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Hans Bunte zum Gedachtnis. 
Vori Prof. G.  KEPPELER, Hannover. 

Am 17. 8. verschied das Ehrenmitglied des Ver- 
eines deutscher Chemiker, Geheimer Rat Dr. phil. 
Dr.-Ing. E. h. Hans B u n t e ,  Professor der chemischen 
Technologie an der Technischen Hochschule Karlsruhe. 
Damit schlof3 ein langes Leben, das reich an Arbeit, er- 
fullt von Erfolgen und, in seinen Wirkungen weitaus- 
greifend und tiefgehend, immer darauf gerichtet war, die 
Bedeutung der Chemie fur 
Wissenschaft und Technik, fur 
die Kultur und den Wohlstand 
der Volker zur Wirkung und 
zur Anerkennung zu bringen. 
So ist es unserse tiefempfun- 
dene Pflicht, in diesen Blattern 
noch einmal dem Werden und 
Wachsen des groDen Faoh- 
genossen zu folgen und der 
Leistungen, mit denen er der 
Chemie und dem Stande der 
Chemiker diente, in Treue zu 
gedenken. 

Hans B u n t  e wurde als 
S o h  des Rechtsanwaltes und 
Notars Karl Bunte  am 25. 12. 
1848 in Wunsiedel (Oberfran- 
ken) geboren. Die Familie 
besaD von Mutters Seite her 
eine Glasperlenfabrik und 
eine Ziegelei. So kam Bun te  
schon in fruhester Jugend mit 
Sonderzweigen der chemischen 
Technik in Beruhrung, und die 
dabei gewonnenen Eindrucke 
mogen bestimmend auf seine 
Berufswahl eingewirkt haben. 
Freilich machten ihm Be- 
gabung und Interessen zu- 
nachst die Entscheidung 
schwer, oh er sich dem Maschinenbau oder der Chemie 
widnien sollte. Als er aber das Studium der grund- 
legenden Facher auf dem damaligen Polytechnikum Stutt- 
gart begonnen hatte, gab der Einflui3 Fehlings den Aus- 
schlag und gewann B u n t e fur immer der Chemie. Doch 
bald siedelte er nach Heidelberg iiber, um dort zu F a e n  
von B u n s e n ,  K i r c h h o f f  und H e l m h o l t z  zu 
sitzen und unter E r 1 e n m e y e r , zu dem er auch spater 
w i d e r  in ein engeres Verhaltnis treten sollte, im Labo- 
ratorium zu arbeiten. Familienverhaltnisse bewegten 
Hans B u n t e ,  eine Hochschule, die niiher der Heimat 
lag, aufzusuchen. Er wahlte Erlangen und promovierte 
dort mit Auszeichnung. Der junge Doktor wirkte dann 
als Lehrer an der Gewerbeschule seiner Heimatstadt, 
doch nur fur kurze Zeit. Die Neigung zu wissenschaft- 
licher Tatigkeit lief3 ihn seinem inzwischen von Heidel- 
berg nach Munchen ubergesiedelten Lehrer E r 1 e n - 
m e y e r folgen und bei ihm eine Assistentenstelle an- 
nehmen. 1874 habilitierte sich B u n t e am Polytechni- 
kum in Munchen. Etwa zur selben Zeit greifen auch die 
Beziehungen in sein Leben, die von da ab seine game 
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Lebembahn bestimmten, die Zusammenarbeit rnit dern 
Verein der Gas- und Wasserfachmanner. Zunhchst be- 
echranlite sich dieses Verhaltnis auf die Mitarbeit heim 
,;Journal fur Gasbeleuchtung und Wasserversorgug". 
Sehr bald wurden aber diese Beziehungen immer enger 
und fuhrten zur Anstellung als Generalsekretar des Ver- 
eins, einer Stellung, in der B u n t e mehr und mehr der 

