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CHEMISCHE B E R I C H T E  
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,,l>cr lebentlig hcgitbte Geist, 
sieh in pralrtischer Ahsicht 
an's Allerniicliste haltcnd, 
ist das Vorziiglichste auf 
&den". 

Gocthe. 

OTTO HONIGSCHMID 
1878-1945 

Es will Abend werden in unserer deutschen Cheniie. Kicht so, als ob ihr 
Weg abwarts neige und sich nahender Verfall ankiindige - vor dem bewahren 
uns auch in der Not der &it die erhalten geblicbenen Wissenschaftskriifte 
und die geistige Macht der Tradition. Xein, nicht in diesein Sinne, sondern 
als Ausdruck dcr Trauer iiber den Verlust der P a l a d i n e ,  jener Chemieperson- 
lichkeiten, die in den Jahren des Unheils, unseres Unglucks, wie in e iner  
Flut, wic in e iner  anrollenden Woge vom Neer der Cnwiederbringlichkeit 
verschlungen wurden, untergegangen sind in den1 Sturm und Sturz, der 
Deutschland heinisuchte, an dem - im Weiten gesehen - ein gawes Zeitalter 
zerschellte. Sie habcn uns Vorbild und Autoritat bedeutet, sie waren der Wert- 
messer urnserer Leistungen und unsere Hoffnung ; wir sind arm geworden. Ihre 
Namen sind jedem Chemiker allezeit gegenw8rtig. Und nicht genug: Das Un- 
heil hat auch die schonen Institute und die Forschungsstiitten mit allcn Kost- 
barkeiten erfaljt: es i s t  Abend geworden. 

Eine der tragischsten Gestalten in diesem Geschehen ist Otto H o n i g -  
schmid .  Ich fiirchte nicht, daB ich in diesem Urteil mit der Meinung der 
Freunde in Widerspruch trete. Sein Institut, das beriihmte Atomgewichts- 
laboratorium in Xinchen, das seine Welt einschlolj, fie1 im Jahre 1944 in 
Schutt und Asche; und als dann der Brand von Pirst zu First flog, vernichtete 
er auch seine schijne Wohnung von persijnlichster Eigenartl). Alles, worm 
sein Herz hing, die Bibliothek, alte Erinnerungen, Dokumente, der grijBte 
Teil seiner schlieljlich iibcr die Welt gespannten Korrespondenz und auch 
mancherlei bereitgestelltes autobiographisches Material verkohlten in der rotcn 
Glut. 

Man wahnte sich in der Stadt Miinchen in den crsten Jshren des Krieges 
sicher; sie wurde im Volksmund ,,die Hauptstadt der Qegen-Bewegung" ge- 
nannt, wcil ihre Burger, aller F8hrnis ungeachtet, zu den alten Briiuchen und 
Sittcn hielten und ab  und zu recht deutlich wider den Stachel der Tyrannk 
lijckten ; man meinte, das wiirde auch jenseits der Meere bekanntgeworden 

Am 25. April 1944 wurdc seine Wolmung irn 2. Stock des Direktorwohngebaudee 
cs Chrmischon Universitlitslaboratoriums, SophicnstraBe 9, durch Daohstuhlbrand teil- 
eschlidigt und am 17. Dez. 1944 vollkommen zcmtiirt. 
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sein und ihr nach Art eines stillen gentleman agreements ein mildes Schicksal 
eintragen. Es lohte anfangs auch nur schwach an vereinzelten Stellen auf, bis 
sich seit Friihjahr 1944 immer groBere Herde entwickelten und schlieBlich 
Ende 1944 das rasende Inferno niederging. 

Auch Honigschmid raumte anfanglich - nach eigenen Worten - dieser 
dchonen Illnsion so etwas wie eine kleine Chance ein, wobei wohl der Wunsch 
des Gedankens Vater war. So schmerzlich dann auch die nachfolgenden SchlBge 
zu Ende 1944 in Wirklichkeit ihn trafen, er wurde gebeugt davon, doch nicht 
gebrochen. L4uch schwere Krankheiten, die ihn in erschiitternder Weise immer 
wieder ergriffen, zwangen ihn nicht nieder. Denn er gehorte von Natur zu den 
Menschen, deren Kraft mit der GroBe ihrer Aufgabe wiichst. Honigschmid 
zerbrach erst - es ist schmerzlich zu erzalilen - als er seinen hochentwickelten 
Glauben an >fenschentum, an eine vernunftige Weltordnung, in der das Recht 
waltet, an DeutschIand verloren hatte und auch jede Hoffnung, daB der Geist 
noch einmal in Sicherheit und Freiheit die Fliigel wiirde regen konnen, und 
damit Bollwerk und Wehr gegen die heranschleichende Versuchung, dem go- 
qualten, hoffnuqslosen Dasein ein Ende zu setzen. Wollen wir uns doch ja 
eines herabsetzenden, harten Urteils enthalten ! Verhehlen wir uns vielmehr 
nicht, daB manche geistig gehobene, feinfuhlende und ehrerfiillte dentsche 
Menschen aus klarem und eigenem EntschluB dieser Welt damals den Riicken 
kehrten unter dem Druck des Gefiihls der Ohnmacht gegeniiber Brutalitiit, 
Entrechtung und Demutigung, Luge und Verleumdung oder unter der Wucht 
ehes besonders schweren, eigenen Schicksals. ,,Es ist", so urteilt der erfahrene 
Psychiater A. E. Hoche2), ,,ein sicherer MaBstab fiir das seelische Niveau 
eines Menschen, wie er sich zu dem freiwilligen Tode seines Niichsten stellt". 
,,Wer jahrzehntelang nahe seelische Beriihrung gehabt hat mit Lebenswande- 
rern, die in tiefster Seelennot mit der Rage rangen: gehen oder bleiben, ist 
nioht mehr in Versuchung, dem EntschluB, zu dem sie schlieBlich gelangten, 
eine Zensur aus dem Vokabularium der Selbstgerechtigkeit zu geben". Es 
kam bei Honigschmid noch dazu, daB er sich in dem kritischen Zeitpunkt 
in einem sehr angegriffenen Gesundheitszu-stand befand, davon noch die Rede 
sein wird. Er lebte - in kinderloser - aber in ciner iiberaus gliicklichen, ja 
man darf sagen grol3artigen Ehe hochstehender Menschen. 0 t t o und Frau 
Lia-Dagmar Honigschmid waren Personlichkeiten nach ihrer Art. Sie 
waren sich wahre Freunde und Gefiihrten, die einander in allem Tun und 
Wollen liebend erggnzten. In den Jahren seiner schweren Erkranliung, die sie 
zutiefst mitlitt, vereinte sie alle Kriifte auf die Pflege bis z u  eigener Erschop- 
fung. Wer ihr in diesen sorgenvollen Zeiten teilnehmend niiherstand und mit 
der oft in triinenloser Trerstorung dastehenden Frau sprach, muBte erkennen, 
daB ein Abschied von ihm auch sie erstarren lassen miirde. AUS solcher inne- 
ren Haltung und Seelengemeinscha-Et, aus einer solchen untrennbaren Zu- 
sammengehorigkeit gewinnen wir das Perstandnis fiir den EntschluB des ge- 
meinsamen Sterbens, der ,,Todeseinung". Es war nicht eine Tat, die in leb- 
hafter Gemutsbewegung, im Affekt begangen wurde, sondern das Ergebnis 
einer ruhig-en Bilanz. Die Tragfiihigkeit fur Qua1 und Leid war iiberschrittera 

I z, AIEred E. Hoehe, ,,Jahesringe", Lehmanns-Verlag, Miinchen 1935, S. 239. 
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Der Trieb zum Leben war erloschen, aller Lebensmut und Lebenswille waren 
versiegt; dicht und trostlos schwer lagen die dunklen Schatten uber ihrem 
tragisch verdiisterten Dasein, aus dem jede Hoffnung gewichen war. Da 
sahen sie nur noch einen Helfer, den Tod. Er war beiden schon einmal s o  
begegnet, damals, als ihn die Eltern von Frau L ia -Dagmar  in Gablonz 
ah Befreier aus tiefer Seelennot - erblinden! - herbeigerufen hatten und ihm 
verfielen. ,,Es gibt", sagt Hoche2), ,,gluckliche Naturen, die nie von dem Ge- 
danken beriihrt werden, das Ende ihrer Tage verfriihen zu wollen; es gibt 
andere, die lebenslanglich geneigt sind, am schiirfsten das Triibe und Schwere 
zu sehen und die daran so sehr leiden, daB der EntschluB zu freiwilligem Ab- 
schied eigentlich immer unter der Schwelle schlummert, bereit, jeden Augen- 
blick aufzustehen . . . .". Wer sieht in ein Menschenherz! Es schien geboten, 
diesen tragischen Ausgang voranzustellen und nicht schnell iiber ihn hinweg- 
zugleiten, um - nach Moglichkeit - das Geschehene vor falscher Auslegung zu 
bewahren. Im Gang des Neben- und Nacheinander dieser Beschreibung wird 
weiterhin davon gesprochen werden miissen. 

Mit dem Tode fallt der Vorhang des Lebens; aber er ist nicht das Letzte, 
sondern ein Vorletztes. Es bleibt das Geschaffene, das Werk, und bei einem 
recht verbrachten Leben das Vorbild; in beidem ist O t t o  Honigschmids  
Uberzeitliches gesichert. 

Der Wunsch, im Angedenken fortzuleben, offenbarte sich im Wirklichkeits- 
sinn friiherer Zeiten in der Kinderschar, die Werk und Namen weitertragt. 
Diese Tendenz schwebte auch noch iiber dem glucklichen Ehebund des Leh- 
rers an der Kadettenschule in Prag, J o h a n n  Honigschmid ,  aus dem funf 
Kinder, drei Briider und zwei Schwestern, hervorgingen ; das vorletzte der 
Kinder war unser 0 t t 0. 

Die Honig~chmids~) stammen aus dem ehemals ,,&terreichischen Kron- 
land'' Mahren, aus Romerstadt, einstmals deutsche Bezirksstadt im nordost- 
lichen Teil des Landes, im Gesenke gelegen. Dort erscheinen sie seit dem 
17. Jahrhundert in Kirchenbiichern und offentlichen Stellungen als boden- 
stiindiges deutsches Geschlecht. Die Geschichte der Deutschen in Mahren und 
in Bohmen ist reich an Wechseln gewesen, im besonderen aber nicht leicht zu 
erfassen, weil sie ja nicht die sichtbare Geschichte e ines  Volkes in e inem 
Staate ist, sondern durch die Einfliisse anderen Volkstums mitbestimmt 
wurde. 

Von Romerstadt ist der UrgroBvater O t t o  Honigschmids  als Sattler- 
meister nach Wischau ausgewandert, einer ebenfalk vordem deutschen Sprach- 
insel im mittleren Mahren (zu gleicher Zeit zog der GroBvater von J u s t u s  
von  Liebig als Schuhmachermeister von seinem Odenwalddorfchen des bes- 
seren Verdienstes wegen nach Darmstadt). Sein Sohn wurde Volksschullehrer 
in der dortigen Gegend und ist der GroBvater von O t t o  Honigschmid.  So 
vorsichtig wir mit Betrachtungen iiber zuriickweisendes Erbgut sein wollen, 

3, Ich verdanke diese und andere Angaben der bereitwillig erteilten Auskunft von 
Hm. Dr. Rudolf Hanigschmid, dem um 2 Jahre alteren Bruder von Otto Hanig. 
schmid; auch dessen Sohn, Hrn. Dr. med. Wolfgang Hanigschmid, Arzt, danke ich 
herzlich, daB er mir auf allc Fragen freundlichst Auskunft gegeben hat. 
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80 dar€ doch festgestellt werden, dafi hier die Uegabung zum ,,Lehrberuf" in 
der Familie erstmals sichtbar wird; ob sie in der Familiensubstanz schon vor- 
dem Torhanden war oder durch Anheirat eingebracht ist, liegt im Dunkel. 
Jedenfalls erhalt sich diese ,,Disposition" zu einer Begabung, vie sie bei 0 t t o 
ITGnigs chmid dann Aufgipfelung erfahrt, durch die nachfolgenden Genera- 
tionen: beim Vater O t tos ,  dem schon erwiihnten J o h a n n  Honigschmid 
(geb. 1538), dem Lehrer an der Kadettcnschule, und bei dem Bruder 0 t t os , 
Rudolf Honigschmid. Dieser vielseitigc Mann wurde Piidagoge a d  Um- 
wegen: xuerst ein Jurist in der staatlichen Verudtung, dann im Dienst der 
staatlichen Denknialpflege, ubernahm er im Xeebenher die Dozentur fur Kunst- 
geschichte an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag und wirkte am 
Vortragstisch SO nachhaltig auf seine Horer, daB das Gedachtnis an ihn noch 
heute lebendig ist. Auch Ottos  iilteste Schwester Adelheid war Lehrerin, 
fur Sprachen. 

Es ist jetztdasErgehendes J o h a n n  Honigschmid, OttosVater, noch 
etwas niiiher zu betrachten. Xach Absolvierung des Gymnasiums in Olmiitz ist 
er, innerer Berufung folgend, osterreichischer Offizier geworden, machte als sol- 
cher den italienischen (1859) und preuflischen Feldzug (1866) mit und wurde, 
zuriickgelcehrt -wir sagten es schon -, Lehrer an der Kadettenschule in Prag. 
Im Jshre1873 heirateteer Maria J a n  ka, dieTochter einesdeutschen technischen 
Beamten, quittierte von wirtschaftlichen Erwagungen bestimmt - es fehlte 
die ,,Kaution" - den Militgrdienst und trat auf diesem Umweg in die 8ster- 
reichiwhe Finanzverwaltung ein, in der er sich zum K. 11. K. Oberfinanzrat 
und Steueradministrator in Prag emporarbeitete nach einem bewegten Wan- 
derleben, das ihn, da er d s  Grenzland-Deutscher auch des Tschechischen 
kundig war, zeitweise in tschechische Landesteile Bohmens fiihrte. Der Ent- 
schlul3, die milit&rische Laufbahn zu verlassen, diirfte ihm nicht leicht ge- 
fallen sein ; die unteren Stellen widerspruchsloser Unterordnung waren durch- 
laufen, die Erreichung eines hohen Ranges war zu erwarten. Sehen wir doch 
auch den 5ltesten seiner drei Sohne, F ranz  Honigschmid, es spater zum 
Oberst im Generalstab bringen, und so fiihlt man sich versucht, auch eine 
gewisse soldatische Art als Bamilieneigenschaft der Sippe anzusehen mit dern 
Hinweis auf pershlichen Mut, Kaltbliitigkeit, Geistesgegenwart in Gefahr, 
Ausdauer, strengstes Pflichtbewufltsein, die dem geborenen Soldaten sller 
Liiinder, man darf schon sagen, erbeigen sein miissen. Und solche Eigenschaften 
besal3 auch Ot to  Honigschmid. Wir brauchen nur an seine tapfere, aus- 
dauernde Beschaftigung mit dem lebensgefahrlichen Radium zu denken, TO- 

durch er sich eine schwere Erkrankung zuzog, die ihn seitdem nicht mehr ver- 
lassen hat. Auch sonst erinnerte er in seinen immer sicheren Formen und dem 
nie versagenden Takt an den liebenswiirdigen Offizierstyp milder oqterreichi- 
scher PrBgung. Das mag 14elleicht als zu weitgehend empfunden werden ; doch 
sahen wir, da13 dieses Erbteil da ist und sich auswirkt. Kein Mensch, auch der 
genialste nicht, wachst aus sich allein. 

Durch die Versetzung des Vaters nach Horowitz (Hofovice), ist diese kleine 
tschechische Bezirksstadt an der Bahn Prag-Pilsen der Geburtsort von 0 t t o 
Hiinigschmid geworden; er kam am 13. Marz 1878 zur Welt. An Heimatgut 
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hat ihm der Ort nichts mit auf den Weg gegeben. Er brachte ihn spiiter gele- 
gentlich in eine humoristische Verbindung mit dem Namen seiner Wiener &fit- 
arbeiterin S t ef a n i  e H or  ovi  t z. 

Die Kinderzeit verlebte er, auf die Geschwister zuruckgezogen, in den ubli- 
chen Spielen. Im  Elternhaus wurde deutsch, in der Volksschule tschechisch 
gesprochen, sie blieb ihm eine Fremde. Dieser Zwiespalt hat zu mancher Tru- 
bung AnlaIj gegeben, bis es dem besorgten Vater gelang, seine dienstliche Ver- 
wendung in deutschen Stiidten mit hoheren Schnlen durchzusetzen. Derart 
konnte 0 t t o seine Gymnasialstudien in der deutschen nordbohmischen Stadt 
Bohmisch-Leipa beginnen, dann im schijnen Leitmeritz an der Elbe, dem 
,,bohmischen Paradies", und nach wiederholtem Dienstortwechsel des TTaters, 
in Budweis an der Moldau fortsetzen und in Prag auf dem Gymnasium in 
der Stephansgasse mit gutem Abitur beenden. Dieser Lebensabschnitt auf der 
Schulbank verlief in Schule und in der Gemeinsamkeit des Elternhauses bei 
dem stillen FleiBe Ot tos  fur alle ohne sichtbare Sorgen, - wenigstens nach 
auaen hin; das wirklich gelebte Dasein freilich wird schwer genug gewesen 
sein. 

In  der Schilderung seines &Iteren Bruders, des Herrn Dr. Rudo l f  Hiinig- 
schmid  hei13t es: ,,Otto hat von Jugend an einen klaren, festen Willen ge- 
zeigt, der ihm in seinen Kinderjahren manchmal vielleicht als Eigensinn und 
Trotz ausgelegt worden sein mag, der ihn aber spiiter seinen Weg als Hoch- 
schulstudent, akademischer Lehrer und Forscher unbeirrbar und mit zaher 
Tatkra€t verfolgen lie13. Schon wahrend seiner Gymnasialzeit mu13 er fur 
Chemie und Physik ein besonderes Interesse an den Tag gelegt haben, was ich 
daraus schlieBe, da13 er mit keinem anderen seiner Oberschullehrer als mit dem 
Vertreter der Chemie und Physik niihere Beziehungen unterhielt. Jedenfalls 
hat niein Bruder, als er vor der Wahl seines Hochschulstudiums stand, nicht 
einen Augenblick geschwankt". Sein Berufsziel war also ausgerichtet und ent- 
schieden. 

Im Jahre 1897 begsnn Honigschmid  sein Chemiestudium an der Deut- 
schen Carl-Ferdinandg-Universitat in Prag. Der Mann, der dort die Chemie 
vertrat, war Guido Goldschmiedt .  Diese bedeutende und reprksentative 
Personlichkeit hatte sich auf dem heiIjen Boden der Prager Universitgt eine 
Fuhrerstellung erworben. Seine Meinung war nicht nur in Pragen des Faches 
und der Wissenschaftspflege mafigebend geworden, sondern in den vie1 schwie- 
rigeren der Uaiversitat selbst, deren Interessen er in manchem Sturmjahr als 
Rektor und Dekan hutete. ,,Mit grol3em Verstandnis", so spricht sein Bio- 
graph J. Herzig4) ,  ,,kt er auf die Individualitiit seiner jungen Freunde ein- 
gegangen und hat sie ihrer Begabung entsprechend zum Teil in Bahnen ge- 
leitet, die von seinen eigenen weit ablagen, wie beispielsweise Honigs chmid". 

Unter dem EinfluB und in der NBhe seines verehrten Lehrers war Hon ig -  
s chmid  unversehens ,,organischer" Chemiker geworden. Am 2 .  Dezember 1901 
promovierte er zum Dr. phil. mit einer ihm vom Chef vorgeschlagenen Arbeit 

-_ 
4, J. Herzig, Nachruf auf Guido  Goldschmiodt ,  B. 49, 893 [1916]. 
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aus der organkhen Chemies) und wurdc bald daranf als A&sistent am Chemi- 
schen Laboratoriun augcstellt. Soch einmal erwhienen einige ,,organkche" 
Verijffcntlichungcn, diesmitl mit eineni starkcn anslytischen Einschlag ; nian 
spurt schon: das ,,Genaue" ziclht hi an. Dam trat der Unischtvung ein, die 
Keigung f iiir die anorgmische Chemie brsch hervor. 

In jedem Leben eines bedentenden Chemikers hat es den iilteren Breund 
des Faches gegebeii. der derri crwachteri Intercsao dm 5 iingeren Aufmorksain- 
keit und bcruflichc Pijrderiing schenkte und so sein Wegbcreitor tvurdc. Fiir 
O t t o  Honigsclzrnid war es Guido Goldschmiedt. Er mag ihm etwage- 
sagt hsben : Gehcn Sie fiir einige Semester nitoh l'urir, die anorganische Chemie 
crlerqen Sie urn bedten boi I Ienr i  Moissan,  dem viele J ~ n g e r  7izeiIen; den 
auBerorderitlichcn Rufsch.lvung, den sie neuerdingq in Wisseusohuft und Tcch- 
nik nimint, vcrdankt sie ziim griiaten Teil seinen borgfliltigcn imd gliicklichen 
Experimentdasbciten ! 

1)as leuchtctc IPonigsohmid durchaus ein und mit der ihm eigeqcn, schnel- 
len EntschluBkraft tmf er die Vorbereitungcn fur einen zweijiihrigen .iufcrit- 
halt in dem JAzboratorium dieses kiihiien anorganischeu Experimentators, 
Ehrenrnitglied der Ileutschen Cheinischen Gesellschaft 1903, Xobelprciskiiger 
1906. Am 26.  Septembcr 1904 trat er die Reise an, ills beurlaubter Prager 
Aseistcnt, wenigcr belaqtet drzrch das Geld des Stipendiunis sIs ditrcli die inner- 
lich bindende ?7erpflichtung, i s  Paris miiglichst vie1 zu sehcn, noch niehr zu 
lernen, alles sich tiqzucigneq. Er konate sehoa etmw franzijsisch sprcchen, wmn 
auch nizr gebrochen und halb richtig. Xaeh einem Zwischenaufenthalt in Karls- 
ruhe zum Besnch des Elektrochemiechen Instituts \-on Le Blan,c, traf er am 
28. Scptcmbcr in Paris cia und stellte sich am 10. Oktober Aloissan im labo- 
ratoire de chimie gbn6rale vor, der ihn mit wohltuender Licbenswiirdigkeit, 
die cinen Qrundzug seines Charakters bildetee), entgegerltrat und im Labora- 
toriiim ,,bestens installierte". ills ,,Torarbeit" m r d e  ihm die qualitutivc und 
qunrztittitive iliialyse eiqes Erms - es war ein ilZi0picl;el - sufgetragen; der 
cheinisch gebildete Leser wird hier mit Schrnbnzeln der eigenen Hilflosigkeit 
gedenken, dic CP empfsnd. als ihrn zum AUxwhIuL3 iin Praktikum die Anal)-se 
eines Arsenkieses ,,zugemutet" mirde. Infolge des rasch gefundenen muqter- 
giiltigen Rcsultates avaacierte Hiinigschniid zum bevorzugtcn Mitarbciter 
Moissans. Von dessen zwei groWen Arbcithpiteln, welelie kurz durch die 
cbersclirifteri ,,Fluorci und ,,T<Iektriseher Ofcn" zu hezeichen sind, war de- 
mals , ,Fluor" von sctiner beherrschendcn Hiihe etwas abgesunken; irn T,abora- 
torium dominierte der schier alles vermiigende ,,Four hlectrique", den Xois  - 
san  rnit so groBeiu exycrirricntellcn Ged&li zu bcnutzen verstand, da13 man 
ihn heute allgemein als den Hegriinder der Chcmic der hohen Temperaturen 
ansieht. E.s tvurden weitere noch nicht rein, gew0nnen.c Metalle imd neae Car- 
bide, Silicide und Boride, von deren Euistenz man h i 4 m g  so gut wie nichts 
mSte,  priipariert nrid charaktcrisiert . AlIe diese experimentellen Brbeiten 

s, Xach zwamig Jahrcn &ma1 nach dcni Thema gofragt, antwurbto IIbnigschmid: 
,,Woriiher i& mei' Doktosarbcit g'macht hab', wciB ich niclit mehr. A h r  arbeiten hab' 
ich ditbci g'lcrnt''. 

e, Alfrcd S tock ,  Xzwhruf auf Renr i  Moisssn, B. 44, 5099 [1907]. 
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lernte Honigschmid  genau kennen, denn in Moissans Institut sollte jeder 
wissen, mit welchen Versuchen sich die anderen beschaftigten und wo die 
Xchwierigkeiten lagen. Im besonderen war er unter der Anleitung von Moissan 
mit der Darstellung des reinen Thoriums beschaftigt durch Reduktion des 
Oxydes mit Kohle und nachfolgende Affinierung des ersten kohlehaltigen Pro- 
duktes mit dem Oxyd. Das Ziel wurde erreicht. Als schone Zugabe konnte er 
die experimentell wie rednerisch ungewohnlich wirksame Vorlesung von M o is - 
s a n  besuchen - dieser galt als einer der besten wissenschaftlichen Redner VOR 
Paris -, dann der Curies  Vorlesungen uber Radium, der einzigen, die es da- 
mals hieriiber auf der Welt gab und Ber the lo  ts glanzende Vorlesung uber 
Thermochemie im College de France. Mit Lebeau,  dem langjahrigen bedeu- 
tenden Mitarbeiter von Moissan,  blieb er spater noch in freundlichster Ver- 
bindung; Moissan selbst starb schon ein Jahr darauf, am 20. Pebruar 1907. 

