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Berichte der Deutschen Chemischen Cesellschaft 
72. Jahrg. Nr. 2. - Abteilung A (Vereinsnachrichten), S. 5-51 - 8. Februar 

E. Pie tsch  
unter Mitarbeit von E. Beyer: 

Leopold Gmelitm -der Mensch, sein Werkund seine Zeif 
[Vortrag, gehalten in der Gedachtnissitzung aus AnlaB der 150. Wiederkehr des Geburts- 
tages Leopold Gmelins  im Hofmann-Hause der Deutschen Chemisehen Gesellschaft 
in Berlin am 3. Dezembrr 1938. Wiederholung cies Vortrages vor der Chemisehen &sell- 
schaft sowie dem Naturhistorisrh-mathematisc2ien Verein der Univrrsitat Heidelberg 

am 19. Januar 19313.1 
(Eingegangen am 19. Januar 1939.) 

Nachstehend sol1 versucht werden, den Menschen Le op 01 d Gmel i n  
lebcndig werden zu lassen, bedingt und erwachsen aus einer der altesten, 
verbreitetsten und geistig hochstehendsten schwabischen Familien, der stcts 
in seinem Handeln und Schaffen dem Gesetz dieser Familie verhaftet ist, 
der hineingestellt ist in eine fur die Ihtwicklung der naeh-Lavoisierschen 
Chemie entscheidende Periode und der durch den soutieranen L’latz, den er 
sich kraft seiner beruflichen I,eistung, aber auch durch die mannigfachen 
Bande seiner Familie zu schaffen wuBte, mit vielen der bedeutendsten 
und entwicklungsbestimmenden Persijnlichkeiten seiner Zeit verbunden war, 
so daf3 wir mit ihm und seinem Ifebenskreis zugleich ein Stuck deutsehen 
Wissenschafts- und Geistesleben der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 
deutlich vor uns erstehen sehenl). 

das ist das Lebensdreieck 
Leopold  Gmelins ,  das zugkich einen1,ebensraum abgrenzt, der entscheiden- 
den Antcil gcnommen hat an den geistigen Auseinandersetzungen, die sich im 
18. Jahrhundert insbesondere in Frankreich deutlich im Sinnc ciner Rationali- 
sicrung des Scins bei gleichzeitig erfolgreicher Hinwendung 7.11 den Erfahrungs- 
wissensehaften abzeichnen, eine Entwicklung, die nach Deutschland ubergrcift 
und hier neben einem mehr und mehr an Raum gcwinnenden A u f b l ~ e n  der 
naturwissenschaftlichen Disziplinen und ihrcr zunehmenden Iliffcrenzierung 
in Einzelwissenschaften zur Herausbildung jenes leidenschaftlich umkiimpftcn 

Gijttingen - Tubingen - Heidelberg : 

l) Ein Nachweis fur die zu den nachfolgendea Ausfiihrungen hernngezogenen Quellen 
wird Iediglich fur die wissensehaftlichen Verijffentlichungen 1,eopold G mel ins  erbracht 
(s. Anhang S. 30). Die h’ennung cler sonstigrn umfangreichen 1,iteratur dagegen erfolgt 
in der in Vorbereitung befindlichen ausfiihrlichen biographischcn Arbeit, die in Ruch - 
form im Ver lag  Chemie,  Berlin, erscheinca wird. 

Brrichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. LXXII. A d  
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Gegenpoles fuhrte, der den einen die Erfiillung ihrer Sehnsucht und der den 
anderen eine verachtungswurdige geistige Verirrung und Narretei bedeutet : 
die NaturphiIosophie oder, ins allgemein Geistige gewendet : die deutsche 
Romantik. Die AusschlieBlichkeit des ersten, exakt-wissenschaftlichen Weges 
sollte zu jener Rationalisierung fiihren, die an Stelle der angestrebten Tiefen- 
schau vorwiegend eine Flachenschau geliefert hat. Die Ausschliefilichkeit des 
zweiten Weges dagegen muBte bei der nicht tragfiihigen Schmalheit ihrer exakt- 
wissenschaftlichen Basis zum wissenschaftlichen Bankrott und schwarmeri- 
schen Mystizismus fiihren. Aber es wird uns neben diesen beiden Extremen, 
die in einer gegenseitigen Ausschliefilichkeit und ihrem zeitlichen, ja ortlichen 
Nebeneinander mit zu den Unbegreiflichkeiten menschlicher Entwicklungs- 
abfolge gehoren, eine dritte Stromung begegnen, die nicht mude wird, das 
exakt-wissenschaftliche Experiment zu fordern, die den Boden der Erfahrung 
nicht verlaBt, die aber die Einzelfrage an die Natur nicht um ihrer selbst 
willen stellt, sondern ihren inneren Bedingtheiten nachspiirt und ihr Schaffen 
unter das verpflichtende MuR einer Gesamtschau des Einzellebens innerhalb des 
Universums stellt. Goethe ,  A. von  H u m b o l d t  und, fur unsere Betrachtung 
von besonderem Interesse, K. Fr. Kielmeyer ,  der Tubinger I,ehrer und 
(angeheiratete) Vetter Leopold Gmelins, sind entscheidende Vertreter 
dieser mittleren Gruppe. 

Wo steht nun Leopold Gmelin innerhalb dieser Entwicklungswege 
des 19. Jahrhunderts? Was konnen wir durch ihn und seinen Lebenskreis 
von der Dynamik eben dieses Jahrhunderts einfangen? 

Die Familie. Mitten im Schwabenland treffen wir auf den ersten nach- 
weislichen Trager des Namens Gmelinz). Es ist der Prazeptor Michael 
Gmelin in Weilheim an der Teck, der dort fiir die Zeit von 1510 bis 1576 
genannt wird. Geistlichen Standes, wie er selbst, sind auch seine Nachkommen, 
und es sind ganze Manner, die nicht nur ihr Gotteswort kunden, sondern die 
ihrer Gemeinde vorleben und mit all der unerweichlichen Sinnesstarke ihrer 
Heimat in den schweren Zeiten des 30jahrigen Krieges und dem darauf- 
folgenden friedlosen Frieden souveran fur die ihnen anvertraute Gemeinde 
handeln. Der wohl von der Pest einzig uberlebende Sohn Wilhelm (1541 
bis 1612) des Stammvaters Michael Gmelin ist 37 Jahre lang Pfarrer 
seiner Gemeinde, und noch heute zeugt eine Votivtafel in der Kirche zu 
Gartringen von der dankbaren Verehrung seines Lebenskreises. Sein Sohn 
Wilhelm (1573-1635), zuletzt Spezial zu Boblingen, der als Klosterprazeptor 
wenigstens 1000 Schuler fur das Klosteramt vorbereitet hat, steht mitten 
in den Wirren des 30jahrigen Krieges. 1635 holte auch ihn die Pest. Einer 
der geistlichen Ahnen sei noch aus jener Zeit genannt: Je remias  Gmelin 
(1613-1698), der Stammvater der Oberbadischen I,inie der Familie, ein 
Sohn des Boblinger Spezials, der in der unerhorten Drangsal seiner Zeit 
seiner Gemeinde das gewesen ist, was Oberl in  den Seinen im Steintale war. 
Seiner Gemeinde baut er Kirche, Schul- und Pfarrhaus wieder auf, fuhrt 
Neuerangen durch, schafft Sonntagsmarkt- und Fastnachtsunsitten ab 
und bleibt so tatig bis in sein 86. Lebensjahr. 23 Kinder werden ihm geboren, 
und erst mit dem 85. Lebensjahr nimnit er einen seiner Enkel zum Vikar 
auf. - Es steckt ein starker Wille ZLI leben und dienend zu schaffen in diesen 
Urvatern der Familie Gmelin. 

Herrn cand. chern. A. N e u h a u s  verbindlichst danken 
2) S. hierzu den Stammbaum auf S. 9, fur dessen zeichnerische Ausfdhrntig wir 
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Mit dem Anfang des 18. Jahrhunderts erhalt ein Zweig der Familie 
eine entscheidende Richtungsanderung, Wesensweitung und Impuls zugleich : 
1706 heiratet der friih verwaiste und von seinem Oheim, dem Leibmedicus 
Johann Georg Gmelin in Stuttgart liebevoll und weitblickend erzogene 
Johann Georg Gmelin (1674-1728) die Tochter des Besitzers der SO- 

genannten ,,Oberen Apotheke" am Markt in Tubingen: Susanne  B a r b a r a  
H a a s  (1687-1772), mit der frankisches Blut zu dem Schwabenblut der 
Gmelin-Familie hinzugebracht wurde. Sie wird zur Stamm-Mutter der 
Tiibinger Linie, die unter den zahlreichen 1,inien der Familie unbestreitbar 
die groBte Anzahl an geistig iiberdurchschnittlich begabten Mannern und 
Frauen hervorgebracht hat. Etwa 20 Glieder dieser Familie treffen wir 
in der kommenden Zeit als Lehrer allein an der Universitat ihrer Heimat- 
stadt Tiibingen, an der die Familie volle 111, Jahrhunderte - frei von gegen- 
seitiger Protektion - ununterbrochen lehrend und forschend tatig gewesen 
ist, und der sie fur Zeiten beherrschend ihre geistige Haltung aufgepragt hat. 

Nach seiner Heirat iibernimmt Johann Georg Gmelin die ,,Untere 
Apotheke", die sogenannte Universitatsapotheke in Tiibingen, die hinfort 
durch 4 Generationen zur Gmelinschen Famitienapotheke und damit zugleich 
zum geistigen Sammelpunkt der Tiibinger Linie wird. Er  selbst lehrt dort 
von 3 710 an bis zu seinem Tod 1728 und ist gleichzeitig mit der Anlage jener 
reichhaltigen mineralogischen und geologischen Sanimlung beschaftigt, die 
noch im vorigen Jahrhundert der Geologe Quens ted t  zu loben we& ES 
sammelt sich bereits ein Kreis bedeutender Mhner  M diese Apotheke: SO 
wird uns der fiir die Entwicklung der Medizin an der neu gegriindeten Universitat 
Gottingen adergewohnlich verdienstvolle Albrecht  von  Ha l l e r  fur das 
Jahr 1785 als zu ihrem Bekanntenkreis gehorig bezeugt. Unter den 12 
Kindern des Johann  Georg Gmelin sind 7 Sohne, durch die die 
Tiibinger Linie zu einem ersten geistigen Hohepunkt gelangt : darunter ist der 
1709 geborene Johann Georg, der in die Geschichte der Wissenschaft als 
der klassische Sibirienforscher eingegangen ist. Im Juli 1733 tritt er im Auf- 
trag der russischen Krone, nachdem er bei Ra i se r in  Anna  ,,zum aller- 
hochsten HandkuB" zugelassen worden war, seine fast 1Ojahrige Forscher- 
fahrt durch Sibirien an, die ihren wissenschaftlichen Niederschlag in der 
,,Nora Sibirica" und einem vierbandigen Reisewerk gefunden hat. Ein 
Teil des zuerst genannten Werkes ist von seinem Neffen, dem sogenannten 
jiingeren Sibirienforscher Samuel  Gmelin (1744-1774), herausgegeben 
worden. Linn6, der seine Leistung dadurch ehrt, da13 er eine Gattung 
der Familie der Verbenaceen nach ihm benennt, schreibt im Jahre 1744 
an J o h a n n  Georg:  

,,Sic haben sich die groljten Verdienste um die Pflanzenkiinde erworben, Sie 
haben allein so viele Pflanzen entdeckt, wie viele andere Botaniker zusammen." 

Nacli seiner Riickkehr nach Tiibingen richtet er ein der Universitat ange- 
gliedertes Lehrlaboratorium ein, das der Ausbildung von Chemikern dient, 
und das damit .tu einem der ersten Lehrlaboratorien in Deutschland iiber- 
haupt wird und hinsichtlich seines Alters wohl nur noch von den chemi- 
schen Arbeitsstatten W. Rolf incks in Jena (1631) und J. M. Hofmanns  an  
der Universitslt dltdorf (1683) iibertroffen werden diirfte. 

Die Apotheke bleibt his zum Jahre 1844 im Besitz cler Gmelinschen 
Pamilie. Auf den ersten Resitzer Johann  Georg folgt dessen iiltester Sohn 
Joha n n  Konra  d (1707---1759), bekannt als medizinisch-pharmazeutischer 

A ?* 
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Schriftsteller, der die Apotheke an Chris t ian Got t lob  den Alteren 
(1749-1809) weitergibt, der sich dem Kultivieren von Arzneipflanzen und 
seltenen Gewachsen widmet, und den Goethe auf seiner Reise in die Schweiz, 
als er sich auf Einladung seines Verlegers Cot ta  in Tiibingen aufhalt, gleich 
am ersten Tage, dem 7. September 1797, aufsucht, ebenso wie Kielmeyer, 
mit dem ihn die gleiche Auffassung vorn Entwicklungsgedanken im Natur- 
reich verkniipft. Bei Chris t ian Got t lob  Gmelin, bei den1 dann spater 
auch Leopold Gmelin tatig sein wird, arbeitet 1780 C. I?. Mohr,  der durch 
seine gnindlegenden Arbeiten zur Analyse und die Erfindung der nach dim 
benannten Waage bekannt ist. Dem alteren Chr is t ian  Got t lob  folgt im 
Besitz der Apotheke bis 1844 der Sohn Chris t ian Got t lob  Gmelin, der 
um vier Jehre jiingere Vetter Leopolds, dem wir als Chemiker insbesondere 
die Entdeckung des Ultramarins verdanken, eine Arbeit, die ihm vie1 Leid 
und Bitterkeit eintrug, ist doch anscheinend durch eine Indiskretion Gay- 
Lussacs  die Prioritat an Guimet iibergegangen, obgleich Gay-Lussac, 
den Chris t ian Got t lob  wahrend eines Pariser Besuches gesprochen hatte, 
ihm den Rat gegeben hatte, gegen niemand von dieser Entdeckung zu sprechen. 
So wurde er, der bei Vauquel in  in Paris zusammen mit seinem Vetter 
Leopold, dann bei Klapro th  in Berlin und endlich bei Berzelius in 
Stockholm gearbeitet hattea), und dessen jahrzehntelange Hochschularbeit 
von Erfolg gekront war, trotzdem zu dem verbitterten ,,IIolzspalter" und 
,,schwefelsauren Christian", wie ihn der allerdings recht selbstgefallige R. von  
Mohl in seinen Lebenserinnerungen kennzeichnet. Es diirfte fiir diese Urteils- 
findung aber mitgespielt haben, da0 Chr is t ian  Go t t lob  Gmelin zusammen 
mit seinem Stiefbruder Fe rd inand  an der Spitze der von Mohl befeindeten 
Altlandischen schwabischen Partei stand. Aus dem Besitz des j iingeren 
Chr is t ian  Go t t lob  geht die Apotheke um 60000 Gulden in andere Hande 
iiber. 

Die Nachfolge in der Tiibinger Professur des Johann Georg Gmelin,-  
des alteren Sibirienforschers, erhalt Phi l ipp  Fr iedr ich  Gmelin 
(1721-1768), Mitglied der Royal Society, der Vater Johann Friedrich 
Gmelins, des nachmaligen Professors der Botanik und Chemie an der 
Universitat Giittingen. Diesem letzteren wurde am 2 .  August 1788 in Gottingen 
I,eopold Ginelin als dritter Sohn geboren. Es ist eine Familie seltener 
Pragung, in die Leopold Gmelin hineingeboren wurde, eine Familie, durch 
die er in eine geistige Atmosphare hineingestellt wurde, die vererbungs- 
und umweltsgemaf3 bestimmend fur seine eigene spatere geistige Haltung 
werden mul3ie. 

