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Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 
1935, Nr. 11. - Abteilung A (Vereinsnachrichten) - 6. November. 

CARL DUISBERG. 
29. 9. 1861-19.3. 1935. 

,,Eins zu sein mit Allem, 
Das ist das Leben der Gottheit, 
Das ist der Himmel des Menschen." 

(Spruch Holderlins, auf dem Denkstein des 
Mansfelder Duisbergschen Begrabnisplatzes.) 

In  einem Nachrufe, der in ,,The Times" vom 27. Marz 1935 erschien, 
schrieb der bekannte englische Chemiker Henry E. Armstrong von Duis- 
berg: ,,His country loses a man who, all things considered, I believe, may 
be regarded as the greatest industrialist the world has yet had". So sieht 
ein bedeutender Fachgenosse Carl Duisberg aus der Ferne eines anderen 
Landes und von der Hohe seines neunten Lebensjahrzehntes. Er hat recht: 
Nur bei den GroBten aller Zeiten finden wir einen solchen Reichtum an Inhalt 
und Erfolg wie in Duisbergs Leben. 

Nicht ohne Bedenken entspreche ich der Bitte, fur die Deutsche Che- 
mische Gesellschaft ein Bild dieses Lebens zu entwerfen. Es bediirfte eines 
schwungvolleren Stiftes, der leuchtenden Palette eines Rubens, um ihm die 
richtige Bewegtheit und Farbigkeit zu geben. Und trotzdem unterziehe ich 
mich der Aufgabe gern. Gedenke ich dabei doch voll Freude und Dankbar- 
keit so mancher Stunden, die ich mit Duisberg am ernsten Beratungstisch 
oder in frohlichem Kreise verleben durfte. 

Fur die Schilderung seines Lebens stehen iiberreiche Quellen zur Ver- 
fiigung : Duisbergs zweibandige, 1600 grooe Seiten umfassende ,,Abhand- 
lungen, Vortrage und Reden" l), eine zumeist seiner eigeuen Feder entstam- 
mende Lebensbeschreibung2), sowie zahllose, bei Gelegenheit von Gedenk- 
ta2en und nach seinem Tode erschienene Veroffentlichungen anderer Ver- 

I)  1. Aus den Jahren 1882-1921, herausgegeben Zuni 60. Geburtstag rom Auf- 
sichtsrat und Direktorium der Farbenfahriken rorm. Friedr. Bayer und Co. ; Verlag 
Chemie 1923. 

I1 Aus den Jahren 1922-1933, zum 50jahrigen Geschaftsjubilaum gewidmet vom 
Dirrktoriurn der 1.X. Farbenindustrie A -G., Werk Leverkusen; Verlag Chemie 1933. 

2) Carl lhisberg ,,Meine Lebenserinnerungen", herausgegeben auf Grund von Auf- 
zeichnungen, Briefen und Dokumenten \'on Jesco r. Puttkamer, Phil. Reclam jun. 1933, 
207 S. mit vielen Bildern. 
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fasser, unter denen sich mehrere noch lebende oder schon verstorbene Mit- 
arbeiter Duisbergs, wie Caspari, Gattineau, Hevmann, Kiihne, Lommel, 
Quincke, befinden. Der Fiille dieser Schriften wird manches entlehnt werden. 
Im iibrigen will ich moglichst von Duisbergs eigenen Worten3) Gebrauch 
machen, um dem Leser den Menschen Duisberg nahe zu bringen und ihn 
auch in seiner Gewandtheit beim Sprachgebrauch zu zeigen. 

Duisbergs GroOe wurzelte zunachst in der Vielseitigkeit seiner Anlagen. 
Die besten Gaben vereinigten sich in ihm in seltener Harrnonie: Klugheit 
und Lebensbehagen, Energie und Menschlichkeit, Kampflust und Liebens- 
wiirdigkeit, Hartnackigkeit und Humor, dazu ein vorziigliches Gedachtnis 
und eine mitreioende Redegabe. Die Worte, die er einmal auf Goethe pragte: 
,,Das Bewundernswerte an ihm ist, daI3 das rein Menschliche bestimmend 
war fur alle seine gewaltigen schopferischen Leistungen" , gelten auch fur ihn 
selbst. 