Zum Sommersemester 1906 war Honigschmid  wieder in Prag. Die Ar- 
beiten uber Silicide nahmen ihren Fortgang und bildeten dann nach herrschen- 
dem Brauch die Unterlagen zu seiner im Fruhjahr 1908 zustandegekommenen 
Habilitation fur anorganische und analytische Chemie, der ein Lehrauftrag fur 
diese Gebiete und die Ernennung zum Adjunkten am chemischen Laborato- 
rium der Universitiit 1909 nachfolgte. 

Es erubrigt sich, an dieser oder einer nachfolgenden Stelle auf das Silicide- 
Schaffensgebiet naher einzugehen; Hon igs  chmid  beschaftigte sich nicht 
weiter damit. Wer sich informieren will, nehme seine 1914 erschienene Mono- 
graphie') ,,Carbide und Silicide" zur Hand, in der er in seiner gewissenhaften 
Art Rechenschaft ablegt. Es mag dahinstehen, ob das doch etwas derbe, in 
das technisch-mechanische hinubergreifende Thema, auf das M ois s a n  ihn ge- 
lenkt hatte, fur seine subtile Experimentier-Veranlagung und seinen Sinn f i i r  
Prazision und Zahl ein gemaSer Vorwurf war. Wohl war es ein notwendiger 
Dienst an der Wissenschaft, der getan werden muBte, aber er bereitete i h m  
nicht immer eine reine Freude. Jedenfalls hat er sich in der Folgezeit von 
diesen ,,Fruharbeites" vollig distanziert ; der Atomgewichtsforscher Honig-  
schmid  wollte sich scheinbar daranfhin nicht betrachtet sehen, ja er konnte 
Brgerlich werden, wenn man ihn anzapfte: er wiinschte nichts mehr daruber 
zu horen und zu sagen. Er war zum Spezialisten geworden, zum groBen Konner 
auf ganz anderem Gebiete, das sich sehen lassen konnte und ihm den Beifall 
der chemischen Welt eintrug; da verblaBte das Vergangene und wurde un- 
erheblich. 

Mit der bisher gewonnenen Ausbildung und dem vollzogenen Eintritt in die 
akademische Laufbahn, begnugte sich also Honigs  chmids  wissenschaftlicher 
Ehrgeiz und forscherlicher Drang nicht. Er hat nun nicht etwa nach neuen 
Problemen muhselig gesucht und gegriibelt, sondern die neue Anregung kam 
von auI3en so leicht von selbst auf ihn zu - von Amerika diesmal - und fand 
ihn sprungbereit. Man mu13 hier, wenn ein aufschluRreiches Bild erstehen soll, 
etwas weiter ausholen. 

Zu Ende des vergangenen Jahrhunderts hatten sich amerikanische Universi- 
taten von reinen Unterrichtsanstalten rapid zu groBten Forschungs-Universi- 

') O t t o  Honigschmid, ,,Carbide und Silicide", W. Knapp, Halle/Saale 1914. 



XVIII 1949 

taten mit Riesenetats entwickelt, so mit vorauseilendem Schwung die Blteste 
Nordarnerilias, die Harvard-University in Cambridge (Massachusetts), durch 
den EinfluB ihrer machtvollen Universitdtsprasidenten und die frische Wissen- 
schaftlichkeit ihrer Professoren. Von ihnen hat Theodore TVilliamg 
R icha rds ,  der Sobelpreistriiger 1914, Weltruf erlangt durch seine auBer- 
ordentlich exakten Bestimmungen einzelner Btomgewichte bis zur dritten, ja 
vierten Dezimale, mit denen eine neue EntwioLlung anhob und andere sehr 
genaue Messungen auf physikalisch-chemischem Gebictc, wie z.R. der Restim- 
mungen von Verbrennungswiirmen. Von diesen Leistungen her betrachtet, 
nimmt sich der Satz: ,,Die exakten Xethoden, die Brankreich zuerst ails- 
gebildet und Deutschland gesteigert hatte, verfeinerte Amerika" ganz richtig 
%us. R icha rds  war in Deutschland wohl bekannt; einmal von seinem duf- 
enthalt her als Austauschprofessor in Emi l  P i s  chers Institut in Berlin, dnnn 
durch seinen beriihmten Vor trag ,,Neuere Untersuchungen uber die Atom- 
gewichte" \*or der Deutschen Chernischen Gesellschaft am 1. Juni 19078) und 
schlielllich dadurch, daR er bufend Originalabhandlungen in dentschen Zeit- 
schriften erscheinen lieI3. 

Dieser Vortrag war es nun, der iiber die Wegrichtung von 0 t t o H ii ni g - 
schmid die Entscheidung gebracht hat. Als er ihm in den Rerichten der h u t -  
schen Chemischen Gesellschaft vor die Augen kam, wurde er - nach eigenem 
Gestiindnis - so gepackt, daB er wochenlang fiir seine Silicide alles lnteresse 
verlor. Dieser Mann war ein Gefahrte gleichen Strebens ! Wieder ebnetc Gold- 
schmiedt  die Wege. Und so konnte er im Herbst 1909 - ohne PaBzwang - 
die Itteise iiber den Ozean antreten - ,,tinter Eelassung im Fortbczug der 
stentenremuneration" und mit einer Subvention von 3000 Kr. der ,,Gesell- 
schaft zur Forderung deutscher Wissenschaft in Biihmen" - und ein ganzes 
Jahr als ,,Fellow for Research in Chemistry" unter der Leitung von Richards  
arbeiten - ein fast besturzender Sprung! Wie schade, daB wir aus seiner Peder 
keine Schilderung dieses bewegten Jahres besitzen, auch keine briefliche ; wir 
sind daher auf seine gelegentlichen hfierungen und gem erziihlten Erinner un- 
gen angewiesen. &4us ihnen klang in allen Abstnfungen das Bekenntnis der 
Dankbarkeit, Verehrung und Bewunderung fur R i  chards hervor. Wie bereit- 
willig gab erAuskunft ; da gab es keine Geheimnisse, und so kam eine nngetriiht,e 
Gemeinsamkeit der Arbeit und des uissenschaftlichen Erlebens zustande. Eine 
neue erstaunlich feine Experimentierkunst trat in Honigschmidr Gesichts- 
kreis. Rasch hatte er sich in H a r v a r d  zurechtgeschant und zurechtgedacht, 
die Methodik Richards  erfaBt und ist in den ,,Geist der GerSite" eingedrun- 
gen ; seine angeborene manuelle Ceschicklichkeit kam ihm sehr zustatten; 
schlieBlich schien ihm alles selbstverstiindlich. Hiinigs chmid hat sich in 
Amerika nicht unheimisch gefuhlt. &fit G .  P. B a x t e r ,  dem bedeutenden 
R i chards-Schiiler, schloB er Freundschaft. Zu allen Festlichkeiten der Urd- 
versitiit erhielt er Einladungen und konnte sich auch aullerhalb umsehen. Ihm 
imponierten die frischen, schnellen, startbereiten Nenschen, die ,,Fairness", 
die groBe wirtschaftliche Uewegtheit, die freie Entfaltungsniiiglichkeit und 

8,  H .  40, 2767 [1907]. 
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das Zuriicktreten der Biirokratie. Von driiben hat er etwas Weltmannisches, 
Internationales mitgebracht - und es stand ihm gut. 

R icha rds  legte ihm als gemeinsame Arbeit die Revision des Atomgewichtes 
des Calciums nahe, das der Meister selbst schon einmal (1902) durch Analyse 
des Calciumchlorids mit dem Ergebnis Ca = 40.082 bestimmt hatteg), dem aber 
ein Wert von F.W. Hinrichsenlo) (Ca=40.139) noch unaufgeklart gegeniiber- 
stand. Mit Feuereifer gab er sich der Arbeit hin; in einem Jahr wurde die 
Analyse des Calciumbromids und gleich noch d a m  des Calciumchlorids durch- 
gefiihrt und der noch heute giiltige Wert Ca = 40.070 bzw. 40.075 gewonnen. 

Die Erfahrungen dieses Studienjahres haben sich Honigs  chmid  aufs nach- 
driicklichste eingepragt, er hat sie dankbar als die Grundlage aller Erfolge be- 
wahrt, die er als deutscher Atomgewichtsforscher in seinem reichen Leben ein- 
ernten durfte. Es sol1 an dieser Stelle der einmal verlauteten Kritik - gleich- 
giiltig, ob sie allen Ernstes oder wider besseres Wissen geschah - nicht aus- 
gewichen werden, daB Honigschmid  eigentlich ein Nachahmer, wenn auch 
ein ganz ausgezeichneter, der Harvard-Schule gewesen sei, ihr ,,deutscher Ex- 
ponent" und, getragen von der aktuellen Zeitstromung des Atomproblems, zu 
groljer Anerkennung gekommen ware. Zugegeben, dalj er von einem der be- 
deutendsten Atomgewichtsforscher aller Zeiten in das Geheimnis der modernen 
Atomgewichtsforschung eingeweiht und darin ausgebildet wurde und daI3 vieles 
in seiner Arbeitsweise sich zuriickfiihren laljt auf das in Harvard Gelernte und 
Geschaute, so hat er sich doch alsbald bei seiner schnell erworbenen Kenntnis 
des Gebietes, seiner groljartigen Experimentierkunst, seiner Geschicklichkeit 
im Ausdenken und im meisterhaften Selbstherstellen der Geriite und nicht zu- 
letzt bei seiner eigenwilligen Denkweise von Harvard freigemacht und eigene 
Wege beschritten. Anders ware es ja gar nicht moglich gewesen, die Atom- 
gewichte der Halfte aller Elemente neu zu bestimmen, von denen jedes doch 
als Sonderfall behandelt werden muate, da ja eine genormte Methode von 
Allgemeinanwendbarkeit nicht ausdenkbar ist . Und letzten Endes spricht gegen 
eine solche naiveBeurteilung die ganze Personlichkeit Honigs  chmids  , sein 
Wissenschafts- und sein Lebens-Ethos. Er war nicht nur ein groljer Forscher, 
sondern auch ein grol3er Mensch, dem ein riicksichtsloser Ehrgeiz gegen die 
Natur ging. Erwagt man das alles, so schamt man sich fast, dieser verfehlten 
Kritik hier Raum gegeben zu haben. 

Ende September 1910 war Honigschmid wieder in Prag einpassiert, aber 
nur fur die kurze Zeit von einigen Wochen. Zum dritten Male fiihrte ihn sein 
Weg ah beurlaubter Assistent und Adjunkt von Prag fort, und wieder dorthin 
zuriick, nun aber als Professor. Er ging nach Wien, beauftragt, in dem eben 
eroffneten Radium-Institut mit Hilfe des der Kaiserlichen Akademie der Wis- 
senschaften in Wien gehorigen Radium-Materials eine Atomgewichtsbestim- 
mung des Radiums auszufiihren. Und damit begann O t t o  Honigschmids  
grolje Zeit. Es  ist ein besonderer Gliicksfall, daB ein hochst bedeutsames, der 
offentlichkeit bisher nicht erschlossenes Schriftstiick aus seiner Feder erhalten 

9)  Ztschr. anorg. Chem. 31, 271 [1902]; Journ. Amer. cheq. SOC. 24, 374 [1902]. 
10) Ztschr. physik. Chem. 39, 311 [1901]; 40, 746 [1902]. 



xx 1949 

geblieben ist, dab in aller Ausfiihrlichkeit sein Wirken in Wien und die Zu- 
sammenhange einsehen Pifit, die ihn dort in rascher Folge - kuhn seine Hunst 
erweisend - die ivichtigen Atomgewichte des Radiums, Urans, ,,Uranbleis", 
Thoriums und Ioniums nacheinander bestimmen und dam Stellung nehmen 
lieBen. Es hieBe, das Beste vorenthalten, wenn in diesem ihm gewidmeten 
Nachruf das Dokument nicht wenigstens auszugsweise im Wortlaut veroffent- 
licht werden wiirde, dem er die Uberschrift gegeben hat: 

,,O. Honigschmid: Aur: den Erinnerungen eines  Chemikers". 

Es lautet : 
,,Das Problem der Atomgewichtsbestimmung des Radiums stellte sich da- 

mals folgendermaBen dar: > h e .  Curie, die Entdeckerin des Radiums, hat* 
wenige Jahre vorhcr auch eine Atomgewichtsbestimmung mit Hilfe eines an- 
scheinend vollkommen reinen Radium-Materials ausgefuhrt und dabei den 
Wert 226.46k0.5 ermittelt, d.h. sie nimmt ausdriicklich fur diese Zahl nur 
eine Genauigkeit von einer halben (Dezimale) Einheit in Anspruch; im Ori- 
ginal heifit es: ,,B une demie unit6 de pr8s". Nun aber war es aus theoretischen 
Griinden sehr wichtig, gerade dieses Atomgewicht sehr genau zu kennen. 

DieZerfallstheorie von Rutherfordgab die Erklarung fiir die radioaktiven 
Erscheinungen. Damals kannte man schon genau die drei radioaktiven Zer- 
fallsreihen. Besonders interessant erschien die Frage nach der chemischen 
Natur des letzten, nicht mehr aktiven Zerfallproduktes der einzelnen radio- 
aktiven Familien. Da man in allen Uran-Nineralien, auch wenn sie nur aus 
reinem Uranoxyd begtanden, das Element Blei fand und zwar in um so gro- 
Berer Nenge, je hoher das geologische Alter des Uinerals war, glaubte man 
sich zu der Annahme berechtigt, daB das letzte Zerfallsprodukt mit Blei iden- 
tisch sei. 

Wenn diese h n a h m e  so wie die grundlegende Zerfallstheorie selbst richtig 
war, damn muBten zahlenmaBige Beziehungen zwischen den Atomgewichten 
von Uran, Radium und Blei bestehen, die sich leicht berechnen lieljen. Man 
wuBte bereits, daB das Uranatom bei der stufenweisen Urnwandlung in Radium 
3 a-Partikel abgab, also 3 x 4 Atomgewichtseinheiten verlor und daB beim 
Abbau des Radiums bis zum Blei, dem Endglied der Reihe, 5 a-Partikel frei 
werden, demnach die Differenz zwischen dem Atomgewicht von Radium und 
Blei 5 x 4, d. h. 20 betragen muB. 

Xun, wie sah es mit diesen Werten damals tatsiiehlich aus ? Fur Usan fand 
sich in der internationalen Atomgewichts-Tabelle der Wert 238.5 und fur Ra- 
dium hatte Mme. Curie 226.45 gefunden, dieDifferenz betrug also tatsiich- 
lich 12, wie eb die Theorie verlangte. Das Atomgervicht des Bleis fand sich in 
der Tabelle mit 207.10 und man glaubte dieses Wertes Sehr sicher z u  sein. 
Hier ergab sich nun eine Unstimmigkeit mit der Theorie, denn, dieser ent- 
sprechend, muBte das A4tomgewicht des Bleis 206.5 sein, weil ja die Differenz 
zwischen Radium und Blei 20 betragen muBte. Da unter diesen drei Atom- 
gewichts-Werten der des Bleis am sichersten und genauesten bekannt war, 
@ng man bei der obigen Rechnung von Blei aus und postulierte, dd3 das Atom- 
gewicht des reinen Rad.iums 227 sein werde, ein Wert der angesichts der von 
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Mme. Curie fur ihre Bestimmung angenommenen Fehlergrenze von ~k0.5 ohne 
weiteres moglich war. Was nun das Atomgewicht des Urans betrifft, SO er- 
schien neben dem internationalen Wert 238.5, den kurze Zeit vorher R i -  
cha rds  bestimmt hatte, auch der etwas hohere Wert 239 moglich, der sich 
als Resultat einer anderen Bestimmung ergeb. 

Eine Neubestimmung der Atomgewichte von Radium und Uran sollte die 
notige Klarheit schaffen. 

Zu Beginn meiner Untersuchung uber das Radium hatte ich zunachst das 
Radium-Material, das zu ungefahr 25 v.H. Barium enthielt, vollstandig von 
diesem Element zu befreien und er; in atomgesvichts-reinem Zustand herzu- 
stellen. Diese Operation 1ieB sich durch Krystallisation aus stark salzsaurer 
Losung durchfuhren. Der Fortgang der Reinigung wurde durch Atomgewichts- 
bestimmungen kontrolliert . 

Sobald einmal der Atomgewichts-Wert 225.97 erreicht war, anderte er sich 
nicht mehr. Die Bestimmung wurde nach den in Harvard ublichen Methoden 
durch Vergleich des Chlorids mit Silber ausgefiihrt . Als Mittel aller Analysen 
des Chlorids ergab sich der Wert 225.97. Dieser Wert war weder mit dem Atom- 
gewicht des Urans noch mit dem des Bleis in Einklang zu bringen. 

Kurz nach Publikation meiner Bestimmung, betreffend die Analyse des 
Radium-Chlorids, veroffentlichte W. R a m s a y  in Gemeinschaft mit W h y t  - 
l aw-  G r a y  eine von ihnen ausgefiihrte Atomgewichtsbesthmung des Ra- 
diums, die den Wert 226.65 ergab. Er spricht darin die ijberzeugung aus, dalj 
mein Praparat noch nicht ganz rein gewesen sei, vielmehr noch etwa 1 v.H. 
des leichteren Barium§ enthalten habe, von dern es nur auBerst schwer, wenn 
uberhaupt vollstandig, zu trennen sei. Er  meint, dalj auch ihm dies nicht ganz 
gelungen sei, da der richtige Wert 227 Sein musse, wie es die Theorie mit Ruck- 
sicht auf das Atomgewicht des Bleis Pb = 207, verlangt. 

Ich vervollstandigte in der Zwischenzeit meine Untersuchung durch die 
Analyse des Radiumbromids, die den gleichen Wert 225.97 oder abgerundet 
226.0 ergab. Mit dem groljen optischen Gitter des Wiener physikalischen In- 
stituts wurde vom Spezialisten des Hauses, Prof. Has check,  das Bogenspek- 
trum meines Praparates aufgenommen und festgestellt, dalj der Bariumgehalt 
um Zehnerpotenzen geringer sein miisse, als R a m s a y  annimmt : Es fanden 
sich aber leider auch in der Heimat Kritiker, die mit Rucksicht auf die Theorie 
die Unrichtigkeit meines Wertes folgerten und die es mir recht ubel nahmen, 
als ich darauf hinwies, daB experimentelle Untersuchungen von der Art der 
meinigen, dazu da seien, um die Theorie auf ihre Giiltigkeit zu prufen und dalj 
die Theorie dem Ergebnis des Experimentes angepaljt werden miisse und nicht 
umgekehrt . 

Mme. Curie  erklarte sich ohne weiteres mit meinem Werte einverstanden, 
indem sie darauf hinwies, dalj er innerhalb der Fehlergrenzen ihres eigenen 
Wertes lag. Die Internationale Atomgewichts-Kommission hingegen glaubte 
papstlicher sein zu miissen als der Papst und hielt auch noch 1914 an dem 
Curieschen Werte 226.05 fest, obwohl den vier von Mme. Curie  ausgefiihrten 
Bestimmungen meine ca. 20 Analysen des Chlorids und Bromids entgegen- 
standen, die nach den modernsten Prazisionsmethoden durehgefuhrt waren. 
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Wkhrend ich riieirie T'ntersuchung uber das Btomgewicht des Radiunis aus - 
fthrte, war & h e .  Curie  damit beschiiftigt, ini Auftrag der Internationalen 
Kadium- Standard-Konimiss5on, ein vollkommen reines Radium-PrBparat von 
ca. 20 mg herzustellen, cs gentmestens auszuwiigen und in ein kleines Glas- 
rollrehen einzuschmelzen. Dieses Priipsrat sollte als pr imbr es K;tdiurn-lJrmaB, 
d. h. als Iladiurn-@talon, in Paris auf bew-ahrt werden. Die einzelnen Staaten 
sollten sich sekundiire Standards besorgen, die rnit dern primiiren Pitriser Eta- 
Ion geeicht waren. 1Iit Hilie dieser Radium- Standards lconnten alle mderen 
Radium-PI iiiparate ganr, unabhiingig von ilirer Reinheit in bezug auf ihren 
Gehalt an reinem Radium-Xlement geeicht wci den. Ich hatte niin :tu€ FTunsch 
deer Phgsiker des Wiener Radium-Institutes ails nieiiiern ieinsleri l3adium- 
Material gleichfalia mehrere primiire Standard-Pr&parate hergestellt in den 
GriiRen von 10, 20, 30, 40 tmd 100 ing. l m  Herbst 1911 teilte l h e .  Curie  
dem Sekretiir der internationalen Standard-Uommission, Prof. 8 t e p h a n  
>[eyer, dem Leiter des Wiener Iliadiiiin-lnstitntes:, mit, daR ilir PrBparttt xur  
&erntLhme durch die Komrnission bereit sei. EI' antwortete ilir, dizB er den 
Vorstand der Kommiwion, E. R u t  herf ord,  veranla~scn werde, chetunlichst 
die liomrnis4on nach Pwis einzuberafen, urn den internationden Standard 
zu iibcmehnien. Er selbqt werde niehrere >-on mir he1 gestellte, prirnbre Stan- 
dat:d-Priiparate mitbringen, die mit dem Pariser Standard durch die Kum- 
n i ikon  verglichen werden sollten. Damufhin kam von I'aiis die Sachricht, 
daR Jfrne. Curie  nicht mohl sei und der Zusammentritt dcr Kommission his 
auf weiteres mxsehoben werden moge. I h t  im Friilijalir 1912 er 
sich in h r i s  fur eine Tagurig der Standitrd-Kommisuion ber eit,  Die Zusammen- 
kunft fand im yriihjtihr 1912 in Paris stntt, dabei wurde der Curiesche Etalon 
mit dem Wiener Priiparat verglichen. Es ergab sich dabei eine u herraschend 
gute ~bereiristirnmung. Wahrend das Curiesche I'ritparat als iriternatiorialer 
Standard erworben wurde, wurde gleichxeitig cines dcr Wiener Priiparate a13 
erstes Standard iiusgew iihlt, dss in Verwahrixng des Wiener Iludium-Institutes 
verbleiken solhe. Die seliundiiren Standards fur die iibrigen Staaten wurden 
in der Folge soil-oh1 in Wien wie in Paris unabhiingig voneinender geeicht. 
Erfreulicherweise bewiihrte sich dieses Ver fahren in den niiclisten 20 Jahren 
zur allgemeinen Zufriedenheit. Die beiden Mesrungen stimmten stets innerhalb 
der XeBfehIer iiberein. 

Nach dieser historisehen, zeitgerechten Abschweifung m i l l  ich zii den1 Haupt- 
problem und seiner weiteren Entwiclilung zuruckkehren. Mit meinem neuen 
Radinmwert 226.0 stirnmte also das internationale Atomgem icht des Urans 
ganz w d  g m  nicht iiherein. Die Differenz zwischen den beiden Zshlen war urn 
' i Z  Einheit liolier, als sie der Theorie naeh sein durfte. Zur Nliirung der Frage 
unternahm icli eine Revision des $tomgen ichts des Urans. Die Hestimmung 
dieser Konstante bot danials groBe Xchwierigkeiten und deshalb lag auch his 
dahin kein zu-verliissiger Atomgewichtswert vor. Die sichersten Werte \-esspr ach 
noch die dnalyse des Cranobrornid? resp. -chlorids. Leider stellte damals die 
Uardtel1ung"und sichere Wiigung diems Salzes ein nocli ungeliistes Problem 
dar. Diese Ralogenide kijnnen in wasserfreier Form nur auf, trockenem Wege 
durch Einwirkung der Halogene bei hoher Temperatur auf ein Gemisch von 
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Uranoxyd und Kohle. dargestellt werden und lassen sich durch Sublimation 
in vollkommen reiner Form gewinnen. T. W. Richards,  mein amerikani- 
scher Lehrer, hatte schon das Uranobromid analysiert und dabei den Wert 
238.5 gefunden. Die von ihm verwendete Apparatur war aber sehr nnvoll- 
kommen, denn er verwendete Porzellanrohre, die bei der hohen Sublimations- 
temperatur von dem Uranobromid angegriffen wurden. Er bezeichnete des- 
halb auch den von ihm gefundenen Wert als provisorisch. 

