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Am 27. Juni 1926 beging in seltener Frische des Lehrbuch der organischen Chemie hatte A d o l p h  
Korpers und des Geistes der Geh. Hofrat Dr. Phil., S t r e c k e r die Vermutung ausgesprochen, dai3 sich das 
Dr.-Ing. E. h. C a r 1 G 1 a s e r seinen 85. Geburtstag. Alizarin, der Hauptbestandteil des wichtigen Krappfarb- 
Wenn wir bedenken, was Deutschlands Teerfarben- stoffes, vom Naphthalin ableite. G 1 a s e r unternahm es 
fabriken vor dem Weltkrieg maren, was sie im Weltkrieg deshalb von neuem, die Einwirkung von Chlor und spater 
leisteten und mas sie jetzt geworden sind, so richten wir von Brom auf Naphthalin zu untersuchen, in der Hoff- 
unsere Blicke auf die Manner, denen wir diese nung, von da aus zum Alizarin zu gelangen. Mit diesen 
Schopfungen verdanlren, zu Versuchen beschaftigt, bezog 
ihnengehort C a r 1 A n d  r e a s G 1 a s e r im Sommersemester 
G l a s e r  mit in erster Linie. 1864 die Universitat Tubingen, 
Wie sein vor etwas uber Jah- an der A d o l p h  S t r e c k e r  
resfrist in Mailand verstor- die Chemie glanzend vertrat, 
bener Altersgenosse, der und vollendete dort seine 
Kasselaner W i l  h e  1 m K o r  - Experimentalarbeit : ,,fiber die 
n e r , stand auch C a r 1 G 1 a - Verbindungen des Naphtha- 
s e r  als A u g u s t  K e k u l e s  lins rnit Brom". Gleich sorg- 
Assistent in Gent an der faltig praparativ wie analy- 
Wiege der Benzoltheorie oder tisch durchgefuhrt, bilden die 
Theorie der aromatischen Sub- Ergebnisse dieser Versuche 
stanzen, der wissenschaftlichen den Gegenstand seiner 1naug.- 
Grundlage fur das Aufbluhen Dissertation, die er zur Er- 
der Teerfarbenindustrie im langung der Doktorwurde der 
letzten Drittel des vorigen Tiibinger naturwissenschaft- 
Jahrhunderts. lichen Fakultat einreichte und 

In Kirchheimbolanden am spater in L i e b i g s Annalen 
Fufie des Donnersberges in veroff entlichte. 
der Rheinpfalz ist G l a s  e r Um diese Zeit teilte 
als Sohn eines uber die Gren- A u g u s t  K e k u l 6  seinem 
Zen seiner kleinen Heimat- friiheren Lehrer S t r e c k e r 
stadt hinaus geschatzten Arztes mit, daD er einen Assistenten 
geboren, den er aber schon suche. S t r e c k e r empfahl 
1849 verlor. In seiner Vater- ihm G l a s e r  und ersuchte 
stadt absolvierte er im August den jungen Doktoranden, sich 
1855 das Progymnasium und direkt an K e k u 16 zu wen- 
schloi3 seine Schulbildung 1858 den; prompt kam darauf die 
auf der Iireisgewerbeschule Anstellungszuschrift mit dem 
in Kaiserslautern ab. Schon Ersuchen an G l a s e r ,  die 
wahrend seiner Schulzeit trat Olgemiilde von Prof. W. Fir1 e-Miinchen. im September 1864 stattfin- 
seine ausgesprochene Neigung dende Naturforscherversamm- 
fur die Naturwissenschaften-hervor. Er bezog zunachst 
die polytechnische Schule in Niirnberg, sodann diejenige 
in Miinchen, um dort ohne grofie Begeisterung Bau- und 
Ingenieurkunde zu treiben, Da horte er 1862 die Vor- 
lesungen unseres weltberuhmt gewordenen J u s t u s 
v. L i e b i g ,  die ihn ebenso wie 14 Jahre vorher 
A u g u s t  K e k u l 6  fur die Chemie gewannen. Um 
Chemie ion Grund aus zu studieren, wandte sich 
G 1 a s e r nach Erlangen, wo er mit unermiidlicher Aus- 
dauer unter G o r u p  v. H e s a n e z  seine Studien be- 
trieb. Dort fie1 ihm wahrend einer dreiwochigen Er- 
krankung an Gelenkrheumatismus der erste, gerade er- 
schienene Band von K e k u l e s  Lehrbuch der orga- 
nischen Ctiemie in die Hande und begeisterte ihn fur den 
Autor und von neuem fur die darin so ausgezeichnet vor- 
getragene Wissenschaft seiner Wahl. Schon am Ende 
seiner Erlanger Studienzeit richtete G 1 a s e r sein 
-4ugenmerk auf ein technisches Problem. In seinem da- 
mals an den deutschen Hochschulen weit verbreiteten 

lung zu besuchen, um sich ihm vorzustellen. G l a s e r  
erhielt zu seiner grofien Freude ' die Assistentur und 
trat seinen Dienst in Gent im Anfang des Winter- 
semesters, 15. Oktober, an, in der Zeit, in der K e k u 1 6  s 
beruhmteste Abhandlung: ,,S u r 1 a c o n s t i  t u t i o n 
d e s S u b  s t a n c e s a r o m a t  i q u e s" entstand. G 1 a - 
s e r hatte die Aufgaben, K ek 'u l6  bei der Vorbe- 
reitung seiner Vorlesungen zu helfen und ihn bei 
seinen wissenschaftlichen Experimentalarbeiten zu 
unterstutzen. Aus der Benzoltheorie ergaben sich 
fur K e k u l 6  eine Fulle neuer Probleme, die der 
experimentellen Losung harrten, und die er im Verein 
mit G l a s e r  angriff. Als K e  k u l 6  nach Jahres- 
frist in L i e b i g s Annalen seine Benzoltheorie ver- 
offentlichte, konnte er sie mit einer Reihe von neuen 
Beobachtungen begleiten und gab daher der Abhandlung 
den umfassenderen Titel: ,,U n t e r s u c h u 11 g e n u b e r 
a r o m a t i s c h e  V e r b i n d u n g e n . "  An die Benzol- 
theorie reihten sich Versuche uber Jod-, Brom-, Brom- 
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nitrosubstitutioiisprc,dukte des Benzols. Es folgte eine 
neiie hlethotle zur Synthese der Benzoesaure und der 
Alkylbenzoesluren, bestehend in der Einwirkung von 
Natriurn und Kohlendioxyd auf bromsubstituierte aro- 
matische h‘ohlenn’asserstoffe. Den SchluB bildele ein 
Vergleicli von Herizylbroinid rnit Rromtoluol. 

,,Ich kaiin” - .  - schreibt K e k u 1 6  -- ,,diese Mit- 
teilungcm nicht scItlieLien, ohne meinern Assistenten, 
Herrn I)r .  G 1 :i s e r , fur die wertvolle Hilfe zu danken, 
die er riiir bei Ausfiihrung der beschriehenen Versuche 
geleistet hat.” 

1111 Jahre 1866 erhielt G 1 a s e r die Unterrichts- 
assistentur urid konnte sich eelbstiindig neue Xufgaben 
suchei!. -11s erste Keaktion uritersuchte G 1 a s e r die 
Umwiiidlung voii Aiiilin in Azobenzol, das M i t s c h e r - 
1 i c h durch Reduktion von Kitrobenzol entdeckt hatte. 
G 1 ;i s e r osydierte das Anilin niit Kaliunipernianganat 
und erhielt ;iuf dieseni Weg Azobenzol, wobei er  das 
Auftreten kleiner Mengen von Azoxybenzol und Hydrazo- 
benzol heohschtete. EIauptsiichlich wandte er  sich 
,,U 11 t e r s u c h ti n g e n ii b e r e i n i g e D e r i v a t e 
d e 1‘ Z i 111 t s ii u r e“ zu, die er mit unermiidlicher Aus- 
dauer drei Jahre Img fortfiihrte. Ileich an wissenschaft- 
1ichr:r -4usbeute ist diese Arheit wohl die gediegenste, 
die daiiials BUS den1 Genter Laboratoriuni K e k u 1 6 s 
hervorging. I h  der Titel dieser in L i e b i g s Annalen 
veroffentlichten Untersucliungen iiber einige Derivate 
der Zinitshure, iiber die drei vorlaufige Mitteilungen in 
den Bulletins de l‘A4cadPmie Royale de Belgique und 
fiinf in der Zeitschrift fur Chemie erschienen, keinen 
Begriff \on ihrmi Inhalt gibt, so seien die wichtigsten 
von G 1 :I s e I* darirt beschriebenen Reaktionen und 
neuen Verbindungen aufgeziihlt. 

I n  der  ersten Abhnndlung beschreibt G 1 a s e r die 
von ihm aus der Phenylbi brompropionsaure, dem Addi- 
tionsprodukt von Brmi an Zimtsiiure mittels alkoho- 
lischer K:iLil:tuge duwh Abspaltung von Bromwasserstoff 
dargeslellten nierkwurdigen, als a- und B-Monobrom- 
zinitsiiure 1)ezeichneten Verbindungen, von denen die 
/3-Saure beini Erhitzcii in  die a-Saiire ubergeht. Durch 
Rroniieren der Iiydrozinitsiiure in der Kalte entstand 
eine IMonol~rnni~~hen4-lpropi~~~isiiure, in der Hitze dagegen 
Zimts;Burc?. 

In dei. zweiteii I1)handlung zeigt G 1 a s  e r , dai3 sich 
die Zinitsiiure iuit unterchloriger Siiure zu Phenylchlor- 
niilchs8ure verhindet. Die Phenylbrommilchsiiure erhalt 
er durcli Koclien der Phenylbibronipropionsaure mit 
Wasser iicben 13ronistyrol und Kohlensaure. Die von ihm 
init Satriuni3nialgarii reduzierten halogenstibstituierten 
J’hen~l~tiilchs~iiren gehen in Phe~iylmilchs~ure uber. 
1)ureli Eitiwirkung von Chlor-, Rroni- und Jodwasserstoff- 
siiure erhielt ( i  1 a s e r aus Phenylniilchsiiure: mono- 
halogensub..;tituierte. RUS Pberiyllialogenmilchs~uren: 
dihalogen~iit~stituierte I’henylpropionsauren. Slkalien 
fulirten die Phchnylchlor- und die Phenylbronimilchsaure 
i n  Pheiiylosyac.rv1sB~~r.e U h r ,  in der man spater die 
I’henSlglyc.idaiiiire erkmnte.  