Gottingen. 1778 wurde der Vater Leopold Gmelins in Gottingen, 
wo er bereits seit 1775 tatig war, Zuni Ordentlichen Professor der Medizin 
ernannt. 1783 erbeute er ein offentliches chemisches I,aForatorium in der 
heutigen HospitalstraGe. Wir konnen den uberlieferten Akten entnehmen, 
daB er sich eine ansehnliche und fur seine Zeit moderneLehrstatte an jener 
Universitat geschaffen hatte, die durch den im Zusammenhang mit der Tiibinger 
Familienapotheke bereits ermiihnten Hal ler  seit ihrer Griinclung 1737 auf 
strenge und fortschreitende Wissenschaftlichkeit verpflichtet worden war. 
Dieser nahm seinerseits wesentlichen Anteil an der Schaffung der Koniglichen 

3, Die Jahresberichte des letzteren gab er bis 1824 in deutscher Ubersetzung heraus, 
urn ihre weitere Bearbeitung dann F r i e d r i c h  Wohler ,  dem Schiiler seines Vetters 
Leopold, zu iiberlassen. 



1939. A 9 



10 
~ 

1939. A 

Societat der Wissenschaften dieser Stadt, deren steter Prasident er 
bis zu seinem Tod 1777 war. Johann Friedrich Gmelin halt Vor- 
lesungen und Ubungen in Experimentalchemie und Pharmazie und schreibt 
als Grundlage fur seine Studenten seine funf Hauptwerke : eine allgemeine 
Geschichte der Pflanzengifte (1777), eine Einleitung in die Chemie (1780), 
eine Einleitung in die Pharmacie (1781), Chemische Grundsaze der Gewerb- 
kunde (1795) und eine dreibandige Geschichte der Chemie (1797-1799). 
Jeweils im Sommer macht er selbst Versuche oder la& sic unter seiner An- 
leitung in der ,,chemischen Werkstatte" anstellen, wobei er grol3en Wert auf 
anschaulichen Unterricht in den Grundsatzen der Cheniie legt und stets 
bemiiit ist, in seinen Vorlesungen mit den neuesten Erkenntnissen Schritt 
zii halten. ,,Es lag ihm", wie es in der Gedenkrede der Akademie voni 9. Marz 
1805 heiBt, 

,,nicht blo13 am Herzen, wodurch er selbst die Chemie unddamit verwandtenwissen- 
schaften bereichert hatte, sondern auch das, was von seinen Vorgangern, ja sogar 
auch von seinen Zeitgenossen darin geleistet ward Seine Hauptsorge war daher, 
die Versuche anderer zu sammeln und zu  prifen, und sich dasjenige, was nach 
seiner uberzeugung gebilligt zu werden verdiente, Zuzueignen. . . . ." 

In  seinein Lebenslauf erwahnt 1,eopold Gmelin fur die Jahre 1799 
his 1804 neben dem Besuch des Gattinger Gymnasiums Privatunterricht 
uberdies wohnt er, n7ie el- schreibt, ,,nocli im Sommer 1804 den chemischen 
Vorlesungen seines Vaters bei, den er den 1. November 18044) verliert" 
Schon im Sommer des gleichen Jahres ist er vom Vater nach Tiibingen gesandt 
worden, urn dort die alte Familientradition aufzunehmen und in der Pamilien- 
apotheke zu arbeiten sowie gleichzeitig an der Universitat Vorlesungen zu 
belegen. Es sind Ferd inand Gmelin, d'er sechs Jahre altere Vetter, bei 
dem er Materia medica, Pharmakologie, hort, und K. Fr. Kielmeyer, der seine 
Base Lo t t e  Gmelin zur Frau hat, bei dem er Medizin hort. Er kehrt dann 
nach Gottingen zuruck und arbeitet hier bei dem Nachfolger seines Vaters, 
bei F. Stromeyer .  Daneben hort er, bereits damals die Bedeutung dieser 
Kenntnisse fur den Beruf des Chemikers erkennend, Mathematik bei T h i b a u t  
und ist nach dessen eigenen Worten der zweite Mediziner unter seinen zahl- 
reichen Horern. Noch einmal geht er dann nach bestandener Priifung 1809 
nach Tubingen, studiert bis Ostern 1811 insbesondere Chemie bei den gleichen 
Lehrern wie friiher und beginnt bereits seine Promotionsarbeit uber das 
schwarze Pigment, die er experimentell in Wien im J a c  quinschen Labors- 
torium weiterfiihrt, und mit der er 1812 in Gottingen promoviert wird. Dann 
folgen die eigentlichen Wand  e r j a h  r e. 

Ehe mir ihm weiter auf seinem Wege folgen, wollen wir noch einmal 
nach Tiibingen zuriickkehren und von dort aus versuclien, in kurzen Ziigen 
die geistige S i tua t ion  jener  Jahrzehnte  zu umfassen. 

Ini gleichen Jahre 1804, in dem Leopold Gmelin erstmalig zu langeren 
Studienzwecken nach Tiibingen kommt, beginnt dort der urn zwei Jahre altere 
Just inus Kerner  sein Medizinstudium bei K. Fr. Kielmeyer, Ferd inand 
Gmelin und J. H. F.Autenrieth.  Er trifft dort im Freundeskreis zusammen 
niit Ludwig Uhland ,  K. Varnhagen v. Ense sowie mit Kost l in ,  der 1808 
bei Kielme yer uber einige Beziehungen zwischen dem chemischen Ver- 
halten und der auReren Organisation der einzelnen Pflanzenfamilien pro- 

4, Versehentlich findet sich bei Leopold Gmelin als Todestag des Vaters der 4. No- 
vember. 
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moviert. Kos t l in  hat fruhzeitig Zugang zu Schelling gefunden, den er 
nun in1 Regriff steht, im Freundeskreise in Tubingen in seinen Anschauungen 
lebendig werden zu lassen. Schelling selbst hatte die Physiologie Johann 
Friedrich Gmelins studiert und sich danach mit Medizin beschaftigt, 
ehe er 1799 seinen ,,Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie 
zum Behufe seiner Vorlesungen" erscheinen liel3, die dann in Jena zu einern 
groBen Ereignis wurden. -- So beginnen sich in Tiibingen, das durch sein 
heute mehr als 400 jahriges Stift neben Schulpforta eines der entscheidenden 
deutschen Erziehungszentren gewesen ist, drei Richtungen voneinander 
abzuzeichnen, die allgemeine Giiltigkeit als geistige Grundstromungen der 
ersten Halfte des 19. Jahrhunderts gewinnen sollten: auf dem Experiment 
und damit auf der Erfahrung ist die Materia medica des F e r d i n a n d  
Gmelin aufgebaut, wie sie uns noch heute im Manuskript-Text 
vorliegt. Ebenso ist Autenr ie th ,  der Fachdozent fur Medizin, ein geist- 
voller Verfechter der Empirie, ein schroffer Gegner aller experimentfreien 
Spekulation. Auch Kerner  und Kost l in  stehen in den ersten Tiibinger 
Zeiten noch mitten im Experiment und im enipirischen Vortrag ihrer Tiibinger 
Lehrer. Und noch ist auch Schellingsches Denken damit vertraglich, 
deinzufolge ,,iYaturphilosophie Naturschaffen hea t ,  wo es sich darum handelt, 
den Punkt zu finden, vosi den1 aus man das Werden der Natur sehen kann" . 
Schelling noch steht positiv zur Erfahrung und lehrt, daW ,,Wissen urspriingliclm 
nichts als durch Erfahrung und mittels der Erfahrung ist". Aber bereits 1806 
wendet sich Schelling von den Erfahrungswissenschaften ab, das Bild der 
Wissenschaften wird ihm ein in sich geschlossenes System, das er als geistigeia 
Organismus bezeichnet, der ihni zugleich Abbild der Welt wird. Damit 
beginnt jene Entwicklung, die in einem standigen Suchen nach Analogien 
besteht, das geboren ist a m  dem an sich gesunden Trieb nach einer Gesamt- 
schau im Sinn der Manifestierung des Urbildes, die aber zu einem volligen Ver- 
lassen der Erfahrungswissenschaften fuhrt , wodurch die Naturn issenschaften 
und die Medizin zu einem poetischen Vorgang werden, wie es W. Lei  b b r a nd 
neuerdings in seiner ,,Romantischen Medizin" ausdriickt. Die Naturphilosophle 
wird somit zu einem Glied der Romantik, inder das Erleben als solches zur Haupt- 
sache, zur eigentlichen Wirklichkeit wird. Nicht die Verwirklichung nach 
auklen, sondern die Selbsterfahrung wird so zum eigentlichen Sinn des I,ebens. 
Eine fortwahrende Verwechslung von Subjektivem und Objektivem einerseits, 
von Traum und Wirklichkeit andererseits, charakterisieren diesen Typus wie 
din K. Jaspers kennzeichnet. Der Tiibinger Kreis um Kerner ,  Kost l in ,  
und Uhland,  in dem dieses Denken sich immer entschiedener herausgestaltet 
und lebendig ist, findet eine scharfe Gegenbewegung in dem gegen ihii ge- 
richteten Cot t aschen ,,Morgenblatt fur gebildete Stande", dem dieser Kreis 
selbst das handschriftlich erschienene ,,Sonntagsblatt fur ungebildete Stande" 
entgegenstellt, in dem er sich im wesentlichen auf den Bergw-erkswissenschaftler, 
Salinenbeamten und Dichter Novalis, dem der Chemiker Wiegleb ein eigenes 
chemisches Denken nachriihmt, auf Tieck und Schlegel stiitzte. Dieser 
Kreis wird zum Trager der romantischen Haltung in der Naturwisseiischaft ~ 

nicht nur in Schwaben, sondern dariiber hinaus fiir Deutschland. Es ist 
beachtlich, daB die rein gedankliche Richtung zum leitenden Vorbild wurde 
und nicht die naturwissenschaftlich iiberragende Personlichkeit Kielme yer s , 
der Empirie und Spekulation dadurch in gleicher Weise gerecht wird, daG 
er in seiner vergleichenden Methodik kritisch auf die Ursachen der Erschei- 
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nungen zuriickgelit und so zu geistvollen Konibinationen gelaiygt. Ihni 
widmet Alexander  von Huniholdt  seine Beobachtungen aus der Zodogie 
und vergleichenden Anatomie als dem , ,ersten Physiologen Deutschlands". 
Und seinen IJn~gang sucht Goe the  bei seinein Aufenthalt in Tiibingen 1797. 

,,Br trug mir seine Gedmken vor. \vie er die Gesetze der organisciien Natur an 
allgemeine pliysische Gesetzc anziikniipfen geaeigt sei," 

vernierkt G oe the  iiuiter dein 10. Septeniber 1797 in seineiii Reisetagebuch, 
Goethe, tier sich sellist iliinier nieder fiir das Experiment eingesetzt hat, der der 
Chemie in Jena dtircli Diihereiner und Wackenroder eine nachhaltige 
Vertretung gesclisffen hatte, uncl der stets uni den Ausbaii des Jenenser 
1,aboratoriuiiis heiniiht ist; er, der selbst einst bei Spielniann in Strafibnrg in 
der Apotliekc fleifiig Chemie getrieben hatte, der 1816 im Marz und fiir den 
IVeihimh tsaberid 1 822 als Gcgenstmd seinesStudiuiiis Be r ze 1 iu ssche Arbeiten 
iiber Miiieralsysteiiie in das Tagebtich eintraigt, der fiir 1815 Bespreclitingen tiiit 
Do here i rie r iiber stiichior net1 ische Fragen vernierkt , der mit Wac kenr ode r 
iiher chemische I'robleme iIii  Briefmechsel steht nnd ihm iniiiier wieder 
Riclitlinien fiii- seine Experiiiiente gibt, der 1822 wf zn-ei Tage niit Berzel ius  
eine geologisclie Ihkmsioii auf den Kainnierherg bei Eger inacht unil sich 
gleichzeitjg voii diesem dessen geistvolle Methodik der I,iitrohrznalyse vor- 
fiiliren liifit, und der nls Reiselektiire jeiier "age Kunckels  Glasniacher- 
Kunst bei sich fiilirt - der aber alle diese Studien nicht uni ilirer selbst 
willen betreibt, sondern der die Natur in ihrer Ganzheit erlebt, deln daraiis 
seine jeweils besondere Fragestellung an sie erwachst, und der so in gleichsam 
gesetzinaisig vorgaeichneteni Sinn fragend an sie herantritt. Goethe ist nieta- 
phpsisch gerichtet, aber imnier halt er als Steuer das Regulativ der Erfahrung, 
was ihn atlch zu spaterer Ablehnung der Romantik gefiihrt hat. In ihm sind 
die Zartlichkeit fiir das Kleine und der Sinn fur das Grofle und Mafilose ver- 
eint. So ist uiis in Hal le r ,  Herde r ,  Kielmeyer  und Goethe  jene mittlere 
Gruppe gegeben, die zwischen beiden Extrempolen, gestutzt auf das Experi- 
ment, den Blick doch frei fur die Gesamtschau halt; ein Weg, den erfolgreich 
zu gehen fiir die damalige Zeit eine besondere Souveranitat des Geistes voraus- 
setzte und den infolgedessen auch nur eine geringe Anzahl mit dein notwendigen 
Erfolg gehen konnte. 

1,eopold Ginelin ist befreundet init Just inus Kerner. Noch in 
spateren Jahren finden wir ihn wiederholt zu Besuch bei dem weitberiihinten 
Weinsberger Arzt und Geisterseher, der einen auBergeRdlinliclien m d  fur 
uns fast imerwartet g rokn  Binfld3 auf seine Zeit ausgeiibt hat, wie es sein 
Briefweclisel und fast noch niehr eine Durclisicht seines Gastebuches in 
den1 stets offenen, aber einfachen H ~ L I S  in Weinsberg zeigt. Zwei Gmelin- 
Frav.en spielen in diesem Kreise nocli eine besondere Rolle. Beide staininen 
sie ails der Faniilie des Rruders des Vaters von Leopold Giiielin, des 
Tubinger juristen Christian Got t lie b Gin el in (1740-1818). Die eine 
ist dessen 'rochter Sophie, die Schwester der Lo t t e  Kielmeyer ,  die den 
Dichter und spateren Oberkonsistoriillrat Gustav Schwab heimtet, und 
die ebeiiso \vie ilir Mann in engsteiii I:1-eurideskont,2kt mit Ker ner gestanden 
hat. 1,enau verkehrt in beiden Haiusern und lernt bei Sophie Scliwab 
in Stuttgart ihre Nichte 1,otte Gmelin,  die Enkelin des vorerwahnten 
Chr is t ian  Got t l ieb  Gmelin kennen, die ihn ZU seiner zartesten und ent- 
sagungsvollsten Liehe gefiihrt hat, der er sich nkht zu erklai-en mcgte, und 
die er in 5einen Schilfliedern fortleben lafit. Und durch Kerner  wiederum 

~ 
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wird L e n a u ,  der Medizin studiert, an Leopold Gmelin nach Heidelberg 
empfohlen, so daB es ein stetes Gehen und Nehmen in1 groBen Freundeskreis 
bleibt. Und das ist das Erstaunliche : es ist eine ungetriibte F'reundsclmft 
zwischen diesen Menschen, trotz ilirer vollig verscliiedenen geistigen Grund- 
haltung, insbesondere der Leopold Gnielins, der in voller 3ussclilieBlichkeit 
dem Experiment und den] gegenstandlichen Denken und Schaffen zeit seines 
Lebens treu blieb, und der so mit seineni Freiind uiid experimentellen Mit- 
urbeiter Tie  de mann  zusaninien in spateren Jahren in Heidelberg zu eineni 
scharfen Verfecliter des Experiments und zu einem entschiedenen Gegner 
der Naturphilosophie geworden ist. 