Ich konstruierte damals eine Quarzapparatur ,  die es mir ermoglichte, 
dag Uranobromid in der genannten Weise darzustellen, zweimal zu sublimieren 
und es schlieBlich in dem vollkomknen trockenen Luftstrom in sein Wageglas 
einzuschmelzen, ohne daB es mit der feuchten AuBenluft in Beruhrung kam. 
So konnte das sehr hygroskopische Salz ganz zuverlassig gewogen werden. Die 
Apparatur hat sich im Verlauf der letzten 30 Jahre in meinem Laboratorium 
vielfach bewahrt und wurde von uns zur Darstellung der verschiedensten Sub- 
limierbaren Halogenide benutzt. 

Meine Untersuchung IieIj zwei Werte fur das Uran als miiglich erscheinen, 
niimlich 238.07 und 238.18. Ich war zunachst geneigt, dem hoheren Werte den 
Vorzug zu geben, durch eine spatere Untersuchung erwies sich aber die Richtig- 
keit dw Wertes 238.07, der auch heute noch in der internationalen Atom- 
gewichts-Tabelle steht und durch massenspektroskopische Untersuchungen, 
die den wenig niedrigeren Wert 238.05 ergaben, bestiitigt wird. 

Mit dem neuen Uranwert stimmte das Atomgewicht des Radiums gut iiber- 
ein, die Differenz betrug ein wenig mehr als 12, was auch notwendig ist, da 
das Atoingewicht des Heliunis nicht genau 4, sondern 4.02 ist. Absolut un- 
vertraglich war aber mit den beiden obigen Werten das Atomgewicht des Bleis 
207.1, denn die Differenz zwischen Radium. und Blei betrug nur 19, wiihrend 
sie 20 betragw muBte. Hier stand man allerdings momentan vor einem Riitsel, 
dessen LoE;ung aber bald ein neuer und kuhner Gedanke brachte, der dem 
ziinftigen Chemiker zunachst als eine Gotteslksterung erscheinen muBte. Es 
waren Physiker-Gehirne in denen sich znnachst der Gedanke regte, daB das 
letzte Zerfallsprodukt des Urans und damit auch des Radiums zwar chemisch 
identisch sei mit dern alten Blei, jedoch das niedrige Atomgewicht 206 besitze. 
Schon seit langerem wuBte man, daB das RaD den chemischen Charakter des 
Bleis aufweise, von diesem aber nicht trennbar sei. Ebenso zeigte das Ionium 
(Atomgewicht 230), das direkte Vater-Element des Radiums, den chemischen 
Charakter des Thoriums (Atomgewicht 232) und lie13 sich in keiner Weise von 
diesem trennen. Wenn man auch zunkchst annehmen konnte, dal3 in solchen 
Fallen nur eine weitgehende Ahnlichkeit der beiden Elemente vorliege, wie 
etwa bei gewissen Paaren von seltenen Erden, man also wohl auch nicht von 
vollstandig chemischer Untrennbarkeit sprechen konne, wagte man jetzt den 
letzten Schritt und arkliirte, daB in den genannten und iihnlichen Fiillen chemi- 
sche Identitiit vorliege, d. h. daB es mehrere Arten von Atomen eines Elementes 
geben konne, die chemisch gleiche Eigenschaften besitzen, sich jedoch durch 
ihre Masse und evtl. durch ihre radioaktiven Eigenschaften unterscheiden. Es 
ist auch fur jene, welche die Entwicklung miterlebt haben, nicht mBglich, fest- 
zustellen, in wessen Gehirn zuerst dieser umwalzende Gedanke geboren wurde. 
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Ich war naeh allem, mas in Form miindlicher cberlieferung zu mir persiinlich 
gelangte, immer der Gberzeugung, da5 dieser Gedanke in allen Laboratorien, 
die sich mit diesenPragen beschlftigten, sozusagen in der Luft lag, zuerst 
aber im Laboratorium Ruther  ford feste Formen angenommen habe, zmachst 
wohl ganz unverbindlich in den zwanglosen Diskussionen R u t  herf ords mit 
seinen Mit,arbeitRrn beim Nachmittagstee. Ich stutze mich da hauptsachlich 
auf miindlicheBerichtevon G. v. Hevesy, der,AnfangDezember 1912 aus dem 
Laboratorium Ruther  ford  komend,  im Wiener Radium-lnstitut eintraf, 
um dort wieder einige Zeit zu verbringen. Auf dem Wege von England nach 
Wien hatte er iibrigens in Karlsruhe K. Fa jans  besucht und auch diesem 
iiber seine Erlebnisse in Rutherfords  Laboratorium berichtet. Fast deich- 
zeitig erschienen Anfang 1913 (nicht vergessen sei Russel) zwei Arbeiten, die 
eine in England von F. Xoddy, die andere in Deutschland von N. Fajans,  
in denen das Problem ausfiihrlich dargelegt svurde. Xoddy war es, der fur die 
verschiedenen Atomarten eines Elementes die Bezeichnung ,,Isotope" ein- 
fiihrte. 

Die Behauptung, daB das letzte nicht mehr aktive Zerfallsprodukt des 
IJrans und Radiums ein Blei sei, mit dem von der Theorie geforderten niedrigen 
Atomgewicht 206, mul3te sich experimentell prii€en lassen. Das in Uranerzen 
immer vorhandene Blei m.ul3te mindestens zum Teil aus UranbIei bestehen 
und sein Atomgewicht muBte niedriger sein als das des gewiihnlichen Bleis. 
Im Wiener Radium-Institut standen uns etwa 100 kg Bleisulfat zur Verfii- 
gung, das bei der Aufarbeitung der Joachirnsthaler Pechblende angefallen war. 
Ich fiihrte die Atomgewichts-Bestimmung dieses hfaterials ails und fand den 
Wert 206.73, der um eine halbe Einheit niedriger war, als das normale Atom- 
gewicht des Bleis 207.21. Damit war tatsachlich die Richtigkeit der Theorie 
erwiesen. Natiirlicli stellte dieses &laterial ein Gemisch von gewiihnlichem Blei 
und Uranblei dar. Die Pechblende enthiilt reichliche Mengen von eingespreng- 
ten Bleiglanzkrystallen, die gewiihnliches Blei darstellen. In Joachimsthal gab 
es friiher reiche Bleivorkommen, die sich oberhalb deI tiefer liegenden Pech- 
bIende fanden und die heute sbgebaut aind. Ich nahm an, da13 man nus aus- 
gewahlten, miigIichst reinen Stiicken von Pechblende, die auf den Bruchflachen 
keine eingesclilossenen Bleiglanzkrystalle erkennen lie5en , ein Blei von noch 
niedrigerem Atomgewicht, d. h. mit hoherem Uranblei-Gehalt erhalten wiirde. 
Die Uranvorkommen in Joachimsthal waien ijsterreichischer Staatsbesitz und 
ich erhielt die Benilligung, aus einem groBen Vorrat ein paar Kilogramm schii- 
ner. Iileiner Pechblende-Brocken auszasuchen. Das daraus isolierte Blei hattte 
das Atomgemicht 206.4, der Gehalt an Uranblei war also wesentlich hoher. 
Dns beste Pecherz enthslt etwa 78 % Uranoxyd urid 22 % verschiedener anderer 
Elemente, darunhr naturlich auch gewohni ches Blei. Ich suchte nun nach 
einem krystallisierten Uranerz, von dem anzunehmen war, daB es urspriing. 
lich aw reineni IJsanoxyd bestand, so daB das stets zu mehreren Prozenten 
vorhandene Blei radiogenen Ursprungs sein mul3te. Ein solches krystallisier-tes 
Uranerz fand man in Deut~ch-Ost-~4frika in 3forogoro. Neben Urnnoxyd und 
Spuren von seltenen Erden war in dem krystallisierten Erz nur noch Blei- 
oxyd zu etwa 7% vorhnden. Dieses Blei ergab das Atomgewicht 206.03. 
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Spater habe ich auch noch die sehr reinen Uranerze aus dem Belgischen Kongo 
untersucht und aus dem sogenannten Ciirit, der neben Uranoxyd nur ca. 10 % 
Bleioxyd enthalt, ein Blei mit dern Atomgewicht 206.03 isoliert. Es .ist dies 
der niedrigste Wert, den ich fur Blei gefunden habe. Es handelt sich hier um 
reines, radiogenes Blei und zwar natiirlich um ein Gemisch von RaG und AcD. 

Auch das letzte Zerfallsprodukt des Thoriums muBte ebenfalls ein Blei sein, 
jedoch mit dem hoheren Atomgewicht von etwa 208, denn Thorium rnit dem 
Atomgewicht 232.1 zeifiillt durch Abgabe von 6 a-Partikeln zum nicht mehr 
aktiven ThD, dem sogenannten Thorium-Blei. Leider enthalten alle Thor- 
Mineralien auch Uran in wechselnder Menge, so daB man nur dann hoffen kann, 
ein Thorium-Blei von annahernd dem angegebenen Atomgewicht isolieren zu 
konnen, wenn ein Thor-Mineral mit moglichst kleinem Urangehalt zur Ver- 
fugung steht. Im Juli 1914 teilte Soddy mit, da13 er BUS 80 kg eines Ceylon- 
Thorits, der nur 1 % Uranoxyd enthielt, 80 g Blei isoliert habe, dessen Atom- 
gewicht er auf indirektem Wege durch Vergleich seines spez. Gewichtes rnit 
dern Plumbum commune zu 207.7 bestimmt habe. Diese Methode ist zuliissig 
unter der Annahme, da13 die beiden Bleiarten gleiche Atomvolumina besitzen. 
Der Ausbruch des Weltkrieges Ende Juli 1914 verhinderte mich zunachst, 
meine Absicht auszufiihren, So ddy um leihweise merlassung einer Probe 
seines Materials zum Zwecke einer direkten Atomgewichtsbestimmung zu bit- 
ten. Mir selbst war es nicht moglich, hinreichende Mengen eines khnlichen Tho- 
rits aufzutreiben. Zwei Jahre spaiter machte ich aber dennoch den Versuch, 
das Soddysche Material zu erhalten. Wir hatten damals im Radium-Institut 
einen englischen Studenten, der als Stipendiat seiner Hochschule fur zwei Jahre 
nach Wien gekommen und dort vom Ausbruch des Weltkrieges uberrascht 
worden war. Er versaumte es, rechtzeitig abzureisen, wurde dann voriiber- 
gehend interniert, iiber Intervention der Institutsleitung und des Rektors der 
Universitat wieder freigelassen und ihm erlaubt, im Institut weiterzuarbeiten, 
wobei er naturlich unter Polizeiaufsicht blieb. lhm war es moglich, wahrend 
der ganzen Dauer des Kiieges mit seinen Angehijrigen zu korrespondieren, wo- 
bei er seine Briefe bei der Polizeibehorde abgeben muBte, die die Zensur und 
Weiterbeforderung besorgte. Die Antworten Seiner Angehorigen vermittelte 
Prof. Kammerlingh- Onnes in Leyden (Holland). Auf meine Veranlassung 
schrieb er nun an Soddy, schilderte ihm seine Situation und iibermittelte 
ihm meine Bitte um leihweise merlassung einer entsprechenden Menge seines 
Thorium-Bleis, damit ich mit demselben eine direkte Atomgewichtsbestim- 
mung ausfiihren konne. Nach kurzer Zeit teilte Kammerlingh- Onnes dern 
Radium-Institut mit, dal3 er von Soddy 12 kg des Thorium-Bleis erhalten 
habe, das er an mich weiterleiten solle. Er frug an, auf welchem Wege er die 
Beforderung veranlassen solle, denn da dieses Blei ein Unikum darstelle, wage 
er nicht, es jetzt in den Kriegszeiten der Post anzuvertrauen. Er bemerkte 
noch dazu, da13 eben Albert  Einstein bei ihm gewesen sei, daB er aber Be- 
denken gehabt habe, ihn mit der Verantwortung za belasten. Daraufhin wandte 
ioh mich an das Auswartige Amt in Wien und bat die Beforderung durch einen 
Kurier. der osterreichischen Gesandtschaft im Haag veranlassen zu wollen. Das 
geschah auch und einige Tage spater war das Praparat in meinen HSinden. 
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Ich fiihrte die Atomgewichtsbestirnmung aus und fand in ubereiastimrnung 
mit S oddy das Atomgewicht 207.78. Durch Vermittlung unseres Englanders 
teilte ich das Resultat Soddy mit, der sofort den Sachverhalt uber die Er- 
gebnisse meiner Untersuchung in der ,,Nature" mitteilte. So kam es, da0 diese 
Resultate urn einige Monate fruher in England als in Deutschland publiziert 
wurden und dies im Jahre 1916. 

Einige Zeit spater stellte mir K. F a  j ans  eine kleine Menge eines Thorium- 
Bleis zur Verfiigung, drts er aus einem norwegischen Thorit mit einem Uran- 
gehalt von ca. 0.1 % isoliert hatte. Die Bestimmung ergab fur dieses Thorium- 
Blei das Atomgewicht 207.90. Auch dieses Thorium-Blei enthielt natiirlich noch 
eine kleine Menge Uran-Blei. 

Somit bestatigte auch im Falle des Thorium-Uleis das Experiment die An- 
nahme der Theorie. Noch an einem weiteren Beispiel lie0 sich die Theorie ex- 
perimentell iiberpru€en und dies betrifft das Vater-Element des Radiums, das 
Ionium, das ein Isotop des Thoriums und von diesem untrennbar ist. 

Auer von Welsbach und Heitinger,  die ails den Jonchimsthaler Ruck- 
standen im Auftrag der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften das jetzt 
dem Radium-Institut gehorende Radium isolierten, gewannen dabei auch das 
in der Pechblende enthalkne Thorium wd damit die Gesamtmenge des vor- 
handenen Ioniums. Dern Radium-Institut stand eine grijBere Menge - ca.. 100 g 
- dieser: Thor-Ioniurn-Oxyds zur Verf iigung. Ich reinigte dieses Rlaterial nach 
den bes'ten Mathoden, die zur Reingewinnmg von Thorium ausgearbeitet wor- 
den sin& Um die Stomgewichtsbestimmung dieses Thor-Ionium-Materiah 
durchzufiihren, muBte zunachst eine euverlassige Methode zur Atomgewichts- 
bestimmung des Thoriums ausgearbeitet werden. Die bisher angewandte Sulfat- 
Methode erwies sich gerade im Fdle des Thoriums als wenig brauchbar. Ich 
versuchte deshalb auch hier wie irn F d e  des Urans, das sublimierbare Bromid 
des Thoriums fur den gewolIten Zweck zu analysieren. Als Mittel einer grooen 
ZahlvonBestimmungender beidenVerhdtnisseThBr, : 4 Agund : 4 AgBrfiihrten 
diese zu dem Atomgewicht 232.12 gegeniiber dem bis dahin giiltigenwert 232.4. 

Die nach der gleichen Methode durchgefiihrte Atomgewichts-Bestimmung 
des Thor-Iouium-Praparates ergab den. Wert 231.5. Ionium mu8 als Vakr- 
EIernent des Radiums, das &us ihm durch rx-Strahlung entsteht, das Atom- 
gewicht 230 besitzen. Das untersuchte Praparat enthielt also ca. 30% Ionium. 
Das geschmolzene Thor-Ionium-ChIorid unterschied sich von dern normalen 
Thorium-Chlorid lediglich dadurch, daI3 es im Dunkeln intensives, blaues Licht 
aussendet, ahnlich wie Wium".  

Wir unterbrechen hier, urn des Gesamtzusammenhanges willen, die person- 
lichen Aufzeichnungen Honigs chmids , die in aller Ausfiihrlichlreit seine be- 
deutgame Tatigkeit in Wien vor Augen fuhren und ordnen den noch verblei- 
benden SchluB ,,Am den Erinnerungen eines Chemikers:", in dem er seine 
zweite, im Jahre 1933 durchgefiihrte Atomgewichtsbestimmung des Radiums 
beschreibt, in das spatere Kapitel der Nunchener Jahre ein. 

Wie hoch Honigschmids Leistungen nicht nur im Kreise des Faches, son- 
dern auch irn Wiener Kultusministerium gewertet wurden, das laBt der jetzt 
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beginnende Hohenanstieg seines akademischen Pfades erkennen. Am 24. No- 
vember 1911 wurde er zum auljerordentlichen Professor fur anorganische und 
analytische Chemie an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag ernannt 
und schon am 25.  Oktober 1915 Zuni Ordentlichen Professor, ohne hde rung  
der Lehrverpflichtung aus diesern Anlasse. 

Die Kollegen an der Technischen Hochschule in Prag haben der ofteren 
Beurlaubung ihres neuen Extraordinarius und Ordinarius nach dem Radium- 
Institut in n'ien mit ausgesprochener Reserve gegeniibergestanden. Die Majo- 
ritat der Fakultat fand es nicht zulassig, daB sich eines ihrer Mitglieder derart 
seiner Hauptpflicht, als welche sie die Unterrichtsarbeit ansahen, entzog, und 
so kam es zu Spannungen und zunehmender MiBstimmung, die Honigschmid 
nach und nach Prag verleideten. ,,Andererseits", so schreibt sein bedeutender 
Nachfolger Gustav F. Hii t t ig ,  ,,war er der Abgott der aufstrebenden Stu- 
dentenschaft und der Mitarbeiter. Sein Mechaniker Sip war geradezu da- 
durch bekannt, daB er noch 20 Jahre nach dem Weggang Honigschmids 
jedem gegeniiber Erlebnisse von seinem verehrten friiheren Chef erzahlte und 
darauf bestand, daB deasen Anordnungen im Institut weiterhin respektiert 
wiirden". Im Grundeliebte Honigschmid sein Prag. Im iirltesten und schon- 
sten Stadtteil, der ,,Kleinseite", der den Hradschin, die Barock-Palaste und 
herrlichen Garten beherbergt, verbrachte er den schonsten Teil seiner Jugend- 
zeit. Dort hat er auch sein ,,Kleinseitner Daitsch" aufgenommen, das er nie 
recht abstreifte und seine typische Art zu sprechen. Honigs chmid war da- 
mals - nach den Worten seines Bruders Rudolf - ,,eine etwas verscldossene 
Natur, zuriickhaltend in seinen GefuhlsauQerungen, dabei aber empfiinglich 
fur anregende Geselligkeit, fur Humor und gutmiitigen Sarkasmus, der auch 
vor seiner eigenen Person nicht haltmachte". ,,An den geselligen j7erkehr, den 
mein Bruder in Prag fuhrte", so heiBt es weiter, wurde ich erst unlangst durch 
einen Brief d2s bekannten Griinewald- und Holbein-Forschers, Prof. H. A. 
S chmid in Basel, erinnert, der in den Jahren 1906-1912 an der Prager Universi- 
tiit denLehrstuh1 fiirKunstgeschichte innehatte; er schrieb mir im Oktober1947: 
,,Ich habe sehr -4nteil genommen an dem tragischen Ende Ihres Bruders. Er war 
mir bei weitem die sympathischgte Personlichkeit in unserem Kreise von jiin- 
geren Dozenten, die sich Tag fur Tag zum Kaffee am Graben zusanimen- 
fanden, ofters auch abends. Die3em Kreise gehorten neben Hochschuldozenten 
der Medizin und Naturwissenschaften auch Kiinstler an". 

Zu Beginn des Jahres 1916 richtete die Deutsche Chemische Gesellschaft, 
deren Mitglied Honigschmid seit 1903 war, die Bitte an ihn, uber seine 
bedeutsamen Entdeckungen zusammenfassend in einer Sondersitzung der 
Gesellschaft zu sprechen. Er gab diesem Wunsche Folge und so kam am 3. Juni 
1916 jener breit orientierende Bericht uber die ,,Radio-Eleniente" zustandell), 
fur den die zahlreich Erschienenen mit begeistertem Beifall dankten. ,,Ihnen 
war es vorbehalten", so schlolj der Prasident der Gesellschaft, H. Wichel--  
haus,  ,,Arbeiten auf diesem Gebiete auszufiihren, die unsere hochste Bewun- 
derung verdienen. Mit Ausdauer und Geschick haben Sie Versuche durch- 
gefiihrt, die Ihnen die dankbare Anerkennung der chemischen Welt sichern". ____ .. __ 

11) B. 49. 18x1 r19161. 
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Der also Begliickwiinschte gedachte in Bewegung Richards,  der fast auf 
den Tag genau 9 Jahre vorher am Vortragstisch des Hofmann-Hauses ge- 
standen war. 

Richard Wills t Li t t e r, der gefeierte Nobelpreistrlger 1919, war am 1.  April 
des Jahres 1916 als Xachfolger Adolf von Baeyers nach Miinchen berufen 
worden und sogleich an eine durchgreifende Umgestaltung und Keuauhich- 
tung des etwas eingeschlafenen Instituts herangetreten, die die bayrische Re- 
gierung dem beriihmten Manne hatte zusichern miissen, um ihn fur sich zu 
gewinnen. In Hinsicht der Wiederbesetzung der durch den Tod12) von Oskar 
Pi lot  y freigeu-ordenen auRerordentlichen Professur fiir analytische Chemie 
schien ihm Otto Honigschniid der geeignetste Mann in der Doppeltatiglreit 
des Lehrers und E'orschers. Am 26. Dezember 1917 richtete der bayrische 
Kultusminister Dr. v. Knill ing ein BuRerst liebensaiirdiges H'andschreiben 
an R o n i g ~ c h m i d ,  in den1 er ihm auf Grund des Vorschlags der Fakultiit 
und des Senats der Universitjt Miinchen diese Professur anbot und, zur AILS- 
gleichung des Rangunterschiedes zwischen der StelIe eines ordentlichen und 
eines auRerordentliche4 Universitiitsprofessors, Titel und Rang eines Honorar- 
professors. 

Honigschmid reiste denn auch sogleich nach Miinchen, das ihm voni 
Rijrensagen als eine der angenehnisten Hochschulstadte bekannt war, und 
konnte von der Aufnahme seitens des Ministers, der Fakultat und bemnders 
Willst i i t ters,  die Schonsten Eindriicke gewinnen. Dieser gab dem kiinftigen 
KolIegen zu Ehren einen Bbend, zu melchem angesehene Mitgleder der Uni- 
versitiit und des Ministeriums geladen waren; im Verlauf dessen kain er auf 
seine Pliine im Zuge des Instituts-Umbaues zu sprechen und IieR, wie aus einer 
ungefiihren Eingebung heraus, die Miiglichkeit der Griindung eines Deutschen 
Atomgewichtslaboratoriums durchblicken und der Beschaffmg aller fur. diese 
Spezialforschung benotigten Sondergeratschaften an Platin, Quarz und Ghs. 
Diese Aussicht mutete Honigs chmid wie die Erfullung seines letzten groBen 
Zieles an; er erlrannte, daB er hier ,,sein Reich" finden u,nd grunden konne, 
wie es vom Schicksal bestimint war. Es sol1 nicht unerwahnt bleiben, daG sich 
auf diese Stunde das weit uber das Rerufliche hinausgehende Treueverhiiltnis 
zuriickfiihrt, das Honigschmid allezeit auch dem dann in der Verbannung 
lebenden, allen Einflusses baren, groRen Cheiniker, Gelehrten iind Menschen 
sichtbar - augenfiillig bewahrt hat. Noch einmal sah sich Honigs chmid einer 
Ietzten Standhaftigkeitsprobe ausgesetzt. als ihn der Reimweg uber Wien zu 
seinem Freunde Stefan Meyer, dem Leiter des Radium-lnstitutes, fuhcte; 
der iibergah ihm ein Telegranlm des Rektors der Technischen Hochschule in 
Rag, W. von Gintl  : ,,Das Professoren-Kollegium bittet Sie, verehrter Herr 
Kollege, Ihre fur Sie und die Hochschule so ehrenvolle Berufung nach Miin- 
chen, wenn irgend tunlich, nicht anzunehnien und Ihre bewahrte Kraft der 
hiesigen Hochschule zu erhalkn. Dieselbe Bitte richtet das Kollegium gleich- 
zeitig an Escellenz den Rerrn Cnterrichtsminister". Bei aller Hochschatzung 
der Persiinlichkeit v. Gintls,  der sich bei den Differenzen mit der Faknltat 

12)  Oskar  Pi lo ty  fie1 am 6. Oktobrr 1913 in den Biimpfen bei Sommc Py. 
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stets auf seine Seite gestellt nnd um einen Ausgleich bemiiht hatte, bedeuteten 
Honigschmid diese Worte doch, nicht vie1 mehr als ein verhaltener Gliick- 
wunsch. Anders stand es mit dem Radium-Institut und Freund Meyer. Sich 
von der Zugehorigkeit zu dieser wohlwollenden, grofiziigigen und freundlichen 
Arbeit,sgemeinschaft und vom schonen Wien mit seinen reichen Zugaben des 
Lebens und iiberhaupt vom lieben Osterreich trennen zu miissen, wie schwer 
kam es ihm an. Aber sein Werk galt ihm mehr als seine Person und 
Bufiere schone Lebensumstande, er fuhlte sich Wil ls ta t ter  durch sein 
Wort gebunden, der Wiirfel war gefalbn, das Schicksal muBte seinen Lauf 
nehmen. 