Hier ist einzusch:ilten, d;iB t i  1 :I s c r die von ihni nii t  
der I’henyIniilchslure durchgefiilii~ten Versuche ini 
Vereiri in i t  13 r o 11 i s 1 a LI s II a d z i s z e w s 1; i aus War- 
schau, daiii:ils Student bei K e It u I I5 i n  Gent, spater 
Profeswr d e r  Clieniit: in  Leniherg, tiuf die Phenylglykol- 
siiure oder M:uideisiiure ubertrug, die sie mit Hroni- 
wassei%tofTsiiii,re i n  ~ ~ l i ~ ~ n y l l ~ r o i ~ i e s s i g ~ ~ ~ ~ i r e  urnwandelten. 
Durch Ileduktioii niit ~;atriuniamalgarri ging die Plienyl- 
hromessigsiiurc i n  Pheiiylessigsaure, durch Rehandlung 
rnit alkolioliacheni Kali in Phenylglyltolsiiure iiber, deren 
alltoholischcr Wasserstoff diirch dthyl ersetzt iat. 

I ; 

Inzwischen war I< e k u l  e 1867 einem Ruf nach 
Bonn gefolgt, wo das seinem Vorganger A u g u s t W i 1 - 
h e 1 m H o f m a n n bewilligte grofie chemische lnstitut 
sich im Kohbau der Vollendung naherte. K e k u 1 e s 
Nachfolger in Gent war sein Schiiler und Assistent, der 
Belgier T h 6 o d o r e S w :I r t s geworden, bei deni 
G 1 a s e r zunlchst als Assistent geblieben war. S t a s , 
der danials einflui3reichste belgische Cheniiker. der 
G 1 a s e r hochscliatzte, eroffnete ihm die Aussicht anf 
eine Professur an der Landwirtschaftsschule in Gem- 
bloux. Xllein da K e k 11 1 e seinen treuen Mitarbeiter 
gern 1iac.h Bonn niitgenommen hltte, so entschloii sirh 
G 1 a s e r , seine (;enter Stellung und die winkende A4i~- 
stellung in Gemhloux aufzugeben und am neuen l3onner 
chemischen Institut der Universitlt die erste Unterrichts- 
assistentur, die Assistentur fur organikche Cheniie, anzu- 
riehmen. Ausgeriistet mit einer vor keiner Arbeit 
zuruckschrecltenden Energie und ungewohnlicher Orga- 
nisationsgabe half (f 1 i1 s e r seineni Chef das Bonner 
Tnstitut einzurichten und in  Gang zu bringen. 

In Bonn vollendet G l a s e  r den dritteri und be- 
deutendsten Teil seiner Untersuchungen uber einige Deri- 
vate der Zimtsaure. Er entdeckte die Phenylpropiolsaure, 
die er  sowohl aus dem einen ,&Bronistyrol niit Natriuni 
und Kohlenslure, als aus der a-Bromzinitsaure bereitete. 
Er fand, dai3 sich die Phenylpropiolsiiure leichter als die 
Zimtsiiure durch Erhitzen niit Wasser spalten liiOt, und 
daD dabei neben Kohlendioxyd ein neuer Kohlenwasser- 
stoff Acetenylbenzol entsteht, der ein durch Metalle ver- 
tretbares Wasserstoffatom enthiilt. G 1 a s e r stellte das 
Silber-, das Kupfer- und das Natriumacetenylbeiizo1 dar, 
aus dem letzteren gewann e r  mit Kohlensaure das 
phenylpropiolsaure Natrium. Das .\cetenylbenzolkupfer 
lieferte G 1 a s e r beim Rehandeln mit Ammoniak den 
merkwurdigen Kohlenwasserstoff Diacetenylbenzol, den 
man als Grundkohlenwasserstoff des Indigo ansehen kann. 

In1 Bonner Institut fuhrte G 1 a s  e r ini Vereiri mit 
dem damals bei K e k u 1 6 studierenden J o h II 
I3 u c h a n a n aus Edinburgh die Synthese der Hydro- 
paracumarsiiure aus, die nicht lange vorher H 1 a s i - 
w e t z und M a 1 i n durch Reduktion der Pnracuniarslure 
entdeckt hatten. G 1 a s e r und B u c h a n a n erhielten 
durch Nitrieren der Phenylpropionsaure: Mononitro- 
phenylpropionsiiuren, die bei der Reduktioii mit Zinn 
und Salzsaure neben Hydrocarbostyril die Aniidophenyl- 
propionsaure gaben. Die Amidophenylpropionsiiure fuhr- 
ten sie mittels der Diazoverbindung in Oxyphenyl- 
propionsiiure uber, die identisch mit der Hydropara- 
cumarsaure aus Paracumarsaure war. 

G 1 a s e r s letzte Veroffentlichung :ius dem Ronner 
chemischen Jnstitut hetrifft einen neuen, besonders 
leistungsfahigen Gasofen zur Au~fuhrurig von Elementar- 
analysen. 

Am 30. April 1860 hahilitierte sic11 G 1 a s e r. Den 
Habilitationsakten der philosophischen Fakultiit der 
Rheiriischen Friedrich Wilhelms-Universitlt zu Bonn ist 
nnchfolgendes Urteil K e k u 16 s uber G I a s e r s Zimt- 
siiurearheiten entnomnien : ,,Der von dem Xutor behan- 
delte (fegenstand kann jetzt als nahezu erschopft betrach- 
tet werden. Das betreffende Kapitel der organischen 
Cheniie gehort jetzt entsehieden zu den m i  besten bear- 
beiteten der ganzen Disziplin, und ich nehnie nieiner- 
seits keinen Anstand, G 1 a s e r s Untersuchungen uber 
die Zii~itslure fur eine der wichtigsten Xrbeiten zii er- 
kliiren, die in neuerer Zeit in der reinen Cheniie ausge- 
fiihrt worden sind. Irh habe iiberhaupt die Oberzeugung, 
dai3 Dr. G 1 a s e r die Cheniie noch wesentlich fordern 
wird und dais er in  wenigen Jahren zu den Kandidaten 
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gehoren wird, die bei Besetzung der besseren Profes- 
suren werden genannt werden." 

Kein Wunder, dafi auch die chemische Industrie 
G 1 a s e r zu gewinnen suchte. Ein bereits im Sommer- 
semester 1869, in den1 G l a s e r  zum erstenmal Vor- 
lesungen hielt, an ilin ergangenes Angebot von G u s t a v 
S i e g 1 e in seine Farbenfabrik einzutreten, lehnte e r  
ab. Allein im Herbst 1867 lernte G l a s e r  auf der 
Naturforscherversammlung in Frankfurt a. M. G r a e b e 
kennen, tler ein Jahr vorher im Verein mit L i e b e r - 
m a n n gezeigt hatte, dafi das Alizarin kein Naphthalin-, 
sondern ein Anthracenabkommling ist, und zwar ein 
Dioxyanthrachinon. Inzwischen hatten die beiden For- 
scher auch gefunden, wie man Anthracen in Alizarin um- 
wandeln kann. G r a e b e arbeitete bereits mit C a r 0 ,  
dem chemischen Mitdirektor der Badischen Anilin- 
8L Soda-Fabrik in Ludwigshafen a. Rh. an der Ermittlung 
einer technisch brauchbaren Methode, das Alizarin dar- 
zustellen. G 1 a s e r besuchte G r a e b e mehrfach im 
Laboratorium der Fabrik, lernte C a r o  und die Direk- 
toren E n g e l h o r n  und C l e m m  kennen. E n g e l -  
h o I' n gelang es, G 1 a s e r zu bestimmen, in die Badische 
Anilin- &L Soda-Fabrik einzutreten, um unter andern an 
der Losung des Alizarinproblems, G 1 a s e r s erster 
chemischer Liebe, mitzuarbeiten. Auf G 1 a s e r s Rat 
stellte die Direktion auch seinen jungen Freund H e i n - 
r i c h B r u n c k als Betriebsassistenten ein. 

Im Herbst 1865 hatte G l a s e r  bei einem Ferien- 
besuch in seiner Heimat Kirchheimbolanden H e i n - 
r i c h B r u n c k kennengelernt, wo dessen alterer 
Bruder Ti 1 r i c h Ii r u n c k als Landwirt ansassig war. 
In jener Zeit studierte der noch nicht 19 Jahre alte 
H e i n r i c h in Tubingen Chemie, kam aber dort als be- 
geisterter Corpsstudent nicht zu wissenschaftlicher 
ilrbeit. ( f  1 a s e r riet ihm daher dringend, seine Studien 
in Gent unter I( e k u 1 6 fortzusetzen. H e i n  r i c h 
B r u n c li befolgte den vortrefflichen Rat, arbeitete eifrig 
in Gent, wo er  sich immer enger an G 1 a s e r anschlofi. 
Auf Veranlassung und unter Leitung von K e k u l 6 s  
Assistenten K o r n e r begann B r u n c k die Unter- 
suchung der Broninitrophenole, die e r  in Tiibingen bei 
A d o 1 p h S t r e c k e r beendete und als Inaugural- 
Dissertation der naturwissenschaftlichen Fakultat ein- 
reichte. Bald nach Erlangung der Doktorwiirde erhielt 
B r II n c Ir , warm empfohlen von G 1 a s e r , eine An- 
stellung alr Chemiker in der Fabrik von d e  H a e n  in 
List vor Hannover. 

Nicht ohne schweren inneren Kampf verzichtete 
G 1 a s e r auf seine aussichtsvolle, ihm vollige For- 
schungsfreiheit gewahrende akademische Lehrtatigkeit 
in Bonn. Den Entschlul3 erleichterte ihm der gleich- 
zeitige Eintritt seines Freundes H e i n r i c h B r u n c k 
in die Badische Anilin- R: Soda-Fabrik und das ihn zur 
Losung reizende grofie Problem der technischen Ge- 
winnung des Alizarins aus Anthracen. In dem Roh- 
anthracen entdeckte G 1 a s e r 1872 das die Reindarstel- 
lung des dnthracens erschwerende Carbazol, das er ge- 
ineinsam mit seinem neuen Freunde G r a e b e unter- 
suchte. Nicht lanqe darauf fand G 1 a s e r gleichzeitig 
mit, aber unabhiingig vori F i t t i g und 0 s t e r m e y e r 
im Rohanthracen einen mit dem Anthracen isomeren 
Kohlenwasserstoff. dem F i t t i g spater den Namen 
Phenanthren beilegte und dessen genaueres Studium 
G 1 a s e r , niit Rerufsarbeit uberlastet, G r a e b e iiber- 
lassen mufite. 

