen : &h bin gliicklich, daB 
ich jeder mir anvertrauten Aufpbe gewachsen bin.(( Die ernste 
Situation, welche diesen Ausspruch veranlafite, beraubte ihn jedes 
Scheines von Selbstiiberhebung, und sein Entwicklungsgang, friiher 
und spater, besutigte diese Worte. Seine tief religiijse Mutter 
hat derselben Erfahrung Ausdruck gegeben, als sie nach eineni 
grdberen Erfolg, den er gehabt hatte, auDerte: ))Gott, der Herr, 
lenkt dich mit weichen Ziigeln.cc 

Hjelt erwahlte nun, nachdem er das Examen gemacht liatte, 
endgiiltig die C h em i e zu seinem Hauptstudium. In Finnland stand 
diese Wissenschaft in den siebziger Jahren nicht in hoher Blute, 
ebenso wenig wie ihre praktische Verwertung. Die chemische 
Industrie des Landes steckte noch in ihren Anfangen. Prof. C h y - 
d e n i u s  und Magister E r n s t  Q v i s t ,  der spatere Lehrer der 
chemischen Technollogie am Polytechnikum, sprachen sich wenig 
hoffnungsvoll daruber aus. Indessen bewarb sich Hjelt urn das 
eben jetzt zum ersten Mal  frei gewordene grolje E k e s  t ub be  - 
sche Stipendium zum 2-jahrigen Aufenthalt im Ausland iind zunr 
Studium innerkalb eines Faches der angewandten Naturwissen- 
schaft. Dieses Stipendium wurde ihm auch zugeteilt. ))Dies ent-. 
schiedx, schreibt er, )wenigstens scheinbar uber meine Lebens- 
bahn. Techniker wurde ich zwar nicht, wohl aber Chemiker:( 

Im September 1875 begab er sich zunachst nach D r e s d e n ,  
wo er fast ein ganzes Jahr, n h l i c h  bis zum Juli des darauffolgen. 
den Jahres, blieb. Er arbeitete dort am Polytechnischen Institut, 
und zwar war er in R. S c h m i d t s  und W. S t e i n s  Laboratorien 
mit chemischen, technisch-chemischen und anderen Studien, die 
fur seine Ausbildung erforderlich waren, beschaftigt. Jedoch ver- 
mochte dieser technische Unterriclit, trotz strenger Arbeit, sein 
Interesse nicht zu fesseln. Er litt das ganze Jahr unkr Heimweh 
und zahlte die Tage, bis er im Sommer 1876 in die Heimat zuriiak- 
kehren konnte. 

nBesonders stark vermifite ich esc\, schreibt er, )da5 in Clem 
Kreise meiner Freunde und Bekannten fast k i n e  Frauen waren, 
deren Einflu5 eine so wohltuende Erganzung zu dem einseitig 
mannlichen Verkehr gewesen ware., Er dachte dabei an seine 
Studiengenossen am Polytechnikum, die von ihm - sowohl nach 
Erziehung wie Charakter - verschieden waren. Ein Zug, der fur 
Hjelt bezeichnend ist, war Has Beit seiner fruhesten Jugend ihm an- 
erzogene Bediirfnis, sich mit Frauen auszusprechen, urn bei ihnen 
Versthdnis zu finden. Er stand bis in die letzten Jahre seines 
Lebens in recht lebhaftem Briefwechsel mit einigen Freundinnen, 
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auch im Auslande, und bei ihnen fand er oft eine grobere S p -  
pathie und ein tieferes Verstandnis als sonst im Leben. SuBer- 
ordentlich schatzte er es, wqnn er sich riickhaltlos auch in Fragen, 
welche sein Innerstes beriihrten, aussprechen durfte, vor allem 
wenn er dabei dem feinen Verstiindnis und Takt, sowie der ange- 
borenen Klugheit begegnete, die den besten der Frauen eigen sind. 
Es schien ihm, als hiitten sie ihn am besten erfaI3t, ja, als Mitten 
sie sein eigenes Ich widergespiegelt. Und in wichtigeren Fragen, 
solche die ihm zu Lebensproblemen wurdcn oder sonst seine Ge- 
danken beschiiftigten, wiihnte er, durch diesen Gedankenaustausch 
vie1 mehr empfangen als gegeben zu haben. Wenn man ihm nahe 
stand, so konnte man in seinen Ausspriichen einen Frauenkultus 
im besten Sinne dieses Wortes finden, der schon in seiner Jugend 
Wurzel geschlagen hatte. Und daI3 es so war, daI3 er die Frau 
haher stellte als die meisten es tun, ist keineswegs erstaunlich. 
Er war ja von einer an Herzensgiite und Begabung so reichen Mutter 
ereogen worden und auBerdem tief durchdrungen von starkem 
PflichtbewuBtsein, reiner Sittlichkeit und tiefem Feingefiihl. 

In diesem Zusammenhange mogen noch einige charakteristi- 
sche Erghzungen in bezug auf Hjelts Personlichkeit folgen. Er 
war eih durch und durch sympathischer JYIensch und ein geborener: 
Gentleman. Immer beherrscht, vergaI3 er sich nie und sprach 
bewul3t kein verletzendes Wort aus. Mit nachsichtigem, bewunderns- 
wertem Gleichmut begegnete er personlichen Angriffen, welchen 
er in den verantwortungsvollen Stellungen, die er spgter im Leben 
inne hatte, nicht entgehen konnk. Seinen nachsten Freunden 
gegeniiber war er von groSer Offenheit und wrtraute ihnen ganz; 
auf Fremde machte er aber eher einen zuriickhaltenden Eindruck. 
Dal3 er schnell ein Unrecht vergab, das ihm geschehen mar, wer- 
den selbst diejenigen bezeugen, die ihm nicht freundschaftlich 
gesinnt warm. Eines seiner Lieblingsworte war auch: sMan sol1 
das Beste von den Mensched glauben.cc 

In Wort- und Stilkunsl hatte er es bis zur Vollendung ge- 
bracht. Wenige konnten, wenn er es darauf anlegte, sich dem Ein- 
druck seiner Worte entziehen. Er besaI3 namlich die seltene Gabe, 
seiner Rede sowohl die auaere Formvollendung als auch die 
&aft der Uberzeugung zu verleihen. Mit wenigen Worten gelang 
es ihm, Menschen, die ganz anderer Ansicht gewesen waren, um- 
zustimmen und in ihnen Vertrauen zu seiner eigenen Auffassung 
zu erwecken. 

Der Schlussel dazu lag in der Objektivitat, die ebenfalls einen 
wesentlichen Bestandteil seiner Ptersonlichkeit ausmachte. Wie un 
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befangen er Menschen, die ihm sehr nahe standen, ja sogar sich 
selbst betrachten konnte, davon zeugen seine schon erwahnben 
Aufzeichnungen aus der Kinderzeit und Jugend. Auch in der aus- 
fiihrlichen Lebensbeschreibung seines Vaters, die Hjelt heraus- 
gegeben hat I), zeigt er seine Unparteilichkeit. Sie befahigte ihn 
- trotz seiner p D e n  Liebe zum Gegenstand der Biographie -, 
bei der Losung dieser Aufgabe eine Pcrspektive anzulegen, die 
eine weniger nahestehende Personlichkeit kaum hatte geben Iriinnen. 
Diese Objektivitat ist auch friiher hemrgehoben worden und 
hat in einer offentlichen Besprechung der Biographie Erwahnung 
gefunden. 

Eine andere, noch schwerere, literarische Aufgabe ahnlicher 
Art hatte Hjelt zu losen, als er 1919 und 1920 seine eigenen Er- 
lebnisse ) )F r%n h a n d e l s e r i k a  brcc ( ~ A u s  e r e i g n i s r e i c h e n  
Jahrencc) (I und JI) baausgab. Obwohl er von sich darin in 
der ersten Person spricht, wird der Eindruck den Objektivitiit 
beim Lesen dieses Werkes in keiner Weise gestort. Das g d e  
Interesse, mit welchem der Leser dieser sowohl an innen- als 
auBenpolitisch wichtigen Ereignissen so reichen Darstellung folgt, 
lyird in hohem Grade dadurch gesteigert, da13 es Hjelt gelingt, 
den Leser zur Beurteilung von Ereignissen, die er schildert, zu 
beEihigen, indem er ihn zavor zum aufmerksamen Beobachter 
macht - dies auch dann, wenn es sich um ihn selbst als aktiven 
Politiker, Rektor und Kanzler der Universitat oder den Staats- 
m a n  handelt. Wir werden spiiter zu seiner Tatigkeit wahrend 
dieser Zeit zuriickkehren und wenden uns nun wieder seinen Stu- 
dienjahren zu. 

