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PAUL JACOBSON 
(5.'IO.I859 - 25. I. 2923). 

Durch den Tod Paul Jacobsons hat die Deutsche Chemische Gesellschaft 
einen Trauerfall im eigenen Hause erlitten, irn wortlichen Sinne - denn 
Jacobson beschlolj sein Leben in seiner schonen, im Hofmann-Mause gelegenen 
Amtswohnung -, aber auch in Ansehung der nahen und mannigfachen 
Beziehungen, die zwischen der Gesellschaft und ihm bestanden haben. Als 
ihr erster Generalsekretar hat er durch 15 Jahre, bis 19x1, ihre Gesch5fte 
gefiihrt, aber atlch nach dem Ausscheiden aus diesem Amte hat er bis in 
seine letzten Lebenstage in ihrem Dienste wissenschaftlich gearbeitet. Mehr 
als ein Vierteljahrhundert hindurch hat er wohl an allen Vorstandssitzungen 
als Berater teilgenommen, dessen Wissen und Erfahrung geschatzt mrden. 
Am Jahrestage seines Todes haben wir an der Stelle seiner langjahrigen 
Arbeit sein Bild aufgehangt, und die vorliegenden Blatter sollen dem Ge- 
dachtnis seines Wirkens gewidmet sein. Jedoch uber diese EhrenpfIicht 
des Gedenkens hinaus sehen wir uns durch Jacobsons Tod vor ein Problem 
gestellt, mit dem wir uns beschaftigen miissen. Wir wdten  sogleich: diesen 
Toten kann keiner ersetzen. Wohl leben in Deutschland Chemiker von 
groBerem Namen, von bedeutenderem Erfolge, von hoherem Genie, und 
dennoch war es gewiB: es kbt keiner, der Jacobsons Werk fortfuhren, in 
seiner Art es vollenden konnte. Worin bestand dime Besonderheit des Ver- 
storbenen, worauf griindete sich diese nur einmal vorhandene Befahigung, 
und wie hatte sie sich herausgebildet? Versuchen wir, durch Betrachtung 
seines Lebens, seiner Entwicklung und Betidtigang AufschluS zu erhalten. 

Paul Jacobson gehorte einer alten Kijnigsberger F-ilie van haher 
Kultur an, die mit ihm im Mannesstamme erloschen ist. Beruflich haben 
sich viele ihrer Mitglieder als k z t e  betgtigt. Auch Paul Jacobsans Vater 
und GroBvater sind gelehrte Mediziner von bedeutender Wirksamkeit gp- 
wesen. Der GroBvater, Ludwig Jacobson, hat sich im Cholerajahr 1831 
urn die Abwehr und Bekampfung der von RuLUand adringenden Seucbe 
tapfer und pflichttreu bemiiht; viele Jahre nach seinem Tode wird &her 
in den Neuen Predischen Provinzialblattern1) mit den Woxten gedacht : 
,,Die altere Generation, welche den Lebenden kannte, wird mit Hochachtwg 
des Toten gedenken, der, gleich ausgezeichnet als Arzt und als Mensch, ein 
Hdfer der Armut und bei aller Anspruchslosigkeit einer unserer verdienst- 
vallsten Mitbiirger war. Dem Sarge des Friihverblichenen folgten Tausende 

l) 1858, 3. F., Bd. 11, Heft 5. 
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aller Stande und Konfessionen." Dem Vater, Heinrich Jacobson, der 
im Jahre 1890 in Berlin als Geheimer Medizinalrat und Professor an der 
Universitat gestorben ist, hat Erns t  von Leyden in den Verhandlungen 
des Vereins fur innere Medizinz) ein Blatt der Erinnerung und Freundschaft 
gewidmet. Wie dort berichtet wird, hatte sich Heinrich Jacbbson in seiner 
Vaterstadt Kijnigsberg lange J a k e  hindurch neben seiner ausgedehnten 
praktischen Tatigkeit wissenschaftlichen Studien rnit grol3em Erfolge ge- 
widmet. Nach Aufhebung des Statuts der Universitat, welches nur evan- 
gelische Christen als Lehrer zulieI3, wurde er sofort (1867) zum auI3erordent- 
lichen Professor ernannt. Im Jahre 1873 siedelte er rnit seiner Familie nach 
Berlin iiber, wo ihm eine aderordentliche Professur fur experimentelle 
Pathologie und nach Ludwig Traubes Tode die Leitung der inneren Ab- 
teilung des Judischen Krankenhauses iibertragen wurde. Als angesehener 
Hausarzt wird er in mancher iilteren Berliner Familie unvergessen sein. 
Sein Wesen kennzeichnet Leyden mit den Worten: ,,Von seltener Reinheit 
und Idealitat des Charakters, von liebenswiirdiger Anerkennung fur jede 
fremde Arbeit und jedes fremde Verdienst, neidlos und treu, so war sein 
Charakter." Wird nicht demjenigen, der Paul Jacobsons Wesen gekannt 
hat, die gerade Linie, die vom GroBvater zum Enkel fiihrt, erkennbar? Paul 
Jacobsons Mutter, geboren als Ernest ine Wolff in Stargard, eine Frau 
von feiner Bildung und tiefem Gefiihl, neigte seit jungen Jahren zu selbst- 
quiilerischer Verzagtheit und Melancholie. Trotz inniger Liebe zu dem so 
arbeitsfrohen Gatten und den hoffnungsvollen ,Kindern war sie dem Leben 
abgewandt und empfand auch fur ihre Kinder etwas wie Angst vor der Be- 
rihrung rnit dem Leben. Ihrem Einflul3 ist vielleicht auch die Eigenart 
der Erziehung zuzuschreiben, die die Kinder im Konigsberger Elternhause 
erfahren haben und die Paul  Jacobson bisweilen rnit Belustigung als das 
Gegenteil moderner Padagogik geschjldert hat. Kijrperliche Ubung und 
Abhartung wurden wenig gefordert, dafiir aber alles Geistige in fast zu friihem 
Kindesalter erschlossen. Schon der Knabe durfte am Besuch von Ron- 
zerten, Theater, Ausstellungen teilnehmen und den Gesprachen der Er- 
wachsenen iiber Kunst und Literatur zuhoren. Bis zum 13. Jahre 
besuchte er keine Schule, sondern wurde im Hause sehr sorgfaltig unter- 
richtet. Da Lehrer und Schiiler von ausgezeichneter Qualitat waren, so 
wurde denn auch ein gediegenes Wissen vermittelt. Aber verwunderlich 
wirkt es doch, wenn er zum 10. Geburtstage Bernsteins Naturwissenschaft- 
lithe Volksbiicher, ein Jahr spater einen chemischen Arbeitstisch mit Appa- 
raten zum Geschenk erhiilt. Zur Biicherei seiner Knabenzeit gehorten auch 
sechs Bande ,,Die Naturkrafte, eine naturwissenschaftliche Volksbibliothek', 
niit kindlicher Handschrift mit dem Zeichen VIII A 2b wohl katalogisiert. 
Die erworbenen naturkundlichen Kenntnisse und Fertigkeiten gab er im 
Familienkreise in gelegentlich veranstalteten Vortragen zum besten. Seine 
Neigung zur Naturwissenschaft war aber trotz ihrer Friihzeitigkeit keine 
schwachliche Treibhausziichtung, vielmehr hat er seine Berufswahl schon 
damals bewul3t getroffen und rnit ihrer Entschiedenheit spater den Vater 
und den dteren Bruder iiberxascht. Nach der tfbersiedelung nach Berlin 
im Jahre 1873 besuchte Jacobson das hiesige Friedrichs-Gymnasium, an dem 
er zu Ostern 1877 das Zeugnis der Reife erwarb. Die Familie hatte in dem 
von einem Verwandten erbauten Hause Matthaikirchplatz 6 ein Stockwerk 

2) Sitzung vom 15. 12. 1890. 
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als Wohnung bezogen; auch die iibrigen Stockwerke waren von Verwandten 
bewohnt. So verliefen auch hier in dem ruhigen und behaglichen Geheimrats- 
viertel die Jugendjahre J acobsons unter den giinstigsten Verhiiltnissen. tliber 
die jahrlicli von der Familie unternommenen Ferienreisen hat er von seinem 
13. Jahre an ein avsfiihrliches Tagebuch gefiihrt. Wenn auch von Reise- 
abenteuern nichts zu berichten war, die eine mit aller Behiglichkeit reisende 
Familie von Stande nicht zu erleben pflegt, so iiberraschen seine Aufzeich- 
nungen doch durch die Gefalligkeit der Sprache, durch die Beobachtung 
des Charakteristischen an Land und Leuten und vor allem durch die Bild- 
haftigkeit von Tiroler und Schweizer Naturschilderungen. Eine gewisse 
Freude daran, Gedanken und Erlebnisse schriftlich festzuhalten, scheint 
ubrigens eine Familieneigenttimlichkeit gewesen zu sein. Es gibt da aus- 
fuhrliche Reiseberichte aus der Zeit der Postkutschen, griinlederne Tage- 
biicher aus der Biedermeierzeit und Sammlungen von langen Familienbriefen. 

Von seinen Studiensemestern verlebte Jacobson zwei in Heidelberg, 
wo damals Bunsen, Kopp, Kirchhoff und Horstmann lehrten, die 
iibrjgen in Berlin. Hier trat er im Jahre 1880 in das von Liebermann ge- 
leitete Laboratorium der Gewerbeakademie in der KlosterstraSe als Praktikant 
ein. Von der Arbeit in jenem alten Laboratorium von bescheidenem Ausmd 
aber schon damals bedeutender Tradition hat Jacobson in dem Nekrolog 
auf Liebermann eine anschauliche Schilderung gegebens). Nachdern er 
am I. Marz 1882 mit einer dem Liebermannschen Arbeitsgebiet zugehorenden 
Untersuchung ,,Zur Kenntnis der p-Reihe des Naphthalins, besonders des 
p-Naphthochinons" *) an der Berliner Universitat zum Doktor promoviert 
worden war, gehorte er noch weitere drei Semester dem Liebermannschen 
Institute als Unterrichtsassistent an. Wohl in die Zeit der Promotionsarbeit 
fallt Jacobsons erste intensive Beschaftigung mit der chemischen Literatur. 
Es moge dariiber die folgende Erziihlung Jacobsons festgehalten werden, 
die ich unter seinen Papieren aufgefunden habe : ,,Liebermann hielt seine 
Praktikanten immer und immer dazu an, die Originalliteratur zu lesen, nicht 
nur die Doktoranden, sondern auch die praparativ Arbeitenden. Praparaten- 
biicher wie den ,,Fischer", ,,Gattermann" usw. gab es ja noch nicht. Aber 
es kam ein anderer Mann an der gleichen Anstalt zu Hilfe, das war der treff- 
liche und jederzeit liebenswurdige Bibliothekar Kempert ,  dex einem jeder- 
zeit ungezahlte Bande aus der Bibliothek mit nach Hause gab, obwohl es, 
wie ich glaube, gegen seine Instruktion war. Ich mijchte das nicht anerwiihnt 
lassen, weil es zeigt, wie niitzlich eine liberale, unbureaukratische Verwaltung 
offentlicher Institutionen ist. Ich sehe diesen freundlichen Herm noch vor 
mir, wie er eines Sonnabends, als ich wieder etwa ein Dutzend ,,Annalen"- 
Bande iiber den Sonntag miterhielt, ,mir sagte, jetzt miil3te ich doch aber 
endlich einmal die samtlichen ,,Annalen" durchgelesen haben. Das traf zwar 
nicht vollig, aber doch annahernd zu. Als ich nun dasDoktorexamen gemacht 
hatte und etwa um 8 Uhr nach Hause pilgerte, faate ich den Entscbld.3, 
von nun an die ,,Berichte" einschliefllich der Referate systematisch dwch- 
zulesen. Dieser EntschluS - er wurde am nachsten Morgen ins Werk ge- 
setzt -, er war mein Gliick oder mein Verhangnis (periodisch wechselnde 
Ansicht), jedenfalls mein Schicksal. Ich gewann in den Laboratorien, in 
denen ich arbeitete, allrnahlich ein gewisses Renommee wegen meiner Literatur- 

*) B. 61, 1145 [1918]. 
9 vergl. C. Idebermann u. P. Jacobson, A. 811, 36 [xMz]. 
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kenntnis . . . . . . . ." Zur Orientierung auf dem von ihm bearbeiteten Gebiet 
der Naphthalinreihe hatte Jacobson s i c h r k h  die Originalliteratur genau 
durchforscht, und damit wieder diirfte es zusammenhangen, da13 er fur das 
damals im Erscheinen begriffene Feblingsche Neue Handworterbuch der 
Chemie die das Naphthalin und seine Derivate behandelnden Artikel in 
hochst eingehender und zuverliissiger Weise bearbeitet hat. Ich glaube auch 
nicht fehlzugehen, wenn ich mit jener literarisch-chemisehen Spezialarbeit 
Jacobsons erste Beziehung zu Friedrich Beilstein, die fur beide Manner 
von solcher Bedeutung werden sollte, in Zusammenhang bringe. Wie ich 
aus Jacobsons Nachlal3 ersehe, hat zwischen ihm und Beilstein bis in dessen 
letzte Lebenszeit ein freundschaftlicher Briefwechsel bestanden. Der iilteste 
vorhandene Brief Beikteins, vom 25. Ofrtober 1884, hat den Empfang der 
Jacobsonschen Naphthalin-Bearbeitung und ihre sehr anerkennende Be- 
urteilung zum Gegenstand. 