Den Aufstieg G 1 a s e r s in der Badischen Anilin- 8L 
Soda-Fabrik schildert der zweite Abschnitt dieses Ge- 
denkblattes. R. A. 

Zu Anfang August 1869 hatte sich G 1 a s e r zum Ein- 
tritt in die B a d i s c h e  A n i l i n -  & S o d a - F a b r i k  
verpflichtet. Die vier Jahre vorher am linken Rheinufer 
in Ludwigshafen errichtete Fabrik ging belranntlich aus 
der von Fr .  E n g e l h o r n  1861 in Mannheim gegriindeten 
Firma S o n n t a g ,  E n g e l h o r n  8L C l e m m  hervor. 
E n g e 1 h o r n , ein Selfmademan von scharfem Ver- 
stand, geschaftlichem Weitblick und aufierordentlicher 
Energie, hatte fruhzeitig die verheifiungsvolle wirt- 
echaftliche Bedeutung der seit 1857 in England und 
Frankreich zur ersten Entwicklung gebrachten Teer- 
farbenindustrie erkannt und sich mit feuriger Unter- 
nehmungslust dieser neuen Industrie zugewandt. In 
einer kleinen Mannheimer Fabrik nahm er im Verein 
mit den Chemikern C a r l  u. A u g u s t  C l e m m  die 
Fabrikation von Anilinol und einigen Farbstoff en daraus 
auf und hatte es bis zur Ubersiedelung des Werks nach 
Ludwigshafen bereits zu einer taglichen Produktion von 
750 Kilo Anilin gebracht. Als erste Direlitoren der 
Badischen Anilin- 8~ Soda-Fabrik wirkten E n g e 1 h o r n , 
die Briider C 1 e m m und J u 1 i u s G i e s e , ersterer als 
mafigebender Leiter des Ganzen; C a r 1 C 1 e m m waren 
die Handwerkerhilfsbetriebe und die Verwaltung, 
A u g u s t C 1 e ni m die Betriebe der Snilinfarben unter- 
stellt, G i e s e  war als erfahrener Fachmann fur die Er- 
richtung und Leitung der Fabrikation von Soda und 
Sauren, die man bisher zu teurem Preis von aufien be- 
zogen hatte, gewonnen worden '). Der volle Betrieb des 
Werks kam bald in Gang, und die nachsten Jahre brach- 
ten schon betrachtliche Erweiterungen der Anlagen. Es 
wurde erfolgreich gearbeitet, das Unternehmen ent- 
wickelte sich gunstig, aber die Fabrikation der Zwischen- 
produkte und Farbstoffe war noch eine rein empirische, 
man hielt sich an uberkommene Rezepte und von aus- 
warts bezogene Erfahrungen. Diese Periode der blofien 
Nachahmung sollte jedoch bald uberwunden werden. Die 
wissenschaftliche Erforschung des neuen Gebietes an 
den Hochschulen brachte tiefere Einblicke in die Natur 
der Teerbestandteile und ihrer Abkommlinge sowie in 
die sich bei deren Bildung abspielenden Vorgange und 
fuhrte weiter zur Auffindung zahlreicher neuer wert- 
voller Produkte. Neben den bahnbrechenden For- 
schungen A. W. H o f m a n n s und einiger anderer Ge- 
lehrter waren es namentlich die Arbeiten und Ideen 
A u g. K e k u 1 6 s , die der jungen Industrie die unschatz- 
barsten Dienste leisteten. Mit K e k u 1 6 s Benzoltheorie 
hatte sie den Stein der Weisen, das Rezept, Gold zu 
machen, gewonnen. An Stelle empirischen Tastens, des 
auf den Zufall bauenden Probierens, konnte nun klares, 
zielsicheres, systematisches Arbeiten treten. E n g e 1 - 
h o r n , obgleich selbst ohne wissenschaftliche Bildung, 
erfafite mit klugem Sinn, was ihm die moderne Wissen- 
schaft zu bieten im Stand war; er sah ein, dafi sein 
Unternehmen nur unter der Mithilfe von mit den Fort- 
schritten der Wissenschaft grundlich vertrauten Kraften 
vorankommen konne. Und in der Auffindung solcher 
hatte er eine gluckliche Hand; es gelang ihm, zu Mit- 
arbeitern H e i n r i c h  C a r o  und C a r l  G l a s e r  zu 
gewinnen. 

Jener trat am 1. November 1868 in die Fabrik ein. 
Mit der Anwendung der Farbstoffe in Farberei und 
Druckerei als ehemaliger Colorist genau bekannt, reich 
an praktischen Erfahrungen aus seiner Tatigkeit als 
Fabrikant in England, erfullt von wissenschaftlichem 
Geist als erfindungsreicher Forscher, entsprach er allen 

1) G i e s e  schied 1871 wieder aus und die Leitung seiner 
Betriebe ubernahm C a r 1 C 1 e m m. 
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Bedingungen, die von der Industrie an eine erste Kraft 
gestellt werden konnten. Kicht minder war G 1 a s e r 
als Schuler und mehrjahriger Assistent K e k u 1 e s , als 
Gclehrter, der sich durch eine Heihe wertvoller Arbeiten 
auf den1 (iebiet der Chemie der aromatischen Verbin- 
dungen schon einen Xanien in der wissenschaftlichen 
Welt erworhen, fur eine Tltigkeit in der Jndustrie ge- 
eignet, bei der Geliiufigkeit in der Handhabung des 
moderuen wissenschaftlichen Riistzeugs Voraussetzung 
war. 

ills G 1 a s e r Mitte August 1869 seine neue Stellung 
antrat, war die Badische Anilin- 8z Soda-Fabrik bereits 
zii ansehnlicher Bedeutung gelangt. Sie beschaftigte 
etwa 500 Angestellte und Arbeiter, und die Produktion 
an Farbstoflen erstreckte sich, voin Rohbenzol uber 
Kifrobenzol und Anilin fiihrend, auf Fuchsin, den bis da- 
hi11 wichtigsten Artikel, Anilinblau, Hofmann-Violett, 
Jodgriin. Vesu\.in und Indulin. Ein besonderes For- 
schungslahoratorium mui3te erst geschaffen werden, die 
Experiinenta1arl)eiten geschahen noch unter ziemlich 
primitiven Verlialtnissen. Die damals der Bearbeitung 
hnrreiide Aufgabe war dagegen um so bedeutender; es 
handelte sich um die Losung eines der Technik zum 
erstennial vorliegenden Problems gmz neuer Art, den 
Ersatz eines Naturproduktes durch das damit chemisch 
ident idie  synthetisclie Erzeugnis. G r a e b e uiid 
I, i e 1)  e r 111 a n 11 war  es bekanntlich ini Jahre 1868 
gelungen, den Krappfarbstoff A 1 i z a r i n als Abkomm- 
ling ties Anthrncens ZII erkennen und ihn aus dem 
Kohlcnwasserstoi durch Uberfiihrung in Dibrom- 
anthr:rchinon und Verschnielzen mit Kali wieder aufzu- 
bauen. C a r o hatte mit Unterstiitzung durch G r a e b e 
die Versuc-he zur Rusgestaltung des Verfahrens fur die 
l’echnik Elide April 1869 aufgenommen, und beide waren 
der ttxhnischeri Ausfiihrbarkeit einen Schritt niiher ge- 
komnien, indeni sie das 1)ibrornanthrachinon durch 
tlnthI.nchinonsulfoslure, dessen Darstellung C a r o ge- 
gliickt war, ersetzten. Hier beginnt nun die Mitarbeit 
(i l a s  e rs. Dieser war in den ersten Monaten nach 
seineni Eintritt in die Fabrik niit der Ausarbeitung der 
Darstellung einiger Zwischenprodukte und der Farb- 
stoile Indulin und Platinorange, sodann mit der Ein- 
richtung eines 1,aboratoriums in der alten Fabrikations- 
stiitte in hlannheini tletraut. Dort nahmen nun C a r o 
und C; 1 n s e r Ende Oktober ihre gemeinschaftlichen 
Versuche zur ~~lizaririherstellung auf, G 1 a s e r mit der 
ihm eigeiien, schon aus seinen Bonner Arbeiten bekann- 
ten Griindliclikeit und Gewissenhaftigkeit, sorgsam uber- 
legend und vorsichtig voranschreitend, C a r o in seinen 
sich oft iiberstiirzenden Ideen und Planen bald nach 
dieser, bald nnch jener Richtung abschweifend. 
C a r  o war ein Mann von ungewohnlichen Gaben, 
Forscher und Erfinder, aber kein Praktiker; den 
groljen Xnfo~~derungen an Gednld, Ziihigkeit und 
vielseitige technische Geschicklichkeit, die die Ober- 
tragung von Labon~toriuitisresu1t:lten in den GroD- 
betrieb stellt, entsprach nicht seine Veranlagung, die 
einen gewissen kunstlerischen Einschlag, einen An- 
stricli yo11 Virtuosentum aufwies urid veranlaljte, dalj er 
oft den Iiaden der realen Wirlrlichkeit unter sich verlor. 
Es mag fur ( j  1 a s e r lieine leichte Aufgabe gewesen 
sein, ini  %usaiiirnenai.beiten mit einer von der seipen so 
grund~ci.achiedenen Satur seinen Arbeitsgang fest und 
gerade einzuhalten. Eine Unterstutzung fand er dabei in 
E n g e 111 o I’ 11 ,  der es verstand, C a r o in wirkungs- 
vollor Weise zu beeinflussen. Die Arbeit selbst bot groDe 
Schwictrigkeiten. Das Xusgangsmaterial Anthracen, im 
Tee18 niir in einer IYlt:nge von 0,40/0 enthalten, wurde als 

Rohanthracen bezogen, das noch auf umstandlichem Weg 
gereinigt werden muDte. (Uber die spatere Auffindung 
neuer, bisher unbekannter Verbindungen, des Carbazols 
und Phenanthrens im Hohanthracen durch G 1 a s e r 
wurde oben bereits berichtet.) Auch die Oxydation zu 
Anthrachinon, die Sulfierung und endlich die Ver- 
schmelzung waren Operationen, deren technische Aus- 
arbeitung sowohl bezuglich der Festlegung des Ver- 
fahrens als der Konstruktion und Aufstellung der Appa- 
raturen von dem Bearbeiter in hohem MaD Geschick und 
Findigkeit verlangten. Die groi3e Aufgabe war gegen 
Ende des Jahres 1870 soweit gelost, da8 die Fabrikation 
des Alizarins in Gang kam, aber es verging noch ein 
weiteres Jahr miihevollen Kingens, bis man von Ober- 
windung wenigstens der groaten Schwierigkeiten reden 
konnte. Ein Moment, das das ruhige und systematische 
Voranschreiten storend beeinfluljte und viel Unruhe und 
Aufregung ini Gefolge hatte, war die Inangriffnahrne der 
Alizarinfabrikation durch Konkurrenzunternehrnungen 
(P e r k i n ,  Farbwerke Hochst, Gebriider G e s s e r t u. a.), 
denen zuvorzukoinmen und ihnen die Spitze zu bieten, 
natiirlich Ehrensache war. 