weltbekannte Fiihrer des Gas- 
iaches in wissenschaftlicher 
und technischer Beziehung 
wurde. Neben dieser ihn 
immer starker in  Anspruch 
nehmenden, ihm aber auch 
Erfolg und innere Befriedi- 
gung bringenden Arbeit hat 
er noch 10 Jahre als Privat- 
dozent am Polytechnikum in 
Munchen gewirkt. Die Aus- 
sichten, die ihm zu Beginn der 
Laufbahn eroffnet waren, soll- 
ten sich zunachst nicht er- 
fiillen. Sogar aui3ere Formen 
der Anerkennung blieben aus. 
Er legte deshalb 1884 seine 
Lehrtatigkeit am Polytechni- 
kum nieder und widmete sich 
ganz den Arbeiten, die sich 
aus den Beziehungen zur Gas- 
industrie ergaben. Doch nicht 
fur immer schied er vom Ka- 
theder. Arbeiten auf dem Ge- 
biete der Materialprufung hat- 
ten einen lebhaften Meinungs- 
austausch und die personliche 
Bekanntschaft mit Engler her- 
beigefiihrt. Sie veranlaf3ten 
diesen 1887, die Berufung 
B u n t e s  auf den Lehrstuhl 

fur chemische Technologie am Polytechnikum in Karls- 
ruhe zu erwirken. Ober dreii3ig Jahre hat B u n t e  in 
diesem Amte gewirkt als erfolgreicher Forscher und 
Lehrer , sowie als fruchtbarer Organisator technisch- 
wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit. 

Friihzeitig machte sich in Hans B u n t  e der F o r -  
s c h e  r geltend. Schon in den ersten Semestern seines 
Stuttgarter Studiums faDte er selbstandig den Plan zu 
einer Untersuchung uber Carbaminsaureathylester, die er 
dann in Erlangen nach diesem Plane durchfuhrte. Auch 
die erste Zeit seiner Miinchener Tatigkeit galt ent- 
sprechend der Einstellung des Institutes, in dem er tatig 
war, der Arbeit auf dem Gebiete der organischen Chemie. 
Es waren Arbeiten uber aldehydschwefligsaure Salze 
(Buntesches Salz), athylunterschweflige Saure, Guanidin- 
synthese, Leucin, Darstellung von Bthylen u. a. Un- 
bewui3t leitete die letztgenannte Arbeit hinuber auf die 
Chemie der Gase, und das Ergebnis wurde auch in 
spateren Jahren nutzbar, insofern die in jungen Jahren 
gefundene Arbeitsweise immer als Vorschrift fur die 
Herstellung des Bthylens benutzt wurde, w e m  im 
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B u n t e schen Laboratorium irgendeine technisch wich- 
tige Eigenschaft dieses Gases studiert werden sollte. 

Die Verbindung mit der Gasindustrie eroffnete 
B u n t e ein ganz neues Feld der Probleme. Es ist aber 
bezeichnend fur seine Art des Arbeitens, dafi e r  den 
Gesamtkomplex der ihm entgegentretenden Fragen an 
der Wurzel fa5te: Er begann rnit dem Studium der Gas- 
erzeugungsofen und hier mit der Bearbeitung der Gene- 
ratorfragen. Aber um in diesen Fragen zu durchgreifen- 
der Aufklarung zu kommen, war es notwendig, sowohl 
das experimentelle Rustzeug zu schaffen, wie die theore- 
tischen Grundlagen zu ersinnen. Noch fehlte die Mog- 
lichkeit der genauen Feststellung des Heizwertes der 
Brennstoffe. Diese Aufgabe wurde in einem Riesen- 
kalorimeter rnit einem kleinen Dampfkessel gelost. 
Anderseits mufite eine Einrichtung geschaffen werden, 
Abgas und Leuchtgas zu analysieren. Dabei wurde die 
B u n t e - Burette geschaffen, die noch heute gerade fur 
die Untersuchung des Leuchtgases als besonders ge- 
eignetes Instrument gilt. Was heute so sehr zum festen 
Besitzstand der Technik geworden ist, daf3 man vergiat, 
den Schijpfer zu nennen, ist damals in den Versuchen 
von I3 u n t e zutage gefordert worden: die Beziehungen 
zwischen Kohlensauregehalt der Abgase und der Grofie 
des Abgasverlustes, die Aufstellung einer Formel fur 
den Bruttonutzeffekt einer Feuerung, die wissenschaft- 
lichen Grundlagen fiir die Wirkung der Wasserdampf- 
zufuhr in den Generatoren usf. Man geht also nicht zu 
weit, wenn man sagt, da5 damals (1878-1880) die 
hauptsachlichen Grundlagen eines weiten technischen 
Gebietes, die G r u n d l a g e n  d e r  W a r m e w i r t -  
s c h a I t , von B u n t e geschaffen wurden. Fur die 
Leuchtgasindustrie selbst erwuchs aber aus diesen Ver- 
suchen die praktisch wertvolle Frucht: der Miinchener 
Ofen, der in grof3ter Verbreitung in der Gasindustrie 
eingefuhrt wurde und als Vorbild fur die weitere Ent- 
wicklung des Ofenbaues in der Gasindustrie richtung- 
gebend wirkte. Die Untersuchung im Koksgenerator 
leitete hinuber zurn Studium des Wassergasprozesses, 
das zunachst mit den primitivsten technischen Apparaten 
unternommen, der Technik neue Wege wies. 