Das Jahr 1885 hindurch war Jacobson in der chemischen Fabrik von 
Kun heim in Niederschoneweide bei Berlin als Chemiker tatig ; er erkannte 
aber bald - ich folge hier einer Mitteilung des Herrn Fr.  Quincke -, 
daG seine Neigung und Begabung nicht nach der technischen Seite der 
Chemie gerichtet war. Der regelmaige Zwang zu gleicher, oft lang- 
weiliger Arbeit, die Betriebsfragen, das Vberwiegen praktischer Kleinigkeiten 
uber wissenschaftliche Fragen befriedigten ihn nicht. Wie er in friihen 
Jiinglingsjahren still aber sicher seine Berufswahl getroffen hatte, so lieB 
ihn seine gelassene Selbsterkenntnis auch jetzt seinen Entschldj fassen und 
den richtigen Weg gehen. In G o t t i n g e n ,  wohin er sich auf Liebermanns 
Rat und Empfehlung im Fruhjahr 1886 wandte, hat er sein Gluck in mehr 
als einem Sinn gefunden. Mit dem EntschluQ, sich der akademischen Lauf- 
bahn zuzuwenden, trat er in Vidtor Meyers Kreis ein. 

Die Personlichkeit diem Hochbegabten ist des ofteren geschildert 
worden; den EinflUB, den er.auf seine Umgebung ausiibte, hat auch Jacobsons 
Feder in schoner Form zum Ausdruck gebracht. Die Mitarbeiter Meyers, 
ein jeder von jugendlichem Schaffensdrang erfiillt, waren neidlos unter- 
einander in herzlicher Freundschaft verbunden und alle von Bewunderung 
und Liebe zu dem auch noch jungen Meister erfiillt. Jacobson schreibt dariiber 
in seinem Nekrolog auf Gattermanns): ,,Zwischen Gat termann,  Auwers 
und a i r  schloB sich ein enger Freundschaftsbund, in den aus der alteren 
Gottinger Zeit auch P. Jannasch eintrat, und der sich zeitlebens erhielt. 
Spater kamen R. Demuth hinzu, der dann in die Elberfelder Farbwerke 
ubertrat, und E. Knoevenagel. Zwischen uns hat stets das vertrauens- 
vollste VerhZltnis bestanden. Wir erzahlten uns von unseren Arbeiten und 
unterstiitzten uns durch Ratschlage. Wir bildeten eine fidele Wttags- 
gesellschaft - genannt die ,Cochlearia' (von cochlear, der Kochfoffel) -, 
zu der auch ein Jurist und ein Romanist gehorten. In den ,Biergarten', bei 
gemeinsamen Spaziergiingen und Ausfliigen lieBen Wir harmlose Frohlichkeit 
und Neckerei mit wissenschaftlichen Gesprachen wechseln. DaB wir ge- 
wissermal3en ,Konkurrenten' waren, kam uns kaum in den Sinn. Dieses 
eintrachtige Zusammenleben und Zusammenschaffen hat sich aus den 
Gottinger Jahren in die Heidelberger Zeit iibertragen und ist niemals durch 
einen Zwi&nfall getriibt worden. War es ein gliiddkher Zufall, der gexade 
Menschen zusammenfiihrte, von denen jeder ohne Neid Erfolge und Vorzuge 

- 

6 ,  B. 64, -118 [1921]. 
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des anderen anerkannte und dessen Schwachen nur als willkommenen AnlaB 
zur Belustigung mpfand ? Hat die menschlich so iiberaus anziehende Natur 
des verehrten gemeinsamenLehrers, der jedem seine Freiheit lie13 und doch 
mit leiser, kaum fiihlbarer Hand die Leitung festhielt, is seinem Gefolge 
diese Haraonie erweckt und erhalten? War es das Gefiihl der Befriedigung 
iiber guten Fortschri~ der wissenschaftlichen Arbeit und wachsende Hirer- 
zahl? Trug der behagliche Rahmen der Kleinstadt dazu bei? Es ist schwer, 
in menschlichen Dingen Ursache und Wirkung zu verfolgen. Genug, ich 
habe in m&em I,eben nie ein reibungsloseres und damit fur die Sache forder- 
licheres Zusammenwirken beobachtet.' ' 

Bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten hatte Jacobson nicht lange 
auf Erfolge zu warten. Er hatte schon vor seinem Weggang von Berlin die 
Beobachtung gemacht, da13 die Anilide von Thiosauren durch Behandlung 
mit alkalischer Ferricyankalium-Losung in bemerkenswert glatter Weise zu 
Anhydroderivaten des o- Amino-phenylmercaptans dehydriert werden kdnnen : 

Diese Anhydroverbindungen konnen durch Erhitzen rnit Alkalien ia Car- 
bonsauren und o-Amino-mercaptane zerlegt werden. Bei der Behandlung 
mit salpetEiger Saure gehen die o-Amino-mercaptane in Diazo-sulfide vom 
Typus R<Z>N iiber '). Diese Diazo-sulfide sind farblose Verbindungen, 

die in ihrer Bestandigkeit den Azoimiden R<&>N nahestehen, dagegen 
von den aus o-Amino-phenolen erhatlichen Diazo-oxyden sich scharf unter- 
scheiden. Jacobson zweifelt daher bereits die den Diazo-oxyden gegebene 
Formel R<g>N an. Sie ist denn auch in spaterer Zeit durch die cbinoide 
Formel 0: R: N, ersetzt wordens). - Zu einer anderen Reihe von Vex- 
ijffentlichungen fiihrte die Beobachtung, dai3 Benzolazo-fbnaphthol durch 
Erhitzen mit Schwefelkohlenstoff auf 250° unter Bildung der foQenden 
beiden Anhydroverbindungen 

C,&,<~>C .SH und c,oH6<E>c. NH . C,H,, 

gespalten wirds). Die Reaktion erwies sich als eine Gruppenreaktion 
der o-Oxy-azoverbindungen und der h e n  weswsgleichen o-Chinon-mono- 
hydrazone. Aber auch Azobenzol selbst konnte durch Schwefelkohlenstoff 
bei 260° an 'der Stickstoffbindung gespalten werden; es bildete sich das schon 
bekannte Thiocarbamido-thiophenol, c,H,<Z>c. SH. Da Jacobson hierbei 
die intermediare Bildung von Phenylsenfd und Schwefel annahm, so p a t e  
er deren Verhdten zueinander bei hoher Temperatur und fand seine An- 
nahme bestatigt. Es ergab sich so die vorteilhafteste Darstellungsart des 
Thiocarbamido-thiophenols. - Auf Veranlassung der englischen Anilin- 
farbenfabrik von John Dawson beschaftigte sich Jacobson rnit einer tech- 

Thiocarbamido-naphthol Carbanilamido-naphthol 

') B, 1% 1067, 1811 [1886], 20, 1895 [1887], 21, 2624 [1888], 26, 2363 '[18g3]. 
') €5. 21, 3104 [1888], 22, 904 [1889]; A. 277, 2og [1893]. 

*) B. 21, 414 [1888], 22, 3232 [1889], 24, 1400 [1891]. 
vergl. Wolff, A. 312, 127 [1900]. 
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nischen Aufgabe, die ihn in eine Konkurrenz mit seinem Freunde Gat ter-  
mann brachtelO). Jacobson hat dariiber in seinem Nekrolog auf Gatter- 
mann die folgende scherzhafte ErzWung gebracht : ,,Im letzten Gottinger 
Winter (1888-1889) arbeitete Gattermann im Auftrage der ,Farben- 
f abriken' an der Aufklarung des Primulins, eines von A. Green entdeckten 
Farbstoffs, der unpatentiert von England aus auf den Markt geworfen wurde 
und groBes Aufsehen erregtell). Zu gleicher Zeit war ich durch eine englische 
Farbenfirma veranldt worden, mich rnit diesem Parbstoff, dessen Her- 
stellungsweise von dem Entdecker geheimgehalten war, zu besch~tigen. 
Unsere Versuche spielten sich in demselben Zimmer - V. Meyers Privat- 
laboratorium - ab. Wir mufiten naturlich uber sie schweigen, wahrend 
wir sonst, gewohnt waren, uns unsere Laboratoriums-Freuden und -Leiden 
mitzuteilen. Das Laboratorium war rnit Olbadern nicht sehr reichlich ge- 
segnet, und so traf es sich oft, d d  wir uns vereinigten, um unsere Kolbchen 
in einem und demselben Bade zu erhitzen. Erstaunt waren wir, d d  wir 
immer Verlangen nach der gleichen Temperatur hatten, und da13 die in 
unseren beiderseitigen Kolbchen enthaltenen Schmelzen dieselbe braune 
Farbe zeigten. Als wir dann am AusguB wahrnahmen, da13 beim Ausspiilen 
unserer GefiiBe auch die gleiche herrlich blaue Fluorescenz auftrat, wuSten 
wir Bescheid. Wir hatten beide immer Schwefel rnit p-Toluidin erhitzt, 
um das friiher von Dahl & Co. beschriebene angebliche Thiotoluidin dar- 
zustellen, das durch schone Fluorescenz seiner Losungen ausgezeichnet ist. 
Wir waren beide zu ungefiihr der gleichen Zeit so weit, da13 wir die Ergebnisse 
unserer Versuche veroffentlichen durften. Nun wurde das Schweigen ge- 
brochen, und wir verabredeten uns, unsere Mitteilungen in das gleiche Heft 
der ,Berichte' zu bringen12). Jeder von uns war - wenn auch auf etwas 
abweichendem Wege - zu dem gleichen Ergebnis gelangt: daB jenes Schwe- 
felungsprodukt des p -Tohidins nicht die Zusammensetzung eines Thio- 
toluidins, s[c,H,(cH,) (NH2)lP, besitzt, sondern 4 H-Atome weniger enthdt, 
und da13 nur eines seiner beiden N-Atome in Form der primaren Aminogruppe 
zugegen ist. Diese Kollision hat unsere Freundschaft nicht beeintrachtigt. 
Gattermann ging dann in den Osterferien nach Elberfeld und klarte dort 
mit Pfitzinger13) die Struktur jenes Schwefelkorpers, den ich ,Dehydro- 
thiotoluidin' genannt hatte, als eines Y-[Amino-phenyll-toluthiazols auf. 
In der Heidelberger Zeit hat er spater mit 0. Neuberg14) diese Struktur 
durch eine Synthese bestatigt." 

Von den im Vorangehenden erwahnten, von Jacobson bearbeiteten 
Verbindungen konnen viele in gewissem Sinne der Thiophenreihe zugerechnet 
werden; so konnen C6H4<:>CH und C6H4<z>N als das Chinolin und 
das Cinnolin der Thiophenreihe bezeichnet werden. 1st diese Beziehung 
auch mehr eine formale und gleichsam zufallige, so hat Jacobson doch einmal 
auch das von seinem Lehrer V. Meyer erschlossene Gebiet der eigentlichen 
Thiophenverbindungen betreten. Mit A. Biedermann hat er dasNaphthalin 
der Thiophenreihe l ~ ~ ~ s ~  , dem der Name Thiophthen gegeben wurde, 

10) B. 22, 330 [1889]; I,. Gattermann u. P. Jacobson,  B. 22, 1372 [1889]. 
11) vergl. dazu H. Caro, B. 26, Refi 1099 [1892]. 
la) vergl. B. 22, 330, 422, I372 [188g]. 
13) B. 22, 1063 [188g]. 14) B. 26, 1082 [1892]. 
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aufgefunden. Es entsteht, wenn Citronensaure rnit ,,Phosphortrisulfid" 
destilliert wird 15). 

Jacobsons Neigung und Veranlagung zur l i terar ischen Beta t igung 
ist auch in Gottingen hervorgetreten. Einem Briefe des Hrn. K. v. A uw e r s, 
dem ich manche Angaben des Folgenden zu verdanken habe, entnehme 
ich: ,,Die jungen Assistenten und Mitarbeiter von V. Meyer m a t e n  damals 
regelmUig an der von S klar ek herausgegebenen ,Naturwissenschaftlichen 
Rundschau' mit tatig sein, denn Sklarek war ein Freund von V. Meyer, 
und dieser suchte nach Kraften das Unternehmen zu unterstiitzen. So wurden 
also die Assistenten verpflichtet, Referate fur diese Zeitschrift zu erstatten. 
Gattermann, dem diese Tatigkeit wenig lag, hat oft genug dariiber gestohnt 
und war froh, als ich ihn abloste; aber Jacobson schrieb ausgezeichnete Refe- 
rate, und das hat zweifellos V. Meyer veranlaBt, gerade ihn zum Helfer zu 
wahlen, als er die Aufforderung erhielt, einLehrbuch der Chemie zu schreiben." 

Jacobson war noch kein Jahr in Gottingen, als ihm im Februar 1887 
die v e n i a  legendi  erteilt wurde; im Sommersemester 1887 Kelt er seine 
erste Vorlesung. 

Aber es waren nicht nur frohe Tage, treue Freunde, geistige Erhebung, 
erfolgreiche Arbeit, die Jacobson Gottingen zu verdanken hatte, er fand 
hier auch das gro13e Gliick seines Lebens, die liebende und geliebte Gefahrtin. 
Anfang 1887 verlobte er sich rnit Frl. Adda Kreibohm, der Tochter des 
Pfarrers an der Kirche zu Weende. Der Brautstand war fur das junge Paar 
freilich keine Zeit der ungetriibten Freude. Die Frau Pastor - sie war damals 
schon Witwe - konnte sich nur schwer rnit dem Gedanken versohnen, da13 
ihre einzige Tochter von einem Privatdozenten judischen Glaubens heim- 
gefuhrt werden sollte. Unter dem Seelenkampf der Mutter hat die Braut 
besonders gelitten. Auch sind es wohl diese Verhdtnisse gewesen, die Jacobson 
veranlaBten, ein J ahr nach der Verlobung zum Christentum uberzutreten 
und damit die Bedingung, die zur mutterlichen Einwilligung in die Heirat 
gestellt worden war, zu erfullen. 