Die Produktion der Alizarinfabrik betrug im ersten 
Jahr nur etwas uber 2000 Kilo (auf 100%ige Ware ge- 
rechnet); sie stieg rasch, so dai3 sie im Jahre 1875 schon 
nuf 100 000 Kilo angewachsen war. Die Fabrikations- 
einrichtungen erfuhren demgemllj entsprechende Er- 
meiterungen und mit der wachsenden Einsicht in die 
chemischen Vorgiinge fanden auch Verbesserungen der 
Verfahren sttatt. Ini Jahre 1873 wurde die Herstellung 
einer neuen besonders gelbstichigen Alizarinmarke aus 
Chloranthracen eingefiihrt. Leiter der Alizarinbetriebe 
blieb ihr Erbauer G 1 a s e r , der die gnnze cast der auf- 
reibenden Arbeit und Verantwortung allein zu tragen 
hatte, bis ihm 1873 S i g m u n d V i s c h e r als Betriebs- 
assistent zugeteilt wurde. 

Die Fabrikation der Anilinfarbstoffe von den Roh- 
stoffen an war in der Ludwigshafener Fabrik von Anfang 
an die alleinige Domaine A u g u s t C 1 e ni m s. Dieser 
leitete seine Betriebe rnit viel praktischem Sinn, stand 
aber den wissenschaftlichen Fortschritten meist skeptisch 
gegeniiber. Dagegen war ihm wirtschaftliche Befahigung 
in hohem Grad eigen, ebenso besalj er hervorragende 
organisatorische Gaben, die e r  zum zweifellos groBen 
Nutzen des Geschlifts betltigte; e r  hatte eine Kontrolle 
der Uetriebe durch entsprechende Buchfuhrungen einge- 
richtet, die sich vorziiglich bewlhrte. Mit E n g e 1 h o r n 
besorgte er die Finanzwirtschaft, die Einkaufe der Roh- 
materialien, die Verkaufe der Fabrikate. Diese VerwaI- 
tungstatigkeit nahm seine Kraft so sehr in Anspruch, daB 
ihm fur eingehende Beschlftigung niit den Fabrikationen 
wenig Zeit und Neigung iibrigblieb. AuDer einem Empi- 
riker, einem Franzosen, der einige Erfahrung iiber 
Fuchsindarstellung mitgebracht hatte, war kein Chemiker 
in der Abteilung der Anilinfarben, und erst B r u n c k .  
der sich hier seine Sporen verdienen durfte, suchte all- 
mlhlich eine rationellere Arbeitsweise einzufuhren. 

I1 e i n r i c h B r u n c k hatte seine Tiitigkeit einige 
Monate nach dem Eintritt G 1 a s e r s , Ende 1869, aufge- 
nommen, und es mulj G l a s e r  xum hohen Verdienst 
anqerechnet werden, die Aufnahme dieser Kraft, die fur 
das Unternehmen von der allergroljten Redeutung wer- 
den sollte, veranlaDt zu haben. B r u n c k hatte sich schoii 
wahrend seines Studienganges des Rates G 1 a s e r s zu 
erfreuen gehabt, und dieser blieb dem um sechs Jahre 
jiingeren Freund auch wlhrend desscn Anfangstatigkeit 
in der Rnilinfabrik ein treuer Mentor, der ihm mit Rat 
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und Tat uber manche Schwierigkeiten hinweghalf. Der 
Krieg 1870 entfuhrte dann B r u n c k auf ein Jahr seiner 
Stellung, die er nach Kiickkehr aus dem Feld wieder 
einnahm, worauf er sich mit dem inzwischen einge- 
tretenen I)r. B e  n d e r , einem zwar in der organischen 
Chemie wenig erfahrenen, aber tuchtigen und charakter- 
vollen Maim in die Fiihrung der Anilinfarbenbetriebe 
teilte. Dcir neue Kollege B e n d e  r schlofi sich an 
B r u n c k und G 1 a s e r an, und die drei jungen Leute 
fanden in freundschaftlichem Verkehr und durch gleiche 
Interessen vereint einigermaaen trostlichen Ersatz fur 
die in der Fabrik inzwischen recht unerfreulich gewor- 
denen Verhaltnisse, unter denen sie arbeiten mufiten. 
Diese Verhaltnisse hatten ihren Grund in den getrubten 
gegenseitigen Beziehungen der Direktoren, deren Rivali- 
tat untereinander die Stellung der Untergebenen zu 
ihren Vorgesetzten unklar werden liefi. B r u .n c k hatte 
sich 1871 verheiratet und erhielt ein Wohnhaus bei der 
Fabrik angewiesen, worin auch G 1 a s e r einige Zimmer 
bezog. In den1 von der vortrefflichen Gattin B r u n c k s 
behaglich gestalteteri Heim des jungen Ehepaars durften 
G 1 a s e r wie B e n d e r manchen gemutlichen Abend 
geniefien, ein Umstand, der vie1 dazu beitrug, den tags- 
uber bis zu spater Stunde voll beschaftigten und bei den 
damaligeri Zustanden von der geselligen Welt nahezu 
ausgeschlossenen Junggesellen Arbeits- und Lebens- 
freudigkeit aufrecht zu erhalten. B e n d e r blieb funf 
Jahre in der Fabrik und trat dann in die W eylsche 
Teerdestillation in Mannheim ein, wo er Geschaftsteil- 
haber wurde. 

Anderungen von durchgreifender, weittragender Be- 
deutung und, wie man wohl behaupten darf, zu ihrem 
Heil, erfuhr die Badische Anilin- & Soda-Fabrik durch 
die 1873 erfolgte Fusion mit den Firnien R u d o l f  
K n o s p  und H e i n r i c h  S i e g l e  in Stuttgart. Ein 
neues frisches Leben zog damit in das Ludwigshafener 
Werk ein. Es hatte in G u s t  a v  S i  e g l e  einen 
Direktor gewonnen, der in grofizugiger Weise das in 
Stuttgart im Anschlufi an seine bisherige Lackfarben- 
fabrik errichtete Verkaufsgeschaft leitete und den wohl- 
tatigsten Einflufi auf die Verhaltnisse in Ludwigshafen 
ausubte. K u d o l f  v. K n o s p  ubernahm den Vorsitz 
in dem neu konstituierten Aufsichtsrat der Anilinfabrik, 
in den d s  eine der einfluijreichsten Personlichkeiten 
auch der Direktor der Wurttembergischen Vereinsbank, 
Dr. K. S t e i n  e r , Freund und Berater S i e g 1 e s ,  ein- 
trat. Eine Anzahl bei S i e g 1 e in Stuttgart beschaftigt 
gewesener Chemiker trat in die Betriebe in Ludwigs- 
hafen iiber, unter ihnen der schon erwahnte 
S. V i s c h e I', der G 1 a s e r s Mitarbeiter in der Anthra- 
chinonfabrikation wurde und sich hier durch eingefuhrte 
Verbesserungen Verdienste erwarb. 

Im Friihjahr 1874 wurde die Anthracenreinigung 
nach der von S i e g 1 e in die Fusion eingebrachten und 
dann stillgesetzteri Fabrik in Duisburg verlegt, und 
B r u n c k , dessen Natur nach grofierer Selbstandigkeit 
verlangte, dorthin als Leiter des Betriebes geschickt. Das 
Duisburger Grundstuck wurde nach zwei Jahren ander- 
weitig verwertet, die Anthracenreinigung wieder nach 
Ludwigshafen ubergefuhrt, und auch B r u n c k kehrte 
an seine alte Arbeitsstatte zuriick. 

In der Alizarinfabrikation, die gewinnbringend 
arbeitete, waren inzwischen noch manche Schwierig- 
keiten, die sich einem glatt laufenden Grofibetrieb ent- 
gegenstellten, zu iiberwinden gewesen; namentlich die 
Verschmelzung der Anthrachinonsulfosaure mit Alkali 
hatte noch wesentlicher T'erbesserungen bedurft, und es 

war der unermudlichen Hingabe G l a s e r s  an diese 
Aufgabe zu danken, dafi nach verschiedenen Etappen, 
die die Methode im Betrieb durchmachen muijte, endlich 
die ,,Druckschmelze" unter Zusatz von chlorsaurem Kali 
in den von G 1 a s e r konstruierten groaen liegenden 
Ruhrkesseln als definitives, einwandfreies Verfahren 
zur Herstellung eines tadellosen, von keinem Produkt 
der Konkurrenz zu uberbietenden Alizarins aufgenom- 
men werden konnte. Damit erst war das Problem der 
Alizarinfabrikation zufriedenstellend gelost. Das Ver- 
fahren unterlag in den nachsten zehn Jahren nur noch 
geringen Veranderungen, die Fabrikation aber mufite 
fortdauernd vergrofiert werden. G 1 a s e r durfte mit 
Befriedigung in dem erzielten Erfolg das Resultat seiner 
sechsjahrigen, unermudlichen Arbeit erbliclren. 