Eine andere Hauptwurzel seiner Erfolge war sein auBerordentlicher 
FleiI3. ,,Mit eisernem FleiI3 und unerbittlicher Energie habe ich mich iiberall 
durchsetzen mussen". , ,Aus kleinen und einfachen Verhaltnissen heraus. 
habe ich mir mein Lebensschiff allein zimmern mussen". Noch als Sechziger 
bekannte er: ,,Auch heute noch fallt mir nichts leicht; im Gegenteil, ich rnuI3. 
mich immer gehorig plagen, wenn ich etwas gut machen will". Wer Duis- 
berg nur als den lustigen Gesellschafter, den letzten an ausgelassener Tafel- 
runde kannte, ahnte kaum, mit welcher peinlichen Grundlichkeit der- 
selbe Mann alles vorbereitete, wie er sich bei aller GroBe auch in das Kleinste 
vertiefte. Er war der Piinktlichste bei jeder Sitzung und bei der Beantwortung 
von Briefen. Seinen Wahlspruch ,,Entweder ganz oder gar nicht" beherzigte 
er zeitlebens. Seine Mitarbeiter riihmten, daB er alles, was er angriff, mit 
gleicher Liebe behandelte und durchfiihrte, einerlei ob es ein Millionen- 
projekt war oder ein Filmabend im Werk, und daI3 niemand von ihm ging, 
der nicht den Eindruck hatte, er schenke gerade seiner Sache die vollste Auf- 
merksamkeit. ,,Jede Arbeit, die ich iibernommen habe, hat meine ganze 
Kraft erfordert". Nach Bewaltigung einer groWen Aufgabe verfiel er manch- 
ma1 in schwere Abgespanntheit, in der er sich ein neues Ziel setzte, um dann 
wieder in voller Frische ans Werk zu gehen. 

Unter Duisbergs Eigenschaften darf sein sprudelndes Temperament 
nicht unerwahnt bleiben. Es muB wohl so gewesen sein, wie es der reizende 
Film schilderte, den sein &tester, Carl Ludwig, zu des Vaters siebzigstem 
Geburtstage schuf : Als im Himmel die Reagenzien zur Synthese Duisbergs 
nach dem Rezepte des Lieben Gottes gemischt wurden, stach den Engel, der 
die Temperament-Flasche hielt, eine Wespe in die Hand, so daB sich die 
ganze Flasche in die Retorte entleerte. Sein Temperament trug nicht wenig 
dazu bei, Duisberg zum Mittelpunkte jeder Gesellschaft, zum erfolgreichsten 
Werber fur alles, wofiir er sich einsetzte, aber auch zum gefiirchteten Gegner 
im Redekampfe zu machen. 

Lassen wir zunachst die wichtigsten Geschehnisse dieses zielsicheren 
Lebens an uns voriiberziehen, das Duisberg von kleinsten Anfangen zu den 
hochsten, dem Manne der Technik und Wirtschaft erreichbaren Stellungen 
emportrug: 

3, Durch Anfiihrungszeichen gekennzeichnet. 
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29. 9. 1861. In  Barmen geboren. 
1878. Abiturientenpriifung ; Fachschule fur Chemie in Elberfeld. 
1879. Universitat Gottingen. 
1880. Universitat Jena. 
1882. Promotion in Jena ; Assistent ; Einj ahrig-Freiwilliger in Miinchen. 
1883. Anstellung als Chemiker bei den Farbenfabriken Friedr. Bayer und Co. 

1884. Ubersiedlung in das Fabriklaboratorium in Elberfeld. 
1885. Erfindung des Benioazurins ; Schaffung eines Forschungslaboratoriums. 
1886. Erfindung des Benzopurpurins ; Prokura. 
1887. Griindung einer pharmazeutischen Abteilung. 
1888. Heirat mit Johanna Seebohm. 
1891. Ankauf der Fabrik Carl Leverkus in Leverkusen. 
1895. Denkschrift iiber den Aufbau des Werkes Leverkusen. 
1896. Erste Reise nach den Vereinigten Staaten. 
1900. Direktor. 
1903. Zweite Reise nach Amerika. 
1904. Denkschrift iiber den ZusammenschluB der deutschen Farbenfabriken. 
1905. Bildung der , ,Kleinen Interessen-Gemeinschaft". 
1912. Generaldirektor der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer und Co. 
1916. Erweiterung der Interessen-Gemeinschaft. 
1918. Vorsitzender des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen 

Industrie Deutschlands. 
1920. Griindung der chemischen Unterstiitzungsgesellschaften (Liebig-, 

Fischer-, Baeyer-Gesellschaft) . 
1925. Grundung der I.-G. Farbenindustrie Aktien-Gesellschaft ; Vorsitzender 

des Aufsichts- und Verwaltungsrats: Vorsitzender des Reichsverbandes 
der deutschen Industrie. 

in Elberfeld ; zunachst im Fittigschen Laboratorium in StraBburg. 