Auch als H u s s e n e r begann, die Nebenprodukten- 
kokerei aufzunehmen und rnit dem Bedenken ZII  

kampfen hatte, die Nebenproduktengewinnung wirke 
verschlerhternd auf den Koks, wurde die Sachkenntnis 
B u n t e s wirksam und ebnete der neuen Arbeitsweise, 
ohne die die Entwicklung der organisch-chemischen In- 
dustrie nicht denkbar ist, die Bahn. Schon danials er- 
kannte B u n t e  die Bedsutung der in der Kokerei sich 
ausbildenden Methode fur die Leuchtgasindustrie und 
hat seitdem dauernd den Werdegang gefordert, der die 
zn-ei ursprunglich weit entfernt voneinander fliei3enden 
Entwicklungsstrome technischer Arbeitsweise lnehr und 
mehr sich nahern und schlie5lich zum Teil in ein ge- 
meinsames Bett flieDen lie5. 

Bei all diesen Versuchen war das Neuartige und 
das Irnposante, dai3 sie im betriebsmaBigen MaDstabe 
oder im unmittelbaren Anschlufi an den Betrieb durch- 
gefiihrt waren. Die Berufung nach Karlsruhe zwang, den 
Schn-erpunkt der Arbeitsweise ins Laboratorium zu ver- 
legen. Damit verschob sich auch die Art der Probleme. 
Nun traten Fragen der Gasreinigung und der Gasver- 
wenduiig mehr in den Vordergrund, und die Art der 
Behandlung gestattete, eine groi3ere Anzahl auf einmal 
anzupacken. Die fortschreitende Technik forderte immer 
neue Aufklarung und das Heranziehen irnmer wieder 
anders gearteter wissenschaftlicher Hilfsmittel: Pyro- 
chemische Versuche mufiten die Entstehung der Leucht- 