Auch seine personlichen Verhaltnisse hatten sich 
erfreulich gestaltet, da sich ihm ein gluckliches Familien- 
leben erschlofi. Im April 1874 hatte er die geliebte 
Braut heimgefuhrt und dabei, wie er erzahlt, in einer 
zehntagigen Hochzeitsreise den ersten ihm seit seinem 
Eintritt in die Fabrik bewilligten Urlaub genossen. Seine 
bisherige Junggesellenwohnung wurde, um einige 
Zimmer mit Kuche vergroijert, ihm fur seinen Hausstand 
uberlassen und so hausten nach Ruckkehr des Ehepaares 
B r u n c k aus Duisburg die beiden Familien eine Reihe 
von Jahren in Freundschaft und Harmonie zusamniea 
unter einem Dach. 

Fur B r u n c k war der zweijahrige Xufenthalt in 
Duisburg, wo er auf sich selbst gestellt war und Einblick 
in dortige Industrien erhielt, eine vorzugliclhe Schule ge- 
wesen, und die dort erworbenen Kenntnisse und Er- 
fahrungen kamen ihm nun in Ludwigshafen sehr zu 
statten. Aber seine Stellung im Anilinfarbenbetrieb, in 
der seinem Aufwartsstreben noch enge Grenzen gezogen 
waren, genugte ihm nicht mehr. G l a s e r ,  der sich 
schon damals klar war, von welcher Bedeutung fur die 
zulrunftige Entwicklung der Fabrik es sein mufite, eine 
so aufiergewohnliche Kraft festzuhalten, trat einen Teil 
seiner Betriebe an B r u n c k ab. Dieser ubernahm unter 
Mitarbeit von S. V i s c h e r die Fabrikationen vom 
Anthracen bis zum fertigen Anthrachinon, wahrend 
G 1 a s e r , unterstutzt von dem 1875 eingetretenen treff- 
lichen Chemiker H. A p p e n z e 11 e r , die Farbstoff- 
darstellung aus Anthrachinon behielt. 

Schon langere Zeit vorher hatte sich C a r o auf die 
Tatigkeit in seinem Laboratorium zuruckgezogen. Hier 
konnte er sich seinem Forschungstrieb ungehemmt 
hingeben, die Neuerscheinungen auf dem Farbstoffmarkt 
untersuchen und deren Zusammensetzung entratseln, die 
Fortschritte der Wissenschaft im Auge behalten und fest- 
stellen, ob und wie weit sie fur die Farbenindustrie ver- 
wertbar seien. Daneben pflegte er eifrig den Verkehr 
mit Gelehrten, wobei namentlich seine Verbindung rnit 
B a e y e r zukunftig reiche Fruchte tragen sollte. Das 
folgende Jahrzehnt brachte dann eine Reihe glanzender 
Erfindungen C a r o s ,  das M e t h y l e n b l a u ,  die 
E o s i n e ,  S a u r e f u c h s i n ,  N a p h t h o l g e l b  S, 
E c h t r o t u. a., durch deren Einfuhrung die gegeniiber 
der Entwicklung des Alizarins zuvor stark zuruck- 
gebliebene Anilinfarbenabteilung eine bedeutende Er- 
weiterung erfuhr. Auch die Aufnahme der Fabrikation 
des unter dem Namen A 1 i z a r i n o r a n g e seit 1875 
in den Handel gebrachten Nitroalizarins ist C a r o zu 
verdanken. Dieses Produkt gewann noch besondere Be- 
deutung als Ausgangsmaterial fur eine ungemein wich- 
tige Bereicherung des Gebiets der Alizarinfarbstoffe, 
fur die Herstellung des ersten blauen Beizenfarbstoff es, 
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des A I i z a r i n b 1 a 11. An seiner Erfindnng ist G 1 a s e r 
beteiligt. Er unternahm in Verfolgung einer Beob- 
rrchtung des Coloristen P r u d ’ h o m m e in Miihlhausen 
im Juli 1877 eine Untersuchung des Reaktionsgemisches 
von Nitroalizarin, Glycerin und Schwefelsaure und es 
gelang ihin bei kleinen Versuchen im Laboratoriuni, 
daraus einen lrristallisierharen Korper zu isolieren, von 
deni er  feststellte, deB er  Stickstoff enthielt, sowolil 
biisisclien wie sauren Charakter aufwies und reine blaue 
Fiirhngen auf mit Eisen gebeizter Saumwolle lieferte. 
Die weitere Verfolgung dieses interessanteii Ergebnisses 
jvar G I :i P e r nicht vergonnt, da er  Ende Juli eine Reise 
nach RuBland mtreteii niufite. Daher iibergab er die 
aussichtsreiche Arheit dern Freunde €3 r u n c lr , der sich 
ihr niit a11 seiner Energie widmete und sie in einigen 
Monalen zum erfolgreichen Ende fiihrte. Das Fabrika- 
tionsverfahren des illizarinblaus und die Einfiihruiig 
dieses E’arbstofl’s, der in der Wollechtfarberei mit dem 
Indigo i n  W-ettliewerb treten sollte, ist B r u n c k s Ver- 
dienst. Die Erlienntnis der Bedeutung des Alizarinblaus 
als Wollfnrbstofi, nanientlich bei Verwendung auf Chrom- 
beize, gal) wohl den Anstoi3 fur die von B r u n c k mit 
groi3eni Nachdruck ins Werk gesetzte Einfuhrung der 
;\liznrinfnrl)stofre in die Wollfarberei. Dadurch erhielten 
diese F:irl)stoflf: ein ;\nwendungsgebiet, das ihren Ver- 
hrauch gctwaltig steigerte, besonders als spater noch 
durcli I{ o 11 11 s Erfindungen iihnlicher Farbstoffe ver- 
schiedtnster Kunncen dein Fiirher ermoglicht wurde, alle 
Pflanzenfarben durrh gleicliwertigc oder iiberlegene 
I’rodukte der Alizarinfabrik zu ersetzen. 

Die Ycranlassung zu der erwahnten Reise G 1 a s  e r s 
\var (tine unvorhergesehen eingetretene derartige Er- 
hohung des russischen Eingangszolls auf kiinstliches Ali- 
zarin. d:iB der gnnze Absatz des Farbstoffs nach Kufiland 
bedroht erschien. Dn dagegen Zwischenprodukte nahezu 
zollfrci wiireii, so handelte es sich darum, ein Vorprodukt 
des Alizarins, das ohne zu groi3e Umstande in den Farb- 
stoff iihergefiihrt werden konnte, zu diesem Zweck nach 
RuBland zu schicken. G 1 a s e r gluckte es, ein ent- 
sprerliendes I’rapara t herzustellen, das, von der 
russirchen Zollhehorde unbeanstandet, sofort in groi3erer 
Menge nach hloslrau :in die dortige Zentrale der seiner- 
zeit yon S i e g I e geschaffenen riissischen Verkaufs- 
organis:ttion g-cwhickt wurde, und e r  reiste nun nach 
dort, u r n  die Weiterverarbeitung dcs Praparates selbst 
i n  die Wege zii leiten. Es gelang ihm, in der Vorstadt 
Ijutirlti 1x4 Moskau eine passende Fabrikationsstatte auf- 
zutreil)cn und sie rnit den notigeii Apparaten auszu- 
statten, so dai3 er  schon nach mehreren Wochen in der 
I q e  war. die Alizarinherstellung dort aufzunehmen. 
Die 1,011 ihrn gegrundete Fabrik Rutirki wurde spater 
such fiir die D:irstellung von Anilinlarben herangezogen 
und erhirlt sich his zum Weltkrieg als Hilfsstation fur 
das russische (feschiift. 

F i e 1 e war hoi einer friiher unternommenen 
Tnformationsreise durch Ruflland zu der Uberzeugung 
gekoinnien. dai3 in der dortigen weitverzweigten, teil- 
weise auf hoher Stufe stehenden ‘fextilwarenindustrie 
sich ein enorines Almtzgebiet fur Teerfarbstoffe er- 
schliei3en lassen rniissc?, dai3 dazu aber ein Vorgehen von 
ltaiifmiinnischer Seite allein nicht geniige, dai3 es viel- 
mehr fur den Verkauf und ruckwirkend auch fur die 
Fahrikntion der Farhstoffe von hohem Wert sein werde, 
wenn dcr FarJ)stoffabrikant selbst Einbljck in die Ver- 
haltnisse der russikhen Farbereien und Druckereien 
nehmen und mit den Kunden in personlichen Verkehr 
treten lionnte, um deren Anforderungen und Bedurfnisse 
z u  erfahren uiid die verschiedenen Arten und Moglich- 

keiten der Verwendung der Farbstoffe aus eigener An- 
schauung kennenzulernen. Zum Einsammeln solcher 
Heobachtungen und Kenntnisse war unter den in 
Ludwigshafen in Betracht kommenden Herren wohl 
lreiner seiner Veranlagung nach besser geeignet als 
G l a s e r .  Dieser unternahm daher im Sommer 1878 
seine zweite Reise nach KuDland, die ihn dieses Ma1 uber 
Moskau hinaus unter der sachkundigen Regleitung eines 
der Leiter der dortigen Vertretung weit im Land heruni- 
fuhrte und ihm wertvolle Einblicke in die Farben ver- 
brauchenden Industrien gewahrte. Reich an neuen Ein- 
driicken und Erfahrungen kehrte er  nach Ludwigshafen 
zuriick, vor allem auch befriedigt uber die Feststellung, 
dafi die Errichtung der Fabrik in Butirki sich als voller 
Erfolg erwiesen hatte. Mit erhohtem Selbstvertraueii 
konnte er  nun den Kampf gegen MiSstande aufnehnien, 
die der Durchfuhrung einer von ihni im Verein mit 
B r u n c k angestrebten rationelleren Ausgestaltung und 
zweckrnifiigeren Organisation der Fabrikationsverhalt- 
nisse in deni Ludwigshafener Werk im Weg standen. 