1928. Weltreise. 
1931. Siebzigster Geburtstag ; Verleihung des Adlerschildes des Deutschen 

19. 3. 1935. In Leverkusen gestorben. 

Die Familie Duisberg fuhrt ihren Ursprung auf Evert Duisberg zuriick, 
der, 1540 geboren, Pfarrer in Hiickeswagen war, 1570 mit dem groaten Teile 
seiner Gemeinde zum evangelischen Glauben iibertrat und sich ein ,,Christ- 
lich Eheweib" nahm. Seine Nachkommen waren im bergischen Lande als 
Raufleute, Gutsbesitzer, Ratsherren, Biirgermeister, Kleinschmiede und 
Bauern tatig. Unser Duisberg erzahlte 1923 : ,,Mein Urgroavater Peter Caspar 
Engelbert Duisberg ist Ende des 18. Jahrhunderts aus Breckerfeld nach 
Barmen iibergesiedelt. Dort auf dem Sehlhof, in der Nahe von Wupperfeld, 
betrieben meine GroUeltern neben einem kleinen landwirtschaftlichen Be- 
trieb die Seidenbandweberei. Mein Vater, als altester Sohn einer Familie 
mit neun lebenden Kindern, erlernte deshalb auch dasselbe Handwerk und 
fing, als er sich mit meiner Mutter, geb. Weskott, einer von Barmen-Hecking- 
hausen stammenden Tochter eines kleinen Bauernhofbesitzers, verheiratete, 
einen eigenen kleinen Betrieb mit zwei Bandstiihlen und einem Gesellen an. 
Daneben wurden zwei bis drei Kiihe gehalten, die meine Mutter zuerst allein 
und spater zusammen mit einem Dienstmadchen versorgte. Erst nach sieben- 
jahriger Ehe erschien ich als &tester und einige Jahre spater meine einzige, 
jetzt leider dauernd kranke Schwester. Mein Geburtshaus in der Hecking- 

Reiches. 
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hauser StraBe war ein kleines, echt bergisches Schieferhaus. In diesem ein- 
fachen Fachwerkhaus stand meine Wiege neben dem Bandstuhl, wahrend 
meine Mutter dem Vater und seinem Gesellen die Spulen fur die Getau 
(Bandstuhl) fertig machte und das hin- und hersurrende Schiffchen des Band- 
stuhls mir meine Wiegenlieder sang. 5l/, Jahre alt, bin ich zur Elementar- 
schule auf den Heidt gegangen und habe dort das Abc gelernt, um dann drei 
Jahre spater in die lateinlose Realschule zu Wupperfeld, die jetzige Ober- 
realschule, einzutreten. Es hat rneiner Mutter harte Kampfe gekostet, bis 
sie es bei meinem Vater durchsetzte, daB ich eink hohere Schule besuchen 
durfte. Man behauptet, ich sei als kleiner Junge nicht iibermagig begabt 
gewesen, und das Lernen sei mir nicht besonders leicht geworden. Mit Leder 
wurden meine Hosen geflickt, wenn ich sie auf der Schulbank verschlissen 
hatte. Schon als fiinfzehnjahriger Junge m a t e  ich, nachdem ich die Real- 
schule zu Wupperfeld mit dem Einjahrigen-Zeugnis verlassen hatte, taglich 
morgens um sieben Uhr an der Oberrealschule zu Elberfeld in der Siidstadt 
sein, obgleich ich in Barmen an der Wertherbriicke, also beinahe in Wupper- 
feld, wohnte und friihmorgens eine Fahrgelegenheit nicht vorhanden war, 
so daB ich jeden Tag mindestens eine Stunde, oft in Sturm und Regen, zii 
F a  gehen mul3te". ,,Die hohere Mathematik machte mir viel zu schaffen". 
,,Da mir das Lernen nicht leicht wurde, so habe ich neben der Arbeit nicht 
viel Zeit fur Spiele gehabt. Sport wurde gar nicht getrieben". An Energie 
lieB es schon der Schuler Duisberg offenbar nicht fehlen. Der Chirurg Sauer- 
bruch, der ebenfalls die Elberfelder Schule besucht hat, gestand bei der Feier 
von Duisbergs siebzigstem Geburtstag, ihm sei der junge Duisberg vom Lehrer 
als Muster von FleiB und Tiichtigkeit vorgehalten worden. 