gasbestandteile aufklaren, die Fragen der Gasreinigung 
forderten subtile anorganisch-analytische Methoden, 
Gasgluhlicht und Selbstziinder fuhrten zum Studium 
katalytischer Erscheinungen, das Verschwinden des offe- 
nen Brenners zur Aufdeckung der Beziehung zwischen 
dem Heizwert des Gases und der Leuchtkraft im Auer- 
brenner. Das Vorkommen von Eisenoxydbeschlagen im 
Gliihstrumpf zwang, den Moglichkeiten der Bildung und 
Zerstzung von Eisencarbonyl nachzugehen. Die In- 
betriebsetzung neuer groaer Gasrohrnetze und die dabei 
mogliche Explosionsgefahr lief3 die Explosionsgrenzen 
und ihre Beeinflussung studieren. Immer neue Themen 
mufiten angeschnitten werden. Immer mehr wurden 
ihre Zahl und Art. Nur die vielseitige Begabung B u n t e s 
und seine umfassende chemische und physikalisehe Bil- 
d m g  machten es moglich, auf all diesen Teilgebieten 
als Fuhrer zu wirken. Freilich wurde ihm die Inangriff- 
nahme so vieler Probleme dadurch erleichtert, dai3 nun 
in Karlsruhe zahlreiche Schuler aus aller Herren Lan- 
der sich bei ihm sammelten. Mit dem Anwachsen der 
Aufgaben stiegen aber arch die Anforderungen an die 
Arbeitsmoglichkeiten im Institut. Berufungen nach 
Munchen, Stuttgart und Wien, denen B u n t e nicht folgte, 
erleichterten es ihm, die notwendigen Erweiterungen bei 
der badischen Regierung durchzusetzen. In mehrfachen 
An- und Aufbauten erstand ein Institut vom vielfachen 
Umfang dessen, das e r  bei seiner Obersiedlung vorfand. 

Aber B u n t e empfand immer, daD fur das Studiuni 
technischer Prozesse vielfach die Laboratoriumsarbeit 
nicht ausreichend sei. Anderseits lieBen ihn die Mun- 
chener Versuche erkennen, daD der normale Betrieb, 
der doch ein unbedingt wirtschaftliches Instrument sein 
sol1 , zu schwerfallig fur technisch - wissenschaftliche 
Untersuchung sei. Er strebte deshalb die Griindung 
einer besonderen Versuchsanstalt an. Nach jahrzehnte- 
langer Vorbereitung, in der er selbst auch die hauptsach- 
liche finanzielle Grundlage schuf, gelang es ihm 1907 in 
Angliederung an die Technische Hochschule Karlsruhe 
die heute als ,,Gasinstitut" bezeichnete Lehr- und Ver- 
snchsgasanstalt des deutschen Vereins der Gas- und 
Wasserfachmhner zu begriinden und der gesamten 
Leuchtgasindustrie damit eine der Allgemeinheit die- 
nende Forschungsanstalt zu schaffen, wie sie in dieser 
-4rt und Vollkommenheit keine andere Industrie besitzt. 

Eine Briicke zwischen Forschung und den Gescheh- 
nissen des praktischen Lebens und hieriiber zur Lehr- 
tatigkeit besaD B u n t e auch in der ,,GroDherzoglichen 
Chemisch-technischen Prufungs- und Versuchsanstalt", 
deren Leitung mit dem Ordinariat fiir chemische Techno- 
logie in Personalunion verbunden war. Die dort ein- 
laufenden Auftrage gaben ihm ebenso viele Anregung, 
wie Gelegenheit, mit seinen anderweit gesammelten Er- 
fahrungen der Allgemeinheit zu dienen. Diese urspriing- 
lich vorwiegend den engeren badischen Bedurfnissen, 
besonders der badischen Eisenbahnverwaltung dienende 
Anstalt wurde erheblich von ihm ausgebaut, vor allem 
auch durch Einrichtung einer Brennstoffabteilung. Noch 
um die Jahrhundertwende gab es in Deutschland nur  
einige calorimetrische Bomben. Karlsruhe war wohl die 
bekannteste Stelle, an die die Brennstoffe zur Unter- 
suchung eingesandt wurden. Der Hamburger Kohlen- 
importeur, wie der Rierbrauer in Munchen sandten 
B u n t e ihre Kohlen zur Untersuchung. Vor allem wur- 
den in dieser Zeit die Durchschnittsproben der Brenn- 
stoffe von beinahe allen Dampfkesselabnahmeversuchen 
aus ganz Deutschland in Karlsruhe untersucht. Dadurch 
kam ein umfassendes Material zusammen, dessen Samm- 
lung und Sichtung unsere Kenntnis der Brennstoffe 
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wesentlieh forderte und die Richtigkeit der von B u n t e 
vertretenen, aber von anderen, besonders von F. 
F i s c h e r , jahrzehntelang bitter bekampften ,,Ver- 
bandsformel" fur die Berechnung des Heizwertes von 
Steinkohlen aus der Zusammensetzung bewies. 