Darin traf er sich mit den ilini befreundet nziliestelienden fiihrenden 
Cheniikern seiner Zeit, mit Berzel ins ,  Wiihler und 1,iebig. Der Kampf 
der Richtungen gegeneinander nahiii zu an Schairfe von Jahr ZLI Jahr. ES 
ist verlockend, diesen Kampf zumindest ail einem Beispiel m verfolgen. 
Bald nach Erscheinen der voii Wohler besorgten Ausgabe des Bei-zellusschen 
Lehrbuches der Cheniie unterzieht es der damalige Berliner Schul-Physiker und 
spatere Ordinarius fur Pliysik in Breslau G. F. P o h l  einer aasfiihrlichen 
Kritik in deii Hegelschen ,, Jahrbiicliern fur wissenschaftliclie Kyitik" (18271, 
die wir als symptomatisch fur die ganze Situation im knappen Auszug 
herausstellen m-den : 

So m-agt iiur soiist tier uii\n-issenscliaftliche Sinn zu urteilen, dessen .&I- 

schanungskraft nicht weiter als bis zu den nachstcn lkschrankungen d a  Sinidich- 
keit zu dringen rermap, so kann niir ciiie Chemie sprechen, wclche die game 
Welt zii einem blol3en Haufv-erk einfacher uiid zus;iinmeiigesetzter Stoffe 
macht. . . . ." 

Daraufhin schreibt W6hler unter dein 28. Juni 1827 m Berzei ius:  
,,Der gr6Bte Theil dieser Rezension hesteht iibrigens in der Exposition seiner 
eigenen, rerriickten Naturansicht, . . . . . Uebrigens lohnt es nicht der Miilie, 311 
tliesen Skit auch niir Iyeiter z u  denken, und cs sind nur die unmittelhar zu jcner 
H c ge lschen Affen-Hcerde geliiirenden, die von dieser liezerisioii aiiilers als ich 
denken." 

Und Leopold Gmelin schreibt an Wohler  iiber P o h l  iiii gleichen Jahrer 
, ,Pohl ist hier a n  seimeni rechtrn l'latz iind inacht ihm IChrr. Ware ich nichd 
iibcrzeugt, daB sein (>eschmierc iilxrall verdicntermahi gewiirdigt wiirde, so 
wiirde ich iriich tlariiber argern; je tz t  muW nimi sich nur scharnen, claW von dcr 
litterarischen IIauptstadt 1)eutschlands noch solehe krtldinftc- I'roducte a n d -  
gehen.' ' 

Uizrch diese &Berungen diirfte die Situation nvischen den beiden Lagern 
deutlich gekennzeichnet sein. Als die zweite Auflage des Gniel inschen 
Handbuches erscheint, sclireibt Tr  o in in s d o r  f f 1 822, daG es ganz den1 
Standpunkte der Wissenschaft geiiiaB bearheitet ist 

,,und alle wich tige Theile drrselben umfaWt, ohm sich in das (:el,iet dcr lrert-rr 
Traume fantnstisclier sogeiiaiiiiter Saturphilosopheii ZII wrlircn." 

Daniit ist Leopold Gmelins Stellung iniierhalb der geistigen AUP- 
einandersetzu ngen seiner Zeit eindeutig festgelegt. 

Wanderjahre. Nun zuriick zum Entwicklungsweg Leopold Gmelins. 
Nach AbschluB seiner Doktorarbeit in Wen, die er in Gijttingen zur Proniotion 
einreicht, uiid mit der er dort 1812 zutn Doktor pronioviert wird, geht er bis 
zum Friihjahr 1813 nach Italien. Das nur bruclistiickhaft vorliandene und 
schwer lesbare aiisfuhrliclie Tagehuch dieser Reise laiBt den dainals 25 jahrigen 
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bereits in der ihni eigenenWesensart erkennen : es sind nicht so sehr dieklassischen 
Lebensformen, denen er nachspiirt, als vielmehr die die Naturwissenschaft aus- 
machende Mannigfaltigkeit der naturlichen Erscheinungen, denen er mit einer 
hiiufig geradezu verbluffendenscharfe der Beobachtung und nuchterner Klarheit 
nachgeht. TJnd hier sehen wir auch, daB er Mediziner und Cheniiker zugleich ist. 
Operationssale, Spitaler und Gefangnisse finden sein volles Interesse ebenso 
wie Gegenstande der Technologie oder insbesondere der Geologie und 
Mineralogie. Erschopfend und peinlich genau registriert das dem Phano- 
menologischen verhaftete Auge des Naturwissenschaftlers alle erreichbaren 
Einzelheiten und auch San Marco weiB es kaum anders zu sehen. So 
arbeitet er in dieser Zeit vor allem intensiv an der Vertiefung seines Fachwissens : 
es sind insbesondere mineralogische Fragen, die ihn imvesuvgebiet beschaftigen, 
und die ihn ganz fur die vulkanische Ansiclit in der Geologie bestimmen. 

AnschlieBend unternimmt er in Gottingen unter Leitung S t r ome yer  s 
die Analyse des Hauyns und habilitiert sich mit dieser Arbeit iin Herbst 
des gleichen Jahres 1813 in Heidelberg. Bereits 1814 wird er zum Extra- 
ordinarius ernannt. Nun geht er, zusammen rnit dem Vetter Chr is t ian  
Go t t lob ,  bis zum Friihjahr 1815 nach Paris, um an klassischer Statte 
seine Ausbildung abzuschlieflen und gleichzeitig Forschern zu begegnen, 
die maWgebend fur das chemische Forschen ihrer Zeit gewesen sind: G a y  
Lussac ,  Thena rd ,  Hai iy  und Vauquel in .  Nach dem Tode seines 1,ehrers 
und Freundes Fourcr  oy hatte Vauquelinl811 dieLeitung desLaboratoriums 
der medizinischen Fakultat ubernommen, in das nun Leopold Gmelin 
eintritt. Es ist eine der vornehmsten Unterrichtsstatten : Thenar  d und 
Chevreui l  haben hier gearbeitet; Vauquel in  selbst hat in ihr das Chrom 
aus sibirischem Bleispat isoliert ; die Minerzlanalyse hat hier ihre besondere 
Ausbildung erfahren, und kurz vor Gmelins Eintreffen hat Vauquel in  
eine Arbeit iiber die Trennung der Platinmetalle durchgefuhrt. Uns sind aus 
Leopold Gmelins Pariser Zeit nur kurze briefliche Aderungen an Mutter und 
Bruder bekannt, die wieder erkennen lassen, wie er auch in Paris alle wissen- 
schaftlichen Moglichkeiten zu seiner Fortbildung mit emsigem Flea  zu er- 
schopfen we& Aber wir konnen daruber hinaus annehmen, daB diese Zeit ihm 
die innere Tnbezugsetzung zu der entscheidenden Revolution gebracht hat, 
die im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts von Frankreich ausging, und die 
fur diese Zeit W u r t z  mit Recht sagen lieB: ,,La Chimie c'est une science 
franpise", und deren Anspruch auf die einmalige Leistung 1,avoisier s 
zuriickgeht, der als noch nicht 30jahriger (geb. 1743) die Chemie eindeutig 
und endgiiltig zu einer messenden, d. h. quantitativen Wissenschaft erhoben 
hatte : in genialer Weise stellte er der heuristisch an sich wertvollen, jedoch 
vom quantitativen Standpunkt her haltlosen und letztlich im alchemistisch- 
herniessclien Denken befangenen, aber dennoch ein Jahrhundert das chemische 
Schaffen beherrschenden Phlogiston-Theorie von Becher und S tah l ,  dem 
Leibarzt des PreuBenkonigs Friedrich Wilhelm des Ersten, die niichterne, stets 
reproduzierbare Erfahrung entgegen. Wohl war die von L a v  oi sier schliissig 
entwickelte Anschauung bereits in fri&erer Zeit, wenn auch entsprechend 
unvollkommener und daher unscharfer, und zwar 1630 von Rey  und 1670 
von Mayow vorgetragen worden - aber ihr muWte wohl die Beachtung 
versagt bleiben, da der derzeitige experimentelle Wissensstand den Durchbruch 
dieser fundamentalen Ideen noch nicht erzwang und der Chemiker sich 
insbesondere dem unbesteclilichen Urteilsspruch der V(iaage noch nicht 

~ 
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bedingungslos beugen gelernt hatte. So lag der entscheidende Schritt bei 
Lavois ier  - hinter dessen Worten nicht nur das mit Ausdauer wiederholte 
exakte Experiment mit der , ,magnifique balance construite avec les pr6cautions 
particuli6res par Chemin, ajusteur de la monnaie", sondern auch die ver- 
bindende Idee stand. Immerhin erforderte der vollige Ubergang einige Jahr- 
zehnte, da selbst Manner wie Macquer ,  Scheele, Torbe rn  Bergmann 
und der sonst so wenig dogmatische Pr ies t ley  bis zu ihrem Tode an den 
iiberalterten Grundlagen festhielten und darauf verzichteten, ihre zum Teil 
bahnbrechenden experimentellen Forschungen einem in sich schlussigen 
Yorstellungsprinzip unterzuordnen. 

Gmelin und das Handbuch. Nach seiner Ruckkehr aus Paris 
nimmt Gmelin seine Lehrtatigkeit in Heidelberg wieder auf, die 
1817 infolge seiner Ablehnung der Klaprothschen Nachfolge in 
Berlin in ein Ordinariat ubergefuhrt wird, womit die Chemie 
in Heidelberg innerhalb der medizinischen Fakultat erstmalig einen eigenen 
Lehrstuhl erhalt. Er ist in diesen Jahren bereits mit den Vorarbeiten zu 
seineni Handbuch der Chemie beschaftigt, das bestimmend fur sein gesamtes 
spateres Schaffen werden sollte. Wir wissen nicht genau, wann er den Ent- 
schluB zu dessen Abfassung gefaBt hat, wann die eigentliche Arbeit hierzu 
einsetzt. Aber wichtiger als der Zeitpunkt ist die Frage nach der inneren 
Redingtheit dieses bedeutungsvollen Planes in Leop old Gmelin. Wohl 
lagen uni die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert erfolgreiche Versuche 
vor, das cliemische Wissen sammelnd zu erfassen; aber ihnen war kein 
dauernder Erfolg beschieden, wenngleich sie auch der Neuwertung des ge- 
samten chemischen Tatsachenmaterials im Sinn der Lavois ier  schen Er- 
kenntnis weitgehend Rechnung trugen. Wohl lag weiterhin, beginnend mit 
dem Jahr 1808, das mehrbandige Lehrbuch eines der GroBten auf deni Gebiete 
der Chemie vor, das des Schweden Berzelius. Aber der Blickpunkt des 
Lehrhuches ist ein anderer als der des Archivs: es mu8, wie Berzel ius  selbst 
sagt, den Lernenden stufenweise fiihren, muB die Dinge in ihrer Abhangigkeit 
voneinander entwickeln und aufbauen. Leopold Gmelin aber geht es in 
erster Linie uin anderes: um die res t lose u n d  objek t ive  Er fa s sung  
des  gesamten  chemischen Wissensstandes.  Er  sieht vor allem die 
Fiille ungeordneter 'l'atbestande, die innerhalb der antiphlogistischen, d. h. 
nach-Lavoisierschen Zeit noch nicht diejenige umfassende, ordnende 
Wertung und Systematisierung erfahren hatten, die bei der standig mehr 
andrangenden Vielf a l t  des experimentellen Materials zu einer, wie sich bald 
zeigen sollte, dringenden Notwendigkeit fur die Chemie werden sollte. Und 
daB J,eopold Gmelin diese Aufgabe mit so einmaligem Erfolge angehen 
konnte, daB in diesem jungen Hochschullehrer dieses Streben nach objektiver 
Klarheit so fruhzeitig mit derartiger Eindringlichkeit einsetzt und in ihm 
die Krafte freimacht, die ihn zum Linn6 der Chemie werden lassen, das hat 
seine tiefe Begriindung darin, daB in ihm altes, in der Vergangenheit immer 
vieder aufbrechendes Familienerbgut in verdichtetster Form Gestalt an- 
genommen hat. Als der Vater Leopolds, Johann Fr iedr ich  Gmelin,  im 
Jahre 1780 seine Einleitung in die Chemie zum Gebrauch an Universitaten 
schrieh, da sagte er in der Vorrede: 

,,Es gibt wohl wenig Wissenschaften, welche seit ihrer ersten Bildung so viele 
Handbdcher zum Gebrauch bei Vorlesungen aufweisen konnen, als die Chemie; 
aber auch wenige, welche so viele Verwandlungen ausgestanden haben und no& 
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taglich durch neuere Entdeckungen verandert, verbessert, und erweitert werden. 
Dies und die Verschiedenheit der Absicht, die jcder Scliriftsteller bei dem Ent- 
wurf seines Handbuches hat, sind wohl auch die Ursachen, dcnen wir die haufige 
Erscheinung chemischer Handbiicher in iinqercn Tagen zu verdanken haben." 

Und wenn wir uns in Anbetracht dieser Tatsaclie fi-ageri, was den1 Handbucli 
Leopold Ginelins seine Dauer gegeben hat, so diirfen wir mit Sicherheit den 
Grund darin suchen, darJ ihm bei der Abfassung seines Lehrbuches nicht 
irgendeine individuelle, sub  j e k t  ive Absicht vorgeschwebt hat, in deren 
G i s t  er denstoff zu pragen beabsichtigte, sondern daQ esdas unbes techl iche  
zei  t 1 o s g ii l  t ige Ge se t z der  w is sei is cha f t 1 ic he  n 0 b j e k t iv i  t a t gewesen 
ist, das ihm bei seiner Berichterstattung iiber den jeweiligeri Xrkenntnisstand 
vorgeschwebt hat. Nach Wdirheit streben - &is ist sein I,eitwort, und das 
heist fur ihii objektive Darlegting vorwiegend des experimentellen Wissen- 
schaftsstandes. Uarin ist er wieder ganz der Sohn seines Vaters, von dem 
wir weiter in seiner sc1:on erwahnten Vorrede liiiren : 

,,Dalj ich alle Versuche, aiif 31-elche ich mich, besoriders in dem ersten Teil be- 
rufe. selbst angestellt haben sollte, wird keiii billigcr Leser von mir fordern; von 
vielen kann ich versichern und von den iibrigen hehaupten, dalj icli sic solchcn 
Schriftstellern abgeborgt habe, in deren Erfalirung und Wnhrheitsliebe ich kein 
MiBtrauen zu setzen Ursache fand." 

Das entspricht seiner ganzen Grundhaltung, die ihm auch in der Trauerrede 
nachgeruhmt werden konnte. 