Zu jener Zeit waren die Ertragnisse aus dem Ali- 
zarin infolge des starken Wettbewerbs der verschiedenen 
Alizarinfabriken untereinander sehr zuriickgegangen, 
und es fanden deshalb Verhandlungen mit diesen 
Fabriken statt, die eine Regulierung des Absatzes und 
der Preise herbeifuhren sollten. G 1 a s e r und 
B r 11 n c k wollten im stolzen Vertrauen auf die Leistungs- 
fahigkeit ihrer Fabrikation und die vorliandene Moglich- 
keit weitere Fortschritte zu erzielen von einer derartigen 
Verstandigung mit den Konkurrenzfahriken nichts 
wissen, sie mufiten sich aber in dieser Sache der ent-  
gegengesetzten Ansicht der rnafigebenden Direktoreii 
fiigen, und so kani die erste Alizarinkonvention im 
Jahre 1881 zustande. - Im Jahre 1879 waren die beiden 
zu stellvertretenden Direktoren ernannt worden. I)n- 
durch ergab sich nun fur G 1 a s e r die Moglichkeit, auch 
auf dem Gebiet der Anilin- uiid Azofarbenfabrikation 
tiitig einzugreifen und den Iangst gehegten Wunsch, diese 
Betriebe nach dem Vorbild der gut organisierten Mi- 
zarinabteilung umzugestalten, zur Ausfuhrung zu bringen. 
A u g u s t C 1 e m m uberliei3 ihin die Leitung der Azo- 
farbenbetriebe, die nunmehr von sicherer Hand und 
zielbewui3t gefuhrt, manche Versauninis der vorher- 
gelienden Jahre nachholen sollten. 

C a r o hatte dem Studium der Azoverbindungen, 
dieser unerschopflichen Fundgrube neuer I’rodukte, 
schon friihzeitig sein Interesse zugewandt; Fruchte 
seiner ersten Arbeiteri waren die Meta-dianiinfarbstoffe 
V e s II v i n und C h r y s o i d i n. 1878 gelang es ihm, die 
geringe Zahl der sauren Azofarbstoffe, die damals Ein- 
gang in die Technik gefunden hatten, Naphlholorange, 
Diphenylaminorange,. Helianthin u. a., durch den ersten 
roten Azofarbstoff, das E c h t  r o  t ,  das erste (flied der 
reinen N a p h t h a  1 i n  a z o f a r 1) s t o f f e ,  zu erweitern. 
Dessen Einfuhrung war ein groi3er Erfolg, und die Be- 
deutung der Echtrotmarlten hat sich bis heute erhal- 
ten. Auch in den niichsten Jahren wurden in der Fabrik 
noch wichtige und grundlegende Erfindungen auf dem 
Azofarbengebiet gemacht, unter denen die auf Veran- 
lassung G 1 a s e r s von S c h u n c k e ausgefuhrte Dar- 
stellung des ersten schwarzeii sauren Wollfarbstoffs be- 
sonders hervorgehoben sei. Mit diesem unter dem 
Samen , ,Bla  u s c h  w a r z  R“ seit 1882 in den Handel 
gekommenen Produkt war der Typiis der schwarzen 
Disazofarbstoffe fur Wolle, die alle Alphanaphthylamin 
in Mittelstellung enthalten, gefunden. In Kiicksicht auf 
die Schwierigkeit, damals auf einen Erfindungsgedanken 
ein generelles Patent zu erhalten, wurde leider, und 
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vielleicht aus allzugroijer Vorsirht, yon dem Versuch 
einer Patentierung der weittragenden Erfindung Ab- 
stand genonimen. hber eine weitere intensive Anteil- 
nahme der Iladischen Anilin- 8~ Soda-Fabrik an den 
rapiden Fortschritten der Industrie auf diesem dank- 
baren Arbeitsfeld unterblieb leider fur langere Zeit. h l s  
Ursachen hierfur mogen zunachst die schon erwahnten 
ungunstigen Zustande in der Organisation der Geschafts- 
leitung, dann auch das F’ehlen der bei der Alizarin- 
abteilung langst eingefuhrten und bewahrten fach- 
kundigen Prufung der neuen Farbstoff e auf ihren tech- 
nischen Wert bei der Anilin- und Azofarbenabteilung, 
und schliefilich besonders der Umstand in Betracht 
kommen, daij gerade in diesen Zeiten grofie Errungen- 
schaften, Fortschritte und Projekte auf anderen Gebieten 
die Aufmerksamkeit und bevorzugte Tatigkeit der Krafte 
der Fahrik in Anspruch nahmen. 

Unter den neuen Aufgaben, denen sich die Fabrik 
zuwandte. nahm das durch die Untersuchungen 
B a e J- e r s anscheinend ins Bereich der Ausfuhrungsmog- 
lichkeit geruckte Problem, die I n d i g o s y n t h e s e  tech- 
nisch zu gestalten, den ersten Rang ein. C a r o , der seit 
1880 in 1 erbindung mit B a e y e r das Problem bearbei- 
tete, war so erfullt davon, und sein Interesse war so aus- 
schliefilich darauf gerichtet, dafi er alle anderen Arbeiten 
von sich wies. Sber  der Enthusiasmus C a r  o s und die 
Hoffnungen I.: n g e 1 h o r 11 s , die sich in den glanzend- 
sten Zukunftstraurnen uber die baldige Deckung des 
Weltbedarfs an Indigo durch das synthetische Produkt 
wiegten, waren ungerechtfertigt. G 1 a s e r und B r u n c k 
verhielten sich ablehnend, denn sie konnten leicht be- 
weisen, daij Orthonitrozimtsaure oder gar Orthonitro- 
benzaldehyd niemals als Ausgangsmaterial fur kunst- 
lichen Indigo. der mit dem Pflanzenindigo in Wettbewerb 
zu treten habe, in Betracht kommen konne. 

Die schon lange bestehenden Gegensatze unter den 
Leitern der Fabrili wurden durch diese Meinungsver- 
schiedenheiten verschiirft und fuhrten 1882 zunachst zum 
Rucktritt A 11 g u s t C 1 e m m s , der den Reformbestre- 
bungen der beiden jiingeren Direktoren stets eine wohl- 
wollende Stutze gewesen war. Die fur die Weiterent- 
wicklung der Fabrik so auflerordentlich wichtige Frage 
der Besetzung der leitenden Stellen kam unter Nlit- 
wirkung S i e g 1 e s und des Aufsichtwats Ende 1883 zur 
Entscheidung. E n g e 1 h o r n und C a r 1 C 1 e m m , die, 
wie sich spater zeigte, damals schon ihre Interessen 
anderweitig gebunden hatten, schieden aus dem Vor- 
stand aus. R r u 11 c k und G 1 a s e r und mit ihnen der 
bisherige Leiter cles kaufmannischen Bureaus in Lud- 
wigshafen A 11 g u s t H a n s e r traten in den Vorstand 
ein. Dieser bestand nun aus den Herren S i e g l e ,  
B r II n c I < ,  G 1 a s e r , C a r o als ordentlichen, und 
H a n s e r sowie einigen in Stuttgart tatigen kauf- 
niiinniqchen Beamten als stellvertretenden Mitgliedern. 
B r u n c k als leitender technischer Direktor des 
Ganzen ubernahm die Alizarinabteilung und di6 an- 
organischen Betriebe, G 1 a s e r die gesamten iibrigen 
Farben mit den zugehorigen Zwischenprodukten. C a r o 
behielt das Hauptlaboratorium und die Patentangelegen- 
heiten, H a n s e r die kaufmannische Abteilung in Lud- 
wigshafen. Dem Aufsichtsrat wurde auf Verlangen von 
B r 11 n c k und G 1 a s e r der fruhere Direktor A u g u s t 
C 1 e m ni zugewahlt; Vorsitzender des Aufsichtsrats 
hlieh R. v. K n o  s p ,  dem als maijgebender Berater 
Dr. v. S t e i  n e  r zur Seite stand. Dieser erwarb sich 
durch seine hervorragende juristische Befahigung und 
als erfahrener Finanzmann grofie Verdienste um das 
Unternehmen. 

Mit dieser Neuorganisation beginnt nun ein Ab- 
schnitt in der Geschichte der Badischen Anilin- & Soda- 
Fabrik, der als die Bra B r u n c k - G 1 a s e r bezeichnet 
werden darf. Befreit von den ihren Tatendrang bisher 
hemmenden Fesseln und von idealem Streben beseelt, 
Hochstes zu leisten, ergriffen die beiden neuen Direk- 
toren die Zugel des Regiments, und es begann fur sie 
eine arbeitsfrohe Zeit. Eine Menge Aufgaben harrten 
ihrer, und sie hatten nun die Genugtuung, alle ihre 
friiheren Zukunftsplane zur Reorganisation der Zustande 
und Verhaltnisse im Fabrikbetrieb ihren Ansichten und 
Wunschen entsprechend selbstsandig durchfuhren zu 
konnen. Ein neuer Geist und eine neue Richtung in der 
Art der ganzen Geschaftsfuhrung kam in dem Ludwigs-* 
hafener Werk zur Geltung, vor allem gekennzeichnet 
durch die Herbeifuhrung einheitlichen Zusammen- 
arbeitens der verschiedenen Abteilungen der Fabrik. 
Strenge anforderungen an Fleifi, Pflichtbewufitsein und 
Verantwortungsgefuhl wurden an alle Angehorigen des 
Geschafts gestellt. Da die Fabrikleiter hierin selbst mit 
gutem Beispiel vorangingen, es an Anerkennung getaner 
Pflicht oder erzielter Erfolge nicht fehlen liefien und 
namentlich auch durch personlichen Verkehr ihren Mit- 
arbeitern nahezukommen bestrebt waren, so konnten 
diese Anforderungen durchgesetzt werden, ohne daij die 
allgemeine Arbeitsfreudigkeit dadurch Not litt. Es stellte 
sich allmahlich sogar ein gewisses patriarchalisches Ver- 
haltnis zwischen den Leitern und ihren IJntergebenen 
her, das sich fur ein fruchtbares Zusanimenwirken hochst 
wertvoll erwies. Bei dem Anwachsen eines Unter- 
nehmens uber bestimmte Grenzen hinaus kann ja ein 
solches Verhaltnis naturgemafi nicht erhalten bleiben, 
aber damals gab es dem Leben und Treiben in der Fabrik 
seinen ganz bestimmten Charakter und festigte in jedem 
Werksangehorigen die Oberzeugung, als Mitschaff ender 
in dem grofien, innerlich gefestigten Organismus seine 
bleibende Heimat zu finden. Als eine ihrer vornehmsten 
Aufgaben betrachtete die Fabrikleitung die Schaffung 
und Pflege von Wohlfahrtseinrichtungen fur Arbeiter 
und Beamte. Der grofite Teil der vorbildlichen Anlagen 
und Einrichtungen, die die Angehorigen der Fabrik 
gegen die Wechselfalle des Lebens schutzen, ihnen im 
Fall der Erkrankung und Invaliditat Hilfe und Unter- 
stiitzung gewahren sollen, die Errichtung won Pensions- 
kassen, der Ausbau der in kleinem Umfang damals be- 
reits vorhandenen Arbeiterkolonie in groijzugiger Weise 
zur Beschaff ung gesunder und billiger Wohnungen, die 
Errichtung eines Wochnerinnenheims, einer Lungenheil- 
statte, einer Haushaltungsschule fur Arbeitertochter usw. 
fallt in die Wirkungszeit von B r u n c k und G 1 a s e r. 