Duisbergs Vater, Johann Carl Duisberg, konnte seinen Betrieb mit der 
Zeit vergroBern; er ta t  sich mit zwei seiner Briider zur Firma Richard Duis- 
berg und Co. zusammen, die Seide- und Baumwollbander herstellte und in 
den verschiedensten Landern vertrieb. Er starb 1896. Mutter Duisberg, 
Wilhelmine, geb. Weskott, iiberlebte ihren Mann um fast 25 Jahre. Sie war 
eine kernige Wuppertalerin, voll Verstandnis fur die GroBe ihres Sohnes. 
,,Meine Mutter war eine prachtvolle Frau. Sie war einfach und unkompliziert, 
besal3 aber eine fabelhafte Energie und einen besonders klaren Verstand. Sie 
war naturverbunden und erdverwachsen. Mit beiden FiiBen stand sie in 
der Wirklichkeit. Zeit ihres Lebens hat sie einen grooen Einflul3 auf ihre 
Umgebung ausgeiibt. Ihr verdanke ich es, daB sich mein Lebensweg zum 
Erfolg gestaltet hat". An anderer Stelle nannte er sie eine ,,Frau, die, einer 
Prophetin gleich, mit achtundachtzig Jahren geistig und korperlich noch 
vollkommen frisch war, die in unserer Familie Recht sprach, dem sich jeder 
beugte". Sie durfte sich des Aufstieges ihres Sohnes bis zum Zenit freuen 
und schied erst 1920, achtundachtzigjahrig, von den Ihren. 

Nicht weniger Gliick hatte Duisberg bei der Wahl seiner eigenen Lebens- 
gefahrtin. Er begegnete ihr zum ersten Male, als er sich nach AbschluB seines 
Studiums dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Firma Friedr. Bayer und Co. 
Carl Rumpff in Schlo5 Aprath bei Elberfeld vorstellte. ,,Ich sa6 wartend in 
der Bibliothek, als eine hiibsche Blondine durch das Zimmer ging und mich 
mit grol3en verwunderten Augen einen Augenblick ansah. Das war die Nichte 
von Carl Rumpff, Johanna Seebohm, die, da Rumpffs kinderlos waren, in 
seinem Hause lebte. Damals, als sie durch das Zimmer ging, hatte sie sich 
gedacht: Der oder keiner! Sie hat recht behalten, denn sie ist spater meine 
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Frau geworden". Fraulein Seebohm, drei Jahre jiinger als Duisberg, war die 
Tochter des Direktors der Kohlenzeche Holland bei Wattenscheid Eduard 
Seebohm und dessen Gattin Julie, geb. Rumpff. Die beiden jungen I,eute 
sahen sich spater ofters im Hause Rumpff, verlobten sich 1887 heimlich und 
feierten am 29. 9. 1888, an Duisbergs siebenundzwanzigstem Geburtstag, auf 
SchloB Aprath Hochzeit. Die ,,Liebe auf den ersten Blick" bewahrte sich 
bis zu Duisbergs Tode. Frau Johanna wurde ihrem Manne die trefflichste 
Kameradin; ihre ruhig-vornehme, bestimmte GleichmiiBigkeit erganzte und 
dampfte, wenn es nottat, das brausende Temperament des Gatten auf das 
gliicklichste. Sie war seine stetige Begleiterin auf seinen vielen Reisen. 
Unterstiitzt von der treuen Hausgenossin Fraulein Sonntag, leitete sie Haus 
Duisberg in vorbildlicher Weise, als Statte gro5ziigiger Reprasentation wie 
als traulichen Sammelpunkt fur die Familie und den engeren Freundeskreis. 
Jeder, dem es vergonnt war, dort zu weilen, wird aus vollem Herzen dem 
Lobe zustimmen, dem Dr. Vogler 1931 die Worte verlieh: ,,Das Haus Duis- 
berg hat viele Freunde, weil dort jene echte Freundschaft zu Hause ist, die 
nicht nur Freunde hat, die auch Freund ist. Und wenn aus diesem Hause 
in Leverkusen ein solch reicher Strom des Segens geflossen ist, so war es die 
Auswirkung des harmonischen Gleichgewichts, das herzustellen Frau Jo- 
hanna Duisbergs hohe und feine Kunst war". Sein Heim war fur Duisberg 
eine erquickende Zufluchtsstatte nach den Stiirmen seiner Arbeit, den vier 
Kindern, Carl Ludwig, Walter, Hildegard und Kurt, ein Elternhaus, wie es 
schoner nicht gedacht werden kann. 