Im Oktober 1876 begab er sich nochmals nach D e u t s c h 1 a 11 d ,  
wo er u. a. in eine groBe S c h w e f e l s a u r e - F a b r i k  in der 
Wahe von D r e s d e n  als VolontAr eintrat. Spater fiihrte er in 
S t e i n s Laboratorium seine erste eigene Untersuchung aus; diese 
fiihrte auch zu einer kleinen Veroffentlichung uber einen in der 
Fabrikpraxis aufgetauchten Gedanken, der eine zu jener Zeit und 
auch spater recht aktuelle Frage behandelte. Gleichzeitig oblag 
Hjelt die Vertretung des Chemikers in der Fabrik. Im Juni des 
darauffolgenden Jahres machte er eine langere Studienreise in 
W e s t d e u t s c h l a n d ,  wo die Industrie zu einer hoheren Ent- 
wicklung als in Sachsen gelangt war. Im Sommer 1877 kehrte er 
in die Heimat zuruck, nachdem er die technischen Studien zu t' 'inem 
gewissen AbschluB Sehrcicht hatte. 

1) O t t o  E . A . I I j e l t ,  s e i n  L e b e n  und W i r k e n ,  IIelsiiigfois1916. 
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Nun galt es fur ihn, eine Tatigkeit zu finden, welche ihm auch 
den nijtigen Lebensunterhalt gewahren konnte. Seine neuerwor- 
benen Kenntnisse hatkn ihm eine erwiinschte Stellung an der im 
Entstehen befindlichen Superphosphat-Fabrik in i b o  verschaffen 
konnen, jedoch wurde dieser Posten von einem anderen besetzt. 
€n Erwartung anderer Aussichten arbeitete Hjelt nun im Univer- 
sitatslaboratorium an eigenen Untersuchungen. Weil sich auch jetzt 
keine ein Auskommen ermoglichende Tatigkeit darbot, war er schon 
daxauf bedacht, eine technische Anstellung in Deutschland zu* 
suchen, als ihm die Vertretung eines Lektors der Chemie an dem 
L a n d w  i r  t s c h a f t l i  c h e n  I n  s t i  t u  t Mus t  i a  1 a angeboten wurde, 
welche er auch anruhm. Diese Stellung war nach seiner Meinung 
fur cinen 22-jahrigen Mann recht vorteilhaft. Der Unterricht urn- 
faDte auch Agrikulturchemie, Physik, hfineralogie und Geologic, 
womit er sich aber fruher nicht beschkftigt hatte. ))Es scheint 
mircc, sagt er, xals hatte ich nun eine Tatigkeit gefunden, welche 
mir besser liegt als die technische, der ich mich ja zuerst widmen 
wollte. Gleichzeitig sah ich aber ein, wie mangelhaft noch meine 
wissenschaftliche Aushildung war.(( Er empfand es dann auch als 
seine Pflicht, sich um diese Stellung zu bewerben, als sie ordnungs- 
gemaB besetzt werden sollte, wurde aber zugunsten eines anderen 
Bewerbers ubergangen. 

Gleichzeitig wurde eir  Staatsstipendium zur Ausbildung eines 
Lehrers der Chemie an den in Aussicht genommenen Industrie- 
schulen frei, das Hjelt zugeteilt wurde. Am 15. Oktober 1878 wurde 
er mit seiner Braut getraut, und am folgenden Tag begaben sich 
die Neuvermahlten fmhgemut in die Welt hinaus. 

Fur Hjelt erBffnete diese Auslandsreise die Meglichkeit, rein 
wissenschaftliche Studien zu betreiben, die ihn auch immer mehr 
zu interessieren begonnen listten. Gleichzeitig arbeitete er naturlich 
fur den Zweck des Stipendiurns. Er gab nun endgiiltig jeden Ge- 
danken an eine technische Tatigkeit auf. 

Auf dem Wege nach Deutschland besuchte Hjelt Professor 
C l e v e  in Upsala, urn sich bei ihm uber seine Studien im Aus- 
lande Rat zu erbitten; denn in der Heimat war niemand, den 
er hatte um Rat fragen konnen. C leve  riet ihrn ab, sich in 
Paris aufzuhlten, was sein Plan gewesen war, und empfahl ihm 
entweder K r a u t in Hannover oder W i s 1 i c e n u s in Wiirzburg. 
Er entschied sich fur den letzteren Ort und traf damit eine 
gute Wahl. 

Nach einer kurzen Reise nach F r a m k r e i c h  traf er Ende 1878 
in W i i r z b u r g ,  dem eigentlichen Ziel seiner Reise, ein. Hier 
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stand der den finnlbdischen Chemikern, die spacer Deutschland 
zu Studienzwecken besuchten, so wohlbekannte Professor J o - 
h a n n e s  W i s l i c e n u s  auf der HGhe seines Schaffens. Er wirkte 
inmitten eines gro8en Kreises von Schiilern, die er durch sein 
sympathisches Wesen auch persBnlich an sich zog ; er empfing 
denn auch Hjelt sehr freundlich und mit jener gewinnenden Herz- 
lichlreit, durch die er die Liebe aller seiner Schiiler gewann; 
es dauerte auch nicht lange, bis er  ihm ein vaterlicher Freund 
wurde. Wahrend dieses halbjahrigen Aufenthaltes im Laboratorium 
zu Wurzburg arbeitete Hjelt mit grol3em Interesse an der ihrn 
gegebenen Aufgabe, die den Amiden der Camphoronsaure galt, 
deren eigentumliches Verhalten bei einer friiheren Untersuchung 
im Laboratorium von W i s 1 i c e n u s  aufgefallen war. Dabei s tie5 
er, wie stets bei experimentellen Erstlingsarbeiten, auf manche 
Schwierigkeiten, die er aber uberwand. Er setzte im Sommer 1879 
in Adolf v. B a e y e r s  Laboratorium in M u n c h e n  diese Unter- 
suchung fort, hnd ahs er im Juli nach Hause zuriickkehrte? 
hatk er bereits auch seine Abhandlung dariiber fast fertig ge- 
schrieben. Am 15. Oktober desselben Jahres verleidigte er iiffent- 
lich die Abhandlung uber das genannte Thema, und am 17.De- 
zember legte er das Lizent ia ten-Examen an der Univers i t5 . t  
H e l s i n g f o r s  ab. Die Abhandlung trug den Titel: ))Die A m i d e  
d e r C a m p  h o r o n  s ii CI r e G, Obgleich die Untersuchung, auf Grund 
der damals falschen Auffassung vom inneren Bau der Camphoron- 
saure, weniger ergiebig wurde, so zeigt doch schon diese seine 
Erstlingsarbeit erhebliche Selbstandigkeit der Auffassung und her- 
vorragende Beobachtungsgabe. Die Abhandlung wurde auch als 
fur ihren Zweck geniigend befunden. 

Zu dieser Zeit stand er wieder vor der Frage seines1 Aus- 
kommens und der Ernahrung seiner schon griioer gewordenen 
Familie. Ein wohliwollender Verwandtsr hatte ihn, schon VOP 
seiner Heimkehr und ohne ihn selbst zu fragen, zur Vertretung 
des Lektorats der Naturwissenschaften am Volksschul-Seminar Jy - 
vaskylii vorgeschlagen, mit welcher Stellung ihn auch die Schul- 
behorde betrauen wollte. Nun steckte er aber schon sein Ziel 
hoher, als Lehner in der Pmvinz zu werden, und auch seine Frau, 
die Vertrauen zu seiner Tatigkeit fur die Universifitslaufbahn 
hatte, war einer Ubersiedelung ' nach diesem Orte abgeneigt. Bald 
zeigte es sich auch, dal3 sie .Recht gehabt hatte. Als n h l i c h  nun 
die Stelle des Laborators (ersten Assistenten) am chemischen La- 
boratorium der Universitat frei wurde, bewarb sich Hjelt damm, 
und sie wurde ihm sehr gern ubertragen. 
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C h y d e  n i u s , der damalige Inhaber der chemischen Pmfessur, 
war wegen unheilbarer Krankheit schon wahrend dieses Herbst- 
semesters ans Bett gefesselt, und der einzige Dozent der Chemie, 
W a h If o r s s, hatte seine Tatigkeit an das Polytechnische Institiit 
verlegt. Nachdem Hjelt von dem Kanzler die besondere ven ia  
tl o c e n d i  erhalten hatte, die nolig war, weil er sein Doktor- 
Examen noch nicht erledigt hatte, wurde er beauftragt, in seinem 
l'ache ein IColleg zii halten. Als dann C h y d e n i u s  kurz darauf 
vollstiindig beurlaubt und bald nachher auf eigenen Wunsch ent- 
Sassen worden war, wurde Hjelt im Friihjahrs-Semester 1880 ver- 
pflichtet, den ganzen, mit dem Lehrstuhl der Chemie verbundenen 
Lehrbetrieb zu ubernehmen, was ihm vie1 Arbeit aufburdete. Gleich- 
zeitig muBte er aber auch eine Abhandlung fur die frei gewordene 
Professur ausarbeiten, was damals noch notig war. 