In allen wichtigeren Fragen arbeiteten die beiden 
Kollegen Hand in Hand. Sie waren von Natur sehr ver- 
schieden geartet, aber sie erganzten sich in vorzuglicher 
Weise, und wie sie sich schon in jungeren Jahren als 
Freunde gefunden, da jeder an dem andern gerade das 
schatzte, was ihm selbst in geringerem Ma8 zu eigen war, 
so gestaltete sich nun ihr Zusammenwirken hochst for- 
derlich fur die Fabrik. In dem warmen Nachruf, den 
G 1 a s e r dem 1911 verstorbenen Freund widmete ”, hat 
er dessen Charakter und Temperament in anschaulicher 
Weise geschildert. Der impulsiven und nach groi3- 
ziigigen Unternehmungen strebenden Natur B r u n c k s 
gegenuber wirkte das mehr zuruckhaltende, zur Skepsis 
neigende Wesen G 1 a s e r s bei wichtigen Beschliissen 
und Mafinahmen oft als’ wertvoller Regulator. Die viel- 
seitige Tatigkeit, die G l a s e r  als Direktor neben der 

*) Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46, I, 353; 11, 1647 [1913]. 
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Oberleitung und Uberwachung seiner I3etriebe auszuiiben 
hatte, erstreckte sich auch auf Verwaltungs- und kauf- 
niiiiinieche dngelegeiiheiten und auf Arbeiterfragen; 
seine Zeit war dadurch so ausgefullt, dafi e r  von eigener 
Bctatigung im Lnboratorium, dein Arbeitsfeld, auf den1 
er  als junger Forscher in .Gent und Honn und d a m  bei 
den Alizarinarbeiten in der Fabrik sich seine ersteri 
Lorbeeren geholt, absehen mufite. Doch blieb e r  ferner- 
hill stets in eirigeliender Fiihlung niit den Laboratorien 
und dehnte seine Einllufinahme auch auf die Patent- 
angelegenheiten aus. Fur die Leitung der Anilin- und 
Azofarbeiiabteiluiig stand ihm sein friiherer Mitarbeiter 
in der Alizarinfabrik, S. V i s c 11 e r zur Seite; die einzel- 
nen Betriehe wurden voii bewiihrten Cheinikern gefiihrt. 
Zur Iknrbeitung der niit den Fabrikationen direkt zu- 
sainmenhiingenden Fr:gen gliederte G 1 a s e r seiner 
Abteilung ein tcxhnisclies Versuchslaboratorium an, zu 
dessen Vorstand C. S c h r a u 1) e , ein Schuler B a e y e r s 
und friiherer Mitarbeiter C ;I r o s , ernaunt wurde. 

Seit 1883 \var C a r  o iiach Vereinbarung mit der 
Gesellscliaft fur Chemische Industrie in Base1 init der 
Verfolgung der von dein dortigen Chemiker A. K e r n 
gefundcneii Syntliese neuer Xnilinfarbstoffe beschlftigt. 
Die in Genieinsvhaft mit K e r n durchgefuhrten Xrbeiten 
bereiclierten die Fabrik niit einer lleihe wichtiger Farb- 
stoffe, von derieii nanientlich das K r i s t a 11 v i o 1 e t t , 
d;is V i k t o r i ti b 1 a u uiid das A u r a m i 11 genannt 
scien. Diese I’i,odukte, denen sich spater die S l u r  e -  
v i o l e t t s und das kY o l l g r ii n ansclilossen, wurden mit 
Ililfe yon 1’ h (J F g e 11 hergestellt, das sicli noch zu einem 
grofien Fnbriltationsartikel entwiclieln sollle. Ganz be- 
sondere Bedeutung erlangte ferner das 1887 ini C a r o - 
schen L:tboratoriuni von C 6 r e s o 1 e gefundene pracht- 
volle R h o d a ni i 11,  ein basischer Farbstoff der 
Phthaleinreihe. C. S c h r a u b e fand in seinein Labora- 
toriuin eine Anzahl iieuer Produkte, deren Fabrikation 
aufgei~oriinie~i wurde, so das A z o c a r ni i n , A c e t i 11 - 
b 1 a 11 und das grofies wissenschaftliches Interesse bean- 
spruchende K i t r o s a ni i n aus Paranitranilin; auch 
seinen Mitarbeitern B ii 1 o w , B u c h e r e r , C. 
S c h ni i d t u. :I. verdankt die Fabrik wertvolle Fort- 
schrittc auf dcni Gebiet der .Azofarbstoffe und Zwischen- 
produ kte. 

Die Erfindungen i! a r o s wurden seit seinem Ein- 
tritt in die Fabrik fast alle in verhiiltnisniiifiig beschei- 
denen Lal)oratoriumsr~urneri gemacht; sein altes Labo- 
rntoriuni genugte schon lange fur die aufierordentlich 
umfaiigreicli n-erdenden wissenschaftlichen Arbeiten 
nicht niehr. Die Fabrikleitung errichtete daher in einem 
Keub:iu ein neues grofies ,,Hauptlaboratorium“, das 
Ende 188i zur  Vollentlung kam. C a r o aber war schon 
damn15 durch seine Eeschiiftigung niit den Patent- 
angelegeiiheiteii der Fabrik sowie durch seine hervor- 
r:igende Mitwirliung bei den 13estrebungen der deutschen 
cheniischen lndustrie zur Herbeifiihrung eines wirk- 
s:iniereri I’ntentschutzes kauni mehr in der Lage, die 
Arbeiten i n  seinem Laboratorium zu leiten. Zu seiner 
Entlastung wurde A u g u s t €3 e r n t h s e n , bisher Pro- 
fessor an der IJniversitiit in Heidelberg, gewonnen, der 
sich durch mehrere bcdeutende Arbeiten auf dem Farb- 
stoffgebiet und nanieiitlich durch seine grundlegenden 
Unterwchungen iiber M e t h y I e n 1) 1 a u , die zu einer 
rationellcn Fabrikationsmethode fur diesen Farbstoff 
fiihrton, uin dic Industrie schon verdient geniacht hatte. 
Jede der .lbteilungen der Fabrik hatte zur Rearbeitung 
ihres Ciebietes eigene Laboratorien unter hervor- 
ragenden Leitern. In der anorganischen Abteilung 
wirkte seit 1884 Ii u d o 1 f I< n i e t s c h ,  der unvergleich- 

liche Praktiker, in der Alizarinabteilurig hatte ini 
gleichen Jahr R e n e B o h n , der geiiiale Erfinder, seine 
ruhmreiche Laufbahn begonnen. Dem Hauptlaboratoriuni 
waren unter C a r o die Anilin- und Azofarben und die 
Patentsachen vorbehalten, und so blieb es auch weiter- 
hin unter B e r n t h s e n , dem nach C a r o s Iiiicktritt 
Ende 1889 die selbstandige Leitung zufiel. Drei Jahr- 
zehnte hindurch war e r  hier als Forscher und spiiter als 
scharfsinriiger Hearbeiter der Patentangelegenheiten er- 
folgreich tiitig. I n  Genieinschaft mit 1’ a u 1 J u 1 i u s , 
seinem spiiteren Nachfolger in der Leitung des Haupt- 
laboratoriunis, der sich als Erfinder grofie Verdienste 
erwarb ”, stellte er  eine Iieihe wertvoller Farbstoffe 
( O x a m i n f a r b e n ,  P y r a m i n o r a n g e  u. a,) dar, 
und es ist zum erheblichen ‘lei1 den Leistungen von 
13 e r n t 11 s e 11 und J u I i u s zuzuschreiben, dafi die 
Fabrik den Vorsprung ihrer Konkurrenz in den substali- 
tiven Azofarben allniiihlich mehr und mehr einholen 
konnte. 

c1 1 a s e r ubernahm die Einfuhrung der zahlreichen 
aus den Laboratorien konimenden I’rodukte in den Groi3- 
betrieb und erweiterte dadurch den Unifang seiner Ab- 
teilung von Jahr zu Jahr. Zu seinem Pflichtenkreis ge- 
horteii auch die Fabrikationsfilialeii in1 Ausland. Die 
russische Fabrik in Butirki arbeitete zufriedenstellend, 
weniger gunstig lagen die Verhaltnisse bei der franzo- 
sischen Filiale in Neuville s./Saone bei Lyon. Diese 
E’abrili niuMte betrieben werden, uin dem vorgeschrie- 
benen Ausfuhrungszwang fur die franzosischen Patente 
zu genugen; sie diente auch der Fabrikation solcher 
billiger Farbstoffe, deren Einfuhr infolge der Transport- 
und Zollliosten zu teuer gekomnien wiire. Es waren hier 
Personalschwierigkeiten zu uberwinden und manche 
liefornien durchzufuhren, was G 1 a s e r s Arbeitskraft 
auf Iiingere Zeit stark beanspruchte. Beziiglich der 
Zweclimiiiiigkeit der Errichtung von E’abrikationen im 
Auslnud iiberhaupt standen G 1 a s e r wie auch B r u n c k 
im Gegensatz zu anderen deutschen Fnrbenfabriken auf 
dem Standpunkt, dafi nur der Zwang der Zoll- oder 
Patentverhiiltnisse solches Vorgehen rechtfertigen konne, 
deni im iibrigen gewichtige volkswirtschaftliche Be- 
denken und die Gefahr der Preisgabe wertvoller Er- 
fahrungen und Keniitnisse an das Ausland entgegen- 
stehen. 