Im Herbst 1889 siedelte V. Meyer rnit seinem Kreise nach H e i d e l -  
b e r g  iiber. Jacobson wurde von der Universitat Heidelberg als Privatdozent 
iibernommen und als Assistent im Universitats -I,aboratorium angestellt. 
Als solcher hatte er den Unterricht in einem der Sale fur Organiker zu leiten. 
Er tat dies gern und rnit Erfolg. Eine um jene Zeit gemachte Beobachtung 
veranldte ihn zu jahrelangen, mit einer groBen Zahl von Schiilern ausgefiihrten 
Untersuchungen la). Bei dem Versuche, den Athyliither des p-Oxy-azobenzols 
durch Reduktion mit Zinnchloriir und Salzsaure in Anilin und p-Phenetidin 
zu spalten, hatte Jacobson diese Amine nur in verhdtnismUig geringer 
Menge erhalten; das Hauptprodukt der Reaktion war eine mit khoxy- 
hydrazobenzol isomere Base. Sie war offenbar identisch mit einer Ver- 
bindung, die R. Bohn (Dissertation, Zurich 1883) aus demselben Ausgangs- 
material erhalten und gemU den damals vorliegenden Erfahrungen uber 
die Umlagerung von Hydrazoverbindungen fur Athoxy-diamino-diphenyl 
gehalten hatte. Auch Nolting und Werner1') hatten die Bohnsche Base 
als khoxy-diphenylin (I) angesprochen. 

- 
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Durch ein ausfiihrliches Studium ihrer Reaktionen kam nun Jacobson 
zu dem Resultat, daf3 die Bohnsche Base in Wirklichkeit als 5-Athoxy- 
2-amino-diphenylamin (11) aufzufassen sei, und da13 in ihrer Bildung das 
erste Beispiel einer bisher noch nicht beobachteten Umlage rung  von  
Hydrazove rb indungen  vorliege. Die weitere Untersuchung ergab, daf3 in 
geringem Betrage noch ein anderes Isomeres des Athoxy-hydrazobenzob, das 
4-Athoxy-4’-amino-diphenylamin (111) gebildet wird. Da es sich bei diesen 
Umlagerungen gewissermaflen um eine halbe Benzidin-Umlagerung der 
Hydrazoverbindung handelt, so bezeichnete Jacobson die neuen Basen als 
,,S m i d i n e I ‘ ,  wobei die Derivate des 0- und des p,Amino-diphenylamins 
als 0- und p-semidine unterschieden werden konnten. Bei der Umlagerung 
des Hydrazobenzols selbst werden keine Amino-diphenylamine gebildet ; 
der eigentumliche Verlauf der Umlagerung des Athoxy-hydrazobenzols war 
daher offenbar durch die Anwesenheit der Athoxygruppe bedingt. Jacobson 
studierte nun mit einer langen Reihe von Schulern den Einflul3 von Stel- 
lung und Art der Substituenten im Hydrazobenzol auf sein Verhalten 
zu salzsaurer Zinnchloriir-Losung. Da es sich hierbei ergab, dafi manche 
Substituenten zugunsten des Eintritts der durch sie behinderten Benzidin- 
Umlagerung abgestoflen werden konnen, so wurde die Vielgestaltigkeit der 
Reaktion noch erhoht und die Entwirrung des Reaktionsgemisches zu einer 
schwierigen Aufgabe. So besteht z. B. das am p-Chlor-azobenzol mit Zinn- 
chloriir und Salzsaure entstehende Gemisch aus nicht wediger als den 6 Ver- 
bindungen : 

, 

H,N . C,H4. C,H4. NH,, c1 * C 6 H 9 < E :  C,H,, (21. C6H4. NH . c&,. NH,, 

H$. C,H,(Cl). C6H4.NH2, c1. c&&. NHz, C6H5. NH,. 
Mit bewundernswerter Methodik wurden indessen in mehr als 50 Be?- 
spielen die Reaktionsprodukte nach Art und Menge mit einer den analy- 
tischen Methoden der anorganisohen Chemie nahe kommenden Genauigkeit 
bestimmt. Die Brgebnisse dieser Untersuchungen, die Jacobson spater nach 
seiner Ubersiedelung nach Berlin noch mit seinen Assistenten fortgesetzt 
hat1*), sind erst im Jahre 1921 von ihm in iibersichtlicher Zusammenstellung 
veroffentlicht wordenlo). Er  leitet aus ihnen eine Anzahl von Regeln ab, 
aus denen man den Verlauf der Umlagerung in vielen Fdlen rnit Wahr- 
scheinlichkeit voraussagen kann. Die sich ergebenden GesetzmiiBigkeiten 
sind indessen nicht so einfacher Art, dal3 ihre Wiedergabe an dieser Stelle 
angebracht erscheint. Erwahnt moge nur werden, daB nach Jacobsons End- 
resultat die Umlagerung der Hydrazoverbindungen sich ohne das Auftreten 
von Zwischenprodukten - einkernigen oder zweikernigen - vollzieht. 
1st auch der mit so auI3erordentlichem Aufwand an Arbeit und Spiirsinn 
studierte Vorgang nach mancher Richtung probl6matisch geblieben, so 
bilden doch J acobsons Untersuchungen in ihrer logischen Ausgestaltung, 
ihrer fehlerlosen Durchfiihrung und ihrer abschlieflenden Zusammenfassung 

la) B. 36, 4069. 4082, 4093 [Igq]; A. 369, I: [I9091. 
19) A. 437, 142 [1921!, 428, 76 [1921]. 
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ein Werk, das EU den klassisch anmutenden Denkmalern der rein struktur- 
chemischen Forschung geziihlt werden wird. 

Auch in seiner Betatigung als akademischer Lehrer kam Jacobson in 
Heidelberg bald vorwarts. Im Jahre 1890 erhielt er den Lehrauftrag fur 
pharmazeutische Chemie, dem er bis zu seinem Weggang von Heidelberg 
durch Abhaltung von Vorlesung und Kolloquiuni nachgekommen ist. Gegen 
Ende 1891 wurde er zum a. 0. Professor  ernannt. Im Laufe der Jahre 
hielt er f erner Vorlesungen iiber chemische Technologie (anorganische und 
organische Prozesse), uber analytische und synthetische Methoden der or- 
ganischen Chemie und iiber Chemische Tagesfragen. Da diese Vorlesungen 
gut besucht burden und die Zahl der Zuhorer stetig wuchs - sie bewegte 
sich zwischen 20 und 50 -, so konnte der stets sorgfaltig erwagende Jacobson 
im Jahre 1891 sich fur die Begrundung eines Hausstandes als qualifiziert 
erachten. 'Am 8. August wurde die Gattin heimgefiihrt. In der einfach aus- 
gestatteten Hauslichkeit des jungen Paares herrschte bald eine angenehme 
und ausgedehnte Geselligkeit. Frau Adda liebte zwanglosen und heiteren 
Umgang und war in den Kreisen der Universitat bald ebenso beliebt wie 
ihr Gatte. Zum engsten Freundeskreise des jungen Paares gehorten die 
Familien Auwers, Gattermann, Jannasch, Knoevenagel und Wunderlich. 
Wunderlich, der a k  Germanist an der Universitat Heidelberg wirkte, 
wurde spater, bald nach Jacobson, nach Berlin an die Staatsbibliothek be- 
rufen, und so hat sich der enge freundschaftliche Verkehr beider Familien 
hier bis zdetzt erhalten. 

In den Anfang der Heidelberger Zeit fUt schliefllich die Begrundung 
des beriihmten Lehrbuchs der  Organischen Chemie vonVictor Meyer 
und Paul  Jacobson, der eigentlichen Lebensarbeit Jacobsons, durch die 
sein Name wohl no& so mancher Generation vgn Chemikern' vertraut bleiben 
wird. Um jene Zeit war V. Meyer von dem Verlage Veit & Co. angeregt 
worden, ein modernes, besonders die damals zur Entwicklung gelangte Sterec- 
chemie beriicksichtigendes Lehrbuch der Organischen Chemie zu verfassen, 
das zur Lektiire geeignet sein sollte. Den Plan allein auszufuhren, ware 
V. Meyer bei seiner schon damals schwankenden Gesundheit nicht imstande 
gewesen. Wir wundern uns nicht, dal3 er aus dem Stabe seiner Assistenten 
Jacobson zum Mitarbeiter erwahlte. Uber die Art, wie die gemeinsame 
Arbeit beider vor sich gegangen ist, habe ich Bestimmtes nicht ermitteln 
konnen. Dal3 indessen Jacobsons Anteil von Anfang an ein wesentlieher 
gewesen ist, dafiir ist das Folgende anzufuhren. Hr. v. Auwers schreibt mir: 
,,Sovie1 mir bekannt ist, ist der Plan des Lehrbuchs in grol3en Ziigen von 
V. Meyer aufgestellt worden. Auch die ziemlich starke Beriicksichtigung 
alles technisch Wichtigen geschah auf seinen Wunsch. Die Ausarbeitung 
im einzelnen war aber von Anfang an Jacobsons Werk. Er legte jedes Kapitel- 
nach Abschluf3 V. Meyer zur Durchsicht vor, der dann wohl kleine Wiinsche 
aussprach, meines Wissens aber in der Regel voll zustimmte." Dal3 Auwers' 
Ansicht das Richtige trifft, geht auch aus einem Briefe V. Meyers, den er 
am 15. Mai 1897, also bald nach Jacobsons Ubersiedelung nach Berlin, an 
diesen richtete, hervor. Es heif3t dort: ,,Lieber Freund. Vielen Dank fur 
Brief und Manuskript. Meine darauf beziiglichen Bemerkungen sende ich 
auf besonderen Blattern. Ich war sehr erfreut, nach so langer Pause wider 
einmal Ihr Manuskript lesen zu .duden. Wie stets habe ich an der klaren 
nnd reizvollen Darstellung meine Freude gehabt. Meine ,Observations' 
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sind naturlich auch wiederum ganz geringfiigig." Bei V. Meyers im Jahre 1897 
erfolgtem Tode lag 'erst der erste, 1893 erschienene Band, der die acyclischen 
Verbindungen behandelte, fertig vor. Auf Jacobsons Fortfiihrung des Werkes 
nach Meyers Tode werden wir im Folgenden noch einzugehen haben. 

Wie aus dem Vorangehenden ersichtlich ist, befand sich Jacobson in 
angenehmer und aussichtsreicher Lebenslage, als im Januar 1895 eine Nach- 
richt an ihn gelangte, die seinem Leben und Wirken eine ganz andere Ge- 
staltung geben sollte. Beilstein, damals rnit der Herausgabe der seit 1892 
erscheinenden 3. Auflage seines Handbuchs beschaftigt, war zu der mer-  
zeugung gelangt, da13 nach deren Vollendung sein Werk nicbt nur der Fort- 
fuhrung, sondern einer volligen Neugestaltung bedurfte, und er fragte Jacobson 
an, ob er statt seiner sich dieser Aufgabe unterziehen wollte. Jacobson lehnte 
dieses Anerbieten ab, da die Literatur der organischen Chemie einen Umfang 
angenommen hatte, welche die Bearbeitung durch einen Einzelnen und als 
privates Unternehmen nicht mehr moglich erscheinen lie13 . Gleichzeitig 
aber entwickelte er fur die auch von ihm fur notwendig gehaltene Fort- 
fiihrung einen Plan, welcher die Begrundung eines literarischen Bureaus 
durch die Deutsche Chemische Gesellschaft zum Gegenstand hatte. 
In diesem sollte die Bearbeitung der chemischen Literatur fur das Beilstein- 
Werk mit derjenigen fur ein referierendes Organ gleichzeitig und durch 
denselben Stab von Referenten erfolgen. Beilstein war rnit diesem Plan 
sofort einverstanden und trug ihn bald darauf Mitgliedern des Vorstandes 
der Deutschen Chemischen Gesellschaft vor, von denen er ebenfalls als zeit- 
gems erkannt und begnilit wurde. Es fanden nun eingehende Erorterungen 
zwischen der Deutschen Chemischen Gesellschaft und Jacobson statt. Die 
Verhandlungen, die seitens der Gesellschaft durch E. Fischer und F. Tie- 
mann gefiihrt wurden, endeten rnit der Berufung Jacobsons als General- 
s e k r e t a r der Deutschen Chemischen Gesellschaft. DaJ3 Jacobson nicht leich- 
ten Herzens von Heidelberg Abschied nahm, konnen wir verstehen. Sein Vor- 
behalt bei der Annahme der Berufung war auch, daB er auf die akademische 
und experimentelle Tatigkeit nicht ganz zu verzichten brauchte. Auf der 
anderen Seite m a t e  doch das Bewdtsein. wohl unter allen Fachgenossen 
die beste Eignung fur die zu losenden Aufgaben zu besitzen, ihn stark be- 
stimmen. Auch war es fur ihn eine Freude, mit seinen Geschwistern, an 
denen er mit groI3er Liebe hing, wieder in niiherem Zusammenhang leben 
zu konnen. Seine Eltern waren im Laufe der go-er Jahre gestorben, aber 
noch lebten in der elterlichen Wohnung am Matthaikirchplatz seine beiden 
Schwestern und nicht entfernt davon sein alterer Bruder. (Dieser war Pro- 
fessor der Ohrenheilkunde an der Universitat und hat sich durch Herausgabe 
eines Lehrbuchs seiner Wissenschaft bekanntgemacht. Uberlebt wurde 
Paul Jacobson nur von der alteren Schwester, Frl. Elise Jacobson, welche 
jetzt 70-jahrig in Freiburg i. B. ihren Wohnsitz hat.) 