Am 27. Februar traf die Ernennungsurkunde ails Miinchen, ausgestellt mit 
Wirkung vom 1. April 1918 ein. Und nun kamen fur den empfanglichen Sinn 
des Scheidenden noch einige bedriickende Tage : der Abschied von den gleich- 
gestimmten Freunden, die ubergabe des Instituts an den befreundeten, mit 
der interimistischen Leitung betrauten Privatdozenten Fri tz  Paneth ;  dann 
die Bitterkeit der unbedankten Entlassung aus seiner lehramtlichen Xtellung 
in Prag und aus dem osterreichischen Xtaatsverband und schliefilich das Ver- 
packen des Restandes an Biicliern und Praparaten und des Wenigen an Hab 
und Gut, niit allen seinen verdriefilichen Einzelheiten. 

Man darf nun nicht denken, dafi sich Honigschmid in Niinchen sogleich 
mit Hast imd Ungestiim auf die Bestimmung weiterer Atomgewichte gestiirzt 
hatte; solchgr Art war sein Gelehrtentum nicht. Die richtige Ausgleichung 
zwischen Arbeit und MuBe, diese altbewiihrte Or?nuq, erschien ihm als etwas 
so UrsprunglicheF, C'D Unentbehrliches und als eine der hochsten Aufgaben der 
Lebenslmnst . Nach seiner Meinung beeintrachtigt dieser Wechsel die wissen- 
schaftliche Arbeit nicht, sondern erhalt und steigert sie. Wohl konnte auch ihn 
ein ungelostes Problem Tag und Nacht in Aufregung nnd rastlos bis zum lieben 
Morgenlicht im Laboratorium oder am Schreibtisch halten in dem unwider- 
stehlichen Drang, es zu meistern, wie die Arbeiten in Wien gezeigt haben, aber 
solchen Spannnngen mufiten MuBestunden folgen. Und danach wie ein Mensch 
von dieser so notigen Lebenshilfe Glebrauch macht, beurteilen wir seine weiteren 
Interessen, seine Grundhaltung, ihn selbst. Zwei Pole zogen ihn an : einmal die 
Natur, das Wandern und Fahrten, die Welt, Stadte und Volkstum, und zum 
andern frohe helligkeit. Es verlohnt sich wohl, von diesen Freudenquellen 
noch da und dort zu erziihlen. Hier sol1 nur, weil sehr aufschluBreich nach der 
menschlichen Seite hin, Honigschmids grofie Tierliebe erwahnt werden, die er 
bis zu seinem Tode beibehielt. Sein Bruder3) schreibt : ,,Wahrend seiner Assi- 
stentenzeit habeu ihm seine Freunde in Prag, im Hinblick auf seine Tierliebe, 
ein possierliches Af fchen geschenkt, mit dem er sich sehr plagte, das ihm aber 
doch einging. In seinen Kinderjahren galt seine Liebe den verschiedenen Haus- 
hunden, die der in unserem Haushalt lebende GroBvater hielt, dann, a h  mein 
Bruder reiten gelernt hatte, seinem Pferde und zum SchluB seinem ,,Bulli", der 
ihn bei allen seinen Ausflugen begleiten muBte". Sein Entlaufen konnte den 
ganzen Haushalt und das Laboratorium in Yerwirrung bringen. Honig - 
s chmid, einmd gefragt, warum er den ,,lieben Bulli" nicht bei sich im Labora- 
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torium waqhtern lasse, antwortete : es genugt, wenn eins von der Familie die 
grausigen Schwaden hinnehnien mu13 ; der Bulli genoB also Familienrecht. Man 
konnte ihn auch sagen horen, ein guter Hund verdiene in mancher Hinsicht 
mehr Zuneigung als Menschen; seine Tugenden, Treue, Geduld, Gehorsani und 
Mut seien vollstandiger ausgepragt, die GefuhIsauBerungen und Spasse an- 
mutiger. An den Koppeln konnte er den im Schritt weidenden Rindern mit 
Teilnahme stundenlang zusehen. Seine Liebe galt nicht nur diesen besonders 
nahen Tiergefahrten, sonderd der Tierwelt schlechthin. Daher besuchte er gerne 
Zirkus, Menagerie und Tiergarten. 

In  Munchen hatte sich der Zugezogene rasch eingelebt. Stadt und Land 
waren fur ihn eigentlich keine Fremde; nach der Stammeszugehorigkeit liegt 
Wien naher bei MiincLen als das schwabische Augsburg, auch i n  sprachlichen; 
die Sprachgrenze ist gegen das dentsche Osterreich und Tirol hinein nicht sehr 
scharf gezogen, sie verlauft in langsamen ubergangen, so daI3 Honigschmids 
Kleinseitnar ,,Daitsch" nicht als Idiom besonders auffiel, sondern allein durch 
die Spezialitat wie er es- gebrauchte. Ein Unterkommen fand der Junggeselle 
in einem chambre garnie der ,,ah vornehm verschrieenen" Pension , ,Garten- 
heim",in der LudwigstraBe hinter der Ludwigskirche. Dort wohnte auch sein 
osterreichischer Landsmann und Kollege am ChemischenInstitut K.H. Me yer. 
An seiner Arbeitsstatte war der eingeleitete Umbau und Ausbau des ganzen 
Institutes infolge des unglucklichen Kriegsausganges und der wildbewegten 
Revolution noch nicht zum AbschluB gekommen. Honigschmid  muBte sich 
bis auf weiteres mit dem Privatlaboratorium seines Vorgangers begnugen. Auch 
ein Teil der Geratpchaften fehlte' noch. 

So standen die Dinge, als der Schreiber dieser Zeilen Honigschmid im 
Fruhjahr 1919 in Seinem Laboratorium aufsuchte. Es 1aBt sich in meinem 
Bericht nicht g&z vzrmeiden, mich selber insoweit zu erwahnen, wie zu seiner 
Verstandlichkeit erforderlich ist und sich fur den Berichtenden aus den Be- 
ziehungen einer langjahrigen Freundschaft ergibt. Fast zwanzig Jahre war es 
damals her, da13 ich mit einer von A. Gu tb ie r  vorgeschlagenen Arbeit : ,,Uber 
das Atomgewicht des Wismuts" promoviert hatte13). Im Hinblick auf die 
mittlerweile bekanntgewordenen modernen Atomgewichtsbestimmungs-Metho- 
den, die ein HochstmaB der Genauigkeit erreichen lassen, schien mir der da- 
mals gefundene Wert Bi= 208.0 (aus 2Bi : 3 0), der in d i P  internationale Atom- 
gewichtstabelle aufgenommen worden war,' der Revision bedurftig, und ich 
hielt es fur meine Pflicht, sie dur~hzufuhrenl~). Ich bat also Honigschmid ,  
mich als Gast, ohne eine Stellung, in sein Laboratorium fur einige Zeit aufzu- 
nehmen und mein Vorhaben zu fordern. Dieser bekundete sofort ein lebhaftes 
Interesse an dem Plan und willigte mit sichtlicher Freude ein. Wir verbrachten 
den Tag zusammen; von der Stunde an datiert unsere Freundschsft. Ich war 
sein erster Mitarbeiter in Munchen, Assistenten und Doktoranden fehlten noch, 
mit eigenen experimentellen Arbeiten hatte er noch nicht begonnen. 

13) Dissertat. Erlangenl903, Journ. prakt. C'heni. [2] 77,457 [1908]; 78, 409, 431 [1908]. 
14) Ich hatte die Stellung als Vorstand des Unt,ersuchungslaboratoriums der Badischen 

Anilin- und Soda-Fabrilr in Ludwigshafen a. Rh. nach Kriegsende wegen Verwundung 
und Krankheit aufgegeben und war in Miinchen seBhnft geworden. 
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Das also war O t t o  Honigschmid ,  die ihn kannten, wissen es ohnedies: 
Eine mittelgroBe, schlanke, fast schmachtige Gestalt; ein blasses, nicht ganz 
regelmiifiig, nicht ganz fehlerfrei gebildetes Gesicht, glatt rasiert, beherrscht 
von zwei Ieuchtenden durchdringenden Augen von fester autoritativer Art, die 
nicht leicht sich tiiuschen lassen, behiitet von runden, goldgefail3ten Glasern; 
ein leicht spottischer Zug um den Mund; das volle Haar riickwiirts geordnet, 
an den Schlafen ergraut ; die Stirne gefurcht ; Haltung von freier Leichtigkeit, 
ohne jede Pose; das &Bere einfach, uneitel, doch tipptopp vom Scheitel his zur 
Sohle : ,,Gentleman", Mannsideal einer ganzen Nation in England. Fallen die 
ersten Worte, so steht das Herkommen untriiglich fest : Dieser Mann stammt 
aus dem Lande der Maria Theresia, wo sich jahrhundertelang deutsches, romani- 
sches, dawisches, ungarisches Menschentum durchmischt und einen gewissen 
einheitlichen Lebensrhythmus aufgenommen hat. Von dort ist ihm ein- 
geboren : Frohsinn, Humor, Gefalligkeit und Geselligkeit, mit einern Wort : 
Honnetitat. Sie haben seinem Menschenleben die personlich-charakteristische 
Farbung gegeben. Auch das Zigarettenrauchen in leicht unterbrochenen Ketten 
war im Stil ostesreichisch. UnvergeBlich sein Idiom und die Kunst, seine Ge- 
danken zum einfachsten Ausdruck zu bringen. Seine im Gesprach nonchalant 
hingeworfenen Satze wirkten in ihrer Pragnanz und Klarheit wie gefiltert und 
steigerten sich gar manchesmal zur Hohe von Aphorismen. Die etwas naselnde 
, ,Honigschmid-Sprache" war i d  Privatlaboratorium als ,,Verkehrssprache" im 
Gebrauch, aug Sympathie, nicht aus Respektlosigkeit ; man hatte seine Freude 
daran. Es ist vorgekommen, das'so ein eifriger Xachahmer dem Herrn Pro- 
fessor versehentlich-unbemuBt in dessen Sprechweise besonders naturgetreu 
antwortete . . , peinlicher Augenblick . . . Dieser aber quittierte lachelnd : ,, Ja ,  
sagn's, sin' S' denn auch a u ~  dem Zauberflotenlandl ?" Verstand es bei einem 
vergnugten Chemie-Fest ein Witzbold, seine, Darbietung in Jargon, Tonfall 
und Timbre la Honigschmid  trefflich zu Gehor zu bringen, dann geriet der 
Professor ganz aul3er sich vor Vergniigen und mit ihm die ganze Gesellschaft. 
Anders, wenn ihm offizieller, verdienter Beifall zuteil wurde; da stand er in 
einer Verlegenheit, deren vollkommene Echtheit seinem Wesen noch einen be- 
sonders feinen Zug einfiigte. Hier verraten sich in der Gesamtpersonlichkeit 
zwei innerlichste Tendenzen in wunderlicher Mischung und in fruchtbarem 
Ausgleich : B e s c h e i d e n h e i t  und S t o 1 z . Man mochte schildernd gerne 
noch bei dem und jenem erbaulichen Bilde verweilen um se iner  und seines 
Personlich-Originellen immer noch griindlicher inne zu werden ; doch setzt der 
zur Verfiigung gestellte Raum eine Grenze. 

So kehren wir also zur Atomgewichtsbestimmung des Wismuts zuriick. Sei- 
ner Gewohnheit gemail3 wiinschte Honigschmid  von den Hdogenverbindun- 
gen auszugehen, ungeachtet des Umstandes, daB Wismntchlorid und -bromid 
stark hygroskopisch sind und durch Wasser hydrolysiert werden, Eigenschaf- 
ten, welche friiheren, um die Festsetzung dieses Atomgewichts bemiihten For- 
schern ihre Heranziehung zu bedenklich erscheinen lieBen. Aber Honig-  
s chmid hatte bei den Arbeiten in Cambridge und Wien die Bedingungen er- 
kannt, unter welchen eine exakte Synthese und Analyse sublimierbarer Metall- 
halogenide ermoglicht wird und hat einen Quarz - Apparat und eine Versuchs- 
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anordnung geschaffen, 1%-elche diese Redingungen zu verwirklichen geshtb3n. 
Diese Anordnung bestcht irn wesenttichen aus einem Trockowystem Iur Luft, 
Stickstoff, Chlor und lJrom, sowie tlein Einfullapparat, der einc Modifikation 
des ,,bottling apparatus" von 'r. W. Richards irtlj) .  Ein Originelapparat und 
andere Denkwiirdigkeiten aui  1-I ijn ig s ch mid s Atomgewichtslaboratoriunl 
haben im .,Dcutscheir Muscimi" in Xiinchen Aufstellung gefimden. Ein V o r ~ ~ g  
des Verfahrens ist es auch, daS die Atomgewichte der Elements direkt auf 
die funditmentalen Atomgewichte Rilber, Chlor und nroni bezogen werdcn. ES 
sieht sich so das Ganze recht einfach arl und adieint fast keine Katsel mchr 
asffsugeben. Allein bei tieferenr Einblick ergibt sich, daB allein schon die rich- 
tige Handhabung der Apparatur, der vielen Kuwtgriffe wegen, eine expri- 
mentelle Leistung id, die durcliaus i~icht jedermairi glucken wollte, gane ab- 
gesehen von den besonderen Vorbereitungen, den Eineeloperationcn, den JM- 
tails - ,,ttimez done les d6tailb" -, die ein vielf&ltiges Versuchen, Bbstimmn, 
Variieren und Kontrolliereii auferhgen. Uni >-on Art und Urnfang aolcher ,,Vor- 
hereitungen" einc Vorstellung zu geben, mien sie an. diesern. einen Beispiel 
skizziert . Das IVisu~utrnetall von sechsseitiger Provenienz wurde wch vcr- 
scliiederien Gesichtspunkten gereinigt , der Grad der Reinheit dwch Probe- 
Atomgewichtsbcstimm~~lngen und physikalische Priifung kontrolliert. Die &a- 
genzien und die GefiiBe aus Jenaglas, Quarz slid Platin wurden uxiter st%n&ger 
Kontrolle gehalten. T)as JVasscr - mittels Kiihlers aus Ulockzinnl6) -, die 
Salpetersaure - mittels Quarzkiihlers -, wixrden solange fraktionierter Dcbtil- 
lation unterworfen, bis Yrohen der 3littcIlli~fo in1 Kephelometer ungetrubt 
blicben. Uei der Reindarstellung des Chlors half die Badischc Anilin- und Soda- 
Fabrik, Ludwigshafen a. Hi., durcli C-berIassung eines sorgfiiltig fralitioniert- 
dcstillierten Produktes, das frci von Sauerstoff, E'euclitigkeit und den andcren 
Halogenenmar, niees Kudoif Knietsch zur Uestimmung dcr phy3ikdischen 
Konstanten seines flussigen Chlors verwendet hatte. Die Bromreinigung wude 
nach der zuvsrldssigen, von T. W. Richards ausgearbeiteten Xsthode dmch- 
gefiihrtls)). 1x0 Scliilderung der Hoch- tteindnrstel1ung des fur die Andyse ver- 
wendeter1 Silbers, der Hersstellung von Beguli verschiedener GrGSe im Glewicht 
von, wenigen Z&ntelmilligramm bis zu 5 g - urn stets awh die kleinstrniigliche 
Menge fur jede berechnete Silberzugabe zu Handen zu hahen - wiirde allzu- 
sehr &rxm in Anspiuch n e b e n .  

Wie notwendig die Revision des Wis~ut-l~tom~ewichtes in J%klichk&t 
war, bweist, dad Ergobnis : 22 Hestiinmungen der Verhiiltnisse MCI, : 3ilg md 
BiRr, : 3Ag ergaben als Mittel den Wert Bi -3 209.00, der uin eirp Einheit hiiher 
liegt,, als der vordern international angenonmene. 

Sach Art dieses von ihm z x r  uncrreichten AIeisterschaft weiter und immer 
weiter entwickelten Grimdverfahrens hat Honigs c h a i d  dann Init &lor Scllar 
von trefflichen Sdiiilern, die sich urn ihn gcsammelt hat und die von ilim heran- 

~ 

75) Abbildung usw. skhe 0. Hiinipschmid u. L. B i r c k e n b a c h ,  Rt*tisioridcs Atom- 
gewiehtcs des Wistnuts, B. 54, 1873 [1921j. 

16) Die Abgabe von Silbcr-Ion an di~s  destillierte Wasser bci (kbrmxch einrs Silber- 
kiihlers koiinte icli darnals Hijiiigschmid nach eirier etmas beftigen Aussprachc - cs 
i h t  die cinzige gcblicben - nachw&en; s. B. 54, 1883 [I921J. 
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gebildet worden ist, die zur Zeit als von groBter Prazision befundenen Atom- 
gewichtswerte vieler Elemente lieu ermittelt ; in einzelnen Fallen muI3ten neue 
Wege beschritten werden. 

Inzwischen bereitete sich in Otto Honigschmids Privatleben eine tief- 
greifende Veranderung vor. Es war wohl eine Fiigung (Schopenhauer wurde 
wider von anscheinender Absichtlichkeit des Schicksals sprechen), daI3 Frau- 
lein Lia-Dagmar Giebisch, die hubsche Tochter eines Rechtsanwalts in 
Gablonz (Bohmen), im Friihjahr 1919, jung und unbeschwert, eine Reise nach 
Siiddeutschland unternahm und zufallig in Miinchen in der gleichen eleganten 
Pension abstieg, in der Honigschmid wohnfe. Es ergab sich dann auch bald 
das Kennenlernen, dann haufiges Zusammenfinden, so in Theatern, Restau- 
rants und zu Ausfliigen, dem es zu danken ist, daI3 iiber den scheinbar so ganz 
seinen Atomgewichten verschriebenen 0 t t o Honigs chmid eine Welle der 
Liebe dahinflutete, und da auoh die junge Dame von einer tiefen Neigung zu 
dem beruhmten und originellen Mann, dem Einen und Rechten, erfaI3t m d e ,  
kam es Juli 1919 Zulu Verlobnis 'der fur einander Bestimmten und schon im 
August zur Hochzeit. ,,Was mu13 geschehn, mags gleich geschehn !" 

Der um eipmdzwanzig Jahre altere Professor hat nicht etwa spontan in 
den Zufall hineingeheiratet. Er hatte sich Weile gelassen, bis sein Vorsatz, erst 
als gemachter Mann ein Eheversprechen einzugehen, volle Erfiillung gefunden 
hatte; schwerlich hat er vordem vie1 Ausschau gehalten. Er wuflte, das Hei- 
raten hat wie jedes Ding seine Zeit, die abgewartet werden mu8, aber auch 
nicht verpaot werden &darf, und gestand sich : Der eutektische Punkt ist jetzt 
erreicht. Er war einundvierzig' Jahre alt geworden und wollte nun in seiner 
unkomplizierten, romantischer Verschwarmtheit abholden Ordnungsvorstellung 
eine liebevolle Frau furs Leben haben als naturgegebene Erganzung und sein 
Behagen am eigenen Herd. 

Eine wundersame Gunst war e~ - fur den einen wie den anderen -, daI3 
Frau Lia-Dagmar aus der osterreichischen Heimat- und Sprachgemeinschaft 
stammte. Das gab den gegenseitigen Beziehungen von allem Anfang an etwas 
Familiares, Anheimelndes, Vertranliches, Einmiitiges, ja Selbstverstandliches 
und schuf den rechten Ehegedeihgrund (mogen auch Herzenserlebnisse nich t 
immer an Heimatgrenzen gebunden sein). Sie war fur ihn die rechte Frau, vom 
ersten bis zum letzten Tage, in, Zeiten des Frohseins wie denen der Trubsal. 
Er hat in ihr seine engste Bundesgenossin gesehen und zwar durch die Geheim- 
nisse der Treue und sich ihr selbst da untergeordhet, WQ allein seine Entschei- 
dung angerufen war. Sie hinwiederum war der unerschutterliche Fels des Glau- 
bens an ihn, seine Berufung, sein Werk, das sie durch Riicksicht auf ihre Person 
nicht gehemmt sehen wollte. Dies vollig Einige sah und fiihlte jeder. Uberein- 
stimmend berichten die Briefe der Verwandten, ,,da13 die Ehe sich sehr gliick- 
lich gestaltet und die junge Frau es wunderbar verstanden habe, den geliebten 
Mann, der in den Jahren des Krieges sich gegen alle Welt in seine grbeit ab- 
geschlossen zu habeu schien, wieder in ein frisches geselliges Leben zuriickzu- 
bringen und zu gerneinsamer sportlicher Betatigung anzuregen, wozu sie selbst 
vie1 Veranlagung hatte3) ". 
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Nit Wanderungen begann's, dann erlernte der junge Ehemann und Sportler 
das Radfahrenl'), bedauernswert schlecht Ski und Sehlittschuhlaufen und 
beide sehliel3lich Reiten und Autofahren. Frau Honigschmid brachte es zur 
ReitergriiBe, zur wirldichen Smazone, und hat sich auf Turnieren einen Kanien 
gemacht, der Professor bis zum sauberen Reiten ; bei grol3eren reiterlichen 
Veranst,altungen blieb er .% la suite. Zuschauer. Es war ein erfrischender Bn- 
blick, beide auf schonon eigenen Pferden im Englischen Garten traben und 
galoppieren zu sehen und fur sie selbst Hohepunkte des Lebens. Honig- 
schmid hing an seinen Pferden mit Liebe; haufig stattete er ihnen im Stall 
Besuch ab, die Taschen mit Zucker und gelben Ruben geful1t; er liebkoste 
sie, sprach rnit ihnen, priifte was in den Krippen lag, ob die zwolf Pfund Hafer 
mit IIkcksel vermischt wirblich vorgelegt wurden und setzte boi einem Kolik- 
anfall &0 ganze tieriirztliche Fakultdt in Bemegung. Und was am Ende das 
Autofahren angeht, ihre letzte sportliche Gemeinsamkeit, die erst 1935 nach 
seiner ersten schweren Krankheit aufgenommen wurde, so h a 8  sie das 
sichere Konnen und er  lieB es gelten, womit der Platz am Steuer endgiiltig ver- 
geben war. In ihrem zweisitzigen, dmittigen, meist offen gehaltenen BJIW 
fuhren die beiden Butler am Woehenend nsch den nahen oberbayrisehcn Seen 
md ins Slpcnvorlend ,,zu geweihtem MuSiggang", und nach bewegtem Se- 
mester in erlosender Fahrt nach dem Sommerdorado im Hochgebirge und 
such dariiber hinaus in die Nachbarliinder, mitunter noch zu Kongressen 
oder zu Besuch von Freunden, so awh  nech Cbusthal und Darmstadt. Es 
lieBen sich aus dem Leben des Sports- und Reitersmann Honigschmid recht 
originelle, humorvolle Begebnisse und Bbenteuer berichten, fiber die er selbst 
oft lange Gespriiche mit wunderbarer Selbstironie zu fiihren Iicbte, doch liegt 
dtls nicht auf der Linie dieser Aufzeichnungen; sie werden in der Legende 
fortleben' 8). 