]>as Verkaufsgeschiift in den Hiinden der erfahrenen 
Stuttgarter Kaufleute entwickelte sich sehr giinstig, aber 
die riiuniliche Trennung von Fabrikation und Verkaufs- 
bureau brachte viele Unzutriiglichkeiten niit sich und 
erwies sich schliefilich unhaltbar. Nach sechsjShrigem 
Bestand der Verkaufsabteilung in Stuttgart muBte diese 
iiach Ludwigshafen verlegt werden. S i e g 1 e kaufte 
seine in die Fusion eingebrachte Lackfnrbenfabrik in 
Stuttpart wieder zuruck, schied aus dem Vorstand der 
Badischen Anilin- kk Soda-Fabik aus und trat in den Auf- 
sichtsrat der Gesellschaft iiber. Auch C a r o legte sein 
Aint .nieder und ward in den Aufsichtsrat gewahlt. 
13 a n s e r iibernahin nun die gesamte kaufmiinnische 
Leitnng, seirien Kollegen H r u n c Ir und G 1 a s e r ein 
gleichgesinnter treuer Mitarbeiter und Freund, den 
leider schon fiinf Jahre spater der Tod seinem Wirkungs- 
lireis entrii3. Seine Xachfolger wurden die aus dem Stutt- 
garter Verkaufsgeschiift stammenden bewahrten Kriifte 
A d o l f  K a e c h e l e n u n d  R o  b e r t  H i i t  t e n n i i i l l e r ,  

3) Unter den Erfindungen von 1’. d u l i  u s  ist besonders 
hervorzuheben das 1 n d o i n b 1 a 9, ein Safraninazofarbstoff 
(1891), und das I> i t  h o 1 r o t  (1899), mit welchem das wichtige 
Gebiet der A z o 1 a c k f a  I’ b e n erschlossen wurde. 

.- -. 
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deren verdienstvolle Tatigkeit in der Organisation des 
Verkaufs und in der Ausgestaltung der auslandischen, 
namentlich der uberseeischen Vertretungen der grol3- 
artigen Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner 
Bedeutung auf dem Weltmarkt zum groijten Nutzen ge- 
reichte. 

Mit dern kaufmannischen Bureau wurde auch eine 
Einricbtung nach Ludwigsliafen verlegt, die in Stuttgart 
in kleinem Umfang und niit noch beschrankten Mitteln 
betrieben und nun Linter G 1 a s e r weiter ausgestaltet 
sich zu einer aui3erst wichtigen Hilfsanstalt fur den Ver- 
kauf wie Iur die Fabr ikation, uiid als Bindeglied zwischen 
diesen beiden Zweigen des Geschafts entwickelte. Es ist 
die sogenaiinte T e c h n i s c h e F a r b e r e i , eine Ver- 
suchsstatiori fur die Anwendung der Farbstofle auf 
Textilfasern und Stoffen jeder Art, im Zeugdruck, in der 
Papier- untl Lederfarberei, in der Herstellung von Farb- 
lacken usw. Unter fachmannisch gebildeten Leitern 
werden hier die Farbe- und Druckvorschriften fur die 
Praxis ausgearbeitet, Musterkarten und Propaganda- 
material hergestellt, technische Reisende ausgebildet, 
die im Verlrehr mit den Kunden deren Wunsche und An- 
forderungen kenneii lernen und helfend und lehrend ein- 
greifen sol len. Eine Menge Beobachtungs- und Erfah- 
rungsmaterial wurde hier gesammelt und verwertet und 
so wuchs diese Anstalt zu groijer Bedeutung. Mit dem 
lebhaftesten Interesse hat G 1 a s e r an der Entwicklung 
derselben Xnteil genommen. Durch die Vielseitigkeiten 
der Pflichten wuchsen aber die Anforderungen an seine 
hrbeitskraft allmahlich derart, daij ihnen seine Ge- 
sundheit nicht mehr standhielt. Er faijte daher den ihm 
nach so laiigem erfolgreichen Wirken gewii3 nicht leicht 
gewordenen Entschluij, sein Amt als Direktor nieder- 
zulegen und es juiigeren Kraften zu uberlassen. Im 
Mai 1895 trat er aus dem Vorstand der Fabrik aus 
und wurde von der Generalversammlung in dankbarer 
Anerkennung seiner Verdienste um die Gesellschaft in 
den Aufsichtsrat gewahlt. Seine Erfahrungen und Kennt- 
nisse verliehen ihni in der neuen Stellung besondere 
Autoritat und sein mai3gebendes Urteil kam bei allen 
wichtigen Beschlussen und namentlich auch bei den 
spateren Beratungen und Verhandlungen uber die Grun- 
dung der Interessengenieinschaft der Badischen Anilin- 
& Soda-Fabrik mit den anderen groijen deutschen Teer- 
farbenfabriken zu ausschlaggebender Geltung. Bis zum 
Jahre 1920 erhielt G 1 a s e r der Gesellschaft seine Mit- 
arbeit im Aufsichtsrat, von 1912 ab als sein Vorsitzen- 
der, nachtlem sein Freund B r u n c k , der diesen Posten 
seit seinein 1906 erfolgten Ubertritt in den Aufsichtsrat 
bekleidetc, dern Uriternehmen durch den Tod entrissen 
worden mar. 

Ein Jahr nach dem Ausscheiden G 1 a s e r s aus dem 
Vorstand kani das groije Problem der Fabrikation des 
k u n s t 1 I c h e n 1 n d i g o s , an dessen Vorarbeiten er 
noch teilgenommen, durcb die Energie I3 r u n c k s und 
die Leisttiiigen von K n i e t s c h endgultig zur Losung 
und der kiinstliche Indigo begann seinen Siegeszug durch 
die Welt. So fallt die Tatigkeit G 1 a s  e r s in der Indu- 
strie in die glanzmde Entwicklungsperiode derselben, 
die durch die beiden Marksteine Alizarin und Indigo 
gekennzeichnet ist. Mitschaffend und mitfuhrend war er 
an dieser Entwicklung beteiligt. Auch weiterhin ward 
ihm die Genug-tuung zu sehen, wie das Werk, dem er  
seine Lebensarbeit gewidrnet hatte, sich zu seiner 
heutigen stolzen Hohe entwickelte, wie auf dem Funda- 
ment der Ludwigshafener Teerfarbenfabrik sich eine 
neue Industrie aufbaute, die den S t i c k s  t of f d e r  

L u f t bindet und an volkswirtschaftlicher Bedeutung 
alle friiheren Errungenschaften der chemischen Grol3- 
industrie noch ubertrifft. 

Ein gutiges Geschick hat G 1 a s e r einen freund- 
lichen und glucklichen Lebensabend beschert. Im Kreis 
seiner Familie in seinem schonen Heidelberger Heim 
darf der Fiinfundachtzigjahrige in heiterer Ruhe auf sein 
Leben zuruckblicken. Wohl sind ihm schwere Schicksals- 
schlage auf seinem Lebensweg nicht erspart geblieben; 
nach nur neunjahriger Ehe wurden dem vierzigjahrigen 
Mann der erstgeborene Sohn und kurz darauf die Gattin 
durch den Tod entrissen. Ein neues Familiengluck er- 
bluhte ihm spater in zweiter Ehe, aber schweres Leid 
brachte ihm dann der Verlust zweier erwachsener Kin- 
der. In seinem Beruf war es ihm nicht leicht gemacht 
worden, sich durchzusetzen, mit Miijgunst und Wider- 
wartigkeiten hatte e r  zu kampfen. Aber auch glanzende 
Erfolge, Anerkennung und treue Freundschaft wurden 
ihm zuteil. Was jedoch sein Leben zu einheitlichem Bild 
gestaltet, das ist der Grundzug seines Wesens, ein star- 
ker ehrlicher Wille, ein unbeirrtes Festhalten an dem 
von ihm als recht und richtig Erkannten. Und dies ver- 
lieh ihm Starke und Widerstandsfahigkeit bei allen 
Wechselfallen des Lebens und war ihm Stutze bei seinem 
Emporsteigen. 

Auf vorstehenden Blattern ist versucht worden, den 
Zusammenhangen nachzugehen, die zwischen dem Wir- 
ken G 1 a s e r s und der Entwicklung der B a d i s c h e n 
A n  i 1 i n  - & S o  d a - F a b r i k bestehen. Die Aufgabe er- 
forderte daher ein Eingehen auf die Entwicklungsge- 
schichte dieses Unternehmens. Aus kleinen Anfangen 
wuchs es im Lauf der Jahre zu Weltbedeutung heran und 
trug an erster Stelle dazu bei, der deutschen Teerfarben- 
industrie ihre hervorragende Stellung in der Welt zu er- 
ringen. Bis heute ist es der auslandischen Farbenindustrie 
nicht gelungen, den Vorrang der deutschen einzuholen. Da 
die materiellen Bedingungen fur die Entwicklung dieser 
Industrie in Deutschland durchaus nicht gunstiger liegen 
als in anderen groaen Industrielandern, so mussen die 
Ursachen fur ihre Oberlegenheit in spezifisch deutschen 
Besonderheiten liegen, und diese glauben wir vor allem 
zu erkennen in der geistigen Einstellung dor deutschen 
Farbenindustrie, die die industrielle Arbeit nicht als 
Mittel zum Zweck gewinnsuchtiger Spekulation, sondern 
als wichtigen Kulturfaktor betrachtet, in der volligen 
Hingabe der industriellen Fuhrer und ihrer Mitarbeiter 
an die ihnen obliegenden Aufgaben und Pflichten, in 
ihrem wissenschaftlichen Interesse und der Hoch- 
schatzung der Wissenschaft, in dem ihnen innewohnen- 
den Forschungstrieb und der selbstlosen Freude am 
Fortschritt. Aus diesem Geist heraus hat sich die 
deutsche Teerfarbenindustrie entwickelt, und dies waren 
die Grundsatze der Manner, die sie zu ihrer Hohe empor- 
fuhrten. Unter diesen Mannern nimmt C a r 1 G 1 a s e r 
einen Ehrenplatz ein. C. M. [A. 7.1 

Berichtigung. 
In dem Nachrd auf ,,C a r 1 G r a e b e", Heft 8, Seite 217 ff. 

muij es auf Seite 217 heit3en: ,,Baeyer" statt ,,Bayer", auf 
Seite 218, linke Spalte, Zeile 32 von unten: ,,wahrend seines 
achtundzwanzigjahrigeiz Wirkens" statt ,,dreiundzwanzigjah- 
rigen Wirkens", auf derselben Spalte, Zeile 15 von unten: 
,,Feier seiner 25jahrigen Tatigkeit als Ordinarius an der 
Uniwersitut Genf' statt ,,Feier seines 25jahrigen Doktor- 
iubilaums". 