,,Was unserem Gmelin daher allerdings zum Lobe gereicht, war dies, 
dalj er so sehr wie nur irgend jemand clurch mvei T3igenschaften glanzte. Die 
erste bestand in einer edlen Liebe zu seiner Wissenschaft uiid in einem iiuer- 
miideten Eifer alles zu verrollkommnen und zu bereichern. Es lag ihm daher 
nicht bloW das  am Hemen, wodurch er selbst die Chemie und die clamit ver- 
waudten Wisseiischaften bereichert hattc, sondern auch das, was von seinen Vor- 
gangern, ja sogar awl1 von seinen Zeitgenossen darin geleistet ward . . . . . . 
Konnte er etwas nicht billigen, oder sah er kciiieii Grund, weshalb cr das alte 
mit neuen Findungen vertauschen sollte, so verwarf er es doch nicht ganz, sondern 
hielt seine I3estimmung blo13 Iiis dahin ziiriick, bis er imstaiide sei, sich r o n  der 
Wahrheit zu iiberzeugeii. Nur auf die Weise glaubte er des Postens, nach welchem 
ihm die Pflege und Erweiterung dcr Chemie auf dieser Universitat und in uxiscrer 
Societat iibertragen war, wiirdig zu scin, menn er sich weder mit einem gedanken- 
losen Wiederholen des Gewohnlichen und Gemeinen begniige, iioch durch eineii 
iibereilten Eifer, alles Neue zu ergreifen, die Augen der grol3en Haufcns auf 
sich lenke, soiidcrn init Auswahl und nach reiferer Uberlegung nur das beste in 
die Wissenschaft selbst aufnahme. Schien er auch bei dieser Auswahl zuweileii 
ein m-enig zu langsani und zu scrupulos zu verfalireii, -- er wollte nun cinmal 
lieber, da8 man ihm 1,angsamkeit als einen iibereilten Leichtsinn schuld geben 
moge." 

IJnd das ist echter Gmelinscher Geist, wie er auch in Johann  Georg,  
dem alteren Sibirienforscher, lebendig war, und den aucli L inne  a11 ihin 
zu riihmen weis (iin Schreiben an ihn vom 4. April J744) : 

,,Ihre Beschreibungen habe ich eingeselien uiid die Hingebung bewundcrt, mit 
der Sie die unscheiiibarsten Staubfaden und Stempel untcrsucht haben." 

oder, wie er selbst in der Vorrede zu seiner ,,E'lora Sibirica" sagt: 
, ,Ich habe nichts in eigenein Nauien vorgebracht, was nicht wirklich mciri geistiges 
Eigentum ist, und habe auch nichts behauptet, was ich nicht selbst beobachtet 
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hahe. In zvc-eifclhaften Fillen, u-o icli auf fremde A4ngaben angewiescn war, 
habe ich entweder den GewHhrsmann angegehen otler ausdriicklich hervorgehoben, 
daS die Sache fur mich nicht entschieden sci." 

Es ist also Gmelinsches Fa~niliengut, das in Leop o ld  seine besoiidereii 
,4uspragungen gefunden hat : es ist nicht das ruhelose Greifenmussen nach 
dem Unbekannten, sondern ein unabweisbnres Strebeii nach harmonie- 
gegehener Klarlegung und Befestigung des \\'issensstandes. TJiid so wird es 
fur 1,e opold Giiielin Zuni uiientrinnhsren T,ebensziel, das chemische Wissen 
seiner Zeit zu bewahren, zii forinen und .c\eiterzugeben. Durch sein \Verb-, 
das er init zaher mid verbissener Konsequenz darclifiihrt, und das sich eine 
einnialige Stellung in der anorganisch-chernisclien Literatur geschaffen hat, 
hat er zugleich der Entwicklung, der Verbreitung und dem hufstieg der 
Cheniie in Deutschland und damit ihrer werdencien Weltgeltung an hervor 
ragender Stelle gedient. 

So  tritt der 29 jalirige niit dem ersteii Band seines dreihandigen Hand- 
buclies der Cheniie bereits 1817 an die (jffentlicl~keit~), schon eindeutig nnd 
fest auf den1 Roden Lavois iers  stehend. Hereits die erste Auflage des 
Werkes findet freundliche Aufnalinie. So schreibt Tr oniiiistl orff  in seinem 
. ,Neuen Journal der Pliarmacie" schon iiii Jahre 1819 : 

,,Gepeiirr-Brtiges Lchrbuch der Chcniie zeichnet sich yon anderii datlnrch aus, 
daR der Verf. die Materien darin nach den neuern Ansichten geordnet hat. Der 
Vortrag ist lichtvoll, und meder zu kurz, nocli ZLI ausfiihrlich, und doch sehr uoll-. 
standig. '' 

Besonderen Wert diirfen wir deiii Urteil von B erzeliu s beirnessen, das wir 
durch dessen (bisher unveroffentlichten) Brief an Gmelin vom 15. Juli 1830 
charakterisieren wollen, der auszugsweise in dem charakteristischen 
R er zelin s - Deutsch angefiihrt sei : 

,, . . . . Indeni ich in dicseni Winter nieinr Thierische Cheniiv ausarbeitete, wie sehr 
wiinschte ich nicht in Resitzt des letzten Theils ihrer Cheiiiie gewesen zu sein? 
\Vie sehr ich damn profitiert haben wiirde fand ich schon aus dem Theil, welche 
die nicht stickstoffhaltige X'erhindungen abhandelt. . . . Seitdem wir Ihre Hand- 
buch haben ist es keine Kunst mehr ein gelehrter Cheniiker zu sein, den jeder- 
niann, der sich es rerschnfft ist glrich, wenn er es lienutzen will, an nireau der 
Wissenschaft." 

Heidelberg. Die durch die franziisische Revolution ausgelijsten Kriege 
zogen die altehrwviirdige Ruperta (gegriindet 1346) Heidelbergs seit etwa 1792 
in argste Mitleideiischaft ; durcli den Frieden von Luii&ille verliert sie 1801 
ilire linksrheinischen Besitzuiigeii und erleidet dainit einen Verlust, der 
nach den vorhandenen Aktenstiicken init mehr als ' Iz Million Gulden an- 
zusetzen ist. So ging die Hochschule mit Riesenschritten nicht nur 
dem Verfall, sondern ihrei- Auflosung eiitgegen. Da ersteht ihr im Kurfiirsten 
K a r l  Frieclricli ein zweiter Griinder, der ilir mittels des 13. Organisations- 
ediktes vom 13. Mni 1803 eine jahrliclie Dotation von 40000 Gulden aussetzt, 
die er bald auf 50000 Gulden erhoht und so die alte Ruperta zur Ruperta- 
Carola werden &fit, dereii Rektorat er sich und seinen Nachfolgern vorhelialt. 

7 Eingehender iiber das Handhuch unterrichtet die ron der Ginelin-Kedaktion 
ill. P i e t s c h )  aus AnlaS cler 150. Wiederkvhr des Gehurtstages von Leopold Gmel in  
herausgebraclite (:crlachtnisschrift. Eine Zusanimenstellung dcr luflagen s. iin An-  
hang S. 32. 
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Fur den chemisch-pharniazeutischen Unterricht scheint in jenen Jahreil 
insbesondere Daniel  Wilhelm Nebel ,  das letzte Glied der Heidelberger 
Professoren-Dynastie der Nebel  - er hatte vom Vater nicht allein den 
Unterricht in pharmazeutischer Chemie, sondern zugleich auch dessen Kolleg- 
hefte iibernommen - verantwortlich gewesen zu sein, der 1771 Ordentlicher 
Professor fur Chemie und Pharrnazie wird. Wenngleich er seineii Unterricht 
,,necessariis experimentis et operationibus chemicis illustrabit" ankiindigt, so. 
steht ihm doch kein eigentliches 1,aboratorium zur Verfiigung. 

1805 geht infolge des Todes von Nebel die Chemie, Pharmazie und 
Pharmakobgie an I, o o s ubw, der damit gleichzeitig zum AuGerordentlichen 
Professor ernannt wird, der aber ebenso wie der Physiker Schelver  natur- 
philosophischen Anschauungen huldigte. Wenn auch der Universitatskurator 
Kliiber im AnschluR an den Bericht seines Amtsvorgangers Rei tzens te in  
aus dem Jahre 1806, demzufolge man auf eine ,,successive Regeneration" der 
medizinischen Fakultat bedacht sein musse, ausfiihrt, daB ihm 

,,die iibrigen Haupt- und Xebenteile der Medizin besonderer Anstellung nicht 
bediirfen (Physik und Chemie sind dermalen mehrfach besetzt) ", 

so bedeutet das docli nicht, daW dainals ein eigentlicher Chemiker in Heidel- 
berg tatig ist. In1 Gegenteil, die Chemie ist lediglich auf die verschiedenen 
I,ehrer der Medizin aufgeteilt. Im ubrigen ist in dem Kluberschen Bericht 
aber bereits der Geist erkennbar, der bei den nachfolgenden maWgeblichen Neu- 
besetzungen in Heidelberg bestimmend fur die Grundhaltung der Universitat und 
damit fur ihren uber Deutschland weit hinausreichenden Ruf werden sollte : 
die exakte und der Empirie erwachsene Wissenschaft. So sagt er: 

,,Wollte jemand fur niitzlich unrl notig halten, daB auch das neueste Mode- 
system, insbesondere die sogenannte Naturphilosophie gelehrt, vielleicht gar mit 
Eifer gelehrt wird, so ist dafiir schon hinlanglich gesorgt durch drei bis 4 Lehrer, 
welche demselben sich ergeben haben. Es wiirde also, um Einseitigkeit zu ver- 
hiiten, bei kiinftigen Anstellungen vielmehr darauf Riicksicht zu nehmen sein, 
daB die Wahl auf Eklektiker falle . . . . . . . Mogen die Lehrer der Heilkunde 
stets im Geist des wahren Empirismus (nicht der Empirie) arbeiten und nie 
dem verfiihrenden Einflusse Toriibergehender Modesysteme unterliegen! Moge 
bei neuen Anstellungen die Wahl immer solche Manner treffen, die sich sorg- 
faltig von Schul- und Sektengeist bewahren, die sich auch dem medizinischen 
Laien sogleich an gewi~rsen der Scliule eigenen I,iebliti~sbegriffen, Phrasen und 
Kunstwortern offenbaren !" 

Als entscheidende Stiitze naturphilosophischer Richtung besai3 Heidelberg 
gerade in jenen Jahren (ab 1806) den genialischen Fuhrer der sogenannten 
jiingeren Komantik J. v. Gorres ,  Gelehrten und Politiker zugleich, den es 
aber bereits 1808 wieder weitertrieb. 

Unter den1 16. Juni 1813 richtet Leopold Grnelin sein Habilitations- 
gesuch an den Senat, der dam bereits am 18. Juni Stellung nimmt und es dem 
Ministerium des Innern in Karlsruhe weiterleitet, das seinerseits schon unter 
dem 24. Juni des gleichen Jahres seine Genehinignng dazu gibt. Seine Habili- 
tation ist fur die medizinische Fakultat hestimmt, und es ist interessant, 
da13 er sie ini Schreiben ~ 7 0 1 1 1  4. August 1813 an den Prorektor damit be- 
griindet, daW er doch eigentlich Mediziner ist ,,und auch medicinische Vor- 
lesungen, wie uber Arzneimittellehre halten werde". Im Jahre 1814 schreibt 
er an die Mutter, die er stets, sofern er ihr iiberhaupt schreibt, an allen Einzel- 
heiten seines Schicksals teilnehmen la&, daW ,,die Medizin hier jarnnierlich 

~ 
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besetzt ist". Bald sollte es jedoch besser werden. Bls er nach Heidelberg 
kommt, vertritt dort bereits F. K. Nagele (1778-1851; in Heidelberg seit 
1807) die Physiologie und Pathologie. Nach Gmel ins  Riickkehr aus Paris 
wird 1815 F. Tiedemann (1781-1861) als I,ehrer fur Anatomie und 
Physiologie berufen und zwei Jahre spater, 1817, folgt M. J. v. Chelius (1794 
bis 1876) an die Universitat. Diese Manner waren dazu bestimmt, mit ihm zu- 
sammen den naturwissenschaftlichen Ruf der Ruperta-Carola fur alle Zeiten zu 
begrunden. Mit ihnen ist damit gleichzeitig ein geistiges Zentrum gegen alles 
experiment-fremde Gefasel und Gestammel insbesondere auch romantisch- 
naturphilosophischer Medizin geschaffen, die aber, fur Deutschland allgemein 
gesprochen, eigentlich erst durch Vir ch ow ihren endgiiltigen Ztisammen- 
bruch erfahren sollte. 

Ginelin verlaBt Heidelberg nach seiner Habilitation und den ersten 
Vorlesungen noch einmal zu Studienzwecken, um in Paris, wie wir bereits 
sahen, seiner Ausbildung die letzte Abrundung zu geben. 1815 bereits erhalt 
er die Direktion des Cheniischen Institutes, das sich damals noch mit dern 
Physikalischen Institut zusammen in dem Cameralschulgebaude am Karlstor 
befindet. 1818 geht ihm, nachdem er, wie envahnt, die Klaprothsche Nach- 
folge in Berlin abgelehnt hatte, ein groBer, dadurch realisierbar gewordener 
Wunsch in Zrfullung : die naturwissenschaftlichen Institute werden in das 
ehemalige Dominikanerkloster verlegt, in dem er auch seine Dienstwohnung 
bezieht. Damit tritt die entscheidende Anderung in seinen Laboratoriums- 
verhaltnissen ein. Unter dem 28. 2. 1818 berichtet er der Mutter: 

,, Jetzt ist iibrigens mein 1,aboratorium fast ganz eingerichtet, und ich habe 
mich in Hinsicht des Lokals ungemein verhessert. Das Auditorium stoBt dicht 
(laran nnd ist geraumig und hat erhohte Banke, so daI3 ein jeder rlie Versuche 
gut sehen kann. Im Laboratorium ist flieliendes Wasser. Neben dem 1,abora- 
torium sind noch drei Zimmer, und aulierdem habe ich noch ein grolies fur die 
Mineralien . . . . . . . In der Chemie habe ich 30 Zuhorer; ich wiirde mehr haben, 
wenn ich nicht mit L e o n h a r  d ,  der zu dieser Stunde Mineralogie liest, kollidierte. 
In der Arzneilehre, die noch von zwei anderen gelesen wird, habe ich nur 4." 

Immer bleibt er, insbesondere in den ersten Jahren seiner Hochschultatig- 
keit, als ihn die Handbucharbeit noch nicht vollig rerschlingt, urn die Ver- 
besserung seiner Laboratoriuniszustande beniiiht. 

Noch einmal tritt in spateren Jahren die Frage des Fortganges von Heidel- 
berg an ihn heran: 1835, als ihm die Nachfolge SeinesLehrersStromeyer in 
Gottingen angeboten wird. Er besichtigt niit seiner Frau zusammen das 
Institut in Gottingen. 

so schreibt Wohler an Berzel ius  unter dem 23. 11. 1835: 
,,Er fragte mich," 

,,ob ich gesonnen sei, die Gottinger oder die Heidelberger Stelle anzunehmen. . . . . 
Seine Frau ist wenig disponirt, das schone Heidelberg, ihre Vaterstadt, mit 
Gottingen zu rertauschen, u. darum, glauhe ich, n-ird G m  e l in  in Heidelberg 
bleiben.' ' 

Und wenig spater schreibt Berzel ius  an den Freund und ehemaligen Schiiler : 
,,Es freut mich herzlich, dalj Frau Leopold  Gmel in  sich in Heidelberg so wohl 
befindet. Sie wird es wohl also win, der wir es zu .r-erdankm haben, Tcenn Du nach 
Gottingen kommst." 