In der menschlichen Lebensgestaltung spielt die Geselligkeit cine RolIe ; es 
la&, sich vie1 in sie hineinlegen, ihr RPichtum ist im Hause und aushiiusig 
gro8. Wenn vir hier etwas verweilen, so deshalb, weil wir immer wieder die 
reine Menschlichkeit des Mannes nicht hinter die Wurdigung seiner wissen- 

17) Im Radfalvcn war ich sein Mentor; wir radelten tiiglich Tom Labor in Bichtung 
Schwabing. Einmal, Burz hrvor wir in die Xreuzung arcis-Sc2~cllingstr~~c einfuhren, bc- 
obachtcte er, daS ich ohnc Hand an der T,enkstange fuhr. ,,WIG macht man dos, Doktor ?" 
Antwort: ,,Man legt sich etv as zuruck, schaut gcrsde aus und strampelt wciter". In  der 
Krouzung war er zum Entwhlulj gckommen, es zu probieren und fuhr in uberraschcnd 
kiihnem Hogcn cinem entgegenlcommenden Radler in die Flanka: bcide stiirzten. Id4 trat 
gleicbeitig mit dein nach Miene und Hnltung dos Schlimmstc verhei0enden Karamho- 
liertcn, clcr die Sache schndl ohno Kadi in vollistuinlielier Weisc erledigcn zu wollen 
schien, an rlcn noch imrner am Boden platt-lang hingestrecktcn Profcssor und frug: ,,Herr 
Professor, habcn Sie sich wclr getan ?" Lnd sopleich der Unbckannte: ,,Oh mei, a Professor 
wanq's 'is, dann la6 i' ihnlaufa". Darauf Hijnipschmid sich stolz erliobcnd: ,,Scbaun's, 
Doktor, es is' doch was Schijnes llm so eino anqcschcnc Stellung, vor dcr jcder in1 \iolk 
Jtespckt bat". . . Meinen Xinwand, man kdnntc die Hcmerkung auch antlers auslegen, bc- 
antwortctc erriach einiger Zeit: ,,Ganz gleich, wic dem ist, die l'riigcl Imt's uns erspart". 
Das Gespriich fnnd spater Fortsctzung im 1,aboratorium und in Bierzeitungen in rnannig- 
fachcr Abwantllung. 

Is) JGn Bcispicl scincs Erziihlcns sei mgefuhrt: ,,Ich war an Izfingstcn am Chiemsoc 
und Imb' irn Heu g'srhlafen. 1)urch Hin- uiid Her-ltiitteln hah' ich mir cirle Alntrizc illciner 
selbst herg'stcllt und nit g'schlafcn. Nur brim Urndrehn war's scklimm, da hab' icl.1 dann 
nimmcr in mei' Hohlform poljt . . .'.' und so gings huniorvdl cwitcr. 

- 
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schaftlichen Leistungen stellen wollen und auch deshalb, weil die Zeit der un- 
getrubten Stunden erschreckend schnell voriiberging . Die Abendzusammen- 
kiinfte bescbrankten sich im ersten Ehejahr in der engen Schwabinger Miets- 
wohnung, RomerstraBe 351111, auf einen kleinen Kreis, eigentlich nur auf ein 
junges, hochst interessantes und anregendes Ehepaar, zu dem Frau Honig- 
schmid schon vor ihrer Verheiratung Faden angekniipft hatte. Dazu erschien 
dann der eine oder andere ansassige oder durchreisende Bekannte oder Kollege, 
von denen mancher eine Beriihmtheit geworden ist. Dabei blieb es im Grunde 
eigentlich, auch als ihnen Wil ls  t a t t e r  - es beleuchtet die gegenseitige Wert- 
schatzung und Sympathie - Ende des Jahres den b i t ten  Stock seines grol3en 
Direktorhauses eingeraumt hatte, das Konig Maximilian 11. 1851 fur Lie  big 
hatte errichten lassen. Unter Frau Honigs  chmids  Kunstverstandnis ent- 
stand daraus, fur die Freunde zu. GenuD und zq eigener Freude, ein sehr ge- 
schmackvolles Heim; es sind da wohl Hunderte in den fiinfundzwanzig Jahren 
zu abendlicher Unterhaltung ein- und ausgegangen. I n  dem kleinen, durch- 
heiterten Gesellschaftskreis fiihlte sich H o n i  g s  c h mid nach angestrengter 
Laboratoriumsarbeit behaglich-wohl, er brachte ihm den Ausgleich. Wenn er 
sehr guter Laune und nicht zu ubermiidet war, konnte er vortrefflich anschau- 
lich und eindringlich erzahlen, denn er wollte verstanden werden; er ta t  es 
aber selten, meistens war er Zuhorer und begleitete die vorgetragenen Mei- 
nungen, Vorfalle, Schnurren und Redebluten mit seinem still-vergniigten Da- 
hin-Lacheln, das von der Empfanglichkeit aber auch Hoflichkeit seines Herzens 
zeugte; gelegentlich einmal warf er eine Pointe in die Konversation; nichts 
weiter - er schiitteIte den Tag ab. Freilich blieb es nicht bei diesen Zusammen- 
kiinften. Man verabredete sich zum Besuch von Theatern, Konzerten, Kiinstler- 
festen, Bierkellern und zu den beriihmten Harnevalsveranstaltugen, zum Bei- 
spiel dem alljahrlichen ,,Bauernball" in der Schwabinger Brauerei, stets wun- 
dervoll aufgezogen vom Verein Deutscher Kunststudierender. Honigsc  hmid  
erschien in der ,,Tracht", mit Silber- und Hirschhornknopfen und mit Eber- 
zahnen an der dicken Uhrkette und Gamsbart und Adlerflaum am Hute. Ein 
Bild von ihm in der ,,kurzen Wichs" ist erhalten geblieben. In  welcher Tracht 
oder Verkleidung er auch immer erscheinen mochte, der Professor Honig-  
s chmid  blieb unverkennbar. Solche Biille und Kostiimveranstaltungen waren 
nur im liebwerten Miinchen moglich, wo ein geheimnisvoller Zug nach hoherem 
kiinstlerischen Leben in allen Standen waltet. Es wogte da bunt durcheinander 
von vergniigten Menschen jeden Xanges und Standes und auch Alters, vom 
Prinzen bis zum Klein-Burger, wie es eben Brauch war. Und wie war es rnit 
dem Tanzen ? Etwas Walzer und die Frangaise hatte ihm Wien mitgegeben; das 
Zuschauen gefiel ihm besser. ,,Lassen S"', sagte er bei der Damenwahl, ,,+n 
alten Mann auch amal sitzen". Die ,,Tanzkunst" eines befreundeten Kollegen 
charakterisierend meinte er: ,,Wann ich d e n  tanzen seh', fallt mir immer die 
G'schicht von dem TausendfiiBler ein" (der bekanntlich nicht wuBte, mit wel- 
chem FuD er anfangen sollte). Besonders vergniigt konnte der Freund auf dem 
Oktoberfest, auf der ,,Wies'n" sein, wo das Volksleben eich abspielte und der 
oberbayrische Humor seine uppigsten Bliiten trieb, wo zum Beispiel der Ver- 
kiiufer des'Turkischen Honigs ausrief : ,,Der Sultan i13t tiiglich davon drei Pfund, 
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ebenso auch der Erzbischof von Paliistina!" und dam hinzufugte, als Frau 
Honigschmid  einen Einkauf verhindern wollte: ,,Der StoIz lcgt sich noch, 
fieil'n !" Buf solche humorvolIe volkstiimliche Episoden, die eine Grundsaite 
seiner eigenen Natur zum Klingen brachte. war Honigschmid  geradezu ver- 
sessen, wenn der Witzbold - wie hier - mit einem Minimum an Worten ein 
Maximum von gehobener Stimmung zustande brschte; er besaS diese Gabe ja 
selbst in hohem Grade. Such wcnn er von Reisen zuriickkam, berichtetc er in1 
Laboratorium weniger uber Land und Leute, sondern mehr iiber belustigende, 
anektodische Begeb~isse. Was zum Schmunzeln reizt, das Heiter-Drollige, die 
charaliteristischen Allzumenschlichkeiten, die kleinen erlauschten Intermezzi, 
die fing er in rascher, sieherer Beobachtung auf und gab sie, wohl auch mit 
einem eigenen Apergu, seiner Neigung zu scharfer Zuspitzung folgend, in rei- 
zender Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit zum besten. Und wie. im Leben, 
so betrachtete er auch in der Wissenschaft zuerst den Jlenschen und dann 
erst seinen Rang und seine Weiuheit. 

Auffallend ie t  es, daf3 Honigschmid  zur Kunst, zur Nalerei, Plastik, 
Architektur - trotz Miinchen - und auch zur Literatur kein niiheres Verhdtnis 
gewinnen lronnte, z u m d  er doch selbst im Laboratoriurn ein wahrhaft schaffen- 
der Kiinstler war. Sein Bruder, Dr. Rudolf  Honigschmid ,  schreibt hier- 
iiber : ,,Mein Bruder hatte, soweit mir bekannt ist, kein intimeres, vertrauteres 
Verhaltnis zuc Musik, zum Theater und zur bildenden Kunst, wenn er auch 
gerne Musik horte, Theater besuchte und sich in seinem Heim mit schonen, 
gediegenen Dingen umgab. Eine ausgesprochene musikalische Begabung hatte 
von uns Geschwistern eigentlich nur unsere verstorbene Xchwester Adelheid, 
die Lelwerin. Was die Literatur betrifft, so mar sie meinem Bruder vor allein 
ein Mittel der Erholung und Entspannwlg und da griff er nicht ungern nach 
spannenden Detektivromanen. Ich erinnere mich noch an  ein Erlebnis mit 
ihm und Gcheimrat Wi l l s t i i t t e r ,  als sie anlaIjlich der Jahrhundertfeier der 
Deutschen Technischen Hochschule in Prsg waren und sich gegenseitig nmh 
einem erfolgreichen Fischzug durch die mit fremdsprachiger Literstur gut ver- 
sorgten tschechischen Buchhandlungen ihre reiche Ausbeute an franzosischen 
und engIischen Detektivromanen belustigt vorwiesen. Auch der eigentlichen 
Philosophie hat rnein Bruder kein nschhaltiges Interesse abgewimen konnen. 
In seiner Bibliothek befanden sich bemerkenswert viele Biographien, Selbst- 
darstellungen, Memoiren grol3er Persiinlichkeiten der Geschichte und der 
Wissenschaft". 

Die Uranlage Honig  s chmids , die auch seiner experimentellen Forschung 
ihr Geprage gibt, war die Kraft des Beharrens, die Griindlichkeit, Stetigkeit 
und Genauigkeit ; insofern war er von verbluffendw Einseitigkeit und ein typi- 
scher Spezialist. Das sogenannte breite Halbwissen qnd damit die Fahigkeit 
iiber alles, aus zweiter Hand natiirlich, eine iibernommene formulierte Meinung 
zu haben, das war ganz und gar nicht seine Sache. Sein Urteil, seine Iiritik 
- er ging, wenn es sich nicht gerade um Atomgewichte handelte, recht vor- 
sichtig damit urn - war daher so wertvoll, weil sie sich irnmer auf tatsachliches, 
selbsthdiges Wissen, Denken und eigenes Erleben stiitzte. Ein ,,Doktor uni- 
versalis" war ihm verdiichtig, ein Schwatzer m d  Wichtigtuer veriichtlich. 
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Man darf Noh1 -auch behaupten, daB ey sich niemals ernstlich mit Politik, 
Parteiorganisation und dem parlamentarischen Leben befaBt hat. Ein dunkler 
Impuls, so sagt er in einetn Briefe, habe ihn von Jugend auf zur Freiheitsliebe 
und fur das Deutschtum begeistert und dieses Gefuhl werde ihn nie verlassen. 
Niemals gehorte er eiaer Partei an. AuBerst charakteristisdh sind seine Worte 
iiber die Revolution, die 1919/20 in der groBen Landstadt Munchen zuerst 
ausbrach und - zuerst uberwunden war: ,,Diese Stadt muI3te wie ein Bauer 
auf das Neue sofort hereinfallen, um es ebenso schnell ais ungeeignet wieder 
abzustreifen". Diese Worte passen auch auf die ,,Hauptstadt der Bewegung" 
uQd der ,,Gegenbewegung". 

Auch der Erorterung religioser Fragen ist er aus dem Wege gegangen, aus 
feiner Zuruckhaltung heraus, die sich scheute, an einen Bezirk zu ruhren, den 
die meisten Menschen achten. 

Die Arbeiten zum Ausbau  des Chemischen Staatslaboratoriums waren mit 
der Pertigstellung des groBen Horsaals, des neuen Instituts fur physikahche 
Chemie und erweiterter Raume fur organisches Arbeiten Ende 1919 zum Ab- 
schlul3 gekommen. Nun konnte an den Umbau  herangetreten werden auch 
des alten, im Jahre 1852 fur Liebig errichteten Horsaals, in welchem der 
GroBmeister zwanzig Jahre die Vorlesungen fur die Studenten und seine 
,,Abendvorlesungen" fur das gebildete Miinchner Publikum und die Hofgesell- 
schaft gehalten und nach ihm Adolf von  Baeyer  uber vierzig Jahre gelehrt 
hatte. Schon damals war der Raum vollkommen unzulanglich geworden, es 
drangte sich in Turen, Gangen und Banken und mancher, der nicht einmal 
einen Stehplatz finden konnte, entwich nach dem gegenuberliegenden Glas- 
palast - zur Kunstbetrachtung. Und doch hat es W i l l s t a t t e r ,  dem in hohem 
MaBe auf Tradition achtenden Nachfolger, eines harten EntschluB gekostet, 
diese geschichte-geweihte Stiitte fur immer aufzugeben und einer neuen Ver- 
wendung zuzufuhren. Den Blick der erstaunlichen Arbeit der L4tomforscher 
zugewendet, hat er das Gebaude an Honigschmid  fur die Atomgewichts- 
forschung fortgegeben. 

Da hiel3 es nun, den Plan fur die zweckdienliche Aufteilung des gegebenen 
Raumes moglichst s chnell fertigzustellen und mit der Bauleitung verhandeln ! 
Die Freude am Bauen steckte Honigschmid  nicht im Blute. Er uberlieB 
mir diese Aufgabe, weil er wuBte, daI3 ich in Ludwigshafen an dem Bau ekes 
Laboratoriums beteiligt war und Erfahrung hatte. Umbau, Ausstattung und 
Renovation machten in der Tat mehr Arbeit als vorausgesehen, da vieles in 
altem Zustand hatte benutzt werden sollen und nun doch zweckmaI3ig her- 
gerichtet werden muBte, um brauchbar zu sein. 

Am 10. Januar 1921 erfolgte der Einzug. Dieses Ereignis bezeichnete nicht 
weniger als die Grundung des ersten Deutschen Atomgewichtslaboratoriums. 
Wir erinnern uns hier, daB Deutschland wahrend des ersten Weltkrieges, im 
Jahre 1916, aus der ,,Interna(ionalen Atomgewichtskommission" ausgestooen 
wurde; sie verdankte wie so manche internationale Organisation, die das frii- 
here Deutschland als geistiger Vermittler zwischen den Nationen ins Leben 
gerufen hatte, deutschen Chemikern ihre Entstehung und sie hat sich durch 
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die Regulierung der Frage der gemeinsam z u  benutzenden Atomgqvichte fur die 
gesamte Chemikerschaft der Welt von groljtem Sutzen erwiesen. Deutschlands 
Antwort dam& war: Die Griindung einer , ,Deutschen Atomgewichts -  
kommission", die nach dem Rucktritt von Wilhelm Ostwald ,  dem fru- 
heren deutschen Mitglied der , .Internationalen Atomgewichtskommission':, den 
Vorsitz an Honigschmid  iibergab. DieseKommission setzte sich zum Zweck, 
Berichte uber die ausgefiihrten Atomgewichtsbestimniungen zu erstatten und 
alljiihrlieh eine 'L'abelle der wahrscheinlichsten dtomgewichte (nebst einer Iso- 
topen-Tabelle) fur den allgemeinen Gebrauch der Chemiker in Deutschhnd 
zusammenzustellen; es gehorten ihr noch an: M. Rodens te in ,  0. H a h n  und 
R. J. M e y e r  . Die eigentliche Arbeit, die jiihrliche, sorgfBltige, hitische 
Berichterstattung uber die gesamte Atomgenichtsforschung lag auf H o n  ig- 
schmids  Schultern; er nahm die Burde auf sich, denn es karn ihm darauf an, 
dieser wichtigen Sache z u  dienen : ,,die nachkommende Generation wird es mir 
danken, denn ich hoffe, daB man sich noch nach 60 Jahren fur die Atom- 
gewichte interessieren wird", so ist in einem spateren Briefe an R. J. Meger 
zu lesen. Der letzte (10.) Bericht der ,,Deutschen Atomgewiehtskommission" 
erfolgte im Jahre 1930. 

Die internationalen Beziehungen hatten sich wieder angebahnt und an der im 
September 1930 in Luttich abgehaltenen 10.Tagung der ,,InterriatiorielenUnion 
fur reine und angeu-mdte Chemie" konnten deutsche Forscher - F r i t z  H a b e r  
und It. J .  Meyer - gleichberechtigt teilnehmen. Das seit 1923 in diesem Rah- 
men bestehende ,,Komitee fur ehernische Elemente" wurde durch drei neue 
Kommissionen ersetzt, ntimlich 1. eine Internationale L4tomgew-ichtskomrnis- 
don, 2. eine Internationale L4tomkommission, die sich rnit den Fragen der Iso- 
topie, der Atomstruktur und der physiknlischen Xethoden zur Bestimmung 
der Nassen und anderer AtomgriiBen beschiiftigen soll, 3. eine Kommission fiir 
radioaktive Konstanten, als Uhdeglied zwischen der Vnion und der Inter- 
nationalen Radium- Standard-Kommission. Die Aufgabe der ersten der drei 
Kommissionen, die den Namen , ,Atomgewichtskommission dcr Internationalen 
Union fur Chemie" annahm, bestand in der alljiihrlichen Zusammenstellung 
einer Tabelle der Atomgewichte auf Grund der neuesten und zuverldssigsten 
Forschungsergebnisse ; sie sollte unter der Antoritiit der Vnion als a,llein zu- 
standiges, souveranes von allen Liindern anerkannteg Poriim fiir die inter- 
nationalen Atomgeivichte gelten. Hiinigschrnid und Bax  ter n-urden rogleich 
einstimmig als Mitglieder geaahlt. Es verdient Beachtung, was S i r  Wil l iam 
Pope  auf der Tagung weithin vernehmlich zum Ailsdruck brachte, daB die 
internationale Fachwelt nur zwei wirkliche Sachverstiindige in dieser ?jlaterie 
anerkenne, namlich B a x t e r  undII6nigschinid;  R icha rds  war am 25.$pril 
1929 gestorben. Am 6. Januar 1931 tagte die Kommission in Paris zuui ersten 
Male unter Leitmig von M. G. Urba in ,  dern Prbsident d'llonneur; sie setzte 
sich zusamrnen ails G. P. B a x t e r ,  Cambridge, Mass. (USA.), als 1- 1 orsitzen- 
dem, Mme. 31. Curie ,  Paris, 0. HBnigschmid;  Miinchen, 1'. Lebeau ,  Paiis, 
R. J. Meyer ,  Berlin, und 11. G .  U r b a i n  ala Ehrenprasidenten. Im Kreise die- 
ser bedeutenden Forscher, mit denen Honigschmid  zum groBen Teil Freund- 
schaft verbond, fie1 sein Wort entscheidend in die Waagschde. TTnd er fuhlte 
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sich berufen, hier mitzusprechen und freute sich wohl auch der Machtfiille, die 
fim damit verliehen war; doch erlag er nie der Versuchung, einer Nationalitat 
oder Personlichkeit zuliebe an seinem Urteil sich etwas abhandeln zu lassen; 
davor behiitete ihn die Ehrfurcht vor der Wissenschaft, die ihm ein Heiligtum 
war. Seine sachl iche  Kritik hat dem Betroffenen wohl nicht immer Freude 
gemacht, besonders wenn sein Sa rkasmus  zupackte und er sich verpflichtet 
fiihlte, deutlich zu sprechen; aber sie war auch dann besonnen und niemals 
verletzend . 

Man darf auch annehmen, daB vornehmlich die Wertschatzung seiner Per- 
sonlichkeit und seine unanzweifelbare Sachlichkeit und letzte Wahrhaftigkeit 
es vermochten, dalj (im Gegensatz zu dem bekannten Fall inmitten des ersten 
Weltkrieges) die internationalen Atomgewichts-Berichte bis weit in den zweiten 
Weltkrieg hinein noch gemeinsam herausgegeben wurden. So erschien der 
zwolfte Bericht der Atomgewichtskommission der Internationalen Union fur 
Chemie im April 1943. Vorsitzender war G. B a x t e r  geblieben; die ubrigen 
Mitglieder waren: M. Guichard ,  Paris, 0. Honigschmid ,  Miinchen und R. 
Whyt law-  Gray ,  Leeds. 

Wir beenden dieses Kapitel mit einem Satz von K. Clusius aus seinem 
Nachrufl9) auf Honigschmid:  , ,Aston erlauterte mir einmal 1930 mit wie 
groI3en Fehlern manche chemische Atomgewichte (damals !) noch behaftet sein 
miiljten, fiigte jedoch bewundernd hinzu: 'But,Inever caught Honigschmid'. 

Wir lenken die Betrachtung jetzt wieder zuriick auf das Atomgewichts- 
laboratorium, kurz ,,Atomlabor" genannt, und holen die ersten Doktoranden 
und Helfer am Werk in die Darstellung herein: El f r iede  K o t h e  und Rudolf  
Zeiss ,  Margare the  S te inhe i l  und den genialen E d u a r d  Zint l .  Sie arbei- 

.teten Seite an Seite, waren sich gefallig, es bildete sich eine nette Verkehrs- 
art, dann eine Freundschaft, und zum Ende daraus heimliche Verlobnisse, die 
in natiirlicher Folge, sobald die Existenzgrundlagen g schaffen waren, zu Ehen 
fiihrten. Man fiihlt sich versucht, das Wort: ,,Jed,r erlebt nur, was ihm ent- 
spricht", dahin zu erweitern : ,,Jeder begegnet nur dem, der ihm entspricht". 
Das Ehegliick von Marga re the  und E d u a r d  Z i n t l  war, so fest und hoff- 
nungsvoll e3 (1924) begrundet schien, von bestiirzend kurzer Dauer. Im Jahre 
1941 starb dieser gewinnende und bedeutende ChemikerZ0), aufleuchtend wie 
ein glanzendes Gestirn, der ,,Geistesfurst", wie er als Student prophetisch ti tu- 
liert wurde. Er hat Honigschmid  als der begabteste seiner Schuler gegolten; 
er  war sehr stolz auf seinen Zin t1,er liebte ihn, seine Augen leuchteten, wenn 
er von ihm sprach. In einem Briefe bezeichnete er den so friih Dahinge- 
gangenen als den , ,hervorragendsten und vielseitigsten Kopf im Gebiet der 
zeitgenossischen anorganischen Chemie". 

F d t e n  die damals und auch in der Zukunft ausgefiihrten Atomgewichts- 
bestimmungen vorwiegend auf der Analyse der aufs sauberste in Hon ig -  

Is) Ztschr. Naturforschung 1, 710 119461. 
20) Gcdonkblatt fur Eduard  Zintl ,  Ztschr. anorg. nllgem. Chem. 244, 1 [1941]; 

Bericht von der Gedachtnisfeier in Barastadt am 17. Januar 1942 mit Ansprachen VOQ 
R. Kuhn, 0. Hiinigschmid, H. W. Kohlschiitter u. G. Jayme, B. 75 (A), 39 [1942]; 
s. a. Natunviss. 17, 241 [1941]. 
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s chmids Quarzeinfiillapparat bereiteten Metallchloride und -bromide, deren 
Halogen dann in Form yon Halogensilber gewogen oder niit gewogenen Silber- 
mengen quantitativ iimgesetzt wurde - wir sagten es schon -, so konnte dern 
Lieblingsschiiler Z i n t l ,  in den1 sich bereits der Hang zur Selbstandigkeit 
segte, eine recht schwierige Aufgabe gestellt werden, niimlich die Revision 
des Atomgewichts des Broms, das nilchst dem Atomgewicht des Silbers und 
Chlors eine fundamentale Rolle in der Atomgewichtsforschung spielt und zwar 
durch vollstandige Synthese des Bromsilberu. Die genaue Festlegung dieser 
grundlegenden Konstante in bezug auf die Basis 0 16.000 gehhiirte deshalb zu 
den schwierigsten Aufgaben, weil naturgemaB dabei die Grenze der moglichen 
Prazision erreicht werden muBte und dann, weil sich im Kahmen der lrlabsi- 
schen Methoden nur wenige hierzu geeignete Verhiiltnisse darboten, deren Be- 
stimmung mter den erforderlichen Kautelen ausgefiihrt werden lionnt'e. Brom 
md auch Chlor wurden vordem uberhaupt noch nicht nach einem chemisch- 
gra~metrischen Verfahren direkt zu Sauerstoff in Beziehung gesetzt. Die voll- 
stindige Synthese des Bromsilbers niuBte also von gewogenem, trockenem, 
hochgereinigtem Broni und gewogenem Standard-Silber ausgehen und zu einer 
pleichfalls gewogenen Bromsilbermenge fiihren. Sie sollte mit der zur Zeit 
erreichbaren hochsten Genauigkeit die beiden Verhiiltnisse Br/& und RrlAgBr 
direkt festlegen und auf beiden unabhkngigen Wegen den bisherigen Wert des 
Brom-Atomgewichtes kontrollieren. Man muIjte schon die wunderbare, den 
Raum eines Zimmers fiillende, ganz aus alas ohne Schliffe und Hahne selbst 
zusammengeschmolzene Hochvakuumapparatur fur die Reindamtellung und 
Einfiillung des Broms in lileine Glaskugeln linter LuftabschluB gesehen und 
den unter Aufbietnng aller Vorsichtsmahahmen durchgefiihrten Vorgangen 
der Fallung , Titration, Filtration und Wagung beigewohnt haben, um die 
richtiga Einstellung zu. der Bezwingung der Schwierigkeiten zu geninnen und 
um auch den berechtigten Stolz nachzufiihlen, den Honigschmid  und Z i n t l  
iiber ihre experimen telle Kunst empfiinden haben . duf Grwd der erhaltenen 
Resultate kann das Atomgewicht des Broms, Rr=79.916, als vollkornmen ge- 
sichert gelten, wenn man Ag=10?.880 setzt. 