Am I. Oktober 1896 trat Jacobson seine neue Stellung an. Die Gesell- 
schaft hatte das Chemische Zentralblat t  und das Recht, das Beilstein- 
Werk iiber die 3. Auflage hinaus fortzusetzen, erworben. Gemal3 einem 
Beschlusse des Vorstandes sollten zunachst E r g  a n  z u n g s b a n d e zu der im 
Erscheinen begriffenen, noch von Beilstein selbst zu Ende zu fiihrenden, 
3. Auflage des Handbuches herausgegeben werden. Die Gesellschaft hatte 
damals als Redaktions- Wd Geschiiftsraume nur zwei Zimmer im alten 
Hofmannschen Laboratorium in der GeorgenstraBe inne ; der Plan, ein eigenes 

- 
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,,Hof mann-Haus" zu errichten, bestand, war aber noch nicht weit ge- 
diehen. Die Rgdaktion des Chemischen Zentralblattes verblieb deshalb 
bis auf weiteres in Leipzig, und der seit 31/2 Jahrzehnten bew&rte Redakteur 
R. Arendt trat als Beamter in den Dienst der Deutschen Chemischen Ge- 
sdschaft. Die neubegriindete Redaktion der Beilstein-Erganzungsbande 
hatte vorerst uberhaupt keine eigene Raumlichkeit, wofern man nicht die 
H a t e  des J acobsonschen Schreibtischs in dessen Privatwohnung, Genthiner 
StraBe 14, welche dem Redaktionshilfsarbeiter eingeraumt wurde, als solche 
gelten lassen will. Zwischen den beiden neuen Abteilungen, der Zentralblatt- 
und der Beilstein-Redaktion,@ bestand indessen nach Jacobsons Plan, Wie im 
Vorhergehenden schon erwiihnt, ein organisatorischer Zusammenhang. Jacob- 
son arbeitete nun im Einvernehmen mit dern Redakteur des Zentralblattes 
eine Arbeitsinstruktion aus, nach welcher die Referenten des Zentralblattes 
die von h e n  bearbeiteten Abhandlungen auch fiir das Beilstein-Werk zu 
exzerpieren hatten. Bereits im Jahre 1899 konnte mit der Drucklegung der 
Beilstein-Erganzungsbande begonnen werden, so da13 die erste Weferung un- 
mittelbar nach der Ende 1899 erfolgten Vollendung des Hauptwerkes heraus- 
kam. Im Jahre 1906 war das Erganzungswerk beendet; sein letzter (5.) Band 
enthdt a d e r  dern Gesamtregister Erlauterungen verschiedener Art, welche 
die Orientierung in der 3. Auflage zu erleichtern bestimmt sind. Beilstein 
hat gerade diesen Teil von Jacobsons Arbeit besonders anerkannt. Am 
7. Oktober 1906 (also ganz kurz vor seinem am 20. Oktober erfolgten Tode) 
schreibt cr an Jacobson:' ,,Soeben geht mir die Schldlieferung der Supple- 
mente zu, und ich schreibe Ihnen in freudiger ifiberraschung uber das un- 
gemein Gelungene der Ausfiihrung. Was haben Sie da alles hineingezaubert 
und wie aul3erordentlich viel Praktisches gebracht, wodurch das Werk ganz 
aderordentlich gewonnen hat und wofur Ihnen alle Chemiker auf ein Jahr- 
zehnt hinaus dankbar sein miissen. Ich habe es mir nicht 
traumen lassen, wie vieler Verbesserungen, Grgtinzungen, Erleichterungen 
im Gebrauch mein Werk fahig war. Was ware das ganze ohne diesen Schla-  
band? Mit schwerem Herzen bin ich an die 3. Auflage gegangen. Das alte 
System war ja langst unbrauchbar geworden. Aber alles Material umarbeiten 
- dazu hatten Jahre gehort, und nimmer hatte ich die Arbeit zu Ende fiihren 
kGnnen. Hatte ich namlich meine Zeit dieser Umarbeitung gewidmet, so 
ware mir das Material uber den Kopf gewachsen. Wie eine Lawine w&te 
sich die Flut neuer Abhandlungen uber mich, und da habe ich mich beizeiten 
in Sicherheit gebracht. Oberblicke ich jetzt, in aller Seelenruhe, die Leistungen 
meiner letzten 40 Jahre, so kommt es mir geradezu wie eine giitige Schickung 
des Himmels vor, da13 ich in einer Zeit geboren wurde und zu einer Zeit lebte, 
wo ein solches Unternehmen wie meine Chemie iiberhaupt fertig gemacht 
werden konnte. Hier trafen zufallig alle giinstigen Bedingungen auf einmal 
zusammen ein. Nur ein paar Jahre gezaudert, und alles w&re vergebens 
gewesen. Und nun kommen Sie und verhiillen so geschickt meine Schwachen, 
stopfen die Lucken zu, suchen die Unebenheiten und Inkonsequenzen mog- 
lichst auszugleichen. Wie ist den Leuten jetzt alles bequem und mundgerecht 
gemacht worden. Da kann man sich uber die Grenzen der Literatur unter- 
richten, da gibt es Klassennachweise, und bis zu andersfarbigem Papier ist 
die giitige Vorsehung gegangen. Die arbeitenden Organiker sind Ihnen, auf 
lange Zeit bin, zu grof3tem Dank verpflichtet. Jetzt liegt ein wohlgeordnetes, 
iibersichtliches Archiv vor, welches fur alle zivilisierten Volker das einzige 
Nachschlagebuch ist. Wenn irgendwo und irgendwann sich das Wort be- 

- 

Und ich erst. 



68 1934. A 

wahrheitet : finis coronat opus, so ist es diesmal ganz besoqders uberzeugend 
wahr. Wenn ich auch der Baumeistex war und das erste Fundament gelegt 
habe, so haben Sie doch demGanzen denDachstuhl aufgesetzt, und Sie konnen, 
mit Zufriedenheit, Ihre Fahne hauswehen lassen. Sie haben sich damit 
ein Zeugnis erworben von ungemeinem Fleae, Ausdauer und groGtem prak- 
tischen Geschick. Nur eine kurze Spanne Zeit des Studiums, der Einsicht, 
der Wiirdigung, und die allgemeine Anerkennung wird Ihnen nicht aus- 
bleiben. Sie haben sich der chemischen Welt in einer Weise empfohlen, die 
Ihnen dauernd zurn Ruhme gereichen wird." 

Am I. Januar 1898 iibernahm Jacobson auch die (bis dahin von Tiemann 
besorgte) Redaktion der ,,Berichte". Die giinstige Fortentwicklung 
dieser Zeitschrift ist sicherlich tum guten Teil seiner Sachkenntnis und 
Organisationsgabe zuzuschreiben. Eine besondere Schwierigkeit dieses Be- 
triebes bildeten von altersher die Herstellung guter, die sichere Orientierung 
ermoglichender S a c h re  g i s t e I. Die Vielfdtigkeit der Namengebung setzt 
der Zusammenfassung aller uber eine bestjmmte Verbindung vorhandenen An- 
gaben betrachtliche Schwierigkeit entgegen, und, selbst wenn diese von dern 
Bearbeiter iiberwunden ist, so bleibt der Benutzer genotigt, zu suchen, an 
welcher der an und fur sich gleich berechtigten Registerstellen die Behandlung 
der Verbindung erfolgt ist. Jacobson regte nun die Anwendung der 
M.-M.-Ri ch t e r schen Formelregistrierung fur alle organischen Verbindungen 
bekannter Zusammensetzung in den ,,Berichten" an, und sie ist denn auch 
vom Jahrgang 1898 an eingefiihrt worden. In der Gestalt der ,,I,iteratur- 
Register der Organischen Chemie" hat sie spater eine bedeutende Aus- 
gestaltung erfahren. Als eine Einleitung zum ersten Formelregister lief$ 
Jacobson in Gemeinschaft mit seinem damaligen Redaktionsassistenten 
R. Stelzner eine Abhandlung: ,,Zur Frage der Benennung und Red- 
strierung der organischen Verbindungen" erscheinen "). Mit uniibertreff- 
licher Klarheit und uberzeugender Log& wird hier der wohl zunachst trocken 
und wenig belangreich erscheinende Gegenstand behandelt. Der Inhalt ist 
auch heute angesichts der nach wie vor bestehenden Bestrebungen, die 
organische Nomenklatur durch internationale Festsetzung zu regeln, durchaus 
aktuell. Der Formelregistrierung hat Jacobson auch sonst Anwendung 
und Verbreitung zu schaffen gesucht. Im Jahre 1901 traf er rnit M. M. Richter, 
dem Herausgeber des ,,I,exikons der Kohlenstoffverbindungen", die Ver- 
einbarung, dalj er jeder in seinem Werke behandelten Verbindung das 
Zentralblatt-Zitat (beginnend mit Jahrgang 1902) hinzufiigen sollte. Auf 
diese Weise sind die seit 1902 erschienenen Bande des Richterschen Werkes 
zugleich ein Formelregister des Chemischen Zentralblattes geworden. Von 
Richter selbst ist seine Literaturbearbeitung nur bis Ende 1909 fortgefirhrt 
worden. Jacobson bemuhte sich aber mit Erfolg um die Erhaltung dieses 
seiner Uberzeugung nach notwendigen Orientierungsmittels. Auf seinen 
Antrag beschlol3 der Vorstand im Jahre 1910, die Literatur vom I. Januar I ~ I Q  
ab in Gestalt eines Formelregisters bearbeiten zu lassen. 8 s  wurde hierfur 
eine besondere Abteilung der Deutschen Chemischen Gesellschaft geschaffen, 
die von R. Stelzner geleitet wird und in 2- bis 3-jahriger Folge die ,,Literatur- 
Register der Organischen Chemie" herausgibt. 

Der Herstellung der Sachregister - diesmal der alphabetischen - 
hat Jacobson noch eine andere, zeitraubende Arbeit gewidmet. In den ersten 
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Jahren des Jahrhunderts hatte in der Schreibung von Fremdwortern 
eine Willkiir Platz gegriffen, welche fur die Herstellung der alphabetischn 
Register unertriiglich war. Auf Anregung der Deutschen Chemischen Ge- 
sellschaft und des Vereins Deutscher Ingenieure wurde im Jahre 1904 ein 
Ausschd voh Vertretern der verschiedenen naturwissenschaftlichen Dis- 
ziplinen und des Ingenieurfaches gebildet, der eine einheitliche Schreibung 
der Fremdworter herbeifiiben sollte. Jacobson, der die Chemie in jenem 
AusschuI3 zu vertreten hatte, trat hier mit grol3em Eifer fur die Annahme 
der folgenden These auf : ,,Fur die Schreibweise von naturwissenschaftlich- 
technischen Schriften sol1 in erster Linie die Rucksicht auf die sprachliche 
Herkunft und auf den internationalen Charakter der naturwissenschaft- 
lichen Terminologie maBgebend sein. " Die Absicht dieser These war nicht 
etwa nur, die Internationalitat der wissenschaftlichen Schreibweise, vielmehr 
in erster Linie ihre Unveranderlichkeit zu sichern, wahrend die nationalen 
Rechtschreibungs-Bestimmungen erfahrungsgemaI3 ofteren hderungen unter- 
liegen. Nach Annahme obiger These wurde weiter beschlossen, unter den 
wissenschaftlichen Fachausdriicken diejenigen in eine besondere Gruppe 
(,,neutrale Zone") zusammenzustellen, welche nicht allein einer Fachwissen- 
schaft, sonde& auch dem gewohnlichen Sprachgebrauch angehoren. Fur 
diese Gruppe kommt in wissenschaftlichen Schriften die unveranderfiche 
wissenschaftliche, in Schriften anderer Art hingegen die jeweilige nationale 
Schreibweise in Anwendung. Nach diesem Verfahren sind die chemischen 
Fachausdriicke von Jacobson bearbeitet worden; sie bilden jefzt einen Be- 
standteil des von H. Jansen unter dem Titel: ,,Rechtschreibung der natur- 
wissenschaftlichen und technischen Fremdworter" herausgegebenen Ver- 
zeichnisses. 

Wie schon erwahnt, besaB die Deutsche Chemische Gesellschaft, als 
Jacobson am I. Oktohr 1896 in ihren Dienst trat, noch keine ihren eriiveiterteti 
Aufgaben entsprechenden Raume. Indessen war fur den geplanten Hausbau 
das Terrain des Hauses SigismundstraBe 4 schon angekauft, und im Oktober 
1898 wurde der Bau nach dem Entwurf des Baurats March beschlossen. 
Beziiglich der Raumeinteilung und Einrichtung des ,,Hof mann-Hauses" 
gab es nun genug zu denken und zu entscheiden, wobei sich Jacobsons prak- 
tische Erwagung gegenuber dem kiinstlerischen Willen des Erbauers nicht 
immer durchsetzen konnte. Am 20. Oktober 1900 fand die Feier der Ein- 
weihung statt, bei der sich Jacobson, HuBerlich zuriicktretend, als sehr um- 
sichtig und sorgfaltig arbeitender Regisseur bewahrte. 