Die Ail>eil iin Gebiet der Camphorons i iu re ,  welch letztere 
41s ein komplizierter Vertreter der von R. F i t t i g  zu dieser Zeit 
systemalisch unlersachten L a c  t o n e betrachtet wurde, hatte Bjelts 
Interesse fur diese Klasse geweckt, die nun auch auf langere Zeit 
hin den Gegenstand seiner wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten 
darstellen sollte. Er begann jetzt auf eigene Faust Untersuchungen 
iiher gewisse Lactone rind arbeitete wiihrend der Sommer-Semester 
1880 und 1881 in F i t t i g s  Laboratorium in S t r a S b u r g ,  wo er 
ungestort und mit grbBerem Erfolg seine Untersuchungen aus- 
fiihren konnte. Das Resultat dieser Zusammenarbeit mit F i t  t i g 
war sehr ergiebig. In den Jahren 1881 und 1882 veroffentlichte 
er, teils allein, teils mit F i t  t i g, mehrere vorlaufige, dieses Thema 
behandelnde Mitteilungen, auf die sich die Abhandlung fiir die 
Professur grundete. Diese ersehien unter dem Titel DU n t e r - 
s u c h u n g e n  u b e r  d i e  L a c t o n e  u n d  T,ac tonbi ldungcc ,  
wurde am 22.Marz 1882 offentlich verteidigt und von der Fakultiit 
fur die Professur genehmigt. Am 13. Juli desselben Jahres wurde 
Hjelt zum I n h a b e r  der c h e m i s c h e n  P r o f e s s u r  ernannt, 
nnchdem e1: lrrirz vorher das Alter von 27 Jahren erreicht halte. 
So vie1 man weil3, ist vordem niemand in so jungen 3ahren Pro- 
fessor an der finnliindischen Universitiit geworden. 

In der oben erwahnten Abhandlung trat Hjelt schon als der 
reife .Forscher hervor, der seine Aufgabe sowohl experimentell 
als theoretiych beherrschte. Eine in der Abhandlung ausgesprochene 
Hypothese, da13 die Lactonbildung von der raumlichen Lage der 
Atome im Molekill abhhgig sei, ist eine neue Anwendung der 
bei dem Erscheinen der Abhandlung zwar bekannten, aber damals 
wenig beachteten v a n  't Ho f f - Le  Be 1 schen Tetraeder-Theorie fiir 
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das Kohlenstoffatom. Hjelt gehort somit zu den bahnbrechenden 
Forschern auf diesem Gebiet. Eine wichtige Periode in dem Leben, 
das der Gegenstand dieser Schilderung ist, war nun zu Ende, als 
Hjelt nach seiner Ernennung zum Professor den letzten Platz am 
Tische des akademischen Senats einnahm, an dessen oberem Ende 
sein Bater sa13. 

111. 
Der jetzt folgende Abschnitt in Hjelts Leben war einer fleil3igen 

wissenschaftlichen und Lehr-Tatigkeit gewidmet und dauerte bir 
1898, in welchem Jahr er das R e k t o r a t  an dar Uniwi3itiit 
antrat. Diese Zeit ist von ihin selbst nicht literarisch dargestellt 
worden; denn die erwahnten Aufzeichnungen gehen nur his zuiri 
Jahre 1882. 

Als Lehrer war Hjelt bei den Zuhorern beliebt infolge seiner 
Kunst der Darstellung, die sich auf sorgfaltige Vorbereitung grun- 
dete. Unter seinen nachgelassenen Papieren zeugen noch clicke 
StoDe von Konzepten davon. N s  Vorstand des Laboratoriums 
genol3 er megen seines humanen Wesens in der Studentenwelk 
allgemeine Sympathie. In den Priifungen stellte er die Forde- 
rungen nicht ubermaBig hoch. Er sah hierbei oft mehr auf den 
guten Willen als auf die Leistung. 

In wissenschaftlicher Hinsicht erstreckte sich Hjelts Arbei t 
wahrend der Periode bis zu seinem Rektorat in gleicher Weise 
auf experimentelle Tatigkeit und Abfassung von Lehrbuchern. Seine 
populare Darstellungsgabe trat u. a. in dem als Sonderschrift in 
der Bibliothek der G e s e l l s c h a f t  f u r  V o l k s a u f k l a r u n g  im 
Jahre 1882 emhienenen Werk nC h e  miec hervor. In den neunziger 
Jahren machte sich das Bediirfnis nach einem ausfiihrlicheren, 
viillig modernen, einheimischen L e h r b u c h  d e r  o r g a n i s c h e n  
Chemie  immer mehr geltend. Da beschlossen wir, dieses Buch 
gemeinschaftlich auszuarbeiten; die erste Auflage lag im Jahre 1893 
vor, und spater erschienen noch 2 Auflagen. 

Als J. W. B r u h l  in Heidelberg nach dem Ableben Professor 
C. S c h o r l e m m e r s  inManChester zum Herausgeber von R o s c o e -  
S c h o r l e m m e r s  ),,I u s f u h r l i c h e m  L e h r b u c h  d e r  o r s a n i  - 
s c h e n  C hem i e\ niicersehen wurde uiid wegen schwankender Ce- 
srintlheit an &in Hedigieren des Textes nicht teilnehmen ltonn (c, 
wandte er sich an den einen vOn UDS mit der Bitte, diesen Anf- 
tra; zu ubernehmen und eventuell noch andere Hilfskriifte heran- 
71: iehen. Die Folge davon war ein ununterbrochenes, fast 6- 
jclhriges Zusammenarbeiten (1895-1901). In diesen Jahren er- 
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schieaen 4 neue Bande Yon irn ganzen 4000Seiten und 3Separat- 
b h d e  von etwa 2500Seiten. 

Hjelt gab auI3erdem (1883) ))Die G r u n d z i i g e  d e r  a l l g e -  
m e i n e n  o r g a n i s c h e n  Chemiec allein heraus, ein kiirzeres 
Lehrbuch, das auch ins Deutsche und Englische tibersetzt wurde. 
Spater erschien es in schwedischer Sprache noch in 3Auflagen, 
die letzte im Jahre 1914, zusammen rnit J. 0s t l i ng .  Im Jahre 
1916 schrieb Hjelt fur den Bedarf der hoheren Schulen das kurze 
elementare Lehrbuch ))Die G r u n d z  i ige d e r  Chemiec.  

Die meisten von seinen rein wissenschaftlichen Veroffent- 
lichungen gehiiren noch in diese Periode. Das vollstgndige Ver- 
zeichnis dariiber, das diesem Lebensabrisse angeschlossen ist, zeigt, 
wie wichtig und verdienstvoll diese Tatigkeit war. Es ist hier nicht 
iniiglich, tlic einzelneu Schriften zii erwiihnen oder gar zu wur- 
digen. In rein formeller Hinsicht hat Hjelt seinen wissenschaft- 
lichen Arbeiten die kurze und anrnutige Form, die ihm eigen war, 
gegeben. Stil und Inhalt in den chemisch-geschichtlichen Publi- 
kationen, vor allem aber in den biographischen Schriften, welche 
Richtungen ihn besonders interessierten, sind oft kunstlerisch. Es 
mag erwiihnt werden, daB die Gesamtzalil tier A bliandlungen und 
Aufsatze uber die organische Chemie etwa 80, uber a n o r g a -  
n i s c h e ,  t e c h n i s c h e  u n d  a n a l y t i s c h e  C h e m i e  etwa 8 be- 
tragt. Die Schriften und Abhandlungen, welche die G e s c h i c h t e 
d e r  C h e m i e  behandeln - mehrere von ihnen sind umfassende 
Werke - belaufen sich auf 15, die ausfiihrlichen N e k r o l o g e  
auE 6, die M e m o i r e n - L i t e r a t u r  und S c h r i f t e n  p o l i t i s c h e n  
Lnhalts auf 25, die a k a d e m i s c h e n  R e d e n  und Aufsatze und 
die Schriften a d m i n i s t r a t i v e r  Art auf 16, im ganzen 150 
Arbeiten. Dazu kommt noch eine groSere Anzahl p o p u l i i r -  
w i s s e  n s c  h af t l  i c h e r und b io g r a p h i s  c h e r  Aufsatze. Das Ver- 
zeichnis aller Publikationen Hjelts, die verschiedenen Auflageen 
desselben Werkes, die populiir-wissenschaftlichen Aufsatze und 
kleioeren Arliltel mit inbegriffen, enthalt uber 200 Nummern. \Vie 
CI’  scll)st oft zu sagen prlegte, lebte er tgitslchlich mit der Fcder 
in  tler Ifantl. 