Es wurde zu weit fiihren, wollte man hier nun jeder Atomgewichtsbestim- 
mung und samtlicher Mitarbeiter eingehend gedenken, die Honigschmid  
als Assistenten und Doktoranden ZUT Seite gewesen sind, ohne deren Hilfe er, 
als noch so groBer Einzelner, das monumentum %ere perennius nicht hatte 
schaffen konnen, dessen Geschlossenheit man inne wird mit einem Rlick auf 
die nachfolgende ,, Gedenlrtafel"21), Angelegt auf dem festen Fundament des 
Periodischen Systems, heben sich in den Spalten die 47 Elemente hervor, 
deren Btomgewichte von Hiinigschmid im Laufe von 35 Jahren bestimmt 
wiirden, dazu die Jahreszahlen und die Namen der Nitarbeiter ; keiner sollte 
vergessen sein (s.S. XLII). 

Xicht jeden Praktikanten hat Hiinigschmid a17 Doktomnden angenom- 
men. Der jnnge Mann muBte ihm durch saubeses Arbeiten, durch geschickte 
Hande und durch Verlassigkeit aufgefallen sein und wer so ganz am Gangel- 
band gefuhrt werden muBte, den Zogernden, Angstlichen, den empfand er als 

2 1 )  Hrn. J. GoubetLu danke ich fur seine Nithilfe bei der Anifcrtigung dieser Tafel. 
__ -~ - ~ _ _ _  
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unverwendbar. Und Kenntnisse, ein ,,ganzer Hut  voll enzyklopadischem Wis- 
sen" ? Da mochte er es wohl im Stillen mit Die t r i c h  H a r r i e s  und mit W a l t  e r  
Nerns  t gehalten haben, die aus eigener padagogischer Erfahrung diese Frage 
dahin beantworteten, daB allzuvieles Wissen auf die erfinderische Leistung 
hemmend wirke, weil es die Naivitiit beeintrachtige. Aber das braucht nicht 
so zu sein! Jedenfalls stand in Munchen das Niveau der Vorpriifungen schon 
auf einer recht gefurchteten Hohe. Im  Atomlabor lernte dann jeder von ihm 
bei der Anleitung zur Bestimmung eines Atomgewichtes in der unmittelbaren 
Beruhrurlg von Mensch zu Mensch, das Experimentieren in hochster Vollen- 
dung, die hohe, stilreine, handwerkliche chemische Kunst, die vielen, feinen 
Hilfen fur das saubere tatige Chemiker-Sein und man mu13 Honigschmids  
witzigen Ausspruch, dessen sich E. Cremer erinnert, schon ernst-gemeint neh- 
men: ,,Die Chemie ist ein Handwerk und es stirbt mit mir aus!" Es war nun 
einmal sein Credo, daB das Handwerk aller Xaturforschung wie aller mensch- 
lichen Bildungskraft urewiger Anfang ist uqd bleibt, das feine Hand-werk, nach 
der Kunst zu, das den vollen Menschen, alle seine Krafte und Sinne, die Phan- 
tasie, Begeisterung, den ernsten WilIen und den priifenden Verstand benotigt. 
Fur die Chemie, die aus der handwerklichen Gebundenheit heraus gewachsen 
ist, mag das gelten. Jedenfalls betrieb Honigs  chmid  seine Laboratoriums- 
tiitigkeit ganz als Kunstler und als Enthusiast. Das kam so recht zur An- 
schauung, wenn er einem ,,hohen Besuch' - 1922 war es E r n e s t  R u t h e r -  
fo rd  - ein Teilstiiclz seines Srbeitsverfahrens an der Quarzapparatur vor- 
fiihrte. Er t a t  es gern und es wurde eine Celebration : mit spielerischer Elegmz 
und einer Art andachtiger Zartlichkeit handhabte er die Einrichtung, uber- 
wand mit Sicherheit die gefiirchteten Passagen ohne aufregenden Zwischen- 
fall, eines jeden Griffes sicher. Nichts entging seinen wachsam spahenden Augen. 
Diese manuelIe Geschicklichkeit, diese Gabe einer sich im Versuch eben an- 
kiindigenden bedenklichen Erscheinung blitzschnell die Spitze abzubiegen, 
eine solche denkende Konzentration dem Experiment gegeniiber war bezau- 
bernd und hrderte zum heiBen Bemuhen des Nachahmens und zu treuer Ge- 
folgschaft heraus. ,,Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt 
und lebt": so war se in  Arbeitsstil, den er vorgelebt und weitergereicht hat. 
Und es ist verstandlich, da13 seine Schiiler, die ausgesandten Apostel dieser 
Kunst, beachtliche Stellungen erreichten. Einige wanderten den akademischen 
Weg weiter, wurden mit wachsender wissensch+ftlicher Leistung Dozenten, 
Professoren undvertreter der anorganischen und anaIytischenChemie an Hoch- 
schulen: E. Z i n t l  -f (Darmstadt), H. W a t t e n b e r g  -f (Eel ) ,  A. Meuwsen 
(Erlangen), W. W. Schi lz  (Pratoria) und nicht zuletzt J. Goubeau  (Got- 
tingen) und M. L i n h a r d  (Clausthal), die beide dem Schreiber dieser Zeilen 
viele Jahre mit unermudlicher Hingabe verbunden waren. 

I m  Anfang  waren  d ie  Atomgewichte!  Ihr alltaglich sich auswirkender 
h t z e n  fur den praktisch-tatigen Chemiker sei hier nur am Rande obenhin ge- 
streift. Es liel3e sich dies Wort uber manches Kapitel der Chemie-Geschichte 
aus alter und aus der neuen Zeit schreiben, noch uber den Beginn der groBen 
Offensive gegen das Herz des Atoms hinaus, bis es dann, schon durch die 
Entdeckung der Isotopie (1913) von fuhlbarer Tragik umwittert, seine be- 
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herrschende Bedeiitung als Grund- und Ordnungsbegrif f einbuat, vorher aber 
noch einmal im Wettstreit mit der massenspektroskopischen Porschung wie 
in Flarnmenschrift aufleuchtet: Auch F rede r ik  Soddy ,  der das Wort ISO- 
tope prkgte, crinnerte einmal an die ungeheure ,4rbeit, die auf die genaue Re- 
stimniung des Atomgewichtes bis zur dritten und vierten Dezimale vcrwendet 
worden war, iind erklarte, daB die Entdeckung der Isotope fur das Lebens- 
werk einer Reihe der hervorragcndsten Chemiker eine wirkliche Tragodie be- 
deuten wiirde. 

Iiidessen, so will ed scheinen, steht jedes wissenschaftliche Werk unter dem 
Gesetz dcs Aufbruchs, der Blute und Prucht und des Pinmnl Abgelostwerdens 
von einer weiter dringenden Einsicht. Diese Erkenntnis wirkt befreiend : ,,Wer 
den Uesten seiner Zeit gcnug getan, der hat gelebt fur alle Zeiten". Das mag 
insonderheit fur die selbsthe Arbeit der wahrhaft groDen Atomgewichts- 
Chemiker gelten, die mit einer erreichten expelrimentellen Geschicklicbkeit je- 
weils doch imnier nur den Forderungcn der Zeit zu dienen vermochten, in die 
sie hineingeboren wwen. Denn die in einer Zeitlage muhselig errungene Ge- 
nauigkeit eines Stomgewichtuwertes war in der folgenden schon nicht mchr 
atwreichend fur die Lbsung neuer aufgeworfener Fragen und - abgetan. Im 
neuen Ringen muDte das Erreichte weiter und nochunals weiter gesteigert und 
schliefilich noch einmal iiberleistet werden, b i g  dann im letzten Kampf um die 
Dezimalen das doch im Prinzip immer einfach gebliebene pal-imetrische Gerat 
auch des modernen Atomgewichts-Chemikerx den Dienst versagte : ein Ende 
und eine Yollendung ! 

So hat J. J. Berze l ius ,  der Altmeister, der Bestimmung der Atom- 
gewichte Fine Riesenarbeit gewidmet, urn die chemische Proportionslehre und 
das manchind ins Schwanken geratene Gebaude der jungen Atomtheorie zu 
stutzen22). 1818 brachte er seine erste, 1827 die zweite, verbesserte Atom- 
gewichtstabelle heraus, freilich durch die Cnzullnglichkeit der Klfsmittel in 
dieser Fruhstufe noch mit Unsicherheiten behaftet. Den Gedanken von Prout  , 
daI3 alle Elemente am Wasserstoff bestiinden und, da13 die Atomgewiohte aUer 
Elemente ganze Vielfache des Wasserstoffs sein miiBten, widerlegte er mit dem 
Hinweis auf seine durchauv nicht festgestellte Ganzzahligkeit der Atom- 
gewichte. Trotzdem blieb die Vermutung; daB irgendeine Beziehung zwischen 
den Atomgewichten der Elemcnte oder zwischen ihren Atomgewichten und 
ihrem chemischen Verhdten bestehen miisse, lebendig und hielt die Atom- 
gewichtsbestimmung in kontinuierlichem Pluf3. An die Arbeiten von Berx e-  
l ius  schlossen sich in den vierziger Jahren die \-on Dumas, Xar ignac  an 
und wurden gekront durch die klassischen Entersuehungen von J. S.  S t a s  
iiber die Atomgewichte von Chlor, Sauerstoff, Brorn, Jod, Silber, Schwefel, 
Stickstoff und einigen wenigen anderen. Bier war an Genauigkeit das Rochste 
geleistet nach dem XaSe dcr zu Gebote stehenden Hilfsmittel und analyti- 
schen Kenntnisse. Freilich erstreckte sich die Sicherheit nur auf menige Ele- 
mente, fur viele blieben die Werte noch hochst problematisch. 

L 2 )  Es SCI hier damn erinnert, daL3 die I'hysilr dem Atombegriff lanqc Zeit ahlelmend 
gcgenuber~cstauclcii urid als H,jTmthose brhandclt hat - wie Kernst sich ausdriickt, i n  
ihr ,,cine heurixtisch niitxliche, im Grunde jedor.13 vcrmeidbare €lilfsalmahme" sali - bis 
unumstA3hchc Ikweise fur sie crhracht worden warcn. 

_ _ _ ~  
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Imnierhin muBten die Atomgmvichts-Cheniiker der damaligen Zeit Genug- 
tuung empfunden haben, daB ihre Atomgewichtswerte D. Mendelej eff wld 
L. Meyer (1869) in den Stand gesetzt hatten, das nach der GroRe der Atom- 
gewichte geordnete , ,Periodische System der Elemente" aufzustellen, trotz der 
aufgezeigten - spater ausgefullten - Liicken und der auftretenden Ausnahmen 
von dem ordnenden Prinzip wie bei Jod-Tellur, Nickel-Kobalt und spaterhin 
bei Argon-Kalium. Die Frage, ob diese Ausnahmen tatsachlich bestehen, oder 
nur scheinbar durch ungenaue Bestimmung der Atomgewichte hervorgerufen 
worden sind, verlangte gebieterisch die Ausarbeitung von noch weiter verbes- 
serten Prazisions-Methoden. Es ging darum, ob uber S t a s  hinaus noch eine 
hohere Genauigkeit und Sicherheit wiirde erlangt werden konnen oder nicht . 
Und diese Hoffnung wurde erfiillt. 

L4uf S t a s  folgte T. W. R icha rds ,  auf den GroSen der GroDere. R i c h a r d s  
legte den Grundstock zur wirklich modernen Atomgewichtsforschung : er er- 
fullte sie mit neuen Gedanken und die Chemiker mit einer ,,Kultur der Ge- 
nauigkeit" ; er stoberte in systematischem Volrgehen die letzten Verstecke der 
,,Fehler" auf, die auch S t a s  entgangen waren und beseitigte sie; er hat be- 
sondere Gerate und Einrichtungen geschaffen, von denen hier nur das Nephelo- 
meter zur scharfen Bestimmung der Opalescenz und Erkennung des Klar- 
punktes genannt sei; er ist der Reprasentant eines streng ausgerichteten Ar- 
beitsstils und -ziels, die als ,,Harvard-Schule" zu einem Programm geworden 
sind; er hat die Atomgewichte von etwa 25 Elementen mit einer vordem fur 
unmoglich gehaltenen Genauigkeit bestimmt und er hat Honigs  chmid  und 
B a x t e r  zu weiterem Ringen um Prazision ermuntert und zu ihren groI3en 
Leistungen ertuchtigt. Von seinen Forschungen iiber Atomgewichte und physi- 
kalisch chemischen Probleme berichten die Nachrufe, von denen der des Freun- 
des und Schiilers Baxter23) und die Gediichtnisvorlesung von Sir H a r o l d  
H a r  tleyZ4) besonders hervorzuheben sind; dort findet man auch sein Bildnis : 
ein geistreicher, feiner, schoner Kopf. 

Fur die Betrachtung der Arbeiten von G. P. B a x t e r  ist die rechte Zeit 
noch nicht gekommen. 

Nan darf den letzten grol3en Atomgewichts-Chemiker O t t o  Honigschmid  
den1 Nobelpreistraiger R icha rds  an die Seite stellen, ohne sich einer Verken- 
nung des menschlichen und .wissenschaftlichen Formates schuldig zu machen. 
Schon beim Lesen der ,,Erinnerungen eines Chemikers", dieses bisher unge- 
hobenen Schatzes, in denen er uber seine Restimmung der Atomgewichte radio- 
aktiver Elemente und der daraus gezogenen Konsequenzen spricht, entsteht 
der Eindruck der Gleichheit der Begabmg, des Konnens und des geistigen 
Hochflugs. Dicse Schilderung des damals im Mittelpunkt des Gelehrten-Inter- 
esses der ganzen Welt stehenden Gebietes und seiner Mitarbeit damn, kann 
spannender und belehrender gar nicht gedacht werden ; mit Staunen erkennt 
man das Folgenreiche, das den1 mit letzter Genauigkeit und Sicherheit gewon- 
nenen Atoingewichtswert fur die Naturerkenntnis innewohnt. Es ist SO be- 
zeichnend, daB Honigschmid  mit seiner Panazee, der Atomgewichtsbestim- 

a s )  Smithsonian Report. 1928, 737. 
24) Journ. ehem. SOC.  London 1980, 1937-1969. 
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mung, gerade dort iminer auf den Plan trat, wo es moglich schien niit Ifilfe 
der Atomgewichte Aufhellung und Entscheidung uber neueste Forschungs- 
ergebnisse zu erbringen. Keine Atotngewichtsbestinlmung ist aus einem Ohn- 
gefahr, unverhilnden niit einem Problem, entstanden. Von ihrn stammt die 
erstmaliige Festqtellung der AtorngewichtsunterschiPde hei lrunstlich herbei- 
gefuhrten ~7erschiebungen des Miischungsverhhltnisses dcr h t o p e n  gcwiihn- 
licher Elemente, wie sie G .  von Hevesy  und J .N.  Br i ins ted t  bei Quecksilber 
und IiaIium errcichten. SpLter folgten dann die Atomgeu~chtsbestimiiiungen 
der von K. Clusius  durch Thornlodiffusion erhaltenen Chlorisotope. Es Irrib- 
belte ihm forrnlich in den Fingern, als cr die Erstbestimmung des Atom- 
gewichtes des von seinem Freunde G. von  Hevesy mit 1). Coster  1922 ent- 
dcckten Hafnisms durchfiihrte iind einige Jahrc spatcr die genaue crstc L4t01n- 
gewichtsbestimmung des im Jahre 1925 von W. u. J. Noddack  entdeckten 
Wheniums. Resondere Freude bereitete e4 ihin, wenn sich vermutete Thstim- 
migkeiten der Atoingewichte bewahrheiteten, wobci einzelne Atomgewichte 
Korrekturen noch in den Stellen vor den] Komma - wie bei Wisniut -, zahl- 
reiche in den ersten und zweiten StelIen nach dem Komma erfuhrcn imd dic 
Atomgeu~ichtstabellc fcstigten. 

Wclcher Erkenntnisgewinn in den auf das genaueste und wiederholt cy- 

inittelten Atonige\.vichten steckcri liann, zeigte sich heim Kalipni. Einmal fand 
Htinigschmid (mit Gnubeau)  den Welt K=39.104, pin andernial (mit 
Sit c h t l e  be  n) K=39.096, ohne daB eine sichcre Xrkldrung fiir diesen mini- 
mnlen Ge~,ichts~interschied h&tte gefunden wcrden kiinnen. Seiner Alitsrbeiter 
und seines Htmdwcrlizeugs war er gewiB, Versuchsfehler w-arcn also itusge- 
schlosscn. Zudem war in Harvard die gleiche Discrepanz beobnchtet worden. 
Sollte CY unterschiedlichcs Kaliilrn geben? Diese Frage hat ihn bis zu seinpni 
Tode beschiiftigt. Tn neuerer Zeit haben dann Messungcn mit Hilfc des h s s e n -  
spektrographen an Kslinmpriiparaten wrschiedener Provcnienz ergeben, daO 
dss Tsotopenverhhltnis wohl bei dIen inincralischen Kaliurnproben gleich ist, 
und fur diese das Atomgewicht K=39.096 zutrifit, daB aber in l'flanzen einp 
Anreicherung des schweren Isotopes eintritt. wodurch das Atomgewicht von 
Kalium ails Pflanzenaschcn deutlich hbherc Werte auf weist. Alan dad  daraus 
schlieBen, daO die Unterschiede in den Kaliuni-Xtoruge~richten auf verschie- 
denes Ausgangsmaterial zuriickzufuhrcn sind. Honigsc  hmid  mag wohl diese 
Moqlichkcit crwogen haben, zu einer Kschpriifung ist es nicht mchr gckomnicn. 

Als d s t o n  und nach ihin ]<sinbridge,  S i e r ,  Mnt t auch ,  S m y t h e  und 
andere die 1nussenspektl.oskopische Atom~e\\.ichtsbestirnmung awgearbeitet 
hatten und ,.scin Rejch" bedrohtm, da licS er sich nicht etwa d s  iiberholt 
beiseite schieben. sondwn trat mit wciter verschdrften. den rnodernsten For- 
derungen der phlysilralisehcn Chemie angcpaRten Xethoden - obgleich nicht 
mehr bci Gesundheit - den andriingendcn Erobcrern rntgegcn. Es begann dcr 
historisch gewordene groOwtigc Wettstreit zwischen den Atomgewichts-PhFsi- 
kern auf der einen rind dem Chemiker H ii n i g s c h ni i d  eiif der andcrcn Beite, 
Man kontrollicrte Rich gegeriseitig die Werte, man verbesscrtc sich und regte 
sich zu immer neiier Nachpriifung an. Die Atomgewichte rnanchcr Eleinente 
fiwrdcn auf diese Weise zu wiederholten Alden und nach versehiedenen Me- 
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thoden ermittelt ; die Fehlergrenze wurde dabei immer weiter herabgedruckt 
und insbesondere die ,,fundamentalen" Atomgewichtswerte, so von Silber, 
Chlor, Brom, Natrium, Schwefel, unter Aufbietung tiller Hilfsmittel bis zur 
zweiten, ja bis zur dritten Dezimale gesichert. Es zeigte sich, dalj die chenii- 
schen Methoden in I3 o n i g s c h m ids  Hand dem Massenspektrographen und 
auch radioaktiven Methoden gewachsen sind. Seine Werte, kombiniert nach 
den genauesten Werten der Physiker, ethalten an Reinelementen, dienten da- 
zu, den Umrechnungsfaktor fur physikalische und chemische Atomgewichte 
festzulegen. AbschlieBend darf man wohl sagen, daB die Genauiglieit und Zu- 
verlassigkeit der Atomgewichtstabelle Unserer Zeit zii einem wesentlichen Teil 
dem Leistungsfanatismus H i i n i g s c h m i d s  zu danken ist. 

Wir haben uns zu Beginn dieser Lebensbeschreibung vorgenommen, in der 
Verbindung der iiberragenden fachlichen Leistung mit der menschlichen Grolje 
niemals die rein menschliche Seite, das personliche Sichverhalten, in den 
Hintergrund treten zu lassen. So scheint es geboten, hier zwei in Erscheinung 
getreteqe Charaktereigenschaften H onig s chmi d s herauszustellen. : seinen 
Sinn fur Recht und Rilligkeit und seine Noblesse. Niemals hat er seine chemi- 
sche Methode - wie J. Goubeau  sagtZi) - ,,ah die allein seligmachende be- 
zeichnet und beansprucht". Vielmehr hat er selbst den Finger in die Wunde 
gelegt und die FAle herausgehoben, in denen die konkurrierenden physikali- 
schen Methoden den chemischen uberlegen sind, mie etwa bei den Platin- 
metallen. Und den Kampf mit dem massenspektrographischen Gegner fuhrte 
er mit einer iiuljcrst sympathischen Nitterlichkeit bis zum Ende. 

Am Ende dieser Betrachtung lassen wir Honigschmid selbst uber seine 
zweite Atomgewichtsbestimmung des Kadiums aus den ,,Erinnerungen eines 
Chemikers" sprechen : 

,,Anfang 1933 traten die Physiker des Radium-Institutes mit der Anregung 
an mich heran, ich miichte doch eine Revision des Atomgewichtes des Radiums 
unternehmen, da der von mir 1911 ermittelte Wert 225.97 oder abgerundet 
226.0 bei genauer Rechnung nicht vollkommen mit der Theorie ubereinstimme. 
Die Anforderungen an die Gtnauigkeit a-aren eben mit dem Fortschreiten der 
Erkenntnis gcstiegen. Ich war daziz prinzipiell bereit, sofern inir eine hin- 
reichende und eine bedeutend groljere Menge als im Jahre 191 1 gelegentlich 
mciner ersten Radiumbestimmung zur Verfiigung gestellt wiirde'. Nur die bel- 
gische Kadiumgesellschaft, die XociBti: Miniere dP Haw? Catangla verfiigte iiber 
genugende Mengen Radium. Auf meine vorsichtige Anfrage, ob  die Gesell- 
schaft bereit wiire, mir 3000 mg Radium-Element fur die Atomgea ichtsbestim- 
mung leihweise zur Verfiigung zii stellen, er klarte sich die Uesellschaft dam 
sofort bereit, iibernahm jegliches Risiko sowie anch die Versicherung des mit 
600000 hl. (50 Gold-Dollar pro 1 mg Radium-Element) bewerteten Priiparates. 
Das Praparat entliielt noch ca. 15 % Barium und wurde von mir durch wieder- 
holte Krystallisation als Chlorid gereinigt, bis das Atomgewicht konstant blieb. 
Die Bestimmung desselben erfolgte durch Cmwandlung des in einem Strom 
von Bromwasserstoff bei 460O getrockneten und gewogenen Radiumbromids 
- __-_. 