Auch die Tatigkeit als S c h r i f t s t e l l e r  u n d  
S c h r i f t l e i t e r ,  a l s  O r g a n i s a t o r  d e s  t e c h -  
n i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  u n d  B e r a t e r  d e r  I n -  
d u s t r i e wurde in Karlsruhe fortgesetzt und kam zu 
voller Entfaltung. 42 Jahre lang war B u n  t e (bis 1854 
mit S c h i 1 1 i n g , seitdem allein) der Schriftleiter des 
.,Journals fur Gasbeleuchtung und Wasserversorgung" 
und hat mit dieser immer fiihrenden Fachzeitschrift den1 
technischen Fortschritt in der Gasindustrie nicht nur 
Deutschlands, sondern aller zivilisierten Liinder gedient. 
Dies hat noch nach dem Kriege eine gewichtige englische 
Stimme zum Ausdruck gebracht. Noch unmittelbareren 
und wirkungsvolleren EinfluD auf die technische und 
wirtschaftliche Entwicklung der Gasindustrie hat B u n t e 
als Generalsekretar des ,,deutschen Vereins der Gas- 
und Wasserfachmiimer'' geiibt. Und uber die Kreise 
der Gasindustrie meit hinaus war B u n  t e  dauernd als 
Berater und Gutachter gesucht und geschatzt. In dieser 
Stellung hat er es verstanden, immer strenge Neutralitat 
zu bewahren. Nur in den ersten Jahren seiner Beziehung 
zum Gasfach hat er ,,auf Betreiben S c h i 11 i n g s" ein 
einziges Patent genommen, an dessen Ertragen er seine 
damaligen Mitarbeiter teilnehmen liei3. Immer hat er 
es abgelehnt, auf Kosten des Staates oder der seine 
A4rbeiten unterstiitzenden Industrie ,,Erfhder" zu sein. 
Auch ist es nie einem Erfinder gelungen, B u n t e s  
klingenden Namen vor seinen Wagen zu spannen. Allen 
Neuerungen trat er zunachst mit gro5ter Zuruckhaltung 
entgegen und wenn er  Stellung nahm, war seine Ansicht 
ausgereift und vollauf begriindet. So kam es, dai3 B u n t e 
in seiner langen Tatigkeit nie ein fruher gefalltes Urteil 
andern oder gar zuriicknehmen mui3te. Diese nach jeder 
Richtung gewahrte Unabhangigkeit und Sicherheit des 
Urteils gab seinem Wort seltene Wucht und Wirkung.auf 
Freund und Feind. 

Die reichen Erfahrungen aller Art, die aus einer 
so umfassenden Tatigkeit flossen, wurden besonders 
wirkungsvoll in der L e h r t a t i g k e i t  B u n t e s .  Fern 
von einseitigem Spezialistentum war er der ideale Tech- 
nologe, der schopferische Tatigkeit auf seinen Sonder- 
gebieten mit glanzendem Wissen und Verstehen der Ge- 
samttechnik verband. Gerade die Wechselbeziehungen 
zwischen den Einzelzweigen der chemischen Technik und 
ihrer Anhangsel fanden in B u n t e einen erfolgreichen 
Anwalt. Unser Verein schuldet ihm auch besonderen 
Dank fur diese seine Pionierarbeit, die die Chemie und 
die Chemiker in neue Lande fiihrte. 