Auch das Laboratorium des Hauses war teils durch Geschenke, teils 
auf Kosten der Gesellschaft wohl ausgestattet worden. Jacobson konnte nun 
unter Mitwirkung von Assistenten auch an die Fortsetzung seiner e x  p e r i - 
me n t e 11 e n A r b e  i t e n gehen. Die bereits besprochenen Untersuchungen 
uber die Umlagerung der Hydrazoverbindungen wurden hier zum AbschluB 
gebracht. In &em gewissen Zusammenhang mit ihnen steht eine Abhandlung 
uber Veranderungen von Azokorpern durch ChlorwFserstoff in alkoholischer 
Losung 21). Es wurde beobachtet, daI3 Azobenzol durch rnethylalkoholische 
Salzsaure schon in der Kate  zersetzt wird. Nach Entfernung des Chlor- 
wasserstoffs auf dem Wasserbade finden sich als Reaktionsprodukte Anilin, 
p-Chlor-anilin, Benzidin und ~.3.5.4'-Tetrachlor-4-amino-diphenylamin vor. 

21) A. 367, 304 [ r y q ] .  
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Die Entstehung dieser Verbindungen wird auf folgende Weise erklart. Das 
Azobenzol reagiert mit Chloxwasserstoff nach folgenden drei Gleichungen : 
a) C,H,. N’: N . C,H, + HC1 = C,H,. NH . NCl. C,H, = C,H,. NH . NH . C&,.CI, 
b) C,H,.N:N.C,H, + 2 HC1= C,H,.NH.NH.C,H, + c1,, 
C) C&,.N:N.C,H, + 4 HC1= 2 C6H5.NH2 $. 2 c1,. 
Das nacq a) gebildete p-Chlor-hydrazobenzol wird durch HC1 zu 4’-Chlor- 
4-amino-diphenylamin isomerisiert, und aus diesem entsteht durch weitere 
Chlorierung das Tetrachlor-amino-diphenylamin. Das nach b) entstehende 
Hydrazobenzol wird in Benzidin umgelagert, und das nach c) gebildete Anilin 
wird teilweise chloriert. - Eine im Jahre 1908 veroffentlichte Beobachtung 
betrifft den durch die Gleichung : 

- 

ausgedriickten, recht glatten Ubergang der N-Nitroso-Derivate acylierter 
o-methylierter Anilinbasen in Indazole bei gelindem Erwarmen mit Benzol 2z). 

- Eine Abhandlung aus dem Jahre 1913 behandelt einen eigenartigen Fall 
von Autoalkylierung bei einem Pyrazolkorper 23). Zwecks Gewinnung des 
symm. Benzyl-phenyl-hydrazins sollte das 1-Phenyl-2-benzy1-3-methyl-pyr- 
azolon- (5) durch Behandlmg rnit alkoholischem Kali im Sinne der folgenden 
Gleichung gespalten werden : 

Die Reaktion nahm aber einen ganz anderen Verlauf und fiihrte zu 
einer Verbindung C,,H,,0N2, die als 1-Phenyl-z.4-dibenzyl-3-methyl-pyr- 
azolon-(5) erkannt wurde. Die naheliegende Annahme, daB ein Teil des 
Ausgangskorpers durch Entbenzylierung in 1-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-(5) 
iibergegangen sei, erwies sich als unzutreffend. Dagegen wurden Acetessig- 
saure-anilid und Ammoniak als Nebenprodukte aufgefunden. Es ergibt sich 
hiernach die folgende Erklarung fur den Reaktionsverlauf : Zunachst wird 
durch das alkoholische Kali der Pyrazolring des Ausgangskorpers aufge- 
spalten unter Bildung des Benzyl-phenyl-hydrazids der Acetessigsaure. 
Nun haben Untersuchungen anderer Forscher uber Benzylderivate des 
Phenyl-hydrazins gezeigt, daS die Bindung von Benzyl an Stickstoff sich 
bei diesen HydTazinen seh? leicht lost. Andererseits ist bekannt, dal3 die 
Pyrazolone, in alkalischer Lijsung mit alkylierenden Mitteln behandelt, am 
Kohlenstoff in der 4Stelle alkyliert werden. Es diirfte also das Acetessig- 
saure-Derivat des Benzyl-phenyl-hydrazins im Entstehungszustande auf 
noch unverahdertes Ausgangsmaterial als benzylierendes Agens gewirkt 
haben ; hiermit wiirde sich auch gas Auftreten von Acetessigsaure-anilid 
und Ammoniak erklarea 

Nach dieser Untersuchung hat Jacobson keine experimentellen Arbeiten 
mehr ausfiihren lassen. Die stets zunehmende Beanspruchung durch Ge- 
schafte verschiedener Art und der Wunsch, vor allem sein Lehrbuch zu 
fordern, notigten ihn zu diesem Verzicht. Seine gutbesuchte Vorlesung 

ze) B. 41, 660 [1908]. =) A. 400, 195 [Ig13]. 
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iiber ,,Chemische Tagesfragen", die er eine Reihe von Jahren hindurch auch 
an der Berliner Universitat gehalten hat, mufite er aus demselben Grunde 
spater aufgeben. - Die Redaktion des Chemischen Zentralblattes war nach 
Arendts Tode im Jahre 1903 ebenfalls nach Berlin in das Hofmann-Haus 
verlegt worden. Sie wurde von Arendts Nachfolger A. Hesse auf Grund 
jahrelanger Erfahrung mit Sachkunde und Energie geleitet. Fur Jacobson, 
bei dem die Faden dreier Redaktionen zusammenliefen und der dafur zu 
sorgen hatte, dad die verschiedenen Betriebe in der notwendigen Bexiihrung, 
aber ohne Reibung arbeiteten, war die Arbeit von Jahr zu Jahr groljer ge- 
worden. 

Als im Jahre 1906 die Beilstein-Erganzungsbande zum Abschlul3 
gekommen waren, regte Jacobson alsbald die Neugestaltung des ganzen 
Werkes in einer 4. Auflage an. Er war aber'entschlossen, die eigentliche 
Redaktionsarbeit dieser Auflage nicht auf sich zu nehmen, und so wurde 
denn ich als sein langjahriger Redaktionsassistent auf seinen Vorschlag 
hiermit betraut. Jacobson selbst ist aber als beratender Redakteur an diesem 
neuen ,,Beilstein" beteiligt und bis in seine letzten Lebenstage auch tatig 
gewesen. Die Arbeitsgemeinschaft mit Jacobson war fur mich und meine 
Mitarbeiter eine schone Lebenserfahrung. Wir verehrten ihn wegen seines 
K6nnens und liebten ihn um seines ganzen Wesens willen. Zu unserer Ge- 
nugtuung durfen wir aqnehmen, dal3 auch er an der Arbeitsgemeinschaft 
mit uns Freude gehabt hat. 

Mehr als er bei Ubernahme des Generalsekretariats erwartet hatte, 
wurde Jacobson durch die dauernd notwendige Bearbeitung von Finanz- 
fragen in Anspruch genommen. Die stetige Zunahme der Publikationen lieB 
den Umfang der ,,Berichte" und des Jentralblattes" immer mehr an- 
schwellen, und die Herstellung des Ausgleichs zwischen Ausgaben und Ein- 
nahmen wurde immer schwieriger. Uberdies wachst die Schwierigkeit der 
literarischen Bearbeitung mit der Zunahme des Stoffes in progressivem 
Verhdtnis. Jacobson hatte von Anbeginn seiner Tatigkeit bei der Gesell- 
schaft auf die Einschulung und Erhaltung eines Stabes von Beamten groBten 
Wert gelegt. In seinem Bericht an den Vorstand aus dem Jahre 1906 heifit 
es: ,,Diese Unternehmungen haben einen Umfang angenommen, in dem 
jhre Bewaltigung durch nebenamtliche Arbeit nicht mehr moglich ist. Sie 
erfordern Bdamte, welche in der literarisch-chemischen Arbeit ihren Lebens- 
beruf sehen und dementsprechend in diesem Beruf zu Stellungen gelangen 
miissen, die auch fur eiri spateres Lebensalter ein der erforderten wissen- 
schaftlichen Qualifikation angemessenes Einkommen bieten." Auf seinen 
Wunsch hat der Vorstand im Jahre 1908 in Form einer protokollarischen 
Erklarung seine Anerkennung dieses Standpunktes ausgesprochen. Die 
Losung der finanziellen Schwierigkeiten sollte nach Jacobsons Plan durch 
eine Umgestaltung des Publikationswesens versucht werden. Es sollten 
die ,,Berichte" fur die Veroffentlichung solcher Abhandlungen vorbehalten 
sein, welche neues experimentelles Material in konziser Darstellung unter 
aderster Beschrankung der dazugehorigen theoretischen und historischen 
Darlegungen bringen. Die Gesellschaft sollte aber a d e r  den ,,Berichten" 
eine zweite Zeitschrift herausgeben, welche nicht fur einen bestimmten Jahres- 
preis, sondern nach Art anderer Journale zu einem auf den gelieferten Druck- 
bogen berechneten Preis abgegeben werden sollte. Diese Zeitschrift sollte 
fur Abhandlungen, welche entweder umfassendes Versuchsmateiial unter 
eingehender Beleuchtung des allgemeinen und historischen Zusamrnenhangs 
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bringen oder im wesentlichen theoretischer Natur sind, bestimmt sein. Der 
Vorstand nahm den Jacobsonschen Plan a d ,  und es wurde zur BeschluB- 
fassung eine aderordentliche Generalversammlung auf den 4. Marz 1910 
einberufen. Auf dieser trat Jacobson mit groQer Energie fur seinen Vor- 
schlag ein; die weitere Behandlung des Gegenstandes fuhrte dann aber doch 
dam, da13 von der Ausfiihrung des iibrigens heute wieder aktuellen Planes 
Abstand genommen wurde. 

Am I. Oktober 1911 schied Jacobson nach 15-jahriger Tatigkeit &us 
seiner Stellung als Generalsekretar. Der Grund, der ihn zu seiner ein Jahr 
zuvor erfolgten Kiindigung veranlaSte, war die Unmoglichkeit, bei Wahr- 
nehmung seiner amtlichen Obliegenheiten in seiner freien Zeit sein Lehrbuch 
so zu fordern, wie es ihm notwendig erschien. Es gelang jedoch durch eine 
Teilung der bisher Jacobson obliegenden Geschafte eine Neuordnung zu 
schaffen, nach welcher Jacobsons wissenschaftliche Mitarbeit der Gesellschaft 
erhalten werden konnte. Das Generalsekretariat wurde ehrenamtlich von 
38. Lepsius, die Redaktion der ,,Berichte" ebenfalls ehrenamtlich von 
R. Pschorr iibernomrnen. Jacobson aber 'behielt als ,,Wissenschaftlicher 
Leiter der Abteilung fur chemische Sammelliteratur" die zentrale Adsicht 
uber die von besonderen Redakteuren geleiteten Redaktionen des ,,Beil- 
steins", des ,,Zentralblattes" und der ,,Literatur-Register" Dem Redakteur 
des Beilstein-Handbuches hatte er uberdies als beratender Redakteur zur 
Seite zu stehen. Die Verdienste, die sich Jacobson in seiner 15-jahrigen 
Tatigkeit als Generalsekretar um die Deutsche Chemische Gesellsch3ft er- 
worben hatte, sind in einer von seinem alten Lehrer Liebermann ver- 
fal3ten A dress  e des Vorstandes, die ihm im Oktober 191 I uberreicht w trde, 
gewiirdigt worden 24). 

In seiner Sitzung vom 18. Januar 1911 beschlol3 der Vorstand der Deut- 
schen Chemischen Gesellschaft , einer kurz zuvor erfolgten Anregung der 
Soci6t6 Chimique de France zur Bildung einer Internat ionalen Asso- 
ciation der Chemischen Gesellschaften zuzustimmen. In der Folge 
wurde dann die erste Zusammenkunft fur den 25. April 1911 in Paris fest- 
gesetzt, und es wurden Jacobson, Ostwald und Wichelhaus als Ver- 
treter delegiert. AuBer auf dieser konstituierenden hat Jacobson auch auf 
den beiden folgenden Tagungen der Association, 1912 in Berlin und 1913 
in Briissel (neben Ostwald, Wichelhaus und Witt), als Vertreter der Deut- 
schen Chemischen Gesellschaft fungiert. Abgesehen von den organisato- 
rischen Arbeiten betatigte sich Jacobson sehr wesentlich in den Kommissionen 
fur die Nomenklatur der organischen Chemie. Schon bei der ersten 
Tagung in Paris legte er die folgenden Thesen vor: I. ,,Von einer durch- 
greifenden Reform der Nomeddatur, welche eine vollkommene Einheitlich- 
keit der Benennung und Bezifferung erstrebt, SOU Abstand genommen werden. 
Denn sie wiirde - vorausgesetzt, daB sie uberhaupt durchfiihrbar ware - 
eine Anderung fast samtlicher gebrauchlicher Namen und damit eine be- 
deutende Erschwerung des Verstandnisses der Literatur in den verschiedenen 
Epochen zur unvermeidlichen Folge haben." - 11. ,,Die Bestrebungen zur 
Verbesserung der Nomenklatur sollen sich vielmehr unter W a h m g  des 
historischen Charakters unserer Nornenklatur hauptsachlkh darauf richten : 
a) in solchen Fallen, wo die gegenwartig geltenden Gebrauche zu MiBver- 
standnissen fiihren konnen, die unzweckm5Bigen Vorschlage auszumerzen, 