"') J Goubeau:  Hdiiigschinid ,,ill memorl~m", turltls.;. 33, 363 ji94cI. 
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d u k h  Erhitzen irn Chlorwasseistoff in Chlorid, das gleichfalls gewogen wurde. 
Aus dem Verhiiltnis von Broniid zu Chlorid lie13 sich das Atomgcwicht des 
Xadiums bereehnen. EY ergab sich zu 226.07. also uin 1 Einheit drr letzten 
Dezirnale hiiher, als vor mehr d s  20 Jahren durch die Messung dcs Chlorids 
und Rromidq mit Filber bri Vqrwendung 1-on maximal 1000 mg Radium- 
Element gefunden wordcn war. Diese Discrcpanz der beiden Werte crscheint 
erkliirlich, wenn man beriicksichtigt. daB rnit der griiBeren 3lenge Material die 
Reinigung weitergetrieben werden konnte, da es nicht notwendig war, dip 
Mutterlaugen nachmschieben und man ruhig mindestens det Gesamtmenge 
fur die Zwecke der Heinigung opfern konnte. Eina spelitroskopischc Unter- 
suchung des J'rBparates, ausgcfuhrt von W. Ger lach ,  Miinchen, ergab, daB 
der Bromidgehalt weniger als 0.03 yo betragen muBte, also nicht ausreichend 
war, um das Atorngewicht innrrhalb der Versuchsfehler z u  beeinflussen. Dieser 
Wert 226.0i fand Aufnahme in die internationale Tabelle. 

Aus dem atomgewichtsreinen Radium-Chlorid wurden 20 sogenannte pri- 
miire Etalons in Gewichtsmengen \-on 10-100 mg hergestellt. In entgegen- 
kommender Weise erkliirte sieh die helgische Radium- Gesellschaft bereit. die 
hisherigen, primairen internationalcn Standards Pmis und Wien sowie die sckun- 
dLren nationden Standards der einzclnen Staaten gegen die neuen primaren 
Standards umzutauschen. Diescr Austausch ist inzwischen erfolgt und die 
neucn Standards wurden mit den elten relationiert, so daB dic wichtigsten 
Stnatcn jetzt im 13esitz der neii hergestellien Standard-Priiparate sind". 

Honigs chmid  hat seirien .,Erinncrungen eines Chcniikers" eincn ganz 
kurzen Nachtrag angeschlossen, der inhaltlich mehr fiir den ersten als den 
zmeiten Teil der ,,Erinnerungen" gcdacht ist. Es handelt sich darin in der 
H'auptsache urn eine. Prioritiitsfrage rnit P ie r r e  Curie ,  wovon der gefiihls- 
verhaltene Mann wohl nicht gerne im Zuge der alIgemeinen Darstellung reden 
wollte . 

Wir sind init der Xehilderung von H6 nigschinids  gesamter Lebensarbeit 
und mit der Wiedergabe des in die Zeit um 1933 fallenden zweiten Teils der 
,,Erinnerungen eines Chemiliers" der chronologischen- Uetrachtung voraus- 
geeilt und kehren noch eintnal in das Jahr 1922 zuriick. 

Am 25. Januar 1922 traf Professor Aumund  vom 1'reuBischen Ministerium 
fur Wissenschaft, K u s t  und Volksbildung nach kurz voraufgegangener An- 
meldung in Hiinigschmids Laboratorium ein und fragte ihn geradeaus, ob 
er gewillt sei die Nachfolge \-on A. Clsssen in Aachen zu iibernehmen26). 
Mu13te er da nicht sofort ein Nein zur Antwort geben, hatte er nicht in Miinchen 
,,sein Reich", ja ware es miiglich, sich ihn anderswo als hier oder in der un- 
vcrgessenen iisterieichischen Heimat vorzustellen, ohqe daB ihm an den Lebens- 
nerv gegriffen warei TTnd doch lag fur Honigschmid  ein Gnind zur heim- 
lichen Klage vor ! Wer den Universitiitsdingen fernesteht, wird ihn kaum richtig 
ermessen. AIs er vor vier Jahreii bei der Berufung nach Munchen seine Xtel- 
lung als Ordentlicher Professor in die eines Auflerordentlichen (rnit dem Titel 
Honorarprofessor) freiwillig snd unbedenklich herabstufte, da waren die Freude 
_ _ _ _ _ _ - _  

-6) Hiinigsclirn id. hatte mirh gehctrn, an der T3wprechung teilaundimeri. 
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unddieEhre bestimmendgewesen, fortab mit W i l l s t a t t e r  zusammenan einem 
Institut arbeiten zu konnen, von dem er in der Tat niemals eine Beeintriich- 
tigung erfahren hat oder im leisesten verspiiren konnte; ja er fand es ganz 
angenehm, von der Oberleitung des Institutes und von allen Verwaltungsge- 
schaften frei zu sein. ,Jm Hause" also trat der Gradunterschied geaiB niemals 
in Erscheinung, wohl aber zuweilen an der Universitat. Da war einmal der 
Verein der Nichtordinarien, dem er eingegliedert war, j ene eigenartige Griin- 
dung, die ihre Wesensbestimmung in einer Negation, in der Festlegung dessen, 
was sie nicht ist, zum Ausdruck bringt. Manches traf da sein feines Ohr, was ihn 
nach und nach mit unangenehmen Nebengefiihlen behaftete. Honigschmid  
stand auf dem Boden bester deutscher Universitatstradition. Die akademische 
Waffe war fur ihn die Arbeit und die Macht der Personlichkeit, nicht die Agi- 
tation, Dienstalterssysteme usw. Aber auch auBerhalb der Universitat storte es 
ihn bisweilen, als ein Mann betrachtet werden zu konnen, der sein akademi- 
sches Lebensziel, das Ordinariat, eben doch noch nicht ganz erreicht hat. Er 
erwog also den Ruf nach Aachen ernsthaft und reiste am 10. Februar zw 
Information nach der alten Kronungsstadt, wo man ihm seitens der Hoch- 
schule groBtes Entgegenkommen zeigte. Aber es entging ihm nicht, daB Raum 
und Zustand des Chemischen Instituts den Erfordernissen der Zeit nicht mehr 
Genuge zu tun vermochten und zurn mindesten ein Anbau an das Institut 
mit einem grol3en Arbeitssaal und zugehorigell Nebenraumen errichtet werden 
miil3te. 

Im  Einverstandnis mit den Aachener Kollegen reiste er weiter in das Ber- 
liner Ministerium und konnte mit Genugtuung feststellen, daB man einen An- 
bau an  das Institut nach seinen Wiinschen als durchaus moglich ansehen 
wiirde. 

Inzwischen war man in Miinchen nicht unthtig gewesen. Hieriiber berichtete 
€I 6 n ig  s c h m id ,  nachdem seine Entscheidung gefallen war, sogleich an das 
Ministerium in Berlin und nach Aachen mit Brief vom 20. Marz : ,,Nach meiner 
Ruckkehr von dem Besuch in Aachen und aus Berlin, sah ich mich einer starken 
Einwirkwlg von seiten des Bayrischen Unterrichtsministeriums und meiner 
Universitat ausgesetzt, die mir beide in iiberzeugender Weise kundgaben, daB 
sie auf mein Verbleiben in Miinchen hohen Wert legen. Man bot mir das Ordi- 
nariat an, welohes hier zu erreichen ich niemals erwartet habe. Auch meine 
Studenten brachten mir zum Ausdruck, daB sie mich als ihren Lehrer nicht 
missen wollten. Neben diesem Entgegenkommen spielte bei meiner Entschei- 
dung noch ein zweites Moment eine ausschlaggebende Rolle. Es ist mir hier, 
entsprechend der fruher gemachten Zusage, ein sieben RSiume umfassendes 
Forschungslaboratorium eingerichtet worden, das fur die Zwecke meiqes spe- 
ziellen Forschungsgebietes, der Bestimmung der Atomgewichte, mit allen mo- 
dernen Einrichtungen und Apparaten reich ausgestattet ist und als das einzige 
in seiner Art nicht nur in Deutschland, sond6rn in ganz Europa anzqsehen ist. 
Es wiirde durch meinen Weggang ganz seiner Bestimmung entzogen, da diese 
Forschungsrichtung von keinem anderen meiner deutschen Fachkollegen ge- 
pflegt wird. Die Investitionen fur das deutsche Atomgewichtslaboratorium 
wiirden im Falle meines Wegganges von Miinchen zum groBten Teil vergeblich 
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gewesen sein. Ich selbst miiBte mir, da ich dm grijWten Wert darauf lepe, meine 
wissenschaftliche Tatigkeit weiter auszuuben, iihnliche Einrichtungen, wie ich 
sie hier besitze, in Aachen erst schaffen imd rnir einen Stab von Mitarbeitern 
erst heranbilden, da die Arbeit auf rneinem Spezialgebiete einc bcsondere Schu- 
lung verlangt. Die Folge miire, dsB c.q mir in den nachsten Jahren wohl kaum 
miiglich wiire, die begonnenen Cntersuchungen in dem gleichcn Tenipo fort- 
zusetzen, wie es inir in den letzten zwei Jahren in Miinchcn moglich war. Dime 
Erwdgungen waren FS in crstrr Linie, die mich veranlaaten, die Berufung an 
die Technische Hochschule Aachtn abzslehnen". 

Wir haben dicsev Rerufungsangelegenheit so ausfiihrlich Erwahnung getan, 
weil sie der dainals verbreiteteu Ansicht zu 'entgegnen geeignet ist , H o n ig - 
s chmid  hatte von -c-ornherein g,zr nicht damn gedacht, %liiiichen gegen Aachen 
zu vertauschen und nur die Ernennung Zuni Ordinarius durchsetzen wollen. 
GewiB, dar einmal zq erreichen, war ein stiller Wunsch, aber nicht auf den1 
Wege eines gestellten Vltirnatms oder in der Rolle eines Hasardspieler s. Das 
wiirde nicht sciner guten altm Gesinnung, die Anstgndigkeit und Aufrichtig- 
h i t  als obcistcn Weit empfand, entsprochen haben. Er wu13te. wer er war, 
daB er AuBerordentliches leiste und dalJ.ihrn daher cines Tages ohne Z d u n  
dieser Wunsch in Erfiillung gehen miisse - ,.vielleicht in \Vim 1'' 

Erst nachdeni er rlachen abgelehnt hatte, traf am 25.  Mti~z ein Schreiben 
des Bayrisehen Staatsniinisteriupis bei ihm ein : ,.Der Hcrr Staatsminister wird 
bei den bevorctphenden \'c.rhandlungen des Landtags die Bewilligung der Mittel 
beantragen, die erfordcrlich sind, uni Sic fiir The  Person zuni Ordentlichen 
~ni re rs i tg t~~rofcssor  zu ernennen", h n  1. Oktober 1922 erfolgte dann die 
Einennung. Nun Mieb Munchen die Stittte fiir seine Lcbcnsarbeit. Ihr hat er 
dar Bcste gcgebcn, was in ihni lag, a19 Tkhrer, Ii'orschcr und als Persiirilich- 
keit. Sptitercn Belufungsanfiagen, selbst der au? Wien ( , ,O,  du. mein Ostcr- 
reich!"), wo ihm eine Professur offenstand (1931). trat cr nicht ernstlich mehr 
naher, 90 sehr 5ie ihn erfreuten. In Xiinchen, in der Xitte des deutschen Siidenr, 
an der aIma mater Noneccnsis, mollte er zu Rause sein. 

Voll Anregung in bcruflicher und menschlicher Hinsicht war dcr kleincrc 
und grciBere Krcis der niihcrm unri fcInerea Kollegen ; Weltbei uhmtheiten, 
Gclehrtc ersten Ranges maren in ihren Reihen, Charakterkiipfe und Originale, 
auch junge, ausichtsvolle ?ulinner. Zu dicser Gcmcinschnft fuhlte sich Honig-  
s chmid hingezogcn. Wie sehr sein vornehrn-heiteres Wesen, seine ganze Per- 
sonlichkeit in diesem Ki eis geachtet und beliebt mar. geht aus der wiederholten 
Wa.hI zum Deltan, euin ,,FakaltiittlgcwaItigen" hcrvor. 

Htinigschmid besal3 eine tiefe Achtung vor den gelehrten Tnstitutionen 
und ihrer Eigengcsetzliehkcit. Dareuf f uhrte sich seine besondcrc Liebe zur  
Bayrischen Akademie der Wissenschaften zwiick, deren Sitzungen er Iegel- 
miil3ig beirvohnte, selhst iifter Forschungsergebnisse mittciltc oder den Hlattern 
der beriihmten Ntirperschaft zmies. So rechnete er eg sich auch zur Ehre an, 
der d ten  Gdttinger Akademie zuziigehorcn und der Kaiberl. Leopoldin.-Caro- 
1in.-Deutschen Bliadcniie der Saturforseher in Hallc. I.:r war such Mitglied der 
Deutschcn Gesellschaft dcr Wissenschafteu und Kiinste in Prag und besal3 die 
L i e b i g  -De~lini i i~ze und die G o c t h e  -3Iedaille. 



1949 L1 

Wie war sein Verhhltnis zu den Studenten! Honigschmid  hat nie ein 
Hehl darails gemacht, da13 ihm das Forschen niiher lag als das Lehrcn. Wenn 
der Assistent urn 12.15 Uhr ins dtomlabor stiirzte, qm ihn zu,r Vorlesung ab- 
zuholen, wurde cr a1s storender Eindringling behandelt und bekam schnell 
noch einiges zu horen; so trat er nieist etwas verspatet und abgehetzt an. Seine 
Hauptvorlesung bctraf dic analytische Cheniie, wcnigstens viele Jahre . Diese 
Vorlesung ist anderen gegeniiber, z. €3. der obligatorischen allgerneinen Chemie- 
Vorlesung f iir alle Natur~~issenschaftler und illediziner , mit einer in Miinchen 
ins Ungemessene angewachsenen Zahl von Horern, im Sachteil; in ihrem Gang 
fehlen die grol3ar tigen, eindrucksvollen Expecirnente, die weiten Ausbiicke, die 
tiefen Einblicke. Xit Keagensglas (Honigschmid sagte ,.Eprouvettl") und 
den Keagcnzien des Gestells wird die Demonstration der analytischen Vor- 
leswg in der Hauptsache bestritten. Die registerartige Vorfiihrung s8mtlicher 
Einzelreaktionen dcr Elemente inachte ihm sichtlich keine so rechte Frcude. 
Walircnd des Krieges hieit er die groBe anorganische L'orlesung. da war er mit 
Leib qnd Seele dabei. Preilich, ein Furst des Katheders wie Wi l l s tk t t e r  oder 
Bacyer  . die durch ihren rednerischen und experimcntellen Aufbaa einen ge- 
radezu hinreiLlenden Eindruck auf die Horcr auazuiiben wuI3ten und auch einc 
trockene Materie durch die Lebhaftigkeit ihres Einsetzens intcressant zu ma- 
chen verstanden, ist Hiinigschmid,  als der personliehe Nensch, der er war, 
nicht gewesen. Er verzichtete auf jrde Wirkung, wahlte lieber drts tonlosere als 
das bctonte Wort. seine Rede war ruhig, sachlicli, ernst, fast kuhl, er achtete 
das hfaI3, die Busgem ogenheit : sein Illick haftctr am Experinientiertisch, am 
Phiinonwn ; kein Abschweifen nach der Seitc des Rurnorvoilen, das ihni so 
lpicht zur Verfugung stand. m ulde liiut. Doch war die anolytisehc Vorlesung 
von unsch&tzk)arem Wert begondcrs fur den Fortgeschrittenen durch die stau- 
nenswerte Kunst und Eleganz, mit der er diese ,,lteagensglaschPmie" vor- 
fuhrte. Honigschmids Starkc lag nicht so sehr in1 Einfuhren als im Weitel- 
Fiihrcn, im Zum-%iel-Fuhrcm derer , die ihre ersten Kenntnisse bereits ermorben 
und sich dam seiner Yiihrung anvertraut hattm. Sprach er im Kolloquiurn, 
in aissenschaftlichen Sitzungen iiber ein eigenes, in ihn eingegangmes Thema, 
da trat der grolk Forscher, der lcidenschaftiiche Wortfuhrer dw Priizision zu- 
tsge, da gewmn eT den Rang einer einmaligen Erscheinung, eines groflcn, un- 
endlich schlichten. edlen und eines einfachen Xmschm, in dcim Sinne, da13 er 
wcsentlich war, .wie cs alle bcdeutenden Menschen sind. Es i q t  dies die Fihig- 
keit, das Vielfiiltige, dss Komplizier te auf seine I:r formcI zuruckeufiihren 
und das Vcrwirrte in spine Grundlinien aufzuliisen. Vnd auch ein festliclier 
Nenseh ist er gewesen, worin der eigentliche Quell seines hiinstlertums, seines 
Stils lag. 

Und so erklart sich, daI3 ihm hiiufig Einladungen zu Kongressen, Jubiken 
and \'or tragsteihen zugingen und man ihn als Autoritat bber Atonigewichts- 
bestimniung snd rdioaktivc Elemente zu horen miinschte. &lit sichtlicher 
Genugtqung ieistete er Polge. Seine Reiselust und die Freude, alte Fach- 
genossen wiederzusehen. neuen zu begegnen, lieDen ihn die Sorge uin seine 
Gesundheit verrgessen. So bereiste er , prrdigwd" Spanim, Portugal, Flank- 
reich, Italien, Griechenland snd anderc Liinder. UbpIdl kannte nlan seinen 



Namen. Am seinen ,,Erinnerungen eines Chemikers" gewinnt man ein Bild 
der Art seiner Vortriige. 

Seine allereindringlichste Wirksamkeit entfaltete sich im Praktikum und 
ganz besonders im kleincn Kreis der personlichen Schiiler, im Atomlabor. Es 
gab Zeiten in Deutschland, in denen die Praktikanten-SBle der Anfiinger sich 
uber ihr Fassungsvermogen hinaus anfullten und die Dhektoren darin immer 
scltener zu erbliclien waren. Hiinigs chiuid hielt in den Jahren seiner Gesund- 
heit daran fest, jeden jungen Studenten an scinem Arbeitsplatz aufzusuchen 
und seine Leistungm nnd Schwierigkeiten mit ihm ztl besprechen. Er lebte 
mit der Jugend ein gesteigertcs Leben, son ihr empfing er den Anhauch, der 
ihn immer wieder cistarken JieB. 

Das Atomlabor war eine Statte lebendiger Gemeinschaft, ein festgeschlos- 
sener Krcis. Man fdhlte sich in allen Fiihrnissen eng verbundcn, man tsat wie 
in einen Freundschaftsbund ein ; daraus ist eine Ar t  Lebensfreundschaft er- 
wachsen, die Hiinigschmid pflegte. Er vcrmochte seine Verbindung niit den 
Mitarbeitern, vie auch mit den Kollegen, ganz spezifisch und personlich zu 
haIten, mit jedem nach seiner Art, und war so jederri etrvas; aber er war mchr 
noch furs Glanze. Es krtm vor, da5 er in froher 1,aune und damals (1922) strah- 
lend von Gesundheit zu  einer Mitarbeiterin. die kleine Runde hielt, hintrat 
mit dem MorgengruB : ,,Na, Liesel, ivie geht's Ihren Viecherln 1 Ham's B rechte 
Freud damit?" Und der Humor und Schalk blinzelte ihm aus den Augen. 
Einem neuen Gefolgsmann, der bei der BegriiBung gleich die Hand cntgegen- 
streckte als Versicherung der Ergebenheit, xagte er : ,,Wir gcben uns im Atom- 
labor zrveimal die Hand, s<-ann die Perien beginnen und w-ann's zu Endc sind". 
Solche kleine Anekdiitchen sind in mundlicher uberlieferung dutzendweise 
errhalten und offenbaren die herzerfrischende Art, in der er zu seinen ,,lieben 
Leutln" sprcchen und sich mit ihnen des Daseins freuen konnte. Damak 
herrschte noch die Gepflogenheit, mit dem Meister von 17-18 Uhr den Tee 
zu trinken. AuBer den Mitarbeitern fand sich ab und zu auch einer seiner 
Kollegen zur ,,JituseiL ein. Alle die etw-as &onnten, waren in den Kreis seiner 
Wohlgelittenen aufgenommen nnd gem gesehene GBste. 14n den Tee schloB 
sich fur die Rauchgenossen meist noch eine kurze Fumarole an. Die Unter- 
haltung war ungezwungen und es ging Frohsinn, Rumor und Witz von ihr 
am,  aber auch ru"nchdcnk1ichkeit und Bedeutung und ein steigender Kespckt. 
Jeder wui3te die feine Grenzlinie, bis zu der er gehen durfte, ohne AnstoB 
zu erregen; es wiire keinem beigefallen, sie auch nur urn Haaresbreite zu uber- 
schreiten. Manche Bitte wurde hier vorgetragen oder auch schon errsten und 
fand Gewahrung. Honigschmid  war im hiichsten Sinn Meister und Vorbild, 
aber nicht in ferner GroOe, sondern als teilnchmender heiterer Freund. 

Im allgemeinen ging es im Atomlabor schijn still wie unter guten Preunden 
her. Aber Honigschmid  konnte auch schrecklich sein und manchen Neu- 
ling in Angst und Furcht versetzen. Wehe, wenn ein Teilstiick der Apparatur 
duroh Ungeschicklichkeit in Briiche ging und das Tempo des Schaffens beein- 
trachtigt wnrde. ,,Er schkgt mich tot", so jammerte der Unglucksmann. Blind 
stiirmte da sein Jahzorn in plotzlicher Entladung und Fassungslosigkeit 10s 
und es sah und harte sich ganz grausig an, wenn er die HBnde iiber den Kopf 
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zusammenschlug, sich dic Haare rauftc und hinausklagte : ..Ich halt's nicht 
mehr aus, ich geb's auf, ich geh' heiin.. .". Da leerte sich das Labor und als 
er sich allein sah,'legte sich der Zorn. Im Grunde war es gar nicht so base 
gemeint nnd fuhrte niemals zu sclilimmem Ende. Seine Gutmiitigkeit, als 
Komplementih--Eigenschaft zur RerFerkerm-ut, gcwann schnell die Oberhand, 
ob es aiwh noch $0 hart begann. Auch in diesen Vorkonirnnisscn war Hdnig-  
schniid ein Original: in1 Ruckblick rrschcinen sie als klcinc drainatische 
Kunstwerlie. 

Nach den Schilderungen war Honigs chrnid in  den Yrufungen ge€iirchtet. 
Ernst und Fremdheit lag iiber ihm wiihrend des Verhors ; lieine humorvolle, 
erniutigende Wendung erleichterte den Gang ; man bekam keinen rechten Kon- 
ncx nnd fuhlte sich n u r  gewcrtet und klassifiziert. Auf eine Bnspielung ge- 
stand er pinmal, daR ihm diese ganz dein Frage- und Antwortspiel gewidmete 
Konzentration die gerechte IUeui-teilung erleichtere. 

Xr liebte in seiner Vmgcbung gste Lebensart, Menschen init gefdligen, siche- 
ren Manieren, die auch formal u.uBten, was sich gehiirt, und bei Kollegen ein 
gewisses B'ormat. Wo es wichtige Stellen zu beset,zen galt und sein U r t d  an- 
gerufen war, trat cr fur die Beriiclcsichtigung dieser Eigenschaftcn ein. In  
Gesellschaft wiinschte er 3-atiirlichkeit des Sichgebens, guten Ton, gute Form. 
Stets war er bereit, initzutun und kein Kostveriichter; er liebte einen guten 
Wein, eine gut zubereitete Speiqe und a b  und zii ein Festniahl in hoher Ge- 
sclligkeit. Seine Stimmnng war stets heitcr, sein Eingehen auf alle Menschen 
geradezu wundcrbar, bcsonders wo geineinsame Liebhabereim sich begegnetcn. 
Pie1 ihm die Tiwhrede zn, so kameri entziickende Imp: ovisationen voll Humor 
und Witz zustande und hinterlieBen Bewtinderung und Sympathie. Er war 
stets sorgfiiltig gelileidet, nicht ohue Nachwirlmng der in Paris und Wien ver- 
lebten Zcit. Vernilderung, allzu Burschikoses st6rten ihn. 

Als H'iinigschmid in das siebcnte Jahrzehnt seincs Lebens eintrat (13. 3. 
1938), erlaubte ihm sein Gesundheitszustand noch nicht, das Sanatorium Agta 
in der Schu-eiz zu verlassen und - wie er es so sehr gewiinscht hatte - diesen 
Tag gesellig im Kreis der Schiiler und Freunde zu verbringen. So fand sich 
denn am Jubeltage nur der E'reund Z i n t l  zum Gliickwunsch 7ind Relenntnis 
der Dankbarlreit ein mit einem Prachtalbum niit den Photographien aller &fit,- 
arbeiter und einer Festschrift27) in rotem Saffian von uber 400 Seiten. Aber als 
Hiinigschmid dann bald darauf heimgekehrt war, wurde am 18. Juni 1938 
ein festliches "reffen mit anschlieBendem Kommers in Dachau 7-eranstaltet, 
zu dem schon die liijstliche in HGnigschmid- Sprsche redende Einladung mit 
seinem ,,Portrtit" einen vielversprechenden Auftakt gab. Sie spiegelt so fal3- 
lich, wie es nicht leicht zu schildern ware, das Wesentliche an diesem Manne : 
die gliickliche Verbindung iron Tiichtigkeit und Heit,ei keit, von Arbeit umd 
Daseinsfreude, von Porscher und Nensch und darf in diesem Xwhruf nicht 
fehlen (8. S. LTV). 