Obwohl B u n t e in der Laboratoriumsarbeit fur 
sich und seine unmittelbaren Mitarbeiter eine Abschwei- 
Iung auch fernerliegende Probleme nicht liebte, war er 
darauf bedacht, durch Heranziehung von Kraften, die 
weitere Sonderzweige der technischen Chemie pflegen 
sollten, den Unterricht und die Forschung im Jnsbtut 
vielseitiger zu machen. Dabei galt den ,,Teerfarben", 
iiber die er selbst als junger Privatdozent in Miinchen 
ein Kolleg gelesen hatte, sein besonderes Interesse. 
F r i e d l a n d e r ,  H a b e r ,  S k i t a  und T h i e s  haken 
diesen Zweig nacheinander vertreten, der am SchluW 
seiner Tatigkeit von L e h n e zur Textilchemie ausgebaut 
wurde. Auch der physikalischen Chemie hat er zu einer 
Zeit, als diese noch um Anerkennung ringen muflte, 
Fiirderung zuteil werden lassen, insofern er fur den 
friih verstorbenen L u g g i n und fur H a b e r Einrich- 

tungen fur die Pflege angewandter physikalischer Che- 
mie, speziell der Elektrochemie schuf. 

B u n t e s Vorlesung war ein grofiziigiges Bild der 
chemischen Industrie und aller ihrer Nebenzweige. Ge- 
stiitzt auf einpragsame Experimente, reiches Tabellen-, 
Kurven- und anderes Anschauungsmaterial, das dauend 
ergiinzt und verbessert wurde, gab er die chemischen 
und physikalischen Grun'dlagen der Verfahren und zeigte 
die Entwicklung der Form ihrer technischen Durch- 
fiihrung. Er entwickelte, wie die Veranderung der Be- 
durfnisse, der Wechsel der Rohstoffquellen, neue tech- 
nische Hilfsmittel und zunehmende Erkenntnis der theo- 
retischen Grundlagen, Steuern, Zolle und Gesetze die 
technischen Verfahren wandeln, wie neue aufkommen und 
alte, die einst machtige Wirtschaftsfaktoren darstellten, 
vergehen lassen. 

Die besondere Lehrbegabung B u n t e s kam auch 
darin zum Ausdruck, dai3 er immer bestrebt war, dem 
Studierenden einen knapp gefaDten Leitfaden des zu be- 
handelnden Stoffes in die Hand zu geben. Schon als 
Assistent E r 1 e n m e y e r s bearbeitete hauptsachlich er 
die an die Studierenden ausgegebenen ,,Bogen", eine 
knappe Zusammenfassung der analytischen Reaktionen 
und Trennungen, die spater die Grundlage fur das be- 
kannte Buch von M i l l  e r und K i 1 i a n bilden sollten. 
So bekam auch der Horer seiner Vorlesungen iiber che- 
mische Technologie das Gerippe in der Form von Heften 
mit Skizzen und Zeichnungen iiberreicht. Das Wert- 
vollste in dieser Beziehung ist die Zusammenstellung 
,,Oaskursus", ein Buch, das fur den von B u n t e ein- 
gerichteten, alljlihrlich wiederkehrenden Fortbildungs- 
kursus von Gasingenieuren in knappen Merksatzen alles 
fur sie Wissenswerte zusammenfaot. 

Vergessen diirfen wir auch nicht, was B u n t e fur 
die Gleichstellung der Technischen Hachschulen mit den 
Universitaten getan hat. Fur die Erringung des Promo- 
tionsrechtes an den Technischen Hochschulen hat er sich, 
eng mit E n g 1 e r msammenarbeitend, energisch und 
zah eingesetzt. Fur seine Hochschule Karlsruhe hat er 
als Mitglied der ersten Kammer der badischen Land- 
stiinde vie1 erwirkt und auch der Stadt Karlsruhe hat 
er als Stadtverordneter und Mitglied technischer Aus- 
schiisse manchen guten Dienst getan. 