Sehr fruhzeitig keimte in Duisberg die Liebe zur Chemie. ,,Als ich in 
Tertia die ersten Chemiestunden erhielt, lauschte ich mit Begeisterung dem 
Unterricht und war bald der eifrigste und beste Schiiler. Jeden Pfennig, den 
ich von meinen Eltern als Taschengeld erhielt, benutzte ich, urn mir Chemi- 
kalien zu kaufen und in Medizinflaschchen und Salbtopfen in der Wasch- 
kiiche Versuche zu machen. Schon damals faBte ich den EntschluB, Chemiker 
zu werden, was meinem Vater sehr unangenehni war, wollte er doch, daB ich 
als sein einziger Sohn in die Firma als sein Nachfolger eintreten sollte. Mit 
Unterstiitzung meiner Mutter habe ich aber diesen EntschluB durchgesetzt. 
,,Mutter, ich will Chemiker werden!" Mit diesen Worten stiirmte ich ins 
Wohnzimmer. ,,Was ist ein Chemiker? Das ist doch ein Apotheker", war 
die Antwort meiner Mutter, die trotz der Nahe der Elberfelder Farbwerke 
wenig vom Chemiker wul3te". Die miitterliche Erwiderung war bezeichnend 
fur die damalige wenig geachtete und wenig bekannte Stellung der Chemiker. 
Sie mag sich in die Seele des Knaben tief eingegraben haben. Die Hebung 
des Chemikerstandes wurde spater eine Hauptsorge Duisbergs. War sich die 
gute Mutter auch nicht recht klar, woruni es sich eigentlich handelte, so unter- 
stiitzte sie ihren Einzigen doch von vornherein in seinem Plane. Als er ,,nach 
dem Einjahrigen bei Vater in die Lehre eintreien sollte, sagte sie: ,,Wir wollen 
den Jungen die Schule doch ganz durchmachen lassen". - ,,Ich habe nichts 
dagegen", antwortete der Vater, ,,aber eigentlich ist es doch ein Unsinn". 

Als Duisberg Herbst 1878, noch nicht 17 Jahre alt, seine Abiturienten- 
priifung, ohne Befreiung vom ,,Miindlichen", abgelegt hatte, blieb er auf 
Wunsch des Vaters zunachst noch ein Jahr in Elberfeld und arbeitete in der 
Fachschule fur Chemie, einer der Koniglichen Gewerbeschule angegliederten 
Anstalt, eifrig analytisch. ,,Immer mehr merkte ich, daB die Chemie und 
wieder die Chemie der Beruf meines Lebens werden muBte". Im Herbst 
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1879 bezog er auf Rat eines Freundes, des Chemikers Ewald Herzog, die 
Universitat Gottingen, hijrte Chemie bei Hiibner, dem Nachfolger Wohlers, 
Mineralogie bei Klein und betatigte sich als Mitglied des Naturwissenschaft- 
lichen Vereins. ,,Dr. Jannasch, der Abteilungsleiter der analytischen Chemie, 
war sehr iiberrascht, als ich die qualitativen und quantitativen Probeanalysen 
sofort gut und geschickt ausfiihrte". Das zweite Semester konnte schon 
organischer Arbeit gewidmet werden. Dann kam es zu einem Wechsel der 
Hochschule. , ,Das damalige preul3ische Kultusministerium erliel3 eine Ver- 
fiigung, daB die Abiturienten der Oberrealschulen nicht ohne weiteres pro- 
movieren konnten. Sie miil3ten vorher ein Examen in Latein ablegen. Das 
argerte mich. Ich schrieb sofoit nach Jena, Freiburg und Heidelberg, oh 
ich dort als Abiturient einer Oberrealschule, ohne ein Examen in Latein 
nachzumachen, promovieren konne. Von Jena traf die erste Antwort ein: 
Ja". So zog Duisberg Herbst 1880 nach Jena, ,,voni Leiter des Chemischeii 
Laboratoriums Geh. Hofrat Prof. Dr. Anton Geuther sehr liebenswiirdig 
empfangen". Geuther, ein Wohler-Schiiler, beschaftigte sich noch immer 
mit der Untersuchung des Acetessigesters, den er vor beinahe 20 Jahren ent- 
deckt hatte und dem er im Gegensatze zu Frankland und Duppa, die fdr die 
Ketoformel eintraten, die Enolformel zuschrieb, ein Streit, in dem spater, 
als man die Erscheinung der Tautomerie kennen lernte, beide Parteien recht 
bekommen solIten. 