Leopolds Tochter Ju l ie  s a g  in ihrem reizenden Tagebuch spater von dieser Zeit : 
,,Er hatte den Zusagebrief schon in der Tasrhe m d  wollte ihn ehell zur Post 
bringen, als das Zureden tier alten Kollepn und Frcunde, die Tbrancn cier Mutter 
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ihn doch wieder hieltcn, und er den Brief niclit abschickte Seine Heidelberger 
Stellung m r d e  dadurch nur TI eiiig gebesert, er war eine zn nohle Natur, urn zii 
inarkten und Vortheile zu erlangen, die man ihm nicht r o n  selbst bot, und die 
damalige Kegiening wuBte dies und benutzte es, d:i sic nun doch seiner ganz 
sicher war.'' 

So kornrnt Wohler  nach Gottingen, wahrend dessen bisherige Stellung in 
Kassel an Rober t  Bunsen  iibergeht. Anfanglich mul3te Wohler  sehr iiber 
den Zustand des alten Stromeyerschen Labors klagen: 

,, . . .keine Berzelius'schc- Spiritmlampe, kein Halter, keine Spritzflasche, keine 
Cautschukrohre, kein Piltrirglas, lrein Piltrirgestell, keiii richtiger Trichter, -- 

uberhaupt Pu'ichts was nur nach Berzeliiis rieclit," 

so schreibt er an seinen Stockholmer Freund und 1,ehrer. 
Leopold  Grnelin wirkt bis zuin Jahre 1851 in Heidelberg, ohne eine 

andere Unterbrechung als durcli Dienstreisen und kleinere Erholungsreisen 
der Familie in die Heimat der .Ginelins oder ins starkende Bad, \vie es die 
Urlaubsgesuche in den vorhandenen Universitatsakten ausweisen. So ist er 
tatig im Labor, in den Vorlesungen, am Handbuch und - fur eine Reihe von 
Jahren als ,,Papiermiiller", d .  h. als Besitzer einer der Familie gehorenden 
Papiermiihle im Schrieslieimer Tale in der Kahe von Heidelberg, eine Tatig- 
keit, die ihm aber stets mehr VerdruB als E'reude gebracht hat. 

Uber seine Tatigkeit als E-lochschullehrer liegen uns wiederum briefliche 
Bderungen an die Mutter vor, die in den ersten Jahren auch die zwischexi den 
Universitaten G ii. t t i nge n und H e  i de 1 berg  bestehendexi Spannungen, 
insbesondere hinsichtlich des Rivalisierens uin die Studenten, erkennen lassen. 
Dariiber hinaus spricht er iiber seine Kollegs ; er schreibt tinter dein 29.5. 1820: 

,,Meine 3 Collegien machcn mir sehr vie1 zii thun, bcsonders die analytische 
Chemie. wAclie \-on 2 bis 7 oder 8 Chr &inert; in der Folge merile ich nie mehr 
3 solche stnrke Collegien zugleich lesen, da niir sorist zu weriig- Zeit fiir rnich 
hleibt." 

Mit einer Abnaliiiie der Kollegzahl scheint es jedoch nichts geworden zu sein, 
denn in einem spateren Brief vom Jahre 1827 (?) an die Mutter horen wir: 

, Jch lese cliesen Sommer 4 Kollegien, namlich Hiittenkunde, hrzneimittellelirc , 
organisrhe Chemie und analytisclie Chemir und bin rnit der %ah1 der Zuhorer 
so ziemlich zufrieden. In der Hiittenkunrle habe ich 12, denn es finden sich 
jetzt in Heidelh. immer mehrere, welche sich anf das Bergwesen legen. Die 
Zahl unserer Studiosen hat  um Eitien zngenommen : cs sind 721, dnrnnter 122 Xedi- 
ciner nnd >4potheker. '' 

E'iir das Berg- iind Hiitten\\-esen bereitet er sich soigsaiii vor. So horen wir 
aus seinem Brief vom 20. 5. 1819 an die Mutter: 

, .Von hier (Ashach) aus mnchten wir gcognostische und hiittenmannische 
1 Sxcursioncn nach Oberstein, nach wrschiedenen Eisengruhen und ISisen- 
hanimern; . . . . . . . Von Bertrich kehrten wir iiber Alf, mohei man die sich 
3tnal kriimmentic Nosel in 3 gegenei1i:inrlerlaufenden StrGnieu iibersicht, 
und iiber Trarhach, mo ein Bleibergwerk ZII seheti war, nach Asbach zuruck 
. . . . . . . I h s e  Reise hat besonders fur meine Vorlesungen iiber technische Chemie 
7-icl Werth, dn  icli das Eisenhiittenxwsen rioch nie so gennu mit migesehen hatte. " 

Und in1 Noveinber des gleichen Jahres ist er wieder auf ISxkursion: 
,,Ich sah diesmal besonders viele Fabriken und Hiittenwerke in der (kgend 
yon Saarbriicken. zii Xeunkirchen, Dillingen, . . . ; Steinkohlengruben, das 
~uecksilbcrherg:\-~rk liei Kusel 11. s. IT. . . . " 
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Wie haben wir uns nun den I, e h r  e r vorzustellen ? K uB m a ul beschreibt 
uns in seinen ,, Jugenderinnerungen eines alten Arztes" Gmelin so, wie ihn 
auch das prachtige Bild von C. 1'Allemand aus dem Jahre 1837 zeigt: 

,,Sein duDeres war ungemein einnehmend, der prachtige Kopf mit dem geist- 
vollen freundlichen Gesicht von iippig gelocktem schneewei5en Haar umwallt : 
seine Freunde vergleichen ihn treffend mit einem bliihenden Kirsehbaum. 
illerkwiirdiperweise schien Gmelin im Vortrag hefangen wie ein Anfanger, er 
brachte die Worte stockend und hastend hervor, die zahlreichen Versuche aber. 
womit er das Gesagte begleitete, miBlangen ihm nie." 

Auch darin gleicht er also seinem Fakultatskollegen und geistig Verwandten, 
dem Anatomen und Physiologen Tiedemann,  dem KuBmaul  gleichfalls 
mangelndes rhetorisches Geschick nachsagen muB. Aber ebenso wie Tie  de- 
inann wurde auch Gmelin von seinen Schiilern aufs hochste geschatzt und 
verehrt, wie uns briefliche AuBerungen zeigen. - Wir durfen an dieser Stelle 
Wohler  nicht unerwahnt lassen, den bedeutendsten Schiiler Gmelins. 
Wohl riet ihm der Lehrer, nicht seine Vorlesung zu besuchen, da er dort 
kaum etwas zuzulernen haben werde. Aber Wohler  arbeitet neben seinen 
medizinischen Hauptstudien bei Gmelin im Laboratorium. Dieser ist es, 
der seinem Leben die entscheidende Wendung gibt, indem er ihm rat, nach 
seinem eigenen Beispiel die praktische Medizin aufzugeben und sich ganz 
der Chemie zu widnien, und er weist ihn an Berzelius. So schreibt Wohler  
denn an1 17. Juli 1823 an diesen: 

,, . . .Ich wage es daher, besonders durch den Rath des Herrn I,. Gmelin auf- 
gemuntert, unter dessen Leitung ich seither die Chemie trieb, anzufragen, ob 
mir das Gliick zu Theil werden kann, kiinftigen Winter in Ihrem Laboratorium 
arbdten zu konnen . . ..... " 

Und Berzel ius  antwortet bereits unter deni 1. August: 
,,Wer unter die Leitung des Hrn Leopold  Gmelin Chemie studirt hat, findet 
gewiss bey niir sehr wenig zu lernen. Dem ungeachtet vill ich mir nicht 
die gliickliche Gelegenheit ihre persohnliche Bekanntschaft zu niachen versagen, 
und werde Sie daher herzens gern als iiiein ilrbeits-Camerade annehmen. * '  

Damit ist der entscheidende Schritt in Wiihler s Leben vorbereitet, der ihm 
insbesondere seine Schlusselstellung unter den Chemikern seiner Zeit ge- 
schaffen hat: Berzel ius  findet in ihin seinen Nittler zu den bedeutenden 
deutschen Chemikern, durch din werden die Berzeliusschen Arbeiten und 
Ansichten in Deutschland bekannt, er wird der Mittler zwischen Berzel ius  
und Gmelin einerseits, Berzel ius  und Mitscherl ich sowie zwischen 
Berzel ius  und Lie  big endlich andererseits - stets anregend, vermittelnd, 
versohnend. 

Die Arbe i t  a m  Handhuch  wird niehr und niehr beherrschend im 
Leben Gmelins. Wir spiiren es aus jedeni Brief, den er schreibt und noch 
vie1 starker an den vielen Briefen, die er nicht geschrieben hat. Das, 
was aus spateren Jahren vorhanden ist, ' bleibt trotz allen Suchens mehr 
als sparlich. - Es sind fast vertraute Klange fiir den, der heutigen Tages an 
Handbucharbeit gefesselt ist, wenn man aus den1 Jahre 1827 irn Brief an 
die Mutter liest : 

, .Zuerst mufi ich mich ent,xhuldigen, tl:iB ich Uir rlicllt noch vor mei11er Reise 
geschrieberi habe; es war dies inirner nieiri Vorsntz; allein je mehr sich die Reise 
niiherte, rlesto mdir driingten sich (lie (kschiifte; icI1 mul3te, damit der Drncxk 
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meines Handbuclis nicht zu sehr unterbrochen werde. uocll Manuskript im 
Voraus fur 4 Bogen schreiben, was wegen der ungeheuren Zusatze sehr vie1 Zeit 
erforderte; auch fur das physikalische Lexikon hatte icll noch Einiges at1 
Nuncke zn liefern." 

Und seine Frau Louise  lafit uiis einen Einblick in die Fanlilie und die Arbeit 
des Mannes tun, wenn sie der Mutter Gmelins schreibt : 

. in fi"ol3e (:esellschaften gehen wir diesen Winter nicht, weil Lcopold zu 
vie1 zu arbeitcn hat, uud das haufige Scliwarmen ihm immer iibel bekommt, . . . ." 

So finden wir ihn auch selten im Gastebuch seines lieben Freundes Kerne r  
in Weinsberg aufgezeichnet, wenngleich es inimer ein frohes Ereignis ist, 
wenn er mit seiner Fainilie zu Gast kommt; das konnen wir aus den 'Iliorten 
des gutigen, liebenswerten Arztes, Dichters und Schwarmers entnehmen. 
Aber die Freundschaft zwischen beiden ist echt und fest. Und als die 
Revolutionsunruhen des Jahres 1849 bedenklich werden, da ninimt Le  op 01 d 
Gmelin seine Familie und den bei ihm zu Resuch weilenden Enkel, den 
altesten Sohn seiner Tochter Jul ie ,  der heute mit seinen 95 Jahreii noch 
frisch dariiber zu berichten weillr, als sei es erst gestern gewesen, und sucht bei 
Kerne r  seine Zuflucht. 

WeIchen Beitrag hat nun Leopold Giiieliii zu den exper i inente l len  
F o r t s c h r i t t e n  seiner Zeit geleistet? Seine Untersuchungen fallen in die 
Jahre zwischen 1814 und 1843, eine Zeit, in der die chemische Porschung 
einen aufiergewohnlichen Aufschwung genomnien hat. Seine ersten Arbeiten 
geben ein gutes Bild vom Stande der analytischen Methoden zu Anfang 
seiner Forschertatigkeit ; sie sind auWerst primitiv, nur ungewifi tastend auf 
organischem, dagegen schon relativ weit entwickelt und auch quantitativ 
durchaus befriedigend auf anorganischem Gebiet, besonders in der Mineral- 
analyse. Es ware aber falscli zu sagen, daB seine weiteren Arbeiten ein 
Spiegelbild der Fortscliritte in der Chemie darstellen, daG er, wie Lieb ig  
und W o hler  , zti immer verfeinerteren und verbesserteren Methoden ge- 
koinmen ware iind wie diese beiden Forscher immer glanzendere Ergebnisse 
errungen hatte. Im Gegenteil! Seine besten und heute noch wertvollen Unter- 
suchungen, die seinem Namen auch ohne sein Handbuch ein Ruhmesblatt in der 
Geschichte der chemischen Forschung gesichert hatten, fuhrte er als junger 
Professor in den Jahren 1820 bis 1826 aus. In den dreifiiger Jahren werden 
seine Veroffentlichungen immer kiirzer und niit den1 Jahre 1843, schon 10 Jahre 
vor seineni 'rode, horen eigene experimentelle Arbeiten vollig auf. 

Dabei konimen wir gleich xu Anbeginn zu einer fur uns Heutige ver- 
bluffenden Feststellung: wenn wir heute I,eopold Gmelin als den Schopfer 
des ,,Handbuches der anorganischen Chemie" kennen und feiern, so haben 
wir unwillkurlich die Vorstellung, dallr er ,,Anorganiker" war, oder sich zum 
mindesten niit Vorliebe init anorganischen Fragestellungen beschaftigte. 
DaB dies aber durchaus nicht der Fall ist, daruber belehrt uns zunachst eine 
Stelle ails einem Brief Wijhlers an Rerzel ius  iin Jahre 1824, wo von 
Gmelin gesagt wird: 

,,Seine Hauptbeschaftipng war und ist organische Chemie, besonders in 
physiologischer Beziehung, . . . " 

Tatsachlich liegen auch seine umfangreichsten Untersucliungen, die eine Keihe 
auch heute noch wertvoller Entdeckungen brachten, auf diesem Gebiet. 
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Man kann Gmelins Arbeiten in groljen Ziigen in fiinf Grtlppen einteilens) : 
1. Organisch-physiologische Untersuchungen. 
2 .  organisch-chemische Untersuchungen, 
3.  anorganisch-chemische Untersuchungen, 
4. mineralogisch-analytische Arbeiten, 
5. theoretisch-systematische Arbeiten. 

ZahlenmaRig sind die Veroffentlichungen auf allen fiinf Gebieten mit AUS- 
nahme des letzten ungefahr gleich. 