*4) vergl. B. 44, 2812 [rgrr].  
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die zweckmafligen zu empfehlen; b) in solchen Fallen, wo ein Bediirfnis 
zur Vereinfachung der Nomenklatur vorliegt, zweckmaaige Vorschlage zu 
machen ; c) die Redaktionen der Zeitschriften nachdrucklich darauf hin- 
zuweisen, dae  es ihre Pflicht ist, die von ihnen zum Abdruck gebrachten 
Manuskripte auf korrekte Anwendung der Nomenklatur zu priifen." - 
111. ,,Die Weiterentwicklung der Nomenklatur wird auch in Zukunft vor- 
nehmlich von den Forschern erwartet, deren Ergebnisse neue Bedurfnisse 
auftreten lassen. Aber die Einsetzung eines Internationalen Ausschusses 
erscheint erwiinscht, dem die Autoren ihre neuen Vorschlage vor der Publi- 
kation zur Begutachtung und zur Priifung auf die Verwendbarkeit in den 
verschiedenen Sprachen einsenden konnten. Dieser AusschuB mul3te eine 
Geschaftsordnung erhalten, die eine wenig umstandliche und wenig zeit- 
raubende Erledigung der einlaufenden Anfragen gewarleistet. Er miil3te 
aus Mitgliedern zusammengesetzt sein, welche durch literarische Erf ahrung 
besonders befahigt sind, die Konsequenzen neuer Vorschlage zu ubersehen. " 
- In  dem von deutscher Seite fur die Briisseler Tagung erstatteten Bericht 
wird dann eiiie systematische Revision und Erganzung der bestehenden 
Nomenklatur-Gebrauche fur das ganze Gebiet der organischen Chemie an- 
geregt und nach Erledigung dieser auf mehrere Jahre zu schatzenden Arbeit 
die Herausgabe einer Zusammenstellung der empfehlenswerten Nomen- 
klatur-Gebrauche. Auf der Briisseler Tagung vom 22. September 1913 wurde 
seitens der Internationalen Kommission fur organische Nomqklatur ein 
fiinfgliedriger Arbe i t sausschuS ernannt, welcher die seitens der einzelnen 
nationalen Nomenklatur-Kommissionen eingehenden Rerichte durchberaten 
und die weitere Arbeit fur die nachstjahrige Pariser Tagung vorbereiten 
sollte. Zum V o r s i t z e n d e n dieses Arbeitsausschusses wurde 3 a c o b so n 
gewiihlt. Als solcher hater  in den Jahren 1913 und I914 mit den Mitgliedern 
des Ausschusses Bi i lmann,  Kopenhagen, Blaise ,  Paris, Cain ,  London, 
Ciamician,  Bologna, in schriftlichem Gedankenaustausch einen die Jahre 
1914- 1919 umfassenden Arbeitsplan aufgestellt, nach welchem das ganze 
Gebiet der organischen Chemie einer systematischen Revision unterzogen 
werden sollte. Fur I914 sollte zunachst die Nomenklatur der acyclischen 
Kohlenwasserstoffe nebst Beratung prinzipieller Fragen in Angriff genommen 
werden. Das hierzu von ihm selbst beizubringende Material hatte er in einem 
zwei Druckbogen starken Heft zusammeugestellt. Am 23. Juli 1914 konnte 
er den AusschuBmitgliedern mitteilen, da13 die Zusammenkunft des Arbeits- 
ausschusses am 3. September 91/z h in Paris am Sitz der Soci6tC Chimique 
de France, 44 Rue de Rennes, erfolgen sollte. Erst fiinf Jahre spater hat  
Jacobson von der Internationalen Association wieder eine Nachricht erhalten. 
Anfang September 19x9 empfing er das folgende, von den HHrn. Ha l l e r ,  
H a n  r i  o t nnd B 6 h a1 unterzeichnete Schreiben aus Paris : ,,Monsieur e t  
honor6 Collsgue. Le Bureau de I'Association Internationale des Soci6t6s 
Chimiques, estimant avec 1'Association Internationale des Acadkmies, que 
dans les circonstances actuelles, une collaboration utile et f6conde ne pourra, 
pour longtemps, se poursuivre entre les repr6sentants des Soci6t6s Chimiques 
des Nations alliees et ceux des Soci6t6s des Empires centraux, propose B 
tous ses membres de voter les r6solutions suivantes: 

I. Dissolution de 1'Association Internationale des Societ6s Chimiques. 
2. RCstitution au gen6reux donateur B!. E r n e s t  Solvay  de toutes 

- 

les sommes et fondations qu'il a niises A sa disposition. 
Berichte d. D. Chem. Gesellschaft. jahrg. LVII. A 10 
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Prigre de vouloir bien adresser, le plut;,t possible, une r6ponse au President, 
IO Rue Vauquelin, Paris." DaQ Jacobson, dem jede uberstiegene politkche 
Leidenschaft fern lag, in rein wissenschaftlichen Fragen jede andere als eine 
rein wissenschaftlishe Behandlung zuwider sein m a t e ,  ist gewiI3. Von den 
beiden Antragen des oben wiedergegebenen Schreibens hat Jacobson in seiner 
Antwort den ersten abgelehnt, dem zweiten zugestimmt. 

&lit dem Kriegsausbruch schwanden Lust und Freude wohl aus jeder 
deutschen Familie. In  Jacobsons Haus aber hatte sich neben der allgemeinen 
Sorge das Unheil geschlichen, das sein Lebensgluck vernichten sollte. Nach 
langen Monaten der Qua1 wurde seine Gattin im Herbst 1915 von einem 
Krebsleiden dahingerafft. Die kinderlos gebliebene Ehe war eine voll- 
kommene Lebenskameradschaft gewesen. Des Gatten hingebungsvolle Nuhe- 
waltung und Pflege wurde von der so schmerzvoll Leidenden bis zum Tage 
der Erlosung als Wohltat und mit Dankbarkeit empfunden. Nachdem sie 
ausgelitten, kam kein lautes Wehklagen von seinen Lippen. Aber er lebte 
in seinen Gedanken bis an sein Ende immer bei der verlorenen Gefahrtin 
und pflegte ihr Andenken auf sichtbare und unsichtbare Weise. In  gesunden 
Tagen hatten die Gatten auch in Berlin ein gastfreies Haus gefuhrt. Seit 
dem Jahre 1909 hatten sie eine schone Wohnung im Hofmann-Haus 
inne, die mit dem zum Teil elterlichen und groBelterlichen Hausrat den 
Gast hochst behaglich anmutete, und an der sie selbst grol3e Preude 
hatten. Al.e Berliner Freundschaften waren wieder aufgenommen worden, 
und von den Heidelberger Freunden war die Familie W u n d e r li c h ebenf alls 
nach Berlin ubergesiedelt. In  Berlin ist Jacobson besonders E. Buchner  
freundschaftlich nahegetreten, und er blieb, auch nachdem dieser I917 in 
Rumanien gefallen war, der in Tubingen lebenden Familie in treuer Freund- 
schaft bis an sein Ende verbunden. Der gesellige Verkehr zwischen Familien 
hatte ja seit Kriegsausbruch fast allenthalben aufgehort. So wurde denn 
Jacobsons Leben nach dem Tode der Gattin recht einsam. Das entsprach 
auch wold am besten seinem Innenleben; anderenfalls ware er an vielen 
Stellen ein gerngesehener Gast gewesen. Betreut wurde er durch die um- 
sichtige Leiterin seines Haushaltes Frl. J oh. H e r r m a n n  bis an sein Lebens- 
ende auf das allersorgsamste. Aber die Hungersnot hat doch wohl auch 
ihn wie so viele seiner Generation geschadigt. Die gesetzlichen Bestimmungen 
hielt er inne ohne drohnende Verkundung seines Vorbildes, einfach aus 
lebenslanger iiberzeugung, daB Gesetze zii befolgen seien. 

DasGefdl, daS auch fur ihn der Abend gezogen kam, lief3 wohl den ersten 
Zweifel, ob er sein L e h r b u c h  wurde vollenden konnen, auftauchen. Die 
Absperrung vom Ausland, die dauernde Verschiebung der Wertverhdtnisse und 
andere Kriegsfolgen wirkten naturlich auch erschwerend auf die Fortfiihrung 
der redaktionellen Betriebe. Ihre Aufrechterhaltung und Umgestaltung hatten 
auch von Jacobsons Seite einen groSen Aufwand an Zeit und Arbeitskraft 
erfordert. Im  Friihjahr 1918 kiindigte er dem Prasidenten Wichelhaus  
die Notwendigkeit an, sich im Interesse der Vollendung seines Lehrbuches 
weiter zu entlasten. ,,Dieser Aufgabe, deren GroQe naturgema mit dem 
Anschwellen der Literatur immerfort gewachsen ist, bin ich in den ersten 
Jahren meiner Berliner Tatigkeit entgegen den Erwartungen, die ich 1896 
bei Ubernahme meines Amtes hatte, vollkommen entzogen worden. So ist 
das Werk durch einen Zeitraum von ca. 5 Jahren (1896-1901) ganz ins 
Stocken geraten. Als ich mich dann entschlol3, Mitarbeiter heranzuziehen, 
gelang es - dank der treffkhen Hilfe der HHrn. Har r i e s ,  ReiBert  und 

.__ 
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Ste l zne r  - wieder einige Bande (teils der ersten, teils der vor Vollendung 
der ersten begonnenen zweiteq Auflage) abzuschlieljen. Aber die Zwischen- 
raume, in denen dies moglich wurde, waren doch weit langer als erwunscht. 
Zudem vertragt das Werk, wenn es seine Eigenart bewahren SOU, nicht die 
Verteilung auf viele Krafte. So habe ich 1910 den EntscWd gefaBt, es 
moglichst a l le in  zu Ende zu fuhren, und - wie ich in meinem Kiindigungs- 
schreiben vom 13. Juli 1910 mitteilte - hauptsachlich aus diesem Grunde 
mein damaliges Amt als Generalsekretar niedergelegt. Die Entlastung in 
meinen amtlichen Funktionen, die hiernach seit dem I. Oktober 1911 ein- 
getreten ist, hat mir zwar die Moglichkeit gegeben, durch eigene Arbeit 
das Buch einigermaBen zu fordern, aber keineswegs in dem erwarteten Tempo. 
Bliebe es bei den gegenwartigen Verhdtnissen, so muSte ich angesichts 
des Alters, in dem ich mich jetzt befinde, daran zweifdn, das in der Jugend 
begonnene Werk vollenden zu konnen. Dieser Gedanke ist mir unertraglich. 
Fx ist daher niein unabander l icher  EntschluB,  die Arbeitsjahre, die 
ich noch vor mir habe, in erster Linie fur mein Lehrbuch auszunutzen. Auch 
betrachte ich im allgemeinen Interesse die Sicherung dieser Aufgabe als 
meine erste Pflicht, da diejenigen Kollegen aus meiner Generation, die zu 
ihrer Losung befahigt waren, durch andere Arbeiten beansprucht sind, da 
in der nachsten Generation aber, welche die Entwicklung der organischen 
Chemie in ihrer wichtigsten Periode nicht miterlebt hat, meiner Vberzeugung 
niemand mehr imstande sein wird, sie einheitlich zu bewaltigen." 

So behielt denn Jacobson vom I. Januar 1919 an von amtlichen Ver- 
pflichtungen nur noch die Mitarbeit am ,,Beilstein" bei. DaB er auch ferner- 
hin vom Vofstand der Gesellschaft als hochgeschatzter Berater und von 
den Beamten aller Abteilungen als ihr wissenschaftlicher Fuhrer angesehen 
wurde, kam an seinem 60. Geburtstage, dem 5. Oktober 1919, durch eine ihn 
uberraschende BegriiIjung in seinem Arbeitszinimer zum einfachen, aber 
ihn sichtlich erfreuenden Ausdruck. Zum Abend jenes Tages lud er mich 
als Gast zu sich und bot mir, auf die -4rbeitsgemeinschaft zweier Jahrzehnte 
zuriickblickend, das freundschaftliche Du an. Der damals ausgesprochene 
B;trunsch, da13 das Lehrbuch vollendet dastehen mochte, wenn er dereinst 
die Feder aus der Hand legen miisse, ist nicht in Erfiillung gegangen. - 

Wle fruher bemerkt, war der mit V. Meyer gemeinsam bearbeitete 
I. Band - er umfaBte die acyclischen Verbindungen - im Jahre 1893 er- 
schienen. In  der Folge hat Jacobson dann zeitweise Mitarbeiter fiir sein 
Werk gesucht und gefunden. E r  legte hierbei gro13en Wert darauf, die Einheit- 
lichkeit der Bearbeitung moglichst zu wahren, und stellte deswegen bei 
Verabredung der Arbeitsgestaltung die Bedingung, dalj das zur Veroffent- 
lichung gelangende Manuskript in allem seinen Ansichten entsprechen miifite, 
so da13 im Palle der Meinungsverschiedenheit seine Ansicht zu entscheiden 
hatte. Die Mitarbeit eines von Jacobson sehr hochgeschHtzten Fachgenossen 
hat sich an dieser Bedingung zerschlagen. DaB zwischen ihm und seinen 
Mitarbeitern stets Einvernehmen bestanden hat, wird niemanden wundern, 
der Jacobson gekannt hat. Denn sein Urteil war stets auf sachlicher Er- 
wagung gebaut, und sachlichen Einwanden war er nie unzugknglich. 