Das Geuthersche Institut war , ,ein niedriges, schiefwinkliges Haus, das 
friiher Wohnzwecken gedient hatte und durch Um- und Anbauten aller Art 
und Form in ein chemisches Laboratorium verwandelt worden war. Ein- 
fache Tische aus Tannenholz, ohne besondere Einrichtungen, nur mit Gas 
und Wasser aus einer Regentonne versehen, dienten den chemischen Ver- 
suchen". Die Praktikanten 'erhielten von Geuther eine grundliche, etwas 
altvaterische, experimentelle Ausbildung. , ,So lehrte er mich, wie man im 
Windofen mit Holzkohle, die zuvor mit einer groljen Zangenschere nuljgroU 
und rund geschnitten wurde, Magnesium, Aluminium usw. herstellen kann" . 
Nach 11/2 Semestern anorganisch- und organisch-praparativer Tatigkeit 
wurde die Doktorarbeit in Angriff genommen, selbstverstandlich : , ,Beitrage 
zur Kenntnis des Acetessigesters'!. 1882 fand die miindliche Priifung statt 
mit Chemie als Hauptfach, Mineralogie-Geologie und Nationalokonomie als 
Nebenfachern. Die Nationalokonomie, die in Jena durch den ,,Katheder- 
sozialisten" Pierstorff vertreten war, hatte Duisberg ,,trotz des verwunderten 
Kopfschiittelns seiner Freunde" anstatt der iiblichen Physik als Priifungs- 
fach gewahlt, weil er von der in Jena betriebenen Physik wenig begeistert 
war und weil sich wohl auch schon in ihni der kiinftige Wirtschaftler regte. 
Geuther fand augenscheinlich in diesem Abweichen von der Regel nichts 
AnstoBiges. Dagegen wurde es von Knorr, dem Nachfolger Geuthers, ,,als 
Verbrechen an der chemischen Ausbildung angesehen ; jeden Chemiker, der 
meinem Beispiel folgend, Nationalokonomie statt Physik oder Mineralogie 
als Nebenfach hei der Promotion wahlte, wollte er durchfallen lassen". Duis- 
berg freute sich inimer, schon beim Studium etwas Volkswirtschaft getrieben 
zu haben, wobei er iibrigens im Seminar seinern Lehrer manchmal heftig wider- 
sprochen hatte. Wohl unter dem Eindrucke dieser Tatsache meinte er von 
seiner Promotionspriifung : ,,Wahrend ich in Chemie, Mineralogie und Geo- 
logic sehr gut beantwortet hatte, fie1 ich in Nationalokonomie etwas herein, 
was mir sicherlich das erwartete Pradikat ,,summa cum laude" verdorben 
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hat und mir nur ,,niagna cum laude" einbrachte". W e  so mancher Priif- 
ling hat er sich geirrt. Professor Sieverts, der heutige Inhaber des Jenaer 
chemischen Lehrstuhls, stellte aus den Fakultatsakten fest, daB er bei Geuther 
und dem Mineralogen Schmid , ,recht gut", bei Pierstorff aber sogar ,,vor- 
ziiglich" bekomnien hatte. 