Wir mllen im Folgenden seine Ilauptarbeiten erwlhnen. Die 
Laciongruppe, die er schon in seiner zur  Erlangung der Professlit 
verfaaten Abhandlung mit erheblichem Erfolg behandelt hatte, bil- 
dete auch spater einen Hauptgegenstand seines Inkresses. Dies 
zeigen u. a. die iibersichtlichen Abhandlungen DD i e i n t r a m o  1 e - 
k u 1 a r e  W a s  s e r a b s p a 1 t u n  g b e i o r g a n  i s c h e n V e r b i n  d u n - 
g c ncc (Acta SOC. scient. Fennicm 1886), ferner die Abhandlungen 
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DU n t e r s u c h u n g e n ii b e r die R e  a k t i o n s  g e s c  h w i n d i g k e i t 
he i  d e m  Lac tonb i ldungsprozeD (I und 1l)cc (Acta 1891 und 
1892) und NU'ber d i e  Cumarinbildungcc (Acta 1896). In 
diesen weist er durch genaue Bestimmungen nach, d a D  die Laa- 
ton-Bildungsgeschwindigkeit auf der Konstitution, aber auch auf 
der Konfiguration beruht, wahrend man friiher diese Einfliisse 
nur annlhernd hatte bestimmen ktinnen. Daran schloD sich die 
Arbeit ))U b e r die r el a t  i v e V e r s e i f u n  g s g e s c h w i n d i g k e i t 
d e  r a1 k y 1-8 u b s t i  t ui  e r t e n M a 1 o n s 2 u r e - e s t e rcc (1897). 
SchlieDlich soll hier noch wine in cler &3ammlung chemischer 
und chemisch-technischer Vortragecc veroffentlichte Monographie 
XJber  die  Lactonecc (1903) erwahnt werden, wo er alles, was 
damals iiber diese Klasse von Verbindungen bekannt war, zu- 
sammenfaflte. 

Von den zu der anorganischen, andytischen und technischen 
Chemie gehtirigen Arbeiten, auf welchen Gebieten er friiher tatig 
gewesen war, miigen die folgenden hervorgehoben werden. Seine 
schon erwahnte erste Veroffentlichung behandelte )) d i e V e r u n - 
r e i n i g u n g  d e r  S c h w e f e l s a u r e  d u r c h  A r s e n - V e r b i n  - 
dungencc; daran schlossen sich ein popularer Aufsatz iiber >)Die 
S c h we  f els  a u  r e - F a  b r i  k a  t i o n  i n  D e u t s  c h 1 andcc (1878), fer- 
ner die Abhandlungen > )Schwefe l -Bes t immungen  i m  Schwe-  
fellcies von  B r a n t e n  i n  ICimitocc (1880) und xPhospt ior-  
Res t immungen  i n  f i n n i s c h e n  S e e -  und  Sumpferzencc 
(1886). Von praktischem Interesse ist auch eine umfassende 
) )Chemische  Untcrsuchrxng i iber  tlas M e e r w a s s e r  in  d e n  
s i i d w e s t l i c h e n  S c h a r e n  Finnla 'nds  u n d  dem B o t t n i -  
s c h e n  Meerbusencc (1888). Daraus geht Hjelts Begabung her- 
vor, die ihn in den verschiedenstcn Gebieten der Chemie heimisch 
sein lie13. Mit &nu0 liest mau auch eine kurze NoLiz d J b e r  die  
g r a u e  Modi f ika t ion  d e s  Zinnscc. Von rein praktischem 
und administrativem Interesse ist seine Publikation iiber die bei 
uns aktuelle Apothekendrage, eine Schrift, die sich auE eingehende 
Studien, zum Teil wahrend einer Reise ins Ausland, griindete, 
und ,die auch aufierhalb der Grenzen unseres Landes Auherk- 
samkeit erregt hat. Kurz nach ihrem hrscheinen (1910) - der 
'Cite1 lautete nStudien  i n  d e r  Apotheken-Pragecc - wurde 
er zum Ehrenmitglied des Pharmazeuten-Vereins in Stockholm rind 
des Apotheker-Vereins in Finnland gewghlt. 

IV. 
Als Hjelt im Jahre 1899 zum R e k t o r  der Universitat gewahlt 

wvurde, welches verantwortungsvolle Amt er mit knrzen Unter- 
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brechungen fast 10 Jahre lang ausiibte, begann wieder ein neuer 
Abschnitt seiner Tatigkeit, die in der Geschichte der Universitiit 
tiefste Spuren hinterlassen sollte. Wenn diese Verkderung seine 
wissenschaftliche Tatigkeit auch nicht zum Stillstand brachte, so 
riahni lelztere doc11 von nun an eine andere Richlung und wurtlc 
hauptsachlich auf den Teil konzentriert, der die G e s c h i  c h t e 
der  C h e m i e  als Hauptgegenstand hatte. Auf diesem Gebiete 
hatk er, wie schon erwahnt, mehrere wertvulle Arbeiten heraus- 
gegeben. 36 aufmerksamerer Prufung merkt man, da0 sein Be- 
diirfnis zur schopferischen wissenschafdichen Tatigkeit von nun 
an fast ausschIie5lich innerhalb dieses Gebietes liegt. Mit jedeni 
Jahre wurde bei ihm dieses Interesse starker, wahrend seine 
experimentelle Arbeit vollig aufhorte. Nach dem Jahre 1903 hat 
er keine Untersuchung letzterer Art mehr veroffentlicht. 

Die Schriften und Abhandlungen Hjelts, welche die Geschichte 
der Chernie zum Gegenstand haben, beruhren teils den Briefwechsel 
zwischen B e r z e 1 i u s  und einigen hervorragenden Zeitgenossen 
desselben, wie M a g n u  s und W 6 h 1 e r , teils sind sie allgemeineren 
Inhalts. Von groBem Interesse sind unter diesen Hjelts zum 250- 
jahrigen Jubilaum der Universitat (1890) herausgegebene Abhand- 
lung: ,Die G e s c h i c h t e  d e s  c h e n i i s c h e n  I n s t i t i i t s  a n  d e r  
fin n 15 17 (1 i s  ch  e n U n i v e r  s i  t 8 t (1761-1890)~, sowie Eolgende 
Werke: nJohan  Gado l  i n ,  m i t  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c b -  
t i g u n g  s e i n e r  A n s i c h t  i i be r  d i e  V e r b r e n n u n g s e r s c h e i  - 
nungencc (1909) und d o h a n  Gado l in  (1764-1852) i n  m e m o -  
riamcc (1910), gemeinschaftlich mit Rob.  T i g e r s t e d t  herausge- 
gebcn. Zwci Abliandlungen, namlich DB e r z e l i  11 s - L  i e  big-D uma  s 
i n  ihi.em VerhHl tn i s  z u r  Radikal theoriecc (1908), (lie auch 
in deutscher Sprache erschienen ist, und ))Der S t r e i t  u b e r  
die Subs t i t u t ions theor i ecc  (1913) sind insofern von beson- 
derem Interesse, als sie als Vorlaufer seines im Jahre 1916 
erschienenen, bedeutendsten wissenschaftlichen Werkes sG e - 
s c h i c h t e  der o r g a n i s c h e n  Ghemie  v o n  d e r  a l t e s t e n  
Z e i t  b i s  z u r  Gegenwartcc betrachtet werden konnen. In einer 
durch Stil und Inhalt fesselnden Weise schildert er hier die Ent- 
wicklung dieses an Umfang bedeutendsten Teiles der Chemie, 
dessen Geschichte im Zusammenhang vordem nicht geschrieben 
worden war. Dies Werk gab die nachste Veranlassung dam, 
daB Hjelt im Jahre 1918 zu einem der wenigen E h r e n r n i t g l i e -  
d e r  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  gewahlt 
wurde, eine Auszeichnung, auf die er besondaren Wert 1Pgte. 

Berichtc d. D. Chem. Oeaellschaft. Jahrg. LV. A 17 



3 80 1922. A - 

Es ist iiberhaupt erstaunlich und fur Hjelts Leistungsfiihigkeit 
bezeichnend, daB er auch noch wahrend seines Rektorats wissen- 
schaftlich zu arbeiten vermochte. Dies fie1 namlich in eine Zeit, 
die seine Wachsamkeit, Voraussicht, Geistesgegenwart und Ge- 
wandtheit so sehr in Anspruch nahm, d a B  es einem Manne mit 
weniger Willenskraft und Selbstbeherrschung wohl kaum moglich 
gewesen ware, die Aufgabe durchzufiihren. Hjelt konnte dabef 
sogar noch seine wissenschaftliche Tatigkeit ausiiben, deren wesent- 
lichste Bedingungen doch ArbeitsmuDe und Seelenruhe sind. 