Die Bandeinteilung des Werkes ist nicht sehr iibersichtlich. Dies Iiegt 
daran, daJ3 bei seiner Begriindung auf Wunsch des Verlegers der Titel ,,Lehr- 
buch der Organischen Chemie in zwei Banden" gewahlt woiden ist, und 
die Zweizahl der Bande nun festgehalten werden muljte. Gegenuber dem 

. 
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ersten gut begrenzten Bande muate der zweite Band nun die samtlichen 
ubrigen Gebiete - isocyclische Verbindungen, heterocyclische Verbindungen, 
,,Naturstoffe, f ii deren systematische, auf die Struktur sich griindende 
Einreihung die gegenwartige Kenntnis nicht genugt" - aufnehmen. Er 
ist daher in vier selbstandige Teile zerlegt worden. Der erste erschien im 
Jahre 1902 und enthalt die einkernigen isocyclischen Verbindungen. Der 
die hydroaromatischen Verbindungen behandelnde Abschnitt stammt wesent- 
lich aus der Feder von C. Harries. Der zweite Teil, die mehrkernigen iso- 
cyclischen Verbindungen, ist von Jacobson und A. Re i13 e r t gemeinschaftlich 
bearbeitet und I903 erschienen. Um diese Zeit war eine Neuauflage des 
die acyclische Reihe behandelnden I. Bandes notwendig geworden. Wegen 
der aufierordentlichen Vermehrung des Stoffes muf3te auch dieser Band 
jetzt in zwei Teile zerlegt werden. Beide sind unter Mitarbeit von R. Stelzner 
verfaBt worden. Der erste Teil enthalt die einwertigen Verbindungen und 
erschien 1907, der zweite, die mehrwertigen enthaltend, erschien 1913. Von 
da an hat Jacobson, von Hilfsarbeit abgesehen, an seinem Lehrbuch allein 
gearbeitet. Der dritte Teil des 2. Bandes behandelt die heterocyclischen 
Verbindungen; er ist im Jahre 1920 erschienen. Die organische Chemie, 
als Reaktionslehre betrachtet, lag nun in liickenloser Behandlung abge- 
schlossen vor, und so angesehen wird das Werk auf keinen Benutzer den 
Bindruck des Torsos machen. Vor Jacobson aber lag nun eine reizvolle, 
jedoch andersartige Aufgabe. Hatte er bisher gestrebt, in der kaum iiber- 
sehbaren Fiille der chemischen Urnwandlungen den ruhenden Pol zu er- 
kennen, aus der Masse der Einzelheiten das Gesetz zu formen, so fiihrte ihn 
nun der Weg den noch unerschlossenen Gefilden der organischen Chemie 
zu. Hier hiel3 es, den verschlungenen Pfaden miihsam vordringender Forscher 
nachzugehen. Aber war es fur eine kunstvolle Feder keine dankbare Auf- 
gabe, ein Bild zu zeichnen, das deutlich erkennen lieB, wie weit die kiihnen 
Forscher gedrungen waren? Bis in seine letzte Lebenszeit hat Jacobson 
an dieser Aufgabe gearbeitet. Die Kapitel iiber Bestandteile der atherischen 
ole, iiber Kohlenwasserstoffe pflanzlicher Milchsafte (Kautschuk usw.), 
iiber sauerstoff-haltige Bestandteile von Harzen und Milchsaften (Harz- 
sauren usw.), iiber Sterine (Cholesterin usw.) und uber Gallensauren hat er 
im Manuskript vollendet hinterlassen. Nicht geschrieben sind die geplanten 
Kapitel : Glykoside, nicht-glykosidische Gerbstoffe, stickstoff-freie nicht- 
glykosidische Farbstoff e, Flechtenstoff e, stickstof f -haltige Farbstoffe (Hamin, 
Chlorophyll usw.), Alkaloide, Proteine. In einem Anhang sollten vielleicht 
behandelt werden : Enzyme, Grundziige der physiologischen Chemie, Grund- 
ziige der Nahrungsmittellehre. Jacobsons langj ahrige Gehilfin bei der Druck- 
legung, Frl. He  d w i g Ku h , hat die Herausgabe des nachgelassenen Ma- 
nuskriptes mit von Hrn. Friedrich Richter verfdten Erganzungen aus 
der Literatur der Jahre 1923 und 1924 besorgt. Dieser vierte Teil des 2. Bandes 
wird noch jm Laufe dieses Jahres zur Ausgabe gelangen. ijber das weitere 
Schicksal des Werkes hat der Prasident der Deutschen Chemischen Ge- 
sellschaft F. Haber  in der Goneralversammlung vom 12. Mai I924 die 
folgende Mitteilung geinacht : ,,Ich gedenke schliel3lich eines neuen litera- 
rischen Unternehmens, das wir unter unsere Obhut genommen haben. Die 
Autorrechte des Lehrbuches von Meyer-Jacobson, das dank der Leistung 
seiner Schopfer die erste Stelle im Fache einnimmt, sind nach dem Ableben 
unseres Freundes Jacobson urn als Erbteil zugefallen. Wir haben eine standige 
Kommission aus den HHrn. Wil ls ta t ter ,  Pschorr und Schlenk ernannt, 

- 
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die dieses Werk betreut. Wir hegen die Hoffnung, daI3 es ihr gelingt. unter 
den Rollegen Personfichkeiten zu finden, die das Tnteresse, die Kraft und 
das Kunstlertum Jacobsons verbinden und dem Abschlusse der ersten Auflage 
wie der schon im Gange befindlichen zweiten und spateren neuen Auflagen 
ihre Arbeit widmen." Es ware eine schone Form des Dankes der Gesellschaft, 
wenn sie den grijl3ten Wunsch eines Mannes, der fur sie so viel gearbeitet 
hat, nach seinem Tode zur Erfullung bringen konnte. 

Die ersten Zeichen, daB Jacobsons Lebenskraft sich minderte, machten 
sich im Friihjahr 1922 bemerkbar. Er klagte iiber Ermudung und schlechten 
Schlaf. Dazu kamen Sorgen um die Zukunft seiner in Freiburg lebenden 
Schwester, die er in den Ferien noch einmal besuchte. Im Nobember hat 
er noch eine von ihm einberufene und aufs griindlichste vorbereitete Ver- 
sammlung von literariscb arbeitenden Chemikern aus Kreisen der Technik 
in vielstiindiger Sitzung mit grol3ter Aufmerksamkeit und Widerstands- 
fahigkeit geleitet. Bald aber trat die Erschopfung deutlicher hervor. Um 
die Jahreswende verlebte er noch - wie des ofteren in den letzten Jahren 
- einige Ruhetage bei seinem Verwandten Hrn. Oberamtmann Mankiewicz 
auf dem in der Nahe von Potsdam gelegenen Gute Falkenrehde. Bis Mitte 
Januar 1923 setzte er die Arbeit in der Beilstein-Redaktion fort. Trotz 
offenbarer grol3ter Schwache ging er bis um diese Zeit auch noch taglich 
einige Zeit aus dem Hause. Als er sich dann doch niederlegte, wurde &ne 
Nierenerkrankung festgestellt, und sein Zustand, der ubrigens schmerzfrei 
war und blieb, sogleich als todbringend erkannt. Nach sechstagigem Liegen 
ist er entschlafen. 

Von auiuSeren Anerkennungen Jacobsons ist nicht eben viel zu berichten. 
Im Jahre 1909 hat er den Roten Adlerorden IV. Klasse, im Jahre 1918 den 
'rite1 Geheimer Regierungsrat erhalten. Die ihrn wertvollste herkennung 
war wohl die obenerwiihnte Dankadresse der Deutschen Chemischen Ge- 
sellschaft und das Ansehen, das sein Werk eriangt hat. 

Vergegenwartigen wir uns zum Schlufi das Wesen des Mannes, dessen 
Leben und Arbeit wir betrachtet haben. Von Uneigennutzigkeit, Zuver- 
lassigkeit und Wahrhaftigkeit war sein Tun bestimmt. Arbeit, die ni&t 
an die Offentlichkeit trat, erledigte er mit gleicher Miihewaltung wie jede 
andere. Die 'ijberzeugung, etwas Nutzliches zu tun, war die einzige Vor- 
bedingung seiner Hingabe. In seinen ebenso klaren wie sorgftiltigen Berichten 
kommt jede mogliche Vberlegung zum Ausdruck, jedes erdenkliche Material 
zur Berucksichtigung. Jacobson vergal3 nie etwas, keine Strukturformel, 
kein Versprechen, keine Obliegenheit. Er lie0 sich nie von anderen als sach- 
lichen undalautersten Motiven leiten; so war es ihm auch nie schwer gemacht, 
aufrichtig zu sein. Auf jeden, der Jacobson kennen lernte, wird vor allem 
seine Gelassenheit Eindruck gemacht haben. Diese wirkte aber keineswegs 
wie Kate. Im Gegenteil m a t e  jeder, der ihrn etwas zu klagen kam, das 
Geftihl warmer Anteilnahme haben, die sich keineswegs nur in Worten, 
sondern, wo immer es anging, in tatkraftiger Hilfsbereitschaft zu erkennen 
gab. Er hatte Verstandnis fur Menschen jeden Schlages und an ihrer Mannig- 
faltigkeit eine Art kunstlerischer Freude, zuweilen mit gutmutiger Be- 
lustigung gepaart. Die Tone des Pedanten oder gar des Moralisten waren 
ihm fremd. Aber fur jede gute Eigenschaft seines Nachsten hatte er Lob 
und herzliche Anerkennung. 
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Kiinstlerisch wie Jacobsons Einstellung zu den Menschen waren manche 
anderen Faden im Gewebe seiner Persiinlichkeit. Vor d l e m  auch der wohl- 
geformte Ausdruck seiner Gedanken in Rede und Schrift. Sein grol3es Lehr- 
buch mochte man einem wohlangelegten und gehegten schonen Park ver- 
gleichen, dann man sich stundenlang ergehen kann, auf guten Wegen, rnit 
schongewiihlten Aussichtsplatzen, die guten Uberblick gewahren und alle 
Teile des Ganzen in fesselnde Beziehung zueinander setzen. Lebensvoll 
sind die Nachrufe und Nekrologe, die er a d  die ihm nahegewesenen Fach- 
genossen Vic tor  Meyer ,  Bei ls te in ,  L iebe rmann ,  E. Buchner ,  F r a n z  
Sachs ,  E. F ischer ,  G a t t e r m a n n ,  Knoevenagel  geschrieben hat. 

Die Giiter des Lebens wul3te er richtig zu werten, wodurch er vor uber- 
schatzung der materiellen gesichert war. Aber auch das Widerwartige trug 
er rnit Gelassenheit. Wir sagten manchmal, er wisse aus allem Honig zu 
saugen. Als sich im Kriege die Stral3en Berlins zur Abendzeit verfinsterten, 
sagte er, nun hoben sich die Linien der Gebaude vom nachtlichen Himmel 
eindrucksvoll ab, und nun erst komme auch in der GroSstadt der Rhythmus 
des Tages wieder zu seiner natiirlichen Geltung. Kiinstlerisch war auch 
der Stil seines Lebens, in dem Arbeit und Ruhe in wohltuendem Wechsel 
sich ablosten. Auf die Ferien und ihre Reise freuten er und seine Gattin 
sich lange voraus. Ging es nach Italien oder war eine Rundfahrt geplant, 
so wurden schon im Winter Vorstudien mit Badecker und Kursbuch vor- 
genommen. Jacobson hatte groSe Freude an der Schonheit der Natur, aber 
er mied den Kampf urn die Bezwingung ihrer Hindernisse, dem er wohl 
auch nicht gewachsen war. GroBere Bergtouren oder abenteuerliche Reisen 
hat er wohl nicht gemacht. Zur Zeit der Obstbaumbliite pflegte er friiher 
alljiihrlich mit Gattin und einigen Freunden an einem Wochentag-Nachmittag 
einen und denselben schonen Ausflug zu machen. Man ging durch den Wild- 
park und iiber Neu-Geltow bis an die Huge1 des Havelufers. Dann erging 
ein Verbot, sich umzusehen, und erst wenn alle oben angelangt waren, wurde 
die Aussicht freigegeben, und der Anblick des Blutenmeeres loste den all- 
gemeinen Ausruf des Entzuckens. 

Die grol3te kiinstlerische Freude hatte Jacobson an der Musik, horend 
und ausiibend. Er spielte von Jugend auf Violine und pflegte besonders 
die Kammermusik. Durch Jahrzehnte und bis an sein Ende waren ihr regel- 
mal3ig abwechselnde Abende in seinem Hause und denjenigen der ihm be- 
freundeten Familien Theodor  F r i ed lande r  und R icha rd  Buch  gewidmet. 
Er  selbst m a t e  sich mit dem Part der 2. Violine begniigen, aber verstandnis- 
volle Freude an den Werken der Meister war ihm ungeschmalert zuteil ge- 
worden. Noch zehn Tage vor seinem Tode hat er bei demSpiel in seinem Hause 
mitgewirkt. Und als ahnte er, dal3 er den Bogen nicht mehr lange fiihren 
werde, lie13 er sic% nach dem ersten Stuck, obwohl alle sahen, wie ermattet 
er war, nicht abhalten, noch einmal - zum letztenmal - mitwirkend das 
Schone des Lebens zu geniel3en. 

- 

Die Zahl derer, die Jacobson gut gekannt haben, ist nicht grol3, und 
sie werden schnell genug verschwunden sein. Mogen, solange sein Werk 
lebt, diese Blatter denjenigen Lesern, die von der Person des Autors etwas 
zu erfahren wiinschen, ein lebendiges Bild zu vermitteln imstande sein. 

Berlin, im Juni 1924. B.. Prager. 
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Schrifien von Paul. Jacobson. 
Wisse n s c h a f t l ic he A b h an dl ung en. 

1881. Uber einige Verbindungen der 6-Reihe des Naphthalins. B. 14, 803. - Beitrag 
zur Kenutnis der Konstitution des P-Naphthochinons. 