Duisberg beschrankte sich in der Jenaer Zeit, die er ofters die schonste 
seines Lebens genannt hat, nicht auf enge Fachstudien. Er horte auch andere 
Vorlesungen, so bei Eucken und Haeckel, zu dem er in ein naheres Verhaltnis 
trat, bekleidete seinen ersten \'orsitzendenposten - dem noeh so viele folgen 
sollten ! - im Jenaer Naturwissenschaftlichen Verein und gewann seine 
, ,beiden besten Freunde ini Leben", Johannes Walther, den spateren bekannten 
Professor der Geologie in Halle, der vor kurzem seinen 75. Geburtstag feierte, 
und Carl Hauptmann, den 1921 verstorbenen Schriftsteller. Als ,,Deo" , 
,,Weo" und ,,Heo" scheint das Kleeblatt eine lustige Kumpanei gewesen 
zu sein. 

,,Ich muate nach der Promotion sehen, so schnell wie moglich eine Stelle 
zu bekommen. Das gelang mir auch sofort". Duisberg bewarb sich um einen 
in der Chemiker-Zeitung ausgeschriebenen Assistentenposten beim Nahrungs- 
mittel-Untersuchungsamt in Krefeld und bekam einen zusagenden Bescheid. 
,,Stolz zeigte ich das Schreiben meinem Lehrer, Geheimrat Geuther. ,,Neifi, 
Dr. Duisberg, eine solche Stelle nehmen Sie abf keinen Fall an, dazu sind Sie 
nicht geeignet. Ich habe zwar keine staatliche Assistentenstelle frei, aber 
ich offeriere Ihnen eine Privatassistentenstelle". Sie brachte 80 Mark monat- 
lich und freie Wohnung im DachgeschoB des Laboratoriums und sagte dem 
jungen Doktor zu. Zum 1. Oktober desselben Jahres 1882 wollte er in das 
Infanterie-Leibregiment in Miinchen eintreten, um sein Einjahrig-Freiwilligen- 
Jahr abzudienen. Damit war Geuther gar nicht einverstanden. ,,Das konnen 
Sie nicht. Wir haben doch miteinander ausgemacht, daB Sie erst dann die 
Assistentenstelle aufgeben diirfen, wenn Sie eine Stellung in der chemischen 
Industrie gefunden haben". Mit Rede und Widerrede gerieten Lehrer und 
Schiiler hart aneinander, gleichzeitig das Institut bis zur Haustur durch- 
wandelnd. Da explodierte des Assistenten Temperament. , ,Als er auch dort 
nicht nachgab, warf ich ihm den Kolben, den ich in der Hand hatte, vor die 
FiiBe, so daI3 er in tausend Stucke zerbrach. Das Geklirr des Glases brachte 
mich zur Vernunft". Der Rektor legte den Streit auBerlich ohne viele Miihe 
bei, und Duisberg zog zu den ,,Leibern" nach Munchen. Die Herzen der 
beiden Kampfhahne fanden sich nach einigen Jahren bei einem Besuche 
Geuthers in der Elberfelder Fabrik wieder. Duisberg hatte seinen Lehrer 
auf dem Bahnhof verfehlt und traf ihn erst im Gasthaus. ,,Da saB Geuther 
in der Mitte des Lokals und aB ein Beefsteak. \Vie er niich sah, sprang er 
auf, putzte seinen Schnauzbart und umarmte und kiifite mich auf beide 
Wangen. Die Versohnung war also hergestellt". 

In  Munchen glanzte Duisberg nicht nur als tiichtiger Soldat, der seine 
Offizierspriifung mit ,,sehr gut" bestand, sondern er arbeitete nebenher noch 
im Laboratorium Baeyers, an den ilim Haeckel eine Empfehlung mitgegeben 
hatte, gemeinsam mit dem Assistenten Dr. v. Pechmann. Bei diesem ging 
es weniger umstandlich zu als bei dem alten Geuther. ,,Um in Fortsetzung 
meiner Dissertation festzustellen, ob dem Acetessigester die Enolformel wirk- 
lich zukomme, suchte ich einen Phenolather des Acetessigesters darzustellen. 
Zu diesem Zweck leitete icli gasformige Salzsaure in eine groBere Menge eines 
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in einem Stopselglas befindlichen Gemisches von Acetessigester und Phenol 
unter Kuhlung ein und lie13 die Flasche uber Nacht im Eisschrank stehen. 
Dr. v. Pechmann, dem man