Seine Gottinger Dissertation ,,Chemische Untersuchungen des schwarzen 
Pigments der Ochsen- und Kalberaugen" -veroffentlicht 1814 --lie@. schon auf 
physiologischem Gebiet . Das ist durchaus verstandlich, komnit doch Gmelin 
von der Medizin her. Sie fallt durch nichts weiter auf, als durch die bereits 
erwahnten primitiven Analysenmethoden und das Fehlen wesentlicher Re- 
sultate. Die nachste physiologische Arbeit wird irn Jahre 1820 veroffentlicht, 
zusaminen mit Tiedemann,  der von nun an sein Partner fur derartige 
Untersuchungen bleibt. Der Titel lautet ,,Versuche uber die Wege, auf 
welchen Substanzen aus dem Darmkanal ins Blut gelangen". Diese Unter- 
suchungen fuhren beide zu umfangreicheren Versuchen zur Erforschung des 
Verdauungsvorganges. Und als im Jahre 1823 die franzosisclie Akademie 
die Preisaufgabe stellt, zu erforschen ,,quels sont les ph6nomPnes qui se 
succedent dans les organes digestifs durant I'acte de la digestion", da zogern 
sie nicht, sich mit unermiidlichem Eifer und grof3er Zahigkeit der schwierigen 
Aufgabe zu unterwerfen, den Verdauungsvorgang nicht nur der Saugetiere, 
sondern auch der Vogel, Fische und Amphibien in allen Einzelheiten aufs 
genaueste zu erforschen. Dieses Beginnen war fur die damalige Zeit eine 
Ungeheuerlichkeit, in Anbetracht des Standes der Kenntnisse auf organischem 
Gebiet und der mangelhaften Untersuchungsmrthodea. Sie brachten durch 
muhevolle Kleinarbeit im Laufe von 2 Jahren ein ganz aderordentlich umfang- 
1-eiches Material zusammen und konnten mit Frettde nicht nur die Entdeckung 
einer Reihe bisher unbekannter organischer Stoffe buchen, sondern auch 
mit Genugtuung feststellen, daB sie in die dunklen Vorgange innerhalb des 
Verdauungsapparates einiges Licht gebracht hatten. Um so groRer war 
ihre Enttauschung, als die franzosische Akademie ihre Arbeit, die sie anonym 
eingesandt hatten, nicht preiskronte, sondern nur lobend erwahnte und einer 
vie1 weniger umfassenden Arbeit von Lassa igne  und L e u r e t  gleichsetzte. 
Trotz dieses Urteils der Akademie erregte ihr Werk in den chemischen 
und niedizinischen Fachkreisen groRtes Aufsehen und fand begeisterten 
Beifall. In seinen Jahresberichten widrnete B er  zel ius  ihr eine Besprechung 
von 34 Seiten allein fur den 1. Band: 

,,Die Thiercheniie ist durch eine sehr wichtige und ausfiihrliche Arbeit von 
F r  T i e d e m a n n  und Leopold Gmelin . . . . bereichert aorden . . . . . Die 
Akademie stellte diese Arbeit hinsichtlich ihres Werthes in gleichen Rang init jener 
oben erwahnten von Lassa igne  und L e u r e t ,  und theilte den Preis zwischen 
beiden, nicht als Preis, sondern als Aufmunterung Wenn diese Gleichstellung 
billigerweise bei Tiedernann and Gmelin Mirjrergniigen erregte, die beide, 
jeder in seinein Fach, 7u den ausgezeichnetsten Naturforschern unserer Zeit ge- 

8, Eine der nachfolgenden Gliedcrung entsprechende, bibliographisch erschopfende 
%usammenstellung der wissenschaftlichen Veroffentlichungen 1,eop old Gmelins  wird 
ini Anhang auf S 30 gegehen 
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horen, so kann tliess Xiemand wundern, und wenn durch cin weniger giinstiges, 
vielleicht auf eine zu fliichtige Priifung gegriindetes Crtheil der Akademie der 
Wissenschaften in Paris, iiber eine an Thatsachen sehr reiche und durch kleine 
Einzelnheitexi vielleicht zu weitliiufig gewordene Abhandlung, in der That den 
Verfassern derselben eine Vngerechtigkeit widerfahren ist, so sind sie doch gewirj 
reichlich durch das entgegengesetzte L-rtheil entschadigt, das ein jeder, mit dem 
Gegenstande bekannte I,eser, der cliesc beiden Werke kennen gelcrnt hat, ffillen 
mu&" 

~ 

Auch Liebig widmet dieser Arbeit Gnielins und Tiedemanns  mehr- 
nials anerkennende Worte tind bezeichnet sie einmal als ,,Meisterarbeit". 

Durch diese Untersuchuiig konnen Gmelin und Tiedemann fur sich in 
dnspruch nehinen, zu den Begrundern der ph~--siologischen Chemie zu geharen. 
Um einige hervorstechende Einzelheiten aus dieser Arbeit herauszuheben, 
sei die Reaktion auf Gallenfarbstoffe genannt, die Leopold Gmelin ge- 
funden hat, die iiach ihin benannt ist und auch heute noch angewendet wird. 
Sie entdeckten eine Reihe organischer Stoffe, vor allem die Gallensaure (von. 
ilinen selbst ,,Cholsaure" genannt, zur besseren Unterscheidung von der 
Gallussaure), das Taurin in der Ochseiigalle, das sie auch rein darstellten, 
das Hamatin iin Blut und das Pankreatin. Aul3erdem wiesen sie als erste 
das Vorkomnieii von Raliuinrhodanid irh inenschlichen Speicliel nach. 

Tin Jahre 1834 veroffeiitlichte Gmelin zusaminen mit Tiedeniann 
nochmals eine chemisch-physiologische Arbeit, an der diesmal auclz 
E. Mitscherl ich beteiligt war, und die die Veranderung des Elutes sowie die 
Form der Bindung der Kohlensaure an das Blut zum Gegenstand der Unter- 
snchung hatte. 

Wenn wir nach unserer heutigeii Anschauung die nachste Gruppe von 
Untersuchungen 1,eopold Gmelins  als solche auf organischeni  Gebiet  
ansprechen, so ware er selber bei nianchen Stoffen zunachst gar nicht damit 
einverstanden gewesen. In  der Einleitung zuin organischen Teil der 1. Auflage 
seines Handbuches definiert Giiiel in  ,,organkche Stoffe" folgenderiiiaWen : 

,,Die Korper des organisclicn Keichs unterscheiden sich in ihrem vollkori~men- 
sten Zustande von denen des unorganischen Reichs : 1) durch die in ihnen wohnende 
Lebenskraft, 2) durch den eigenthiimlichen innern und aul3ern Bau, 3 )  da- 
durch, da13 sie dent groI3ten und vichtigsten Theil nach aus besonclern chemischen 
Verbindungen, den organis ien, msammengesetzt sind, welche sich riicht eigen- 
thiinilich, sontierri nni- als xrrcste organischer Kiirper itn unorganischen Keiche 
vorfinden." 

Zwar glaubten andere schoii niclit mehr unbedingt an die zuiii Aufbau 
organischer Stoffe notwendige ,,vis vitalis'', aber man war sich doch noch 
ziemlich einig dariiber, daB organische Substsiizen durch Lebewesen entstehen 
und iiicht kiinstlich aus rein anorganischen Stoffen he r -  
ges te l l t  werden konnten .  IJas gilt auch noch fiir Wohler ,  trotz- 
dem er 1828 zu seineiii groaten Erstaunen feststellen inua, dal3 er 
aus Cyansaure und Ammoniak statt cyansaurem Arnnioniak H a r  ns  t of f 
synthetisch hergestellt hat. 1,eopold Gmelin gluckte bereits iiii Jahre 
1825 die Entdeckung einer bisher unbekannten organischen Saure, 
nachcleiii er ihr ICalisalz ;LIE eiinvandfrei nnorganischec Stoffen, 11:inilich 
Kohlenosyd und Kalium, liergestellt hatte, als er nach der B r u  nne r schen 
Methode Kaliun~carbonat init Kolile in einer Eisenretorte erhitzte, uin reines 
Kalium iiherzudestillieren uiicl zu gewinneii. Er stellte die freie Saure 
her und henannte sie w g e n  ilxer safi-angelben Farbe Kr  o kunsaure.  
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Man konnte sich nun Gedanken daruber machen, ob die Erkenntnis von 
der synthetischen Herstellbarkeit organischer Verbindungen nicht heute mit 
dem Namen unseres Gmelin verknupft ware, wenn die Krokonsaure eine 
im Tier- oder Pflanzenreich vorkommende, schon damals bekannte Substanz 
gewesen ware und nicht ein auch heute noch unwichtiges und wenig unter- 
suchtes Dasein fristete. DaR Gmelin selbst zu dieser Erkenntnis noch nicht 
gekomiiien ware, kann man mit Sicherheit annehmen. Denn es bleibt zu be- 
achten, daR weder Gmelin 1825 noch auch Wohler  1828 aus ihren experimen- 
tellen Beobachtungen den notwendigen und eigentlich bereits moglichen Schlulj 
ziehen, daB der Aufbau einer organischen Verbindung tatsachlich ohne Gegen- 
wart der vis vitalis moglich ist. Diese Konsequenz wird erst Mitte der dreiRiger 
Jahre durch Li e b ig  anlaBlich weiterer gemeinsamer Untersuchungen mit 
Wohler  gezogen. 

Die iibrigen organischen Arbeiten Gmelins sind nicht weiter erwahnens- 
wert, da sie meistens die Nachpriifung fremder Versuche und die Untersuchung 
durch andere bereits entdeckter Stoffe behandeln. Diese Nachpriifung fremder 
Ergebnisse ist besonders charakteristisch fur Gmelin und war es auch bereits 
fur seinen Vater, wie wir gehort haben. Wir finden solche Arbeiten immer 
wieder. Da Gmelin anscheinend den Ruf eines sauberen und sicheren Ana- 
lytikers, besonders auf mineralogischem Gebiet, besalj, konnte sein Urteil 
in Meinungsverschiedenheiten schon etwas gelten. Ihin selber war wohl 
auch vor allen Dingen darum zu tun, die freinden Ergebnisse vor der Auf- 
nahme in sein Handbuch unter die kritische Lupe zu nehmen 

Auch auf a n o  r ganisc  h-  c hemisc hem G e bie t finden wir verschiedene 
solcher Nacharbeiten, aber Gmel in  f&rt auRerdem selbstandige systematische 
Untersuchungeii aus. Versuche mit den Verbindungen des Cyans waren in 
den zwanziger Jahren die groBe Mode. Schon seit seiner Schulzeit beschaftigte 
sich Li e b i g mit den Salzen der Knallsaure, die, wie er zusaniinen mit W o h l  e r 
spater feststellte, die gleiche Zusammensetzung hatte, wie die von letztereni 
untersuchte Cyansaure. Auch Wohler  hatte zusammen mit Leopold Gnielin 
in dessen Laboratorium iiber komplese Cyanverbindungen gearbeitet und niit 
ihm eine genieinsame Arbeit uber ,,Neue Cyanverbindungen" veroffentlicht 
Bei den Arbeiten iiber die Eisencyanide war Gnielin im Jahre 1822 zu einer 
interessanten Entdeckuiig gekommen, zu der sich Ber zelius in seinen Jahres- 
berichten, nachdein er vorher die ron Gmelin und Wiihler dargestellteri 
Doppelcyanide anderer Schv ermetalle beschrieben hatte wie folgt auLierte : 

, ,Grnelin entdeckte uberdielj erne, rneiner Xeynung nach neit interessantrrc 
Doppelcyanure, als irgend eine ion  diesen; sie wird erhalten, menn man in eiiie 
iluflbsung von crystnllisiertcin Blutlaug-ensalz Chlor (oxydiert sdlzsaures Gas) 
striichm la&, bis die Losung F,lsenoxydsalze nicht mehr imt hlauer Fnrbe fdllt " 

Gmel in  hatte aus der Losung Krystalle erhalten, die er rotes Cyan- 
eisenkalium nannte uiid ~mii niineralogischen und chemischen Standpunkt 
genau untersuchte. Es Iiandell e 5ich iiin das rote Blutlaugensalz, ctas nach 
seineni Entdecker aber auch .,Gmelinsclies Salz" genannt wird. (>melin 
untersuchte auUer den koiiipleseii Eisencj-aniden und deren Salzen init 
Schwermetallen sc,wie den 13ereit5 ei aahnten komplexen Pt-, Pd-, Hg-, Zn-, 
Co-, Ah- und Xi-Cyaniclen auch iiocli Doppel~~erbind~~ngeii mit Kobalt urid 
Amnioiiiak (kohlensaures u r i d  dpetersaures Kobaltoxycl-Aminoniak). Bei 
seinen weiteren T'ertiffentlichuIigeir auf anorganischenl Gebiet handelt e i  
sich entweder mi1 kurze Xttcihi iqen T on Reohachtungen oder mTieder 
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um experimentelle Nachpriifungen fremder Angaben ; sie sind heute ohne 
Interesse . 

Gmelins inineralogische Untersuchungen sind mit 13 Arbeiten 
besonders zahlreich, doch ist hieriiber am wenigsten zii sagen. Wenn auch 
mineralogische Analysen zur damaligen Zeit bei Chemikern und Medizinern 
zum guten Ton gehiirten, so war es doch anderseits keineswegs selbstverstand- 
lich, daS jeder Chemieprofessor diese Kunst beherrschte. Von Liebig ist uns 
iiberliefert, daR er 1821 in Erlangen seinen Lehrer K a s t n e r  vergeblich bat, 
ihm zu zeigen, wie man ein Mineral analysiert, ,,er wul;lte es leider selbst 
nicht". Gmelin trieb wahrend seiner Italienreise eifrig mineralogische 
Studien im Vesuvgebiet und in Paris im Vau quelinschen I,aboratorium. 
Denientsprechend behandelt auch seine Habilitationsarbeit in Heidelberg ein 
mineralogisches Thema, nanilich die Analyse des Haiiyns. Hier wollen wir 
nur noch zwei seiner mineralogischen Arbeiten nennen : die Bestimmung einer 
angeblich meteoritischen Masse, die in einem brennenden Heuhaufen gefunden 
worden war, und die Untersuchung der Wiesbadener Heilquellen, die ihn, 
bei der fur die damalige Zeit nicht unublichen Verkniipfung der hierbei zii 
behandelnden Fragen init naturphilosophischem Brimborium, wiederum 
scharf als den exakten Experimentator zeigt. 

Der Sys te rna t iker  Gmelin mit den1 Hang zuin Einteilen und Bin- 
ordnen versucht sich auch verschiedentlich in der Aufstellung von Theor  ien. 
Doch hierin ist er wenig gliicklich: ihni fehlt der geniale Uberblick und die 
scliopferische Idee, er bleibt in tausend Kleinigkeiten befangen in dern 
Bestreben, restlos alle experimentellen Befunde in sein tlieoretisches Geriist 
einzubauen, was wiederholt nicht ohne Zwang abgeht. Das gilt auch fur seine 
Einteilung der Mineralien, der zwar erstmalig die heute allgemein iibliche 
Gliederung der Mineralien nach den sauren Bestandteilen zugrunde liegt, 
die aber wegen der Vorstellung eines formenden Prinzips die Ablehnung 
von B erzel ius  herausfordert, der kurz zuvor selbst mit einem Mineral- 
system hervorgetreten war. 