1882. Sin Beitrag zur Kenntnis der P-Reihe des Naphthalins, besonders des P- 
Naphthochinons. Inaugural-Dissertation, Berlin. - Liebermann und Jacobson: 
Uber Entstehuug und Konstitution des P-Naphthochinons und einiger seiner Derivate. 

1886. Uber Bildung vou Anhydroverbindungen des ortho-Amino-phenylmercaptans 
aus Thio-adiden. B. 19, 1067. - Oxydationsprodukte des Phenylsulfurethans. B. 19, 
1811. - Biedermann und Jacobson: tfber eine dem Naphthalin entsprechende Ver- 
bindung der Thiophenreihe. 

1887. Zur Kenntnis der ortho-amidierten aromatischen Mercaptane. B. 20, 1895. 
I 885. ober die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf Benzolazo-P-naphthol. 

B. 21, 414. - Zur Kenntnis der ortho-amidierten aromatischen Mercaptaue. 111. B. 21, 
2624. - ifber Phenylendiazosulfid. 

1889. Uber Dehydrothiotoluidin. B. 22, 330. -Jacobson und Ney: Zur Keuntnis 
der ortho-amidierten aromatischen Mercaptane. IV. B. 22, 904. - Gat te rmann und 
Jacobson: Notizzur GeschichtedesPrirnulins. B. 22, 1372. - JacobsonundSchenke: 
tfber die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf einige Azoverbindungen und Hydrazone. 

1891. Jacobson und Frankenbacher:  Uber Bildungsprozesse von aromatischen 
Thioanhydroverbindungen. B. 24, 1400. 

1892. Jacobson und Fischer: Untersuchungen iiber Reduktionsprodukte von 
Azoverbindungen. I. B. 28, 992. 

1893. Jacobson, Fef t sch  uud Fischer: Untersuchungen iiber Reduktions- 
produkte von Azoverbindungen. 11. B. 26, 681. - Jacobson, Henrich und Klein: 
Untersuchungen iiber Reduktionsprodukte von Azoverbindungen. 111. B. 26, 688. - 
Untersuchungen iiber Reduktionsprodukte von Azoverbindungen. IV. B. 26, 699. - 
J acobson und Klein: Uber die Oxydationsprodukte einiger aromatischer Sulfurethane. 
B. 26, 2363. -Jacobson (z. T. mit Janssen, Kwaysser,  Nep und Schwarz): uber 
Diazo-sulfide. A. 277, 209. 

1894. J acobson und Piepenbrink: Untersuchungen iiber Reduktionsprodukte 
von Azoverbindungen. V. 

1895. Jacobson (z. T. mit Fabian ,  Lischke, Michaelis und Nanninga):  
Tlutersuchungen iiber Reduktionsprodukte von Azoverbindungen. VI. B. 28, 2541. - 
Jacobson (z. T. mit Diisterbehn, Fertsch, Heber ,  Henrich,  Klein,  Marsden, 
Meyer, Schkolnik, Schwarz): Uber das Verhalten vou Amphenol-athern bei der 
Reduktion mit Zinnchloriir und Salzsaure. A. 287, 97. 

1896. Jacobson, J aenicke, Meyer: Untersuchungen iiber Reduktionsprodukte 
von Azoverbindungen. VII. 

1898. Jacobson und Turnbull:  Untersuchungen uber Reduktionsprodukte von 
Azoverbindungen. VIII. B. 31, 890. - Jacobson und Stelzner: Zur Frage der Be- 
neuuuug und Registrierung der organischen Verbindungen. B. 31, 3368. - Jacobson 
{z. T. mit Fer t sch ,  GroBe, Heubach, Kunz, Lischke, Steinbrenck, Stri ibe.  
Tigges) : uber die Umlagenxng der einfach-pupa-substituerten Hydrazoverbindungen. 
A.303, 290. 

B. 14, 1791. 

B.18, 527; A.211, 36. 

B. 19, 2444. 

B. 21, 3104. 

B.22, 3232. 

B. 27, 2700. 

B.  29, 2680. 

1900. Jacobson und Loeb: Notiz iiber Pentabrom-benzol. B. 33, 702. 
1902. Bemerknngen zur Stereochemie bicyclischer Systeme. B. 38, 3984. 
1903. Jacobson und Hugershoff: tfber Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf 

Hydrazoverbindungen. B. 36, 3841. - Jacobson, Franz  und Zaar: Uber die saure 
Reduktion des o-Toluol-azo-phenetols und der Brombenzol-azo-phenetole. B. 36, 3857. - 
Jacobson, Franz  und Honigsberger: Uber die saure Reduktion des ortho-bthoxy- 
und metu-Methoxy-azobenzols. B. 30,4069. -Jacobson undloeb:  Uber Verbindungen 
aus der me&-Reihe des Dipheuyls und die Konstitution der aus para-substituierten 
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Hydrazoverbindungen entstehenden Diphenylbasen. B. 36, 4082. - Jacobson und 
Honigs  berger :  Uber dasnasta-Oxy-azobenzol und die Konstitution der Pam-Oxy-azo- 
korper. B. 36, 4093. - Jacobson und Honigsberger :  Notiz zur Kenntnis der 
Diamino-phenole. B. 36, 4124. 

1905. Zur ,,Triphenylmethyl"-Frage. B. 38, 196. 
1908. J a c o b s o n  und H u b e r :  tfber Bildung von Indazolkorpern aus ortho-methy- 

lierten Anilinbasen. B. 41, 660. 
rgog. J a c o b s o n  (2. T. mit B a r t s c h ,  Loeb ,  S te inbrenck) :  ober  Veranderungen 

von Azokorpern durch Chlorwasserstoff in alkoholischerLosung. A. 367, 304. -Jacobson 
(z. T. mit B a r t s c h ,  Loeb ,  S te inbrenck) :  tfber Diazoniumsalze hochhalogenierter 
pura-Semidine und einiger anderer hochhalogenierter Basen. A. 868, 332. - J acobson 
(2. T. mir F a b i a n ,  F u l d a ,  H u b e r ,  Jankowski ) :  tfber das Verhalten der dther von 
ortho-Oxy-azoverbindungen bei der Reduktion mit Zinnchloriir und Salzsaure. A. 969, I. 

1913. J a c o b s o n  und Jost: Uber einige benzylierte Pyrazolkorper und einen eigen- 
artigen Fall von Autoalkylierung. 

1921. Jacobson (z. T. mit Boyd,  F r e u n d ,  F u l d a ,  H e u b a c h ,  Honigsberger ,  
H u b e r ,  J a e n i c k e ,  J o s t ,  L o c k e m a n n ,  Loeb ,  Pe lzer ,  P i n k u s ,  Sachs ,  S c h m i d t ,  
Tigges,  Zaar )  : Weitere Experimentalbeitrage zur Kenntnis der Umlagerung von Hy- 
drazoverbindungen. A. 427, 142. - Zusammenfassung der Erfahrungen iiber die Uni- 
lagerung von Hydrazoverbindungen, nebst Betrachtungen iiber Moglichkeiten ihrer 
Deutung. A. 428, 76. 

A. 400, 195. 

L e h r b u c h  u n d  Sammelwerke.  
Victor  Meyer und P a u l  Jacobson:  Lehrbuch der Organischen Chemie: 
Bd. I. Allgemeiner Teil. Verbindungen der Fettreihe. Leipzig: Vei t  & Co. 

1893. - 2. Auflage. Neu bearbeitet von P. J a - 
c o b s o n  und R. S t e l z n e r .  Teil I. Allgemeiner Teil. Die aliphatischen Kohlen- 
wasserstoffe und ihre einwertigen Abkommlinge. Leipzlg: V e i  t & Co. 1907. - 
Teil 2. Die mehrwertien Abkommlinge der aliphatischen Kohlenwasserstoffe. Cyan- 
rerbindungen und Kohlensaurederivate. I,eipzig: Ve i t & C 0. 

Bd. 2. Cyclische Verbindungen. Naturstoffe. Teil I. Einkernige isocyclische Ver- 
bindungen. Die Gruppe der hydroaromatischen Verbindungen ist in Gemeinschaft 
mit P. Jacobson bearbeitet von C. Harr ies .  Leipzig: Vei t  & Co. 1902. - Teil2. 
Xehrkernige Benzolderivate. In Gemeinschaft mit P. Jacobson bearbeitet von 
9. ReiOert. Zeipzig: V e i t  & Co. 1903. - Tea 3. Heterocyclische Verbindungen. 
Bearbeitet von P. Jacobson.  I. und 2. Aufl. Berlin u. Leipzig: W. d e  G r u y t c r  

Neues Handworterbuch der Chemie, Bd. 4. Bearbeitet u. redigiert von H. v. F e h -  
l i n g ,  fortgesetzt von C. Hell. Braunschweig: Vieweg. 1886. - Hierin riihren von 
Jacobson her S. 552-675 enthaltend die Artikel: N a p h t h a ,  Naphthalin-carbonsluren, 
Naphthalin-Farbstoffe, Naphthochinoline, Naphthochinone, Naphthole, Naphthoyl, 
Naphthyl, Naphthylen. 

Ergiinzungsbiinde zur 3. Auflage des Handbuchs derorganischen Chemie von I?. B eil- 
s te in .  Herausgegeben von der Deutschen Chemischen Gesellschaft, redigiert von P. 
Jacobson.  Bd. 1-5. Hamburg: VoB. 1901-1906. 

Bei ls te ins  Handbuch der Organischen Chemie. 4. Anfl. Herausgegeben von der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft, bearbeitet von B. P r a g e r ,  P. Jacobson,  P. 
Schmidt  u. D. S t e r n .  Bd. 1-6. Berlin: Spr inger .  1918-1923. 

Herausgegeben von P. Jacobson.  

1913. 

& co .  1920. 

Nachrufe  u n d  Nekrologe.  
1897. Nachiuf auf V. Meyer. 

1906. Nachruf a d  Beils te in .  Ch. 2.30, 1057. 
1915. Nachruf auf C. Liebermann.  B. 48, 4. 
1917. Nachruf auf E. Buchner .  B. SQ, 152% 

Naturwissensch. Rundschau 12, Nr. 43, 44. 
Artikel iiber Victor  Meyer  in der ALIgemeinen Deutschen Biographie. 
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1918. NekroIog auf C. Liebermann (Wissenschaftlicher Teil). B. 61. 1160. 
1919. Nachruf auf E. Fischer. Ch.Z.43, 565. - Nachruf aufFr.Sachs. B.SeA,92. 
1921. Nekrolog auf Gattermann. B. 54 A, 115. - Nachruf auf Knoevenagel. 

1922. Nachruf anf Ciamician. B. 55 A, 19. 
8. h4 A, 269. 

Verschiedenes. 
~898 .  Uber neuere Nutzanwendungen des elektrischen Stromes fur chemisch- 

praparative Zwecke. 
1916. Besprechung des Werkes: H j e l t ,  Geschichte der Organischen Chemie. Die 

Katurwissenschaften 4, 336. 
1918. Der Deutschen Chemischen Gesellschaft Tatigkeit fur literarkhe Sammlung 

der Forschungsergebniss. 
1919. Beilsteins Handbuch der Orgaaischen Chemie, ein Spiegel ihrer Entwick- 

lung. Die Naturwissenschaften 7, 222.  

1920. Die Adolf-Baeyer-Gesellschaft zur Forderung der chemischen Literatur. 
Z. Ang. 33, 177. 

Ber. d. Dtsch. Pharmaz. Ges. 8, 70. 

B. 61 Sonderheft, S. I I Z .  

Sitzung vom 24. JuIi 1924. 
Vorsitzender : Hr. R. P s c hor r, Vizepriisident. 

Das Protokoll der Sitzung vom 16. Juni 1924 wird genehmigt. Hierauf 
begriiBt der Vorsitzende die HHrn. M. Bergmann (Dresden), R. Majima 
(Sendai, Japan), P. Walden (Rostock) und Waksman (New Brunswick, 
U. S. A.) und halt sodann folgende Ansprache: 

,,hider haben wir wieder den Verlust zweier hervorragender Mitglieder 
zu beklagen. 

Am 18. Juni starb. in Hannover im Alter von 72 Jahren unser lang- 
jahriges Mitglied Prof. Dr. Phil. Dr. Ing. h. c. 

HEINRICH PRECHT. 
1852 in Jiibber an der Weser geboren, hatte er nach dem Studium an der 
Technischen Hochschule in Hannover irn Jahre 1875 bei A. W. Hofmann 
in Berlin promoviert. Noch einige Zeit war er in Hannover als Assistent 
tatig und trat dann 1878 bei der Gewerkschaft Neu-StaGfurt ein, welcher 
Firma der Dahingeschiedene mehr als 30 Jahre seine von groaten Erfolgen 
begleitete Tatigkeit auf chernischem, physikalischem, mineralogischem und 
landwirtschaftlichem Gebiete widmete. P r e c h t war Ehrendoktor und 
Ehrenbiirger der Technischen Hochschule in Hannover, erhielt den Titel 
Professor, und zahlreiche Gesellschaften wahlten ihn zum korrespondierenden 
und Ehrenmitgliede. 

Ferner starb vor wenigen Tagen, bald nach Vollendung seines 70. Lebens- 
jahres, der am 25. September 1853 zu Sanok (Galizien) geborene Professor 
am I. Chemischen Universitatslaboratorium zu Wien 

JOSEF HERZIG. 
Der Verstorbene studierte unter Hofmann in Berlin und Bunsen in Heidel- 
berg; seine Doktorarbeit hat er unter v. Bar ths  M t w g  in Wien ausgefiihtt. 