Indessen gelang ihm dies Kunststuck, ohne daD seine Spann- 
kraft, wenigstens auBerlich, darunter zu leiden schien. Die nieister- 
hafte Schilderung der verschiedenen Perioden im Kampfe urn 
den Schutz der Universitat gegen die Russifizierungsplane, die 
Hjelt in dem ersten Bande seiner Memoiren ))A u s R r e  i g n i  s - 
r e  i c h e n J a h r e nc (1920) gegeben hat, macht es dem Leser leicht, 
sich einen klaren Oberblick uber diesen Abschnitt zu verschaffen 
und damit vertraut zu werden. Einige Betrachtungen m n  einem 
Freunde, der Gelegenheit hatte, durch personliche Mitteilungen 
von ihm selber dem spannenden Duel1 zwischen Bjelt und d e n  
Generalgouverneur B o b r i k o ff , dem riicksichtslosesten Feinde 
der Universitiit, zu folgen, diirften jedoch von Interesse sein. 

Die starke Stellung Hjelts in dem Kampfe lag darin, daB es 
ihm ge1ang.- man konnte fast sagen suggestiv -, dem damaligen 
Kanzler der Universitat v. P 1 e h w e , dem geschworenen reaktio- 
niiren und riicksichtslosen Politiker, die Uberzeugung einzufloBen, 
daB die Universitat als ein von ihm selbst personlich regiertes 
Gebiet geschiitzt sein miiOte vor allen Eingriffen seitens des Gene- 
rdpuverneurs, der nichts damit zu tun haben diirfte. In ent- 
gegengesetztem Falle konnten die Universitatsbeharden mit bestem 
Willen nicht dafiir verantwortlich sein, wenn Unruhen unter den 
Studenten ausbrachen, oder gar solche hindern. Dies wurde 
P 1 e h w e mit einer solchen Offenheit und Entschlossenheit vorge- 
tragen, daO er nicht umhin konnte, es in Erwagung zu ziehen 
und in den meisten FUlen sich damn iiberzeugen zu lassen, zumd 
er in Hjelt einen wahrhaftigen, zuverlassigen Mann kennen lernte, 
der die Dinge so schilderte, wie sie wirklich waren. AuDerdem 
war er frei von jener unterwiirfigen Haltung, die P l e h w e  sonst 
gewohnt war. Auch konnte man Hjelt nicht dazu bewegen, gegen 
seine eigene Oberzeugung zu handeln, was sich sehr bald zei- 
gen sollte. 

Ein Umstand, der Hjelts Aufgabe auBerordentlich erschwerte, 
war, daD er sich als Rektor und zum Schutze der Universitat oft 
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gezwungen sah, Mafinahmen gegen die ihm selbst sympathischen 
und an sich berechtigten Volksbildungs-Bestrebungen der Studenten 
zu treffen. Auch konnte er es nicht unterlassen, offentliche Protest- 
lrundgebungen der Studenten gegen die ungesetzliche Wehrpflicht, 
sowie solche gegen die Deportation einiger bei der Jugend sehr 
beliebter Universifatslehrer nach RuBland zu verhindern, Deshalb 
wurde Hjelt auch yon den Studenten und ibren Vertrauensleuten 
dffentlich, manchmal sogar in sehr scharfer Weise, angegriffen. 
lljclt selbst war der Ansicht, )daB es auf dem Posten, den er inne 
halte, und in so kritischen Zeiten wie damals notwendig war, von 
Patteien und der Meinung anderer unabhiingig zu sein und nirgends 
Popularitat zu suchen, sondern auf eigene Verantwortung und SO 

zu handeln, wie er es selbst fur richtig und klug hieltcc. 
Im Mai 1905 lehnte Hjelt die Kandidatur bei der Rektorbahl 

ab. Er war mit den heimischen Verhaltnissen unzufrieden und 
erkannte die doppelte Gefahr. Diese lag sowohl in der Nachgiebip 
keit gegenuber den russischen Angriffen, die in der altfinnischen 
Partei herrschte und als Konjunkturpolitik seinem Rechtsgefuhl 
zuwider war, a ls  auch in derjenigen Richtung der konstitutionellen 
Parteien, in der ))das Rechtsbewudtsein und die davon bedingte 
Handlungsweise aus den Rechtsprinzipien konstruiert und folglich 
mechanisiert wurde, anstatt da13 in jedem besonderem Falle nach 
Recht und Klugheit gehandelt worden warecc. Da aber das Mandat 
seines Nachfdgers, R. A. W r e  d e  s , nicht lange dauerte, iiber- 
nahm Hjelt wieder die Verpflichtungen des Rektorats. Nach dem 
allgemeinen, innerhalb des ganzen russischen Reiches ausgebroche- 
nen Generalstreik im selben Herbst (1905) waren andere Verhalt- 
nisse als bei der fruheren Wahl eingetreten, und glucklichere 
Zeiten schienen bevorzustehen. Es war dem Rektor nun auch mog- 
lich, den inneren Verwaltungsfragen und der allgemeinen Entwick- 
lung der Universitat grodere Aufmerksamkeit zu schenken, welche 
Dinge jetzt seine Zeit ganz in Anspruch nahmen. Seine Publi- 
lcationen waren eine Zeitlang fast nur akadernischer Natur. An 
der Hochschule herrschte wohltuende Ruhe, wenn auch die Wir- 
kungen der unheilvollen Jahre noch zu spiiren waren. Irgendwelche 
aufregenden Ereignisse oder Verwicklungen kamen jedoch nicht vor. 

Dieses d r i t t e R e  k t o r a t Hjelts wurde aber nicht abge- 
schlossen. Schon im Dezember 1907 trat er nach verschiedenen 
Aufforderungen des Vizeprasidenten des Senats, L. M e c h e I i n ,  
als zweiter Chef des Kultusministeriums in die Regierung ein. 

Kurz vorher war General S e yn  auf S t o l yp  i n  s Initiative 
zum Vize - Generalgouverneur ernannt worden. Das bedeutete 
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nichts Gutes. In seinen Memoiren schreibt Hjelt daruber: ))Eine 
besondere Lust, die Tatigkeit an der Universitat gegen den Se- 
natorposten auszutauschen, spiirte ich eigentlich nicht. Eine admi- 
nistrative Arbeit weiteren Umfangs und groberer Vielseitigkeit ware 
zwar eine Aufgabe gewesen, die mich befriedigt hatte, fur die 
innere Politik aber mit ihren scharfen Parteigegensatzen war inein 
Interesse vie1 kuhler geworden. Die Parteipolitik mit ihrer Ein- 
seitiglreit, Ilerrschsucht und Taklik hatten mir mit den Jahren 
immer weniger gefallen. Ich stand zu dieser Zeit tatsachlich 
schon auberhalb der Parteiencc. 

Als der M e c h e l  insche Senat im Marz 1908 infolge eines 
Mibtrauensvotums des Landtags zurucktrat, wurde von den bur- 
gerlichen Gruppen der sogenannte Koalitionssenat gebildet. IJjelt 
wur'de nun zum Vizeprasidenten des Okonomie-Departements, und 
damit zum S t a  a t s m i n i s t e r , erwahlt. Er suchte in dieser Eigen 
schaft in mehreren wichtigen Fragen die Selbstandigkeit Finnland s 
gegen russische Angriffe zu schutzen, wie in bezug auf die so- 
genannten Neva-Millionen, d. h. den ohne Anhorung des Landtages 
von dem Monarchen festgestellten Anteil Finnlands an der Ver- 
bindungsbahn zwischen den russischen und finnischen Eisenbah- 
nen, ferner in bezug suf die dem russischen Ministerium zugeteilte 
Belugnis, finnlandische Angelegenheiten an hochster Stelle direlct 
vorzutragen. Zu diesem Zweck besuchte Hjelt S t o  1 y p i n ,  ja 
selbst den Zaren Ni  k o l a u  s II., jedoch vergebens. Die Koalition 
S t o l y p i n - D e u t r i c h - S e y n  war schon allzu machtig, als daS 
solche Vorstellungen Gehor gefunden hatten. Diese und rnanche 
anderen staatsrechtlichen Konfliktsfragen, die jetzt enistanden, lieBen 
vermuten, dab auch die damalige finnlandische Regierung nicht 
lange mehr im Amt bleiben wurde. 

Schon im Marz 1909 trat sie zuriick. Auf diese Weise durftc 
das Chemische Institut der UnivewiGt noch einmal, doch nur auf 
lcurze Zeit die Anteilnahme Hjelts an dem Unterricht genieben, da 
er  die neugegriindete zweite chemische Professur inne hakte. Man 
versteht es aber, da8 er sich dieser Aufgabe nicht mehr rnit 
derselben Arbeitsfreude und so grobem Interesse wie fruher hin- 
geben Ironnte; war er doch wahrend mehr als 10 Jahren von einer 
Tatigkeit in  Anspruch genommen gewesen, die, wie er selbst 
meinte, ihn von der Chemie und ihrer spateren Entwiclrluiig ent- 
iernt hatte. 