Bei so umfassender und vielgestaltiger Tatigkeit 
nahm es wunder, daD B u n t  e noch zu seinen Mitarbei- 
tern und zum einzelnen Studenten ein personliches Ver- 
haltnis finden konnte. Eine sichere Menschenkenntnis 
verhalf ihm dazu und lieD ihn jeden nach seiner Art 
richtig behandeln und auf den rechten Weg fiihren. Jede 
Unterredung hatte ein personliches Geprage und war 
oft von kernigem Humor gewiirzt. Fachfragen wurden 
niit Gleichnissen aus dem taglichen Leben und Dinge, 
die dem Laboratorium fernlagen, mit Hilfe von Fach- 
begriffen ins rechte Licht gesetzt. Einem Herrn, der von 
einem allzu empfindlichen Verfahren meinte, mit einiger 
Vorsicht Liei3e es sich doch technisch durchfiihren, wurde 
geantwortet: ,,Man konne sich, wenn man es richtig 
mache, ohne Gefahr auch auf ein offenes Rasier- 
messer setzen" und der Streit, ob das Jahrhundert mit 
1900 oder 1901 beginne, wurde mit dem Hinweis ent- 
schieden, daD man beim Ablesen der Burette doch auch 
bei 0 anfange. Noch hlufiger und wertvoller waren Hin- 
weise auf fruhere Erfahrungen und Erinnerungen an 
bedeutende Menschen, mit denen er zusammen gewirkt 
hatte. Und wenn die Jungeren gar ins Haus des Meistors 
geladen waren, empfanden sie, was das von B u n t e  
selbst gelegentlich zitierte Spruchlein ausdriickte: 

44 



Zeitachrift fiir 
[nngewandte Chemie Ernst Erdmann t 

- - -- - .- __ __ . - ._--____-. .. ___ ___ 
980 

.. . ~. - . .. - . ____-_- -- 

. . . . . . . . . . .  
Ein jeder sieht es wohi ein 
Enorm ist der bildende EinfluB 
Zu Tisch geladen zu sein. 

Besonders dankbar waren B u n t e s Schiiler ihm da- 
fur, da6 er mit seinen umfassenden Beziehungen ihnen 
allen den Weg in die Praxis erleichterte. Er glaubte, 
seinen Mitarbeitern zu dienen, l e n n  er sie nicht zu lange 
an sich fesselte. Auch denen, die Ianger im Institut 
wirkten, empfahl er haufiger einen Ortswechsel. Er 
sagte sich wohl, daf3 er nur ganz wenigen entsprechende 
Entwicklungsmiiglichkeiten bieten konnte. Daher kommt 
es auch, dai3 eigentlich nur zwei Schiiler dauernd seine 
Mitarbeiter blieben, der immer treue Helfer P. E i t n e r 

und sein Sohn Karl, in deren pflegliche Hande bei seinem 
Riicktritt vom Amt zwei wichtige Teilgebiete des stolzen 
Erbgutes gelegt wurden, das H. B u n t e in Jahrzehnten 
aufgebaut hatte. 

So haben seine Schiiler ihren Geheimrat B u n t  e 
lrennen, lieben und verehren gelernt, als Mensch und 
Meister, als Lehrer und vaterlichen Freund. In Hun- 
derte von Schiilern hat er den Samen seiner Denkweise 
und seiner Erfahrungen gesenkt. Dieser Same ist llngst 
aufgegangen, sproi3t und wachst kraftig weiter, ewig 
B u n t e s Namen in der Fachwissenschaft erhaltend, 
gemaf3 dem Worte: 

An ihren Friichten sollt ihr sie erkennen! 