27) Ztschr. anorg. allgem. Chem. 2.36, 1 [1938]. 
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Eine gmze Generation ist durch die Schule H6nigschmids gegangeri; da- 
her ~ i r d  er nicht nqr durch seine Veriiffentlichungen und durch den tLglic4en 
Gebrauch der Atomgewichte weiterleben, sondern - was das Schhnste ist - 
durch die lebendige Fortmirknng in denen, welchen er etwa.; von qeinern Kiin- 
ncn, srinen Gedanken und seinem Ethos initgegrben hat. 

Cieber Freiod ! 

Da13 sirh in der Besrhriinkung der Jleister zeigt, kann nian an ihm bcob- 
achten. Er +onrite und wollte soine Restrebungen nicht iiluer. viele Gegensthnde 
vcrteilen. Mit klfirer Entschlosaenheit widnicte er sich nur den Atomgewichten. 
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Doch hat er sich die rechte Ganzheit bewahrt, den Blick fur die Zusammen- 
hange, die den Spezialisten so leicht verloren gehen. 

Bis zum Beginn des Jahres 1933, seines 55. Lebensjahres - er stand auf der 
Hohe seines Schaffens - ist in Honigschmids  personlichem Ergehen, von 
wiederkehrenden Bronohialkatarrhen abgesehen, nichts Besorgniserregendes in 
Erscheinung getreten; wahrend des Sommers dann mochte Frau L ia -  Dagmar  
fiihlen, daB es nicht zum besten mit ihm stand und daB er von der Arbeit 
recht aufgebraucht war, ung als das Unglucksjahr zu Ende ging, da erhob 
sich das Gespenst der Krankheit mit furchtbarer Drohung, die ihn von da an, 
sei es gedampft, sei es in erneuten schweren StoBen nicht rnehr verlassen hat. 
Oft schien keine Hoffnung mehr zu sein und ein langeres Hinhalten nur ein 
langeres Leiden. 

Als er die zweite Atomgewichtsbestimmung an dem unheimlichen Radium 
zu vollziehen bereit war, hat es an Warnern nicht gefehlt; sie sollten sich in 
ihren Ahnungen nicht getauscht haben. Doch er lie13 sich nicht zuriickschrek- 
ken und ging in die, Gefahr; das war ja seine Art : eigenwillig, eine Sache 
meistern um jeden Preis, wenn es eiae Pflicht war und deshalb besonders 
bewunderungswiirdig, weil er keineswegs uber eine robuste Gesundheit ver- 
fiigte, oft anfallig, ofter ,,verkuhlt" war, freilich auBerordentlich zah und - 
damals noch - von leidenschaftlichem Willen zum Leben erfullt. 

Sein Neffe, Herr Dr. W. Honigschmid ,  Arzt der Heilstatte Schonstett, 
Oberbayern, ist der Verfasser der nachfolgenden , ,Krankengeschichte" : 

,,Die zweite dtomgev@ichtsbestimmung des Radiums fiihrte mein Onkel im 
Jahre 1933 durch. Gleichzeitig mit dieser Arbeit wurden im gleichen Labora- 
torium von einem Mitarbeiter andere Untersuchungen angestellt , wobei stark 
riechende und reizende Gase auftraten. Um diese und vor allem die.bei der 
Arbeit mit dem Radium auftretende Emanation zu entfernen, wurde dauernd 
in Zugluft gearbeitet. Kurze Zeit danach stellten sich bei meinem Onkel nun 
Beschwerden ein, welche von dem zuerst eugezogenen Arzt  als rheumatische 
gedeutet wurden. Als jedoch auf die daraufhin eingeleitete Bebandlung keine 
Bessetung zu verzeichnen war, lief3 er sich auf besonderes Drangen griindlich 
in der Universitatsklinik uritersuchen, wobei dann eine vereiterte Brustfell- 
entziindung festgestellt wurde, die sich wahrscheinlich als Folge einer ,,ver- 
schleppten" Lungenentzundung entwickelt hatte. Da wiederholte Puhktionen 
keine wesentliche dnderung brachten, wurde schlieBlich von Prof. Le  xe r  eine 
operative Eroffnung der Brusthohle durch Resektion einer Rippe vorgenom- 
men. Daraufhin erholte sich mein Onkel und war fur die nachsten Jahre voll 
arbeitqfahig. So nahm er auch im Herbst 1934 in Begleitung seiner Gattin 
an dem Mendelejeff-KongreB in RuBhnd teil. 

Im Fruhjahr 1937 begann er aber wieder zu krankeln und im Juni treken 
Krankheitserscheinungen auf, die eine neuerliche klinische Untersuchung er- 
forderlich, machten. Dabei wurde eine offene rechtsseitige Lungentuberkulose 
gefunden. Mein Onkel war dam& fur kurze Zeit im Krankenhaus links der 
Isar bei Prof. S t e p p  und ging dann Mitte Juni 1937 in das Lungensanatorium 
,,Deutsches Haus" in Agra bei Lugano. Dort wurde Ende Januar 1938 durch 



LVI 1949 

Geheimrat Saue rb ruch  eine Uiplombe rechts angelegt, mit der mein Onkel 
am 25. Mai 1938 nach Miinchen z u  seiner gewohnten Arbeit zuruckkehren 
konnte. 

In  den nun folgenden Jahren war sein Gesundheitszustahd ein relativ guter, 
abgesehen von zeitweise recht hartnackigen Bronchialkatarrhen. Jedenfalls 
konnte er in diesen JahPen seine anstrengende Forschungs- uhd Lehrtatigkeit 
an der Universitat voll versehen. Kurze Erholungsaufenthalte fuhrten ihn im 
April 1941 und Marz 1942 nach Capri, dessen mildes Fruhjahrsklima er beson- 
ders schatzte. 

November 1942 trat nun an seiner bis dahin reakbionslosen Plombe eine 
lastige Fistelbildung auf ; die Plombe brach schlieBlich durch und fiihrte zu 
einer chronischen Eiterung. Sie muljte daher entfernt werden und es wurde 
am 37. 2. 1943 eine operative Verkleinerung der Resthohle durch Resektion 
der obersten 6 Rippen (sogenannte Spitzenplastik) von Prof. Lebsche in 
Munchen ausgefiihrt. Im AnschluB an diese Operation ging mein Onkel zur 
&achkur wieder nach dgra, wo er vom 19. 5. 1943 bis zum 29. 3. 1944 weilte. 
Prof. Alexander ,  der leitende Chefarzt des Sanatoriums, schreibt mir dak 
uber: ,,Die zweite Kur war gesundheitlich, aber auch psychisch stark beein- 
trachtigt, ohne daB wir zunlchst den Grund erkannten. Erst nachtraglich 
konnte die damals schon in Entwicklung begriffene bosartige Darmerkrankung 
festgestellt werden" . 

,,Nach der letzten, recht eingreifenden Operation blieb eine Pistel zuriick, 
die recht schmerzhaft war. Von Prof. Lebsche muBte im April 1944 eine 
%ncision der Fisteloffnung vorgenommen werden. Dies alles spielte sich zu einer 
Zeit ab, als Miinchen besonders stark unter Fliegerangriffen zu leiden hatte. 
Die wenigen aus dieser Zeit erhaltenen Briefe schildern eindringlich die Schwie- 
rigkeiten und Gefahren, die mein Onkel damals bei seinen Fahrten von dem 
benachbarten Vaterstetten zur ambulanten Behandlung nach Miinchen zu be- 
stehen hatte. 

Im Herbst 1944 stellten sich Darmbeschwerden ein, die anfangs wohl mit 
seinem Lungenleiden in Zusammenhang gebracht wurden. Es zeigte sich jedoch 
bald, daB ein anderes Leiden vorliegen miisse und so wurde zu Beginn des 
Jahres 1945 durch Prof. Le bsche  eine groBe Darmoperation ausgefdhrt, wo- 
bei sich eine bosartige Wucherung des Dickdarmes fand. Dieses Leiden und 
mehr nobh die Folgem der Operation haben dann ineinen Onkel wahrend seiner 
letzten Lebensmonate begleitet". 

Man mu13 sich diese knappe medizinische Darstellung in die ganze Schwere 
des wirklich gelebten Dmeins zurfickubersetzen, um bewul3t zu werden, welche 
schwere Korper- und Seelennot das letzte Jahrzehnt von Honigsc  hmids  
Leben erfiillt und belastet hat. Es war einigemal soweib gekommen, darj er in 
bitterem Ringen des Scheidens Stunde gekommen glaubte und Abschied nahm 
von den Besuchern an seinem Krankenbett. Aber immer wieder half die mach- 
tige drztekunst und die Pflege der Samariterin L ia -Dagmar  und ihr Zu- 
spruch, er moge standhalten und gesunden; immer fester und williger und 
ergebener wuchs diese heimgesuchte Frau in ihre Aufgabe hinein. Und er rich- 
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tete sich wieder empor, vergal3 alles h i d  und die schleichende Dauergefab, 
nahm die unterbrochene Arbeit auf und mit ihr kehrte such die Freude wieder 
und so stand er im Nachhinein da, als sei uberhaiipt nichts gewesen, ein 
, ,Antaus" .  dem stets neue Kraft zu Teil wird, wenn er auf dem Boden sei- 
nes Laboratoriums steht. 

Auf der vorerwjhnten Reise zum Mendelej eff-KongreS stof3en wir schon 
wieder auf seinen Humor und seine Spottlust, wie es in der Erziihlung von 
G. F. Hi i t t i g  znm Ausdruck kommt: , ,Ah meine Frau und ich im Jalire 
1934 a1s Glste der Sowjetregierung bei der Mendelejeff -Feier in Leningrad 
waren, trafen wir auch mit dem FJhepaar S tock  zusammen. Welchem Chemiker 
fiele bei dessen Kame nicht seine manische Angst vor Queclisilbervergiftung 
ein ! Als wir nun in Leningrad in die Schlafabteile des Zuges nach Xloskm ein- 
stiegen, trat Honigschmid  in das Schlafabteil von Stock  und rief entriistet: 
,,Nein, so etwas, hier ist j a  das Quecksilberthermometer kaputt geschlagen". 
Da jamrncrte S tock  laut aiif: ,,Dm ist ja mein Verderben, da sol1 ich nun 
eine ganze Xacht in der mit Quecksilber-Dampf gesiittigten Luft zubringen 
usty." und in nicht gerade altruistischer Weise versuchte er einen Kollegen 
aufiufinden. mit welchem er den Schlafraum hatte tauschen konnen. Bon ig -  
schmid  hatte seine Freude daran und machte schliel3lich der Szene ein Ende, 
inde? er sagte : , ,Stock , so seien Sie doch endlich ruhig und schauen Sie sich 
das Thermometer erst ma1 an, es ist ja gar nicht kaputt". Itichtig, es war 
gar nicht kaputt - aber der beriihmte Experimentator S tock  war in seiner 
Manie so gefangen, daB er sich gar nicht selbst uberzeugt hatte". 

Und so lieB ihn seine Plastische Natur auch schnell iiber dic zweite Opera- 
tion (in Agra) und das durchlebte Schwere hinwegkommen. Im Atom labor 
vernahm man 1938-1942 nichts von Niedergtdriicktheit iind Krankheitskbge 
und wenn er davon erziihlte, so klang so etxas wie miscnschaftliche Inter- 
essiertheit an seinem Leiden heraus. Er nahm auch die rermaledeite Raucherei 
wieder auf, trotz Brztlichen Verbotes und vertraute im ubrigen auf seine Ziihig- 
keit, die ihm immer geholfen habe. Dieser frische Mut spricht aus einer Stelle 
seines am 28. Dezember 1038 an den Freund B a x t e r  gerichteten Briefes: 
,,Wenn ich in meinem letzten Rriefe nichts uber mein physisches Befinden 
sagte, so unterblieb dies, wie Sie richtig vermutetcn, deshalb, weil ich mich 
SO wohl fiihle, dal3 ich TTergessen habe, daB ich noch vor einem Jahrc ein schwer 
kranker Mann war. Ich habe am 1. Oktober meinen Betrieb wieder voll auf- 
genommen, stehe taglich mindestens acht Stunden im Labor, experimcntiere 
mehr denn je, da, ich nur sehr wenig Mitmbeiter habc, haltc alle meine Vor- 
lesungen und Examina und es gelang mir dabei noch, mein am Ende des Som- 
mers erreichtes Hachstgewicht konstant zu halten. Dies Ietztere ist jcdenfalls 
ein giinstiges Zeichen. All das verdanke ich aber nur der groDen Kunst unseres 
besten deutschen Chirurgen, Prof. Saue rb ruch .  der nicht den weiten Weg 
von Berlin'nach Lugano (Agra) scheute, um mich zu rrparicren". 

Und selbst noch im letzten, schwersten Jahr seines Lcbens, nach der bedenk- 
lichen Darnloperation , reiBen den e d g e  bundenen Mann Lebenswille, Wider- 
standskraft und Tatigkeitsdrang wieder empor, Kaum notdiirftig ftuf den 
Beinen, stellte er sich, als Dekan zur Verfugung; ,,er wwlle sich selbst beweisen, 
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da13 er noch arbeitsfahig ist", so lautet eine adnotatio an J. Goubeau .  Nein, 
mit Krankheit lionnte ihn der Tod nicht besiegen. Um so erschutternder ist 
sein selbstgewahltes Ende, der Gerneinsamkeitshingang. 

TJnd nun rucken die letzten Wochen, Tage und Stunden heran, wo die 
Lebensburde uber die Grenze der Tragfahigkeit angewachsen war. 

Honigs chmid  hatte nach dem Verlust seiner Miinchner Wohnung (April 
1944) in Vaterstetten, 16 lrm ostlich von Munchen, in dem Hause einer Freun- 
din seiner Frau, der Prinzessin zu S to lberg-Wernigerode ,  Unterkunft und 
liebevolle Aufnahme gefunden. Freireilich brachten die notwendigen haufigen 
Fabrten nach Niinchen (20 Minuten Anmarsch zur Bahn, 25 Minuten Bahn- 
fahrt, dann noch 5 kin vom Ostbahnhof nach Institut, Klinik oder Universitat) 
Beschwerde und Stohnen, also daB der krdnkliche Mann es sls eine ErlGsung 
empfand, im August 1945 in die Stadt ruckkehren zu konnen, dazu noch in 
die ihm wohlbekannte schone Neubauwohnung in der LamontstraSe 1 in Rogen- 
hailsen zu Frau W i l t r u d  F ischer ,  der Witwe des groBen Chemikers und 
Xobelpreirtrdgers B a n s  P ischer  , mit dem er befreunlet war. Jedcr Chemiker 
weiS Urn sein tieferschiitterndes, dwch den Zusammcnbruch verursachtes 
Ende in selbstgewhhltem Tode im Fruhjahr 1945. 

Drei Itaulric dieser Wohnung konnten Hijnigs chmid  zur Verfiigupg ge- 
stellt werden, einer davon diente als Burorauni des Dekanates ; es gab vie1 zu 
tun. Im August nnd September 1945 ging es ihm gesundheitlich ertrkglich, 
doch konnte cr kcine rolle Aufrichtung geminnen. Es riiclrte das AIter heran; 
das Chaos, die Recht- i n d  Ordnungslosigkeit, der Menschheit Jammer lag auf 
ihm mit ciserneni Gewicht. Cber die Schwere der Zeit hatte ihm nur eines 
hinweghelfen konnen: rastlose Arbeit im liaboratol.ium - doch es lag zer- 
schmettert und jede m-issenschaftliche Laboratoriumsarbeit war damals von 
der Besatzungsbehijrde verboten. Der Besucher fand cine recht gedruckte Stim- 
mung vor, keine Spur mehr von Humor und Selbytironie; es Ring streng in 
ihm her, man belram keinen rechten Zugang rrtehr zu ihm. Aus seinen Augen 
sprach ein trauriger Emst. Auch Frau Riinigschmid schien verkndert, ver- 
zagt, kleinmutig; heitere Gesprache kamen nicht mehr auf. Soneit briefliche 
und niundliche Vnterlagen Auskunft erteilen, gewinnt nian den Eindruck, da8 
das Ehepaar damals, Ende September, unter dem Druck vollkommener Hoff- 
nungslosigkeit stand und sich zu Entscheidungen durchkiimpfte. Erwogen sie 
schon das AuBerste ? 

Da t raf  am 10. Oktober 1943 gegen Abend plotzlich ein driingender Rdu- 
mungsbefehl fur die Einwohner der LamontstraSe ein, demzufolge die Rauser 
innerhelb von 2 Tagen freizumachen waren. Posten zogen auf, urn zu ver- 
hindern, da13 Einrichtungsgegenstgnde weggeschafft wurden. Die Geschehnisse, 
die sich nun in rascher Folge zutrugen, hat die Nichte von O t t o  Honig-  
s chmid ,  die einzige Verwandte, die damals in Jliinchen anwesend war, die 
Gattin des schon ofter crw%hnt,en Arztes und Yeffen, mitgeteilt. Danaeh lag 
Honigschmid  damals an einem starken Darmkatarrh z u  Bett. Wie tief beide 
durch die Nachsicht niederbrachen, ist kaum zu sagen. Eine von der Stadt 
zugewiesene, iluSerst mindere Ersatzwohnung hatte von den Inhabern, z.T1. 



kranlten, dem Tod entgegensiechenden Menschen erst gerktumt xwrden rniissen ; 
das erschien Frau Riinigschmid zu grausam. I’nd so ranritc sic noch cinrrlal 
von Amt EU .lmt, von l’ontius ELI Pilatus. m-aricte auf den Korridoren, sah sich 
grober , ablehnender Behandlung ubcrhcblicher Vnterbeamten ausgcsctzt und 
lcam verzweifelt uhne greifbares Resultat nach Hause. Auffallend ist es, daB 
hie sich damals nicht an die Fr.eunde gewandt hat; so nuBte Prof. Clusius 
nichts voii dem Riiurnungsbefehl. War cs Scheu oder stand sie schon auBer- 
halb des Lebens? Honigschm id hatte ivolil mit cinem negat,iven Ergebnis 
gerechnet ; aber es licB ihn seiiie Ohnmacht aufs allerbitterste empfinden. Er 
kannte die Behijrdcn; sir standen in seiner Furcht. Da war kcin Aurxveg mehr. 
TJnd abgeschnitten von jeder Hoffnung sah er dcn Tod voii ferne sich ihrn 
uncntrinnbar n”1 a iern. 

I n  der Xitteilung der Nichte heil3t es dann schaurig: , ,Am Freitag, den1 
12. Oktober 1945 nachrnittags,beschlossen niein Onkel und meine Tantegernein- 
sam aus dern TAeben zu scheiden, einiges zu ordnen, Testament und noch ein 
paar Bricfe zu schreiben. Nach einer schlaflosen Nacht vom 13. auf den 
14. Oktober wurde dei ursprungliche Plan, sich um 11 1 3 r  das Leben zu 
nehmen, durch einen Uesuch verzijgeit. Gegen 14 Vhr sehicliten sie ihr lhk- 
totum, die treue Kathi, auf Besorgurigen iort. Als sic bci ihrer Rlickkehr gegen 
16 lJhr nicht in die verschlossene Rohnung hrreinkommen konntc, uurde 
durch die I’olizei aufgebrochen. Man fand mcincn Onkel u,nd rneine ‘I’ante tot, 
friedlich nebencinandcr auf dem Sofa liegcn. Als GiCt wurde Cyankali und 
Weinsiiure festgeslellt. Die E’euerbestattung fand am 20. Oktobcr im Krcma- 
torium Xiinchen statt, Obwohl in der ~ffentlichkeit noch nichts bclrannt war, 
war die Ikteiligung sehr groB. Von der Ilnivcrsitkt sprachen der Kektor. Pro- 
fessorVoss1 e r  und ProfessorClnsins, als stellvcrtretender Delian undFreund, 
besondcrs warme und ergreifende Wortc. Zahlreiche Kollegen, die Assistenten 
and viele Schuler u-aren zugegen. Drei Wochen 5p&ter erfolgte die Ueisetzung 
auf dein Priedhof am Perlacher Porst; durt haben sie die erselinte Ruhc 
gcfunden” . 

Verhiingnisse lassen sich nicht abwenden. Das Schicksal Hiinigs chniids 
mit seiner Lebensgefcihrtin unddes &‘reundes H a n s  P ischer  ist zugleich tiefste 
Dcutnng iinserer wahrhaft apokalyptischen Epoche, der Zeit der Vel zweiflung 
des Mcnschen der guten Willens ist, an eincr unbarmherzig und niitleidlos ge- 
xi-ordenen MenschhPit. 

Wie sich der Einzelne zu dem w~eltanschaulichen Grw~dproblcm mi Lcben 
nnd Tod als der den Menschcn am btiirksten bestirnnienden und bezeichnenden 
Gnindfrage auch stellen m a g ,  er wird dicses Ende nur niit Erschutterung be- 
trachten kiinnen. H iinigschmid wiirde es nicht guthciBen, iviirde man mehr 
dariiber reden, mchr hineindeutcn oder gar die Frage beantworten wollen, wer 
die griiRere Initiative z m  letzten Tat gehabt hat. Uber intime Dinge lieB ihn 
sein Takt imrner schweigen; man konnte lange und enge rnit ihm verkehren, 
ohne daB er sein inneres Wesen enthiillte. Und so ist es,  als wenn er aus seiner 
besseren Einsicht uns auch jetztzurufen wiirde : LaBt das Fragen und Trauern, 
denn es ist so. 
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Doch das darf noch gesagt sein. Der N m n  aus einem GuR, dcr Hiinig- 
schmid  war. diew einzigartige Erscheinung. tritt uns, alr er sich zuin Tode 
rustet, noch cininal \-or Augen. Die Stiirke scincs Willens, die ihn befiihigt, in 
jedern Augenblick niit gesammelter Kraft zu handeln und auch das letzte ohne 
Bangen zq tun ; dic Entschiedenheit und Entschlossenheit, licbcr alles zu  ver- 
lassen upd auf alles z u  verzichten, altls in ein unwurdiges, hoffnungsloses Dasein 
herabzusinlcen : die hIannlichlieit seines Geistes, die ihn ruliig, beherrscht, aller- 
letzte bnordnungen ohne innere Auflchnung treffen 1iiJ3t ; das disziphierte 
Denlicn, das ihn sachlich nnd sicher bleiben und pin paar letzte kurze Briefe 
schrribcn liiiBt, w-ahr his ziir Herbhcit. Sclbst in dem Abschiedsbrief an den 
nahestehenden Vcrtmuten, Clus iss  , dessm auf Wertschiitzung gegriindetc 
Freundschaft er kurz vorher als die letzte schdnste Erinnerung an das Clie- 
rnische Tnstitut bezeichnet hat, h&lt ihn dip Schcu vor GefiillsentbuBeriing, 
die fiir seine MBnnlichkeit so charakteristisch ist. von jedem wLirmeren Wort 
ab; er meint es wohl anders, aber er sagt es nicht. Er liiilt sich in engsten 
Grenzen, fiir ihn ist es eben nur wie ein stilles Portgehen. er macht kein Wesen 
daraus, er hat den Wandel vollzogen von TodesbewuBtsein iiber Todesrcife 
zu Todesubcrwindung. T k n  zog es nach vollbrachter Arbeit, als seine Kriifte 
des Widerstandes zu h d e  gingen, zuriick zur Erde. Scin Eensuin war voll- 
bracht, d ie  A ton igewich te  s t a n d e n  f e s t !  

Xicht jeder groBc B'orschcr idt auch pin grol3er Chmaliter, cs besteht da 
keine direkte Beziehung. Doch O t t o  HPdnigschmid stand nicht aufierhalb 
seines Schaffens, er lagtc qeinc Seele hinein, er war eina mit scinern Wcik, zu 
dessen GriiBe sein eigencs Ich in ebenbiirtigein Verhiiltnis gestanden hat. 

,,Integer vitae scelerisque pixus ! r '  

ClnusthallHars, It'inter 1948,149. Lothar Birclcenbach. 
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