In den Universitatskreisen war man indessen der Meinung, 
daD er in den schweren Zeiten, denen man wahrscheinlich wieder 
entgegenging, an einem hoheren Posten der Hochschule weit gro- 
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Bere Dilenste wiirde leisten konnen. Bei der nhchsten Vakanz 
(1910) wurde Hjelt deshalb unmitbelbar zum V i z e  k a n z l e r  der 
finnlandischen UniversitAt ausersehen. So hoch wurde er noch von 
dem Zaren geschatzt. 

Hjelt war nun der hochste Leiter der Universitat, und dieses 
neue Amt lronnte als fiir ihn verhaltnismaBig befriedigend be- 
trachtet werden. Er hatte wieder Gelegenheit, seine administrative 
Fahigkeit und vorausschauende Klugheit in den Dienst der Hoch- 
schule zu stellen und, so weit es moglich war, diese gegen die 
Angriffe zu schutzen, welche von seiten S e y n s ,  der jetzt den 
Generalgouverneurs-Plosten bekleidete, eingeleibt wurden. Wit: fru 
her wiihrend seines langjahrigen Rektorates verstand es Hjelt nun 
mit groBer Iilugheit, wofern die Mafinahmen zur Russifizierung 
nicht mit Erfolg verhindert werden konnten, diese doch wenigstens 
Z I X  mildern oder zu vcrzogern. Hier ist aber nicht der Ort, darauf 
naher einzugehen. Niemand anderem in unserem Lande whre eine 
solche GroBtat moglich gewesen, wie diejenige, die Hjelt dadurch 
audiihrte, da13 er als Rektor pnd Vizekanzler in den unheilvollen 
Zeiten der Russifizierung fast 18 Jahre lang mit unerschopflicher 
Sorgfalt und erstaunlichem Erfdg auf der Wacht stand gegen 
alle Plane, die Universitat zu russifizieren. Schon seit rnehr als 
einem Jahrhundert hat man die Universitat ))Finnlands Herzcc ge- 
nannt; und Bus dieser Benennung konmn wir am beslein er-  
kennen, daB die Rettung der Hochschule vor cler Russifizierung 
eine so auBerordentlich grol3e Bedeutung haben muBte. 

Auf der letzten Seite des ersten Bandes seines Werlres ))A u s  
e r e i g n i s r e i c h e n  Jahrencc (1920) BuBert sich Hjelt €olgender- 
maSen: MGihrend fast zweier Jahrzehnte eines Regimes der Un- 
gesetzlichkeit und der Russifizierungsversuche war es  der Uni- 
versitat gelungen - von zufalligen Eingriffen in ihr Leben und 
Wirken abgesehen -, im grol3en und ganzen unbeschadigt durch 
cliese schwere und drohende, politisch aufgeregte Zeit zu gehen. 
Ihre Autonomie war nicht gestort, ihre wissenschaftlichen Auf- 
gaben waren respektiert worden, und der Unterxicht hatte nicht 
politischen Zwecken dienen mussen, die ihrem eigenen Leben 
Eremd gewesen waren. Sittlichkeit und Widerstandskraft waren 
bei cler Sugcnd nicht untergraben worden. Die Universitiit war ein 
wichtiger Verteidigungsposten im Kampfe unseres Landes gegen 
die Unterdruckung und die Politik der Entnationalisierung durch 
den Osten. Wahrscheinlich hatte sich dieser Posten allerdings 
nicht mehr lange mit Erfolg verteidigen Iassen, vielmehr ware die 
Universitiit als nationale und wissenschaftliche Bildungsanstalt ihwm 
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Untergange entgegengegangen, wenn die politische und militarische 
Machtstellung RuDlands durch den Weltkrieg und die Revolution 
nicht gebrochen worden ware, so daD dadurch erst die Selbstan- 
digkeit Finnlands ermoglicht wurde. Die Universitat konnte nun, 
unbeschadigt, vollstandig ausgeriistet und mit ungebrochener Le. 
benskraft in dem jreien selbstandigen Finnland ihre Tatigkeit fort. 
setzen.a 

Dabei erwahnt Hjelt nicht seinen eigenen Anteil an diesem 
groaartigen Erfolg. Man kann aber ruhig behaupten, daD seit dem 
Grafen P e r  B r a h e ,  der die Universitat vor beinahe 300 Jahreri 
grundete, kein anderer als Hjelt ein so verdienstvolles und erfolg- 
reiches Werk zu Nutz aund Frommen der Universitat ausgefiihrt hat. 

Wahrend seiner dritten Amtstiitigkeit als Rektor und Kanzleir 
setzte Hjelt seine Arbeiten als Foncher und Schriftsteller fort. 
AuDer den TrienniumLBerichten als Rektor gab er mehrem fiir 
die Universitiitsverwaltung wichtige Schriften heraus. Die zahl- 
reichen lnskriptionsreden Hjelts, welche bei dem Beginn des Se- 
mesters gehalten wurden, zeugen noch in spateren Zeiten von seinem 
klaren Blick und unbefangenen Urteil in wichtigeren Fragen, zu 
gleich aber auch von seiner Vaterlandsliebe, Fiirsorge fur die 
Jugend und seinem politischen Scharfblick. Es war wahrhaftig 
eine aufierordentlich schwere Aufgabe, zu B o b r i k o f f s und 
P l e h w e s  Zeiien den1 Meinungen Ausdruck zu geben, die in den 
gesetzestreuen Klleisen Finnlands - wie auch bei Hjelt selbst - 
herrschend waren, upld bei alledem auf dem Posten, den er inne 
hatte, die richtige Form zu finden, die nicht falsch gedeutet wer- 
den konnte. 

Derselbe Zeitabschnitt bezeichnete auch in anderer als sprach- 
politischer Hinsicht eine Entscheidung in bezug auf manche Fragen 
innerer Art, welche sich auf die bestimmenden Richtlinien desl 
geistigen Werts der Personlichkeit beziehen. Bei einem Manne von 
so vielseitiger Aufnahmefahigkeit ist dies der natiirliche Entwick- 
lungsgang : Die Kurve steigt nach erreichter Mittagshohe immer 
hiiher hinaut; mehr und mkhr weicht das Dunkel, das die volle 
Erkenntnis desaen triibte, was der Sinn des Lebens ist. Als 
Hjelts Bruder am 13. Juli dem zur ewigen Ruhe Eingegangenen 
die Gedachtnisrede hielt, wiederholte er H jelts eigene Worte : ,Es 
kommt nicht darauf an, was der Mensch schafft, sondern was er istcc. 

Edvaril Hjelt war trotz seines verbindlichen Wesens recht 
verschlossen und wurde deshalb von manchen als eine kiihle Natur 
betrachtet. Er war auDsrst bescheiden sowohl in bezug auf seine 
eigene Person wie auch in seiner ganzen Lebenshaltung. Nur we- 
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nigen schenkte er, wie erwahnt, sein Vertrauen; wer aber dieses od6a 
gar seine Freundschaft gewonnen hatte, der durfte seiner unbe- 
dingten Anhanglichkeit und Aufopferungsfiihigkeit sicher sein. Seine 
Menschenkenntnis war ungewohnlich gmd, und sein Urteil treffend. 
Wollte er eine Sache, die ihm am Herzen lag, durchsetzen, so 
geschah dies, wie schon hervorgehoben wurde, so, daD wenige 
seinem Willen - auch ohne dad er diesem ausdriicklich Work 
verliehen hatte - widerstreben konnten. 

Hjelt war kein Optimist, am wenigsten in bezug auf unseren 
iistlichen Nachbar. Am Anfang des Krieges, als die Meinungen 
iiber Moglichkeiten und Aussichten noch sehr geteilt waren, ge- 
horte er zu denjenigen iilteren Fblitikern, die infolge der immer 
gewaltsameren Russifizierungspolitik S e y n s recht geringe Hoff- 
nungen hinsichtlich Finnlands Zukunft hatten. Dieser hatte trotz 
wiederholter Vorskllungen von finnlandischer Seite, vor 'allem 
vonseiten L a n  g h o f f s, Hjelts und sogar des ehemaligen, in hoher 
Gunst stehenden russischen Ministers K o ko w s e w,  in allen tvich- 
tigeren xReichs-Angelegenheikncc das Ohr &s Kaisers N i ko  1 a u s  
gewonnen. Es wurde selbst weniger Klarblickenden offenbar, dab 
der Monarch jetzt lreine Rucksicht mehr Finnland gegeniiber walten 
lieD und das Programm unterschrieb, welches unsere Autonomie 
und unser nationales Dasein unmittelbar und vollstandig zu ver- 
nichten drohte. 

Zu dieser Zeit entstand in Hjelt eine starke Sehnsucht nach 
Deutschland, wo er sich schon im Jahre 1911 fur immer hatte 
niederlassen wollen, urn sich ungestort der schriftstellerischen Ta- 
tigkeit widmen zu konnen. In Finnland fiihlte er sich infolge der 
oben geschilderten Zustande nicht mehr wohl. In den Jahren 
1917-1919 ging dieser Wunsch in Erfullung. 