\Venn wir Gmelins wissenschaftliches Werk als Ganzes miirdigen wollen, 
so konnen wir das nicht, ohne nochmals auf sein H a n d b u c h  einzugehen, 
von dem auch schon an anderer Stelle ausfiihrlich berichtet wurde. Fur 
den Chemiehistoriker haben die ersten 4 Auflagen noch besonderen Reiz, 
diese Auflagen, die Gmelin vollig allein bearbeitet hat : sie geben ein getreues 
Abbild der Entwicklung des chemischen Wissensstandes uiid der theoretischen 
Erkenntnis jener Sturm- und Drangperiode der Cheniie. In  der 1. Auflage 
(1817) hatte Gmelin 48 Eleinente zu bearbeiten, dagegen 55 bei der Abfassung 
der 4. Auflage (1843). Trotzdem miissen wir feststellen, daB der anorganische 
Teil des Handbuches seit der 1. Auflage nicht wesentlich an Umfang zuge- 
nornmen hat. I n  der 1. Auflage befaat sich neben den 2 anorganischen 
ein mal3ig dicker Band mit organischer Chemie. In  der 2. Auflage (1822) 
hat sich die Anzahl der aufgezahlten organischen Substanzen schon merklich 
verniehrt, in der 3. Auflage ist bereits eine m eitergehende Uiitergliederung 
erforderlich, und das Register weist eine groi3e Anzalil neuer organischer 
Stoffe auf: jetzt umfal3t der anorganisclie Teil des Lehrhuches nur noch 
einen Band, der organische aber zu-ei ebenso starke Bande. In  der 4. ,4uflage 
steheii den 3 Banden des anorganischen Teiles schon 6 organische Bande 
gegenuber. Als Gmel in sich anschickte, diese Auilnge seines Handbuches 
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zu bearbeiten, verursacht ihm die Einteilung und Erfassung der organischen 
Chemie groI3es Kopfzerbrechen. Was in den friiheren Auflagen stand, war 
vollig unbrauchbar geworden, vor allem die alte Aufteilung in Sauren und 
Oxyde. Er muI3te sich nach einer neuen Klassifikation umsehen und dazu 
war es notwendig, erst einmal die verschiedenen theoretischen Anschauungen 
der jiingeren Forscher griindlich zu studieren und sich ein Urteil dariiber zu 
bilden. Die alte dualistische Theorie von Berzel ius ,  aufgebaut auf dem 
Affinitatsprinzip und der Grundlage der verschiedenen elektrischen Ladungen 
der Stoffe, die fur die anorganischen Verbindungen so schon paate, 
war durch die neuen Aufklarungen iiber den Bau organischer Verbindungen, 
vor allem die Moglichkeit der Substitution des elektropositiven Wasserstoffs 
durch das elektronegative Chlor, eineErkenntnis, die wir Dumas  undLaurent  
verdanken, unhaltbar geworden, zumindest fur organische Stoffe. Es wurde 
eine Vielzahl von theoretischeii Vorstellungen entwickelt , urn den neuen 
Tatsachen Rechnung zu tragen. Lie  big hatte die Radikaltheorie aufgestellt, 
Dumas  verfocht die Typentheorie, der das Substitutionsprinzip zugrunde 
lag, wahrend sein Schiiler L a u r e n t  die Kerntheorie ersann, die aber von den 
meisten Zeitgenossen, vor allein Berzel ius  und Liebig,  mehr oder weniger 
heftig angegriffen wurde. Gerade fur diese Lehre, auf der die Benzoltheorie 
von Kekul6 f d t e ,  trat aber Leopold Gmelin ein uiid verwendete sie als 
Grundlage fur die Einteilung der organischen Verbindungen in seinem Hand- 
buch. - Noch in eine andere theoretische Unklarheit griff Ginelin durch die 
Stellungnahme in seineni Handbuch ein. Die Begriffe : Atom, Molekel, 
Aquivalent waren zu seiner Zeit noch nicht festgelegt und wurden beliebig 
verwendet. Den Begriff Atom, der so viele Verwirrungen anrichtete, versucht 
Ginelin durch den des ,,Mischungsgewichts" zuersetzen. Liebignimint diesen 
Vorschlag begeistert auf und versucht Ber  zelius dafiir einzunehmen, doch 
dieser lehnt grundsatzlich ab. Gmelin bleibt seinen Mischungsgewichten 
:lher trotzdem zunachst treu, erst im Vorwort zur 4. Auflage erklart er: 

, ,Ferner bin ich entschieden zu der atomistischen Hypothese ubergetreten und 
habe daher die Mischungsgewichte mit den Atomen vertauscht " 

Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen sollen, daR Gmelin in seineni 
Handbuch n i ch t  n u r  kr i t ik los  hingenommene Tatsachen sammelt, 
sondern daI3 er auch an dem chemischen Leben seiner Zeit k r i t i sch  Anteil 
niinint . 

1851 zwingt ihn ein zunehmender karperlicher Verfall, seine IXenst- 
entlassung vom Heidelberger Zehrstuhl zu erbitten. Er macht seinen ganzen 
EinfluB dahin geltend, R o b e r t  Bunsen  als Nachfolger fur Heidelberg zu 
gewinnen. 

1852 geht Gmelins  Wunsch in Erfiillung: Bunsen  wird sein Nachfolger. 
Im gleichen Jahre bringt Gm el in  trotz bereits erlittener Schlaganfalle einen 
Hand vom organischen Teil der 4. Auflage des Handbuches heraus. Am 
13. April 1853 findet sein an zermiirbendem und unerbittlich stetigem Schaffen 
reiches Leben seinen AhschluI3, ein Leben, das nach den Worten der Trauerrede 

,, . . . in seinein ganzen Denken, Wollen und Wirken so durch und durch wahr 
gewesen ist." 

Auf dem Waldfriedhof in Heidelberg fand er seine Ruhestatte. Noch heute 
tragt sein Grabinal die Worte, die bestimniend fiir sein i,eben \\aren: 

Ins Innere dringen, 
XxIi Wah rheit r ingen . 
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Den Men s c h e  n L e  op o Id G me l i  n in all seiner Einfachheit, Giite, Schlicht- 
heit und Wiirde als Gatten, als Vater mit seinem trotz aller Last der Arbeit den 
Kindern und Enkeln zugewendeten kindlich frohen Herzen, schildert seine 
alteste Tochter Jul ie ,  die Mutter des noch lebenden Enkels, des nunmehr 
im 96. Lebensjahre stehenden bekannten Agrikulturchemikers Professor 
Dr. Adolf Mayes,  Heidelberg (geb. 9. 8.1843). 1816 hatteI,eopold Gmelin 
die Tochter Louise  des Weinheimer Pfarrers Maurer  geheiratet, gleich 
beriihmt wegen ihrer Schonheit und Stimme, die selbst einem Goethe ,  
der sie im Vaterhans kennengelernt hatte, Freude bereitet hatte. 

- 

,,Als sie seine Bitten erhijrtc, war immer sie die Gebende, er der dankbar Enip- 
fangende, und so ist auch das VerhaltniU lange geblieben, als er schon Iangst ein 
beriihmter IVIann war. Er war iinmer gliicklich, daI3 er sie errungen, hat ihr immer 
die reinste 1,iebe geschenkt, sie mit allern Schonsten und Besten-umgeben und fur 
sich, sein Behagen, seine Erholung eigentlich nie etwas verlangt und erwartet. 
Es gibt wohl wenig beriihmte Manner, die sich stets eine solche Bescheidenheit, 
Zufriedenheit und Heiterkeit bewahrt haben, wenig Meuschen iiberhaupt von 
solcher Lauterkeit und Einfachheit des Sinns, so strenger Wahrheitsliebe, so 
stetiger Arbeitstreue." 

so berichtet Julie in ihreni Tagebuch ,,Kinder- und Jugenderinnerungen" 
(niedergeschrieben 1886). Und von der Xutter weiB sie zu sagen: 

,, . . . TJm unser leibliches und sittliches Wohl kiiiiiinerte sich die Mutter sehr ge- 
wisseuhaft. Sie hatte ein groIjes Talent, es iiberall nett und behaglich zu machen 
und so waren auch die IZaunie, in deiien wir uns beaegten, immer die reinsten, 
unsere Kleider, Gesichter und Hande die saubersten . . . . . Ungehorsani, sowohl 
der Kinder als der Dietistboten, war utiter dcr festen Leitung der Mutter, ihrem 
Talent zu regieren und zu leiten, ihrer Gabe ihrem Befehl imnier widersprnchslose 
Geltung zu verschaffen - eigentlich eine ganz undenkbare Sache." 

Und auch der Enkel weiB heute noch davon zu erzahlen. So erzahlte er mir, 
da13 er in den letzten Lebensjahren des GroBvaters nach dessen Pensionierung 
haufigwaldspaziergange mit ihm gemacht habe,und daB beide trotz desVerbotes 
der Groomutter nicht immer nur die horizontalen Wege, sondern eben auch 
gern die Hohenwege miteinander gelaufen waren. Kamen sie dann etwas 
aul3er Atem nach Hause, so konnte Louise  wohl ungehalten sein, und der 
kleine Enkel hat es nie verstanden, daG ein so alter, wei5haariger Mann noch 
ausgezankt werden konnte. - Es ist eine Fulle von Lebensformen und 
Erlebnissen von Julie in ihrem lebendig geschriebenen Tagebuch eingefangen, 
wir konnen nur eben noch eine Stelle daraus anfiihren: 

, ,SeIir gliickliche Sturideri lirachten uns Kindern auch die Samstag-Abende, wo 
wir vorher feiii siiuberlich Ton Kopf bis zn den FiiWen gewaschen und gereinigt 
wurden und tlann in frischen, saubern Hcmclchen, Nachtkittelchen und Unter- 
rockchen an dem clterlicheri Nachtessen, das Sainstags immer aus Thee, Butter- 
brod und gequellten Kartoffeln bestand (der Vater a13 noch einen Haring dam) 
und uns z u  lieb schon urn 7 TJhr aufgetragen wurde, Theil iichmen durften. 
Darnach spiclten die Eltern niit uns, oder V a t u  ling sogar an,  den Teppich 
zuriicltschlagend, rnit uns, nach ilen Ton cler Xutter gcspiclten Walzern, zu tanzen 
und mitBte dann zulctzt noch immer einen russischen Tanz, den er ron einem 
Kosakeii gelernt, zu unserni groBten Vergniigen vortanzen." 

Ilas Wesen Leopol d Gmelins ist friihzeitig geyriigt. Oh wii- uns durcli 
das Tagebuch seiner Italienreise hindurchlesen, ob wir seine Briefe oder seine 
wissenschaftlichen Arbeiten oder gar sein Handbucli durchgehen : alles ist 
atis deni gleichen Ceiste rler ve~pflichtenden TTrteils1)ildung hereus gexlirieben. 
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Man kann es aucli niichterri nennen, nnd das ist es aucli haufig. Aher er 
braucht sich kauiii je zu korrigieren, zu entschuldigen, wie es Lieb ig  zeit 
seines k b e n s  tun muflte, etwa im Hinblick auf seinen Lehrer K a s t n e r ,  
der fur ihn erst ein groi3er Cheiniker Deutschlands ist, und den er spater 
heftig schmaht, uni nur einen Fall unter den vielen herauszugreifen. Auch 
die Liebigschen Briefe aus der gut in Vergleich zu Gmelin zu setzenden 
Pariser Lehr- und Studienzeit an die Eltern sind auflerordentlich charakte- 
ristisch fur die Wesensgegensatzlichkeit beider : die Briefe L i  ebigs  aus 
dieser Zeit lassen bereits die ganze innere aufgewiihlte Dynamik des spateren 
Liebig erkennen, sie fangen das Leben in seiner Fulle und Farbigkeit ein 
und zeigen das evvige ruhelose Iimhergetriebenvrrerden Liebigs, der noch 
in spaten Jahren an Berzel ius  schreiht, ,,dafl er innerlich verbrenne". 
Davon weiB Leopold Gmelin nichts. Er  nimmt das Leben und die 
Xaturerscheiuungen wohl im Gleichmafi auf. Ihn kann die Grofle und 
Ilrhabenheit der Katur niclit zu jenen kiinstleriscli vollendeten Darstellungen 
fiihren wie Buns  e n in seinen, als wahre Kabinettstiicke zu bezeichnenden 
Briefen von seiner missenschaftliclien Islantlreise an seine Mutter, in denen 
der ganze Reichtuni seelischer Erlebnisfahigkeit offenbar wiril. Diese Welt 
hleibt zumindest der Feder Leopold Gmelins verschlossen. Ihm bietet 
sich eindringlicher die Vielfalt der Dinge dar, die er mit unbestechlicher 
Sinnestreue aufninimt und urn deren ordnende Registrierung er meisterhaft 
zeit seines I,ehens hemiiht ist. 

Goethe sagt, auf Schiller gewendet : 
,,Was dem Maim das Leben nur halb erteilt, sol1 gnnz die NachLwlt geben." 

Nur wer5gen Regnadeten ist es beschieden, clie Bedeutung ihrer Lebensarbeit 
selbst klarer xu erkennen -- dazu sind wir Menschen den Dingen unserer 
nnmittelharen Anteilnahme zu stark verhaftet, ist der Abstand zwischen 
dem Werk und dem T;lierkenden zu klein. Und das gilt um so mehr, tvenn 
der Mensch in so schlichter und anspruchsloser Hingabe und Treue seine 
Arbeit vor sich hinschafft im jahrzehnte-wahrenden Gleichmafl der Tage. 
Mit Recht heiBt es in der Grahrede auf Leopold  Gmelin:  

,,All' sein Streben ging dahin, die Wahrheit zu erforschen; er suchte nic etmas 
Andcres, und nie ist dieses sein reines Streben durch irgend eine Menschendienerei 
hefleckt w-orden. Auch ron  jener eitlen Kunst. die so oft auf allen Gebieten der 
Wissenschaft sicli breit macht, der Kunst, ein ~~-issens~hnftliches Aufsehen zu 
erregcn: hatte seine einfnche Scele Itaum cine Ahnuug." 

Und so wiirden wir seiii Andenken niclit in seiriein Geiste eliren, xdl ten wir 
ihin Attribute zuordnen, die er von sich n.eisen wiirde und die ihm auch 
nicht zukominen. 1,eopold Gmelin war nicht genial wie ein Lavois ie r ,  
hatte nichts von der souveranen, grol3e Zusammenhange sehenden Forscher- 
natur eines Berzel ius ,  nichts von der Riihnlieit der Ideen und der inneren 
Wesensunruhe eines Lie  b ig  , nichts von der Konzeptionskraft eines 
Alexander  von  Humbold t .  Wohl aber besaf3 el-, \vie es schon fruher 
gesagt wurde und %vie es nicht treffender gesagt werden kann, die Gro13e 
eines 1,innP fur seine Wissenschaft. Und das ist viel. Das schlieflt in sich 
eine wissenschaft l iche T a t .  Und das ist zugleich eine s i t t l i che  Ta t .  Denn 
es erfordert eine Unbestechlichkeit des Urteils, eine immern-ahrende Willens- 
leistung, ohne zu ermiiden in der Bereitwilligkeit der st offlichen Mannig- 
faltigkeit des weitgespannten Arbeitsgebietes letzte Aufnahmebereitschaft 
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entgegenzubringen, und es verlangt eine souverane Urteilsfahig~eit, erwachsen 
aus einem grundgediegenen, tragfahigen Fachwissen. Das ist der geistige 
und seelische Besitzstand Leopold Gmelins, kraft dessen er in der schlichten 
Selbstverstandlichkeit seines Schaffens seiner Wissenschaft wahrend 3l/, Jahr- 
zehnten seines Lebens den objektiven Spiegel ihres Seins entgegengehalten hat, 
so d& die Chemiker dmch sein Werk, wie es Berzel ius  einmal in dem 
bereits genannten Brief an ihn sagte, stets am Niveau ihrer Wissenschaft 
waren und unbeirrt an deren Ausbau fortschaffen konnten, deren Pundamente 
ihnen Gmelin immer erneut sicherte. Und so ist Leopold Gmelin fur 
das von ihm betreute Gebiet der Chemie zu einer einnialigen Erscheinung 
geworden, hat durch die von ihm hergestellte Zielsetzung seiner Arbeit uber 
sein eigenes Leben hinaus weiter wirken konnen und wirkt heute noch. End 
so gilt fur ihn in vollem Unifange das auf Schi l ler  gesagte Goethe-Wort. 