Ernsf Erdmann 
Am 17. August 1925 starb auf der Reise in Schweden 

der ordentliche Honorarprofessor fur technische Chemie 
an der Universitat Halle, Dr. phil. nat. et Dr. phil. 
E r n s t E r d m a n n. Geboren am 12. Februar 1857 als 
Sohn des Superintendenten H e r ni a n 11 E r d 111 a n III 
in Altefelde (WestpreuBen), besuchte er das Gymnasium 
in Hohenstein und in Tilsit 
und studierte nach dem Abi- 
turientenexamen (1876) in  
Berlin, Heidelberg und StraD- 
burg i. E. Naturwissenschaf- 
ten, besonders Chemie. In 
StraBburg promovierte er im 
Jahre 1881 bei R. F i t t i g  
niit einer Arbeit ,,Ober die 
Einwirkung von Schwefel- 
saure auf Zimtsaure in der 
Warme" Zuni Doktor der Na- 
turwissenschaften. Nach 11/2- 
jahriger Tatigkeit als Assi- 
stent bei F i t  t i  g trat er 1883 
in die Aktiengesellschaft fur 
Anilinfabrikation zu Berlin 
ein. Dort wurde zweifellos 
der Grund gelegt fiir die 
spatere Richtung seiner Ar- 
beiten auf den1 Gebiete der 
angewandten Chemie. Er ent- 
deckte das Verfahren zur 
Verwendung van p - P h e - 
n y 1 e n d  i a m i n Pelz- 
und Haarfarbemittel und 
griindete im Jahre 1889 zu- 
sammen mit seinem Bruder 
Hugo, damals Privatdozent 
in Halle, hiier ein P r i v a t -  
l a b o r a t o r i u m  f u r  c h e -  
m i s c h - t e c h n i s c h e  A r -  
b e i t e n. 

Nachdem H u g o  E r d -  
m a n n durch MinisterialerlaB vom 3. 7. 1899 die Erlaub- 
nis erhalten hatte, in einigen Raumen des ehemaligcn 
Oherbergamts am Domplatz, wo vordem eine krimina- 
listische Seminarbibliothek untergebracht war, ein U n i - 
v e r s i t a t s l a b o r a t o r i u m  f u r  t e c h n i s c h e  
C h e m i e i n H a 11 e einzurichten, wurde dieses am 
14. 7. 1900 feierlich eroffnet. Nicht lange indessen konnte 
H u g o E r d ni a n n die Leitung des neuen Untenehmens 
in der Hand halten, da er im Oktober 1901 einem Rufe 

als 

als Ordinarius an die Technische Hochschule in Char- 
lottenburg folgte. Nun entschloi3 sich E r n s t E r d - 
m a n n , das Privatlaboratorium aufzugeben und als 
Privatdozent Aufnahme an der Universitat zu suchen, um 
die Leitung des Universitatslaboratoriums fur technische 
Cheniie ubernehmen zu konnen. 

Mit erstaunlicher, gerade- 
zu jugendlicher Frische er- 
fullte der 45 jahrige E r n s t  
E r d m a n n alle Verpflich- 
tungen, die ihm fur die Habi- 
litation auferlegt wurden: 
man verlangte von ihm nicht 
nur eine besondere Habili- 
tationsschrift , sondern auch 
den echten Dr. phil., da 
die philologisch-historisch ge- 
richtete Majoritat der dama- 
ligen philosophischen Fakul- 
tat in bedauerlicher Weise 
den StraDburger Dr. phil. nat. 
nicht anerkannte. So wurde 
E r d m a n n  von drei ordent- 
lichen Professoren im exa- 
men rigorosum nochmals ge- 
priift und im Jahre 1902 wirk- 
lich Dr. phil. 

Im selben Jahre fand 
seine Habilitation als Privat- 
dozent an  der Universitat 
Halle statt auf Grund der aus- 
gezeichneten , in1 Druck er- 
schienenen Schrift ,,Ober den 
Furfuralkohol im Kaffeeol"; 
hatte doch E r d m a n n  fur 
diese Arbeit, abgesehen von 
den miihsamen chemischen 
Versuchen, auch langjahrige 
pharmakologische Experi- 
mente durchgefuhrt und hier- 

zu Vorlesungen und Ubungen bei dem Pharmakologen 
Harnack besucht. Wir wissen seitdem, da13 im KafCee 
neben dem Kaffein auch der Furfuralkohol toxisch wirk- 
sam ist. 

In den folgenden Jahren trat E r n s t E r d m a n  n 
mit einer Reihe wissenschaftlich und technisch bedeut- 
samer Esperimentalarbeiten hervor. Er entdeckte den 
A n t h r a n i l s a u r e m e t h y l e s t e r  i m  J a s m i n -  
b 1 ii t e n o 1 (1902), forderte die Kenntnis uber D e s t i 1 - 