V. 
Indessen hatte schon vorher, etwa im Jahre 1915, ein neuer 

Abschnitt seines tiitigen Lebens begonnen. Diese Periode umfadte 
den groDten Teil der Kriegsjahre, sowie seinen Aufenthalt in 
Deutschland als Vertreter des selbstandig gewordenen Finnlands. 
Er hat diese Zeit auflerordentlich lebendig und anschaulich in 
dem im Jahre 1919 erschienenen 11. Bande seiner Memoiren xAus  
ere  i gn i s r e  i c h e n J a  h r e ncc geschildert. 

Schon im Anfang des Krieges entstand in der Jugend eine 
Bewegung - zuerst in den Studenten- und denselben nahestehen- 
den Kreisen, spgter aber auch im ganzen Volke -, die zum Ziele 
hatte, Finnlandern in Deutschland rni1iBrisch.e dusbildun, zu ver- 
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schaffen, damit die Angehorigen dieses Truppenverbandes in ge- 
schlossenen Scharen gegen den Erbfeind wiirden ausriicken konnen, 
In weiter Ferne lachelte ihnen die Hoffnung, dal3 der auf die* 
Weise ausgebildete finnische Truppenkorper einmal zur Befreiung 
Finnlands wiirde beitragen diirfen, welche durch eine Niederlage 
RuBlands im Weltlkriege als moglich erschien. 

Als Vizekanzler und im Besitze des vollen Vertrauens der 
Jugend war Bjelt schon friih von diesen Bestrebungen unterrichtet, 
und als er aufgefordert wurde, sich dem Kreise von iilteren Poli 
tikern anzuschlieBen,. die die Jugend mit Rat und Tat unter- 
stiitzten, schenkte er bald dem Unternehmen seine volle Sym 
pathie und nahm kraftig an der Fiirderung und Verwirklichung 
dieser Ideen teil. Seines Erachtens war eine sittliche Verpflich- 
tung zur Loyalitat gegeniiber RuBland und dem Monarchen nicht 
mehr bindend, seit dieser, wie schon erwahnt wurde, das Programm 
zur Russifizkrung Finnlands angenommen hatte. 

Hjelts Darstellung in seinen Memoiren 1) gewahrt eine sach- 
liche Klarlegung seiner leigenen T,atigkeit fur das Befreiungswerk 
und dessen Verwirklichung, das von der Unkrdriickung des rolen 
Aufruhres durch die finnlandische WeiBe Armee und die deutschen 
Truppen gekront wurde. Schon wahrend einer Reise nach 
S c h w e d e n  im Jahre 1915 beginnt der Teil seiner staatsmbni- 
schen Tatigkeit, die, in dem langen Kampfe gegen die Russifizierung 
der Universitat ausgebildet, sich jetzt auf die Befreiung Finnlands 
richtete. Ohne das Verdienst anderer zu schmalern, kann man 
sagen, da13 Hjelts Eintreten hier von der allerg6Bten Bedeutung 
gewesen ist. Es gelang ihm, auf die deutsche Oberste Heeres. 
leitung einzuwirken und sie m n  der Notwendigkeit positiver MaB- 
nahmen zu iiberzeugen. Zu diesem Zwecke besuchte Hjelt mit 
Baron A. v. Bonsdor f f  am 25. und 26.November 1917 das nach 
Kreuznach verlegte Hauptquartier, um dort mit L u d e n d o r f f  zu 
verhandeln. Dabei gab er in einem miindlichen Vortrag Auskunft. 
iiber die Sachlage. Wenn dieser Besuch auch nicht in allen Teilen 
nach Wunsch verlief, so veranlaBte er doch L u d e n d o r f f ,  in  
einem nach dem SdluB der Konferenz errichteten Protokoll Deutscu- 
lands Bereitschaft zur Unterstutzung Finnlands festzulegen. Dab 
unser Land auf deutschen militarischen Beistand rechnen konnte, 
gab ihm ein Gefiihl der Sicherheit. Und in der Tat ging auch die 
weitere Entwicklung nach dem Programm, das L u de  n d o rf f da- 

1) Eine anschadiche Darstdlong von den Freilieits-Bestrebungen uiid 
ihrer schliel3lichen Durchfiihrung liegt auch in Hjelts Werk: )tF i n n  1 a n  d s 
S e l b s t i n d i g k c i t ,  voin T r a u m  z u r  Wirlrlichkeitcc (1921) vor. 
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mals aufgestellt hatte. Eine Erschwerung, welche man damals 
nicht hatte voraussehen konnen, war der Kampf gegen die auf- 
riihrerische finnische Rote Armee. Einen Ausgleich brachte abea 
die JVei13e Volksarmee, von deren Entstehen sich auch niemand 
hatte traumen lassen. Die spater, im April 1918, erfolgte Landung 
einer kraftigen deutschen Hilfsexpedition in Finnland war fast 
ausschlieblich Hjelts Verdienst und erfolgte erst, nachdem er sich 
wiederholt dafiir eingesetzt hatte. Infolge der unerschopflichen 
Hilfsmittel an Kriegsbedarf und Mannmhaft der aus russischen 
Soldaten und finnischen Rebellen bestehenden Roten A m e e  war 
diese Aufforderung zur Hilfe unbedingt notig, was hier noch 
einmal belont werden mag, da Stimmen entgegengesetzter Mei- 
nung laut geworden sind. Dadurch wurde eine gro5e Anzahl von 
Menschenleben und Giitern in Siid- und Sudwestfinnland gerettet. 
Die Geschichle zeigt, dab ein in Fesseln geschlagenes Volk selten 
ohne tatkraftigen Beis tand von auJ3en seine Selbstandigkeit er- 
langt hat. In diesem Falle war die Unterstutzung besonders von- 
noten. 

Iljell schreibt im November 1918 daruber: ))Die Machtlage der 
Welt unterliegt jetzt einer Verschiebung zu Ungunsten Deutsch- 
lands, und mahrscheinlich wird Finnland die kraftige Stutze ver- 
lieren, die es an der grol3en Zentralmacht gehabt hat. Die aus- 
wartige PoIitik, die niit der Macht rechnen mub, wird nun auch 
in unserem Lande neue Richtlinien erhalten. Das warme Gefuhl 
aber fur Deutschland und die Dankbarkeit gegen ein Volk, das 
Krlfte und Blut fur unsere Freiheit geopfert hat, diirfen davon 
nicht beeinflubt werden. Es ware fur unser Volk eine Schande, 
wenn es, gleich so vielen anderen, auberer Vorteile wegen sich 
der Untreue schuldig machte. W e  sich die Zukunft unseres Landes 
auch gestaltet, errungen ist - das diirfen wir wohl hoffen - 
unsere Freiheit und Selbstiindigkeit, und diese hatten wir ohne 
die Unterstutzung und Hilfe Deutschlands niemals gewonnen.cc 
Das sind Work, deren man gerade heute gedenken. sollte. Und 
er fahrt fort: ))Diese Tatsache oder diese Anerkennung ist nicht 
geeignet, die Bedeutung der groben und schonen vaterlandischen 
Tat unserer eigenen WeiBen Armee zu verkleinern, ohne die eine 
fremde Unterstutzung wenig Erfolg hatte haben k0nnen.u 

Schon fruher war Hjelt zum Vertreter Finnlands in Deutsch- 
land ernannt worden. Er wurde nun nebst R. W. E r i c h  beauf- 
tragt, Friedensverhandlungen mit den Zentralmachten einzuleiten, 
weil Finnland wahrend der russischen Zeit mit diesen Staaten 
offiziell Krieg gefuhrt hatte. Man fand deutscherseits, da13 dies 
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notwendig sei, ehe die militiirische Hilfsaktion beginnen konnte. 
AuBerdem mufiten Vertrage wirtschaftlicher Art gemacht werden. 
Spiiter wurde Hjelt finnliindischer Gesandter in Ber l in .  Sein 
friiherer Wunsch, in Deutschland zu leben, wurde nun in uner- 
warteter Weise erfiillt. Aber fur seine literarische Tatigkeit hatte 
er jetzt nicht mehr vielZeit ubrig. Statt dessen konnte er mit Be- 
friedigung auf sein Wirken zuriickblicken, sich der allgemeinen 
Achtung, des Vertrauens und der freundschaftlichen Gefiihle freuen, 
die ihm in den politischen und wissenschaftlichen Kreisen Berlins 
zuteil wurden. Finnland trat nun in der durch den Krieg ge- 
schaffenen ernsten Situation als Deutschlands seinziger Freundcc 
hervor, und man betrachtete Hjelt als den Trager dieses gegen- 
seitigen Verhdtnisses. In der Tat war er es, der in den damaligen 
fiihrenden und verantwortlichen Kreisen Berlins eine dauernde 
Atmosphare von Annaherung und ein Gefiihl von Zusammen- 
gehorigkeit zwischen den beiden Staaten schuf. Eine Menge Bus- 
spriiche von seiten hervorragender Deutscher besG.tigen dies. 