Die Kachwelt ehrt ihn, indem sie noch heutigentages deni in seineni 
Geiste geschaffenen Handbuch der anorganischen Chemie seinen Nainen 
voranstellt . 
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2. P. T i e d e m a n n ,  I,. Gmelin. Versuche iiber die Wege, auf wclclien Substamen 
aus clcm Magen und Darmkanal ins Blut gelangen, iiber die Verrichtiing der Milz 
und die geheimen Harn-Wege. Heidelberg 1820. 

3 .  fjber Gallensteinfett. Schneiggers Journ. 35 347-349 [18221 
4. Wber einige im Gehirii der Xenschen und der Thiere vorkonimeiide Fettarten. 

5. F. T i e d e m a n n ,  I,. Gmelin. Die Verdauung nach Vcrsiichm. Hcitlelberg iind 
Ztschr. Physiol. 1 119-125 [1824]. Giorn. Farm. Chim. 6 iO---85 [1S27]. 

Leipzig 1826, 2 Bde. 
Ausziige daraus: 

Recherches expCrinientalcs, physiologiqucs et chimiclues siir la digestion, con- 
sid6ri.e dans les quatrcs classes d’animaux vert6bri.s. Journ. I’hysiol. experiment. 
pathol. 7 144--172 [1827]. 
Schwefelblausaures Kali im Speichel des Menschen. Pogg. Ann. 9 371 -- 326 [ l S Z i ‘ .  
Ann. Chim. 8; 266 4 6 0  r18271. 
Einige neue Bestaridtlieile tler Gallc des Ochsen. E’ogg. Ann. 9 326-- 337 [18271. 
>>rklarungen. die vorstehenden Remerkungrri P r  ou t ’s  (den chemischen Prowl3 
cler Verdauung) betreffenti. Schweiggers Journ. 61 186 ~ 191 7827]. 

6. I,. Gmelin,  F. Tiedemann,  15. Mitscherl ich.  Versuchc iiher (%as Rlu t .  Pogg. 

7. Analyse cines ausgdiusteten Tnungeristrines. T,icb. Ann. 1% (15 -06 1183.5’. 
8. Sufsuchung des Quecksilbrrs in tlem bei der ~~ercurials3li.r-ation entlt.ertcn 

Speichel. Pogg. -kill. 41 438-~440 [1837]. Journ. Ph:rrm. 93 625-627 [1537;. 
9. lintersuchung eities, nach einem ilnfall VOII Mageukrampf gelassenen Harm. 

Pogg. Ann. 42 4.58 -4.W -1837:. 

Ann. 31 289-311 11834:. Ann. Sciences natm. 9 373-- -374 [1838’. 

1,ieb. Ann. 26 359---360 [1838]. 
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10. I!ntersuchung der l-’lussigkeit der Froschgeschmulst (Ranula). Lieb. Ann. 34 

11. Nochmalige Untersuchnng der IXssigkeit der Kanula. Lieb. Ann. 41 301.- -303 

- 

95--97 [1840j. 

[1842]. 

11. 0 r g a n i s c h - c h e ni i s  c h c 1J n t e r s u c h u n g e n. 
1. Uber cinige merkwurdige, bei der Darstellung des Kaliums nach der Bruntier’- 

schen Methode erlialtene Substanzen. Pogg. Ann. 4 31-62 [1825]. 

2. Uber die Bildung von Kleesaure bei Bereitung des Kaliums nach der l3runner’- 
schen Methode. Pogg. I n n .  7 525-526 [1826]. Quart. Journ. Sciences 22 
208--211 [1827]. 

3, Uber die cheniische Urnwandlung der organischen Verbindungen. Ztschr. Physiol. 
3 173-208 [1829]. 
Suszug daraus: 

Uber Umbildung organischer Substanzeu. Schweiggers Journ. 58 372--379 
r1830j. 

4. Uber die bei der Zcrsetzung des Weingeistes durch Braunstein untl Schwefelsaure 

5. Uber einige Verbindungen des Melons. Lieb. Ann. 16 252--258 [1835]. 

6. Untersuchung des Holzgeistes. Lieb. Ann. 25 47--62 [1838]. 

7. Weingeistgehalt des Heidelberger Bieres. Lieb. Ann. 29 21.8 [1839!. 

8. Uber das krokonsaure Kupferoxyd. Lieb. Ann. 37 58-65 [1841]. 
9. Uber die Loslichkeit des Fibrins und des coagulirten Slbumins in Wnsser. Lieb. 

entstehenden Producte. Pogg. Ann. 28 508-510 [1833:. 

Ann. 41 238-239 [1842]. 

111. A n  organ  i s  c h - c h emi sc  h e IJn t e rsu  c h u  n g en. 

1 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

Uber einige Verbindungen des Rorons und der Ror;issaure. Schweiggers Journ. 
15 245--269 [1815]. 
Schwefelkrystalle; dichtes kohlensaures Nickel. Schweiggers Journ. 16 491.- -492 
[1815]. 
Auffindung von Selen in Deutschland. Gilb. Anti. 6.5 206-209 [1820]. 
Uber ein besonderes Cyaneisenkalium, und iiber eine iieue Reihe voii blausauren 
Eisensalzen. Schweiggers Journ. 34 325-346 [1822]. 
Uber Kobaltsaure. Schweiggers Journ. 36 235--237 118221. 
I,. Gmeliu,  F. Wohler .  Neue Cyanverbindungen. Schweiggers Journ. 46 

Priifende Wiederholung \-on Dr. Serturner’s Zersetaung tler Chlorine. Gilb . 
Ann. 73 209-212 [1823]. 

Uber die Krystallform des einfach arseniksauren Natrons. Pogg. Ann. 4 157-160 
[1825!. 
Vorschlag, die Gewinnung tles Silbers betreffend. l’ogg. Ann. 9 615--~--619 [I 8271. 
Ann. Mines 8 23-24 [l828:. 
Untersuchung ron Leberthran auf Jodgehalt. Lieh. Ann. 29 218 [1839]. 
Uber das Vorkommen des Jods im Leberthran. Lieh. Ann. 31 321-325 [1839]. 
Journ. Pharm. 26 199-202 [1840]. 

230---235 [1822]. 

IV. Miner  a 1 o g i s c 11 - a n a 1 y t i  s c h e A r b e i t en . 
1. Analyse des Joliths untl des sogenannten Saphir d‘eau. 

2. Chemische Untersuchung eines blauen Fossils vom Vesuv und des I,asursteiti\ 

Schweiggers Journ 14 
316-324 [1815]. Journ. Phys. Chim. Delametherie 84 303-306 [1817]. 

Schweiggers Journ. 14 325 -335 [ lS l j ] .  
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4 
5 
6. 
7. 
8. 

9 

10 

11 
12. 
13 

Oryktognostische und chemisclie Beobachtungen iiber den Haiipii und einigr 
mit ihm vorkommende Possilien, nebst geognostischen Bemerkungen iiber die 
Rerge des alten Latiums. Schweiggers Journ. 15 1 4 1  [lSl.5]. Anxi. Phil. 
Thomson 4 115-122, 193-199 ',1814]. 
Steinsalz im Boracit. Schweiggers Joum. 15 491--492 flSlS!. 
Analyse des Mejonits. Schn-eiggers Journ. 25 36--39 [I 819;. 
Analyse des Laumonits. Taschenbuch gesainmte Xineralog. 14 4 0 8 4 1 3  [18201. 
Meionit; Quecksilberhornerz. Schweiggers Journ. 35 347---349 [1822;. 
K. C. v. L e o n h a r d ,  I,. Gmelin. Nephclin in Ilolerit am Kazzenbukkel. Heitlel- 
berg 1822. 
Muncke,  I,. Gmelin. Restimmung der in einem brennenden Heuhaufcii hei 
Ovelgonne im Oldenburg'schen gefundeuen, angeblicli meteorischen Masse. Gilh. 
Ann. 73 3 7 9 4 0 4  [18231. 
L. Gm e l in ,  Hessel. iMincralogisch-chemische Xemerkungen iiber den Harmo- 
tom, zurnal iiber den aus der Gegencl \-on Xtrburg. Taschrtihuch gesaiumte 
Mineralog. 19 1---18 118251. 
Bemerknngen iiber Wiesbaclens Heilquellen. Pogg. Ann. 7 451-465 [182G: 
Analyse des Hadsinters von Ems. Pogg. Ann. 37 199-203 [1S36]. 
Analyse des Anthracits von Offenburg und dcl- Braunkohle von Sipplingeii. S c u .  
Jahrh. Mineral. 1839 527--529. 

1'. T h e or e t i s  c 11 - s y s t e m  a t  i s c h e A r 11 e i t e ii 
1. Uber die Ahsonderung und den gespaltcneii Hrucli. Schiveiggcrs Journ. 67 5.5 4 2  

2. Versuch eines neuen cliemischcn Mineralsrstems. Taschenlmch gesaninite ?.line- 

3 .  Vorschlag u-egen Benennuiig der elastischen Fliissigkeitcn. Pogg. Ann. 3 474 - 4 7 3  

4. Versuch einer elektrochemischen 'l'heorie. Pogg. Ann. 44 1--37 [lH38:. 
Beschre ibung einiger  chemischen  -%pparate .  Pogg. Ann. 43 557- --562 

[l819]. 

ralog. 19 I 32.2.-334, 418-474, 490--50i 

[1825]. 

I1 33---77, 07-148 [1825]. 

[1837!. 

I:. Das H a n d b u c h .  

I I a n d b u c h  d e r  t h e o r e t i s c h e n  Cheinie. Erst& Auflage: 3 T3de Erschienen bei 

Zweite Auflage. Erschienen bei Varrentrapp, Frankfurt a. AZ., 1521L -1822. 
Dritte Auflage. Erschienen hei Varrentrapp, Frankfurt a. M., 1827.- 1829. 
Vierte Auflage. Erschienen in der TTniversitiitsbuchhandlung von Karl TVinter, 

Heidelberg, ah 1843 als H a n d b u c h  d e r  Chemie. 
Bd. 1---4: von I,. Gnielin noch selbst hcrausgegeben, ah Ed. 5 : nach seinen Xaiiu- 
skripten von K r a u t  und L i s t  herausgegebeii. 
Die 4. Auflage ist 1546 von der Ca~-ciidisll-Societ~ in englischer Sprache (niit 
Nachtriigen von W a t t s )  herausgegehen mm-cleii. 

Fiinfte Auflage. Erschienen in der UnirersitBtsbuchliandlung yon Karl Winter. 
Heidelberg, ab 18.52 als H a n d b u c h  der  nnorganischei i  Chemie. 
Diese Ailflage wurde neben der 4. Auflage noch ZLI seineii J,ehzeiten 11egoniic.11. 
jedoch bereits von K r a u t  rind L i s t  kar lxi tc t .  

Sechste Auflagc. Erschicnen in dcr T~ni rcrs i t i t sbnc l ih~n~l~in~ ron Karl Wintc.r, 
Heidelberg, ab 1877. 

Siebente Auflage. Erschieiicn in der T'niversit~tshuchliandlung von Karl Winter, 
Heidelberg, ah 1907. 

-4chte Auflage. Erschienen als Grnelins I la i ldbnch der anorganischen  Cheniie 
beim T:erlag Chemie, Berlin, ah 1924. Heransgegeben von der Deutschen Che- 
mischrn (>esellschnft. Redaktioii: E. P ie t sch .  

Varrentrapp, Frankfurt a. X., 1517--1519. 

Lehrbuch  der  Cheniie, Heidelberg 1844 X d .  1. 
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Bei den Vorarbeiten fur diese Arbeit sowie fur die aus AnlaB der 150. Ii'iederkehr 
des Geburtstages von Leopold  Gnielin von der Gmelin-Redaktion reranstaltete Gmelin- 
Gedachtnisausstellung hatten wir uns weitestgehender freundlicher Unterstutzungen und 
Forderungen soaohl von seiten der in Frage komnienden Universitaten, Bibliotheken, 
Museen als auch insbesondere der Angehorigen der Familie Gin el in  211 erfreuen. Timer 
herzlicher D a n  k gilt : 

Seiner Magnifizenz dem Herrii Rektor der TJniversitat Heidelberg, Prof. Dr. 

Seiner Magnifizenz dern Herrn Rektor der Universitat Tubingen, Prof. 1)r. H o f f -  

Herrn Prof. Dr. K. F r e u d e n b e r g ,  Direktor des Chetnischen Instituts der Uni- 

Herrn Hofrat Prof. Dr. W. Schlei ik ,  Direktor des Chemischen Laboratoriums 

den Universitatsbibliotheken Gottingen, Heidelberg, Tiibinpen, 
tier PreuMischen Staatsbibliothek Berlin, 
dein J u s t i n u s  Kerner-11Iuseuni in Weinsberg, 
den1 J u s t  us  Lie  b i g -Museum GieUen, 
dem Institut fur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften UerIiii, 

S ch ni i t t henne  r , 

m a n n ,  

versitat Heidelberg, 

der Cniversitat Tubingen, 

Ihrer Exi.ellenz Frau A. von  Bode .  Berlin, 
Frl. T. Deecke ,  Karlsruhe, 
Herrn Dr. W. D e e c k e ,  Mannheim, 
Herrn Ilr. A. D o l l ,  Bern, 
Herrn Oberbibliothekar Prof. Dr. H. F i n k e ,  Heidelberg, 
Herrn I k k a n  E. Gmel in ,  Tubingen, 
Herrn Dr. E. Gmelin,  Niederingelheim, 
Herrn Apotheker G. Gmel in ,  Winnenden, 
Herrn Professor Ilr. H. Gmel in ,  Giefkn, 
Hcrrn Sanitatsrat K. Gmel in ,  Stuttgart, 
Herrn Dr. med. L. Gmel in ,  Hamburg, 
Herrn Dr. 0. Gmel in ,  Bensberg-Nrufrankenforst, 
Herrn Dr. P. Gmel in ,  Mannheim, 
Herrn Ur.  med. R. Gmel in ,  Koriital, 
Frau W. Gmel in ,  Issing, 
Herrn Stad.-Assess. F.-H. H o l l e r ,  Berlin, 
Herrn Dr. W. K a e m p f e r t ,  Trier, 
Frl. Ur. M. Kel le r ,  Berlin, 
Herrn Dr. med. W. Leibbrand, Berlin, 
Herrn Prof. Dr. A.  Mayer ,  Heidelberg, 
Aerrn Apotliekenbesitzer Dr. K. Mayer ,  Tubingen, 
Frau M. Mayer ,  Herrenberg, 
IHerrn Prof. Ur. B. K a s s o w ,  I,eipzig, 
Herrn Reg.-Kat S c h m i d g a l l ,  Tubingen, 
Herrn P. Seybot l i ,  Miinchen, 
der Car l  W i n  t erschen Uni~~ersitatsbuchhalIdlung, Heidelberg 

Endlich niochten wir nicht verfehlen, Frl. Th.  Schulze ,  Gmelin-Redaktion. Berlin, 
fiir ihre getreue Mitarbeit bei den familiengeschichtlichen Fragen unseren herzlichsten 
Dank auszusprechen 