Gegenwktig hat die Weltpolitik dafiir gesorgt, da8 Deutsch- 
land nach aul3en hin sich nicht geltend machen kann; &rum I r m  
es uns die Hand auch nicht reichen, wenn dies notig ware. Es 
sind jetzt die lateinischen und die sudslawisehen Volkselemente, 
die das Wort fiihren. Auf die Dauer wird es aber Deutschlands 
Feinden nicht gelingen, es niederzuhalten. Die Erfahrung, d a B  
zu starker Druck die Feder zum Springen bringen mu8, wind 
sich auch hier besttitigen, weil sie sich auf ein Naturgesetz griindet. 
Die gennanische Intelligenz, vor allem Deutschlands hochstehende 
Industrie und gm5e Arbeitsfahigkeit miissen trotz allem sich geltend 
machen. Deutschland wird mit der Zeit, vielleicht auch recht bald, 
die Stellung wieder einnehmen, welche ihm in politischer Hinsicht 
gebiihrt. Und als Kulturstaat hat es auch in den schlimmen Kriegs- 
jahren seine Stellung behauptet. Hat aber Deutschland erst wieder 
seine alte Weltgeltung erreicht, dann wollen wir unsere Blicke 
weder gegen Westen noch Siiden, sondern gegen Sudwesten rich- 
ten. Hjelt hat als hellbhkender Staatsmann in seinem We&? 
>)Fi n n l a n d s  S e 1 b s t a n d i  g k e i  tcc geau8ert: nEine Isolierung des 
finnischen Reiches oder des finnischen Nationalstaates von der 
germanischen Welt kann nicht durch ein kunstliches Zusammen 
gehen mit den neuen Staaten sudlich des finnischen Meerbusens 
aufgewogen werden, deren Existenz, sowohl kulturell As wirt- 
wirtschaftlich und politisch, vie1 schwiicher und unsicherer ist 
als diejenige Finnlands.cc 
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Nach lctem Zusammenbruch Dcutschlands wurde Hjelt, als 
die neuen Signale in seinem Vaterlande aus Vorsicht in den 
Top flogen, eine unbequeme Person, die der Regierung politische 
Schwierigkeiten hHtte bereiten konnen. Nach einer Obergangszeit von 
3Monaten wurde er auf eigenen Wunsch im April 1919 von dem 
offiziellen Auftrag in Berlin befreit. Damit war wieder eine wich- 
tige und verantwortungsvolle Periode seines Wirkens zu Ende. Er 
behielt waihrend der bjeiden Jahre, die ihm noch zugemessen waren, 
die Stellung als Kanzler der Universitat bei. Aufierdem beschaf- 
tigte er sich mit dem Redigieren seiner schon erwahnten Memoiren 
und mit vielen anderen Arbeiten. Jeden Sommer begab er sich 
nach Deutschland, und hier erlag er am 2. Juli 1921 einem ge- 
fahrlicheren Anfall der Krankheit, die ihn schon fruh im Leben, 
wenn auch in Iangeren Zwischenraumen, heimgesucht hatte. 

Bei seiner Bestattung in Helsingfors war eine Menschen- 
menge zusamrnengestromt, welche die alte Kirche bis zum letzten 
Platze fiillte. Alle nahmen w n  da den tiefsten Eindruck mit, daD 
einer der hervorragendsten Sohne des Landes heimgegangen war. 

VI. 
Es sind zwei Wissenschaften, welche wirksam dazu beige- 

tragen haben, die Persolllichkeit Edvard Hjelts und den Inhalt 
seines Lebens zu gestalten. In erster Linie und vor aliem' ist 
es die Chemie, ))diese wunderbare Wissenschaftcc, wie sie ein Nicht- 
fachmann, der beriihmte schwedische Schriftsteller A 1 b e  r t E n g - 
s t r 6 m genannt hat; >>die Wissenschaft der Umwandlungen und 
der Ewigkeitcc nach G u s t a f  M a t t s s o n ,  dem leider allzu friih 
verstorbenen bedeutenden Journalisten, dem jiingeren Kollegen 
Hjelts an der UniversiGt Helsingfors. In zweiter Linie ist es die 
Geschichte, die ihm die Perspektive geschenkt, die Gedanken und 
Eindriicke vertieft hat. Die Kraft und der Wille zur schopferischen 
Leistung war ihm angeboren, ohne Fiihrung aber durch jene 
Lichtquellen hatte Hjelt wohl nie die Hohe erstiegen, auf der er 
jetzt fur uns steht. 

Im Jahre 1899 wurde Hjelt zum auslandischen Mitglied der 
S c h w e d i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  in Stock- 
holm gewghlt. Er war auch Mitglied vieler anderer ausl3ndischer 
wie auch mancher finnlandischen Gesejlschaften, sofern er nicht 
zum Ehrenmitglied derselben sewahlt wurde. In der F i n n  1 a n  - 
d i s c h e n  C h e m i s c h e n  Gese l l s ch ' a f t  gehort er zu den drei 
Chemilrern, die im Jahre 1891 die Initiative zu ihrer Grundung 
ergriffen haben. Er war auch zu wiederholten Malen Vorsitzender 
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dieser Gesellschaft. Besonders in den beiden ersten Jahrzehnten 
hteaigte er sich oft durch Vortrage und Mitteilungen am Pro- 
gramm ihrer Sitzungen. Im Jahre 1915 wurde er zum Ehren- 
mitglied der Gesellschaft ernannt. 

Fur allgemeine, besonders kulturelle l’ragen interessiert, nahm 
Hjelt auch an &r Arbeit anderer Vereine und Gesellschaften des 
Landes wirksam teil. Unter diesen mogen ,Die f inn i sc l i e  Ge-  
s e l l s c h a f t  f u r  Volksaufklarungcc,  ,Die S e e m a n n s m i s  - 
s i o ncc und DD a s R o t e K r e uzc erwahnt werden, ilereri Vorstanrl 
er, auch als Vorsitzender, wahrend einer langen Zeit angehort hat. 
Seine Wahl zum Ehrenmitglied mehrerer Studenten-Verbindungen 
zeigt, da5 auch die akademische Jugend seine Verdienste um ihr  
Wohlergehen anerkanrit hat. 

Die aufgeregte, schwei-e Zeit, die wir in Finnlnnd wlhrcnd 
der beiden letzten Jahrzahnte erlebt haben, stellte gro5e An- 
spruche an Edvard Hjelt. Ohne jede Au5erung der UnzufriedenheiI. 
hat er diese Anforderungen auf sich genommen untl erfullt. Die 
anderen aber, die als Selbstvers tandliches hinnahmen, was er 
ihnen aus der Fulle und dem Reichtum seines Geistes schenlite, 
kann man niit Fug fragen: Hat er in seiner Heiinat die Anerken- 
nung gefunden, zu der ihn sein Lebenswerk berechtigte? Leider 
mussen wir gestehen, daI3 dies nicht dcr Fall ist. Ja, in den letz- 
ten Jahren seines Lebens war er in mancher Ilinsicht der Kalte 
und MiDbilligung, sogar der Verleumdung ausgesetzt. Wie schmerz- 
IiCh ihn dies auch beriihrte, so klagte er doch nie dariiber. 

Auch hat er in den letzten Jahren nach der Befreiung VOII 

ma5gebender politischer Seite, dadurch auch indirekt von der 
Volksvertretung, h u m  Anerkennung gefunden. Denn der Nivel- 
Iierung und der Unwissenheit galt Hjelt nicht als verdienstvoller 
Mann. 

Seine bedeutendstc vaterlandische Tat ist noch nicht so all- 
gemein bekannt und richtig begriffen, da5 sie in den breiteren 
Volksschichten geschatzt und anerkannt worden w%re. $Vie seine 
eigenen AuDerungen es zeigen, legte er selbst seinem Werke lieine 
allzu gro5e Bedeutung bei. Und diese Bescheidenheit war ja, 
wie schon erwahnt, eine Grundeigenschaft seiner Persijnlichkeit. 

Die Jugend, deren Bestrebungen und Leistungen fur das Vater- 
land er so wohl verstand und forderte, hat ihm in den letzten 
Jahren oft ihre Anerkennung und Huldigung dargebracht. Die 
Jugend ist die Zukunft. Erst wenn diese Saat in hoffentlich gluck- 
licheren als den heutigen Zeiten reif geworden ist, wird die Per- 
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sonlichkeit Hjelts nach Verdienst beurteilt und seinem Lebenswerk 
volle Gerechtigkeit zuteil werden. 

Helsingfors, im September 1922. 
Ossiun Aschan. 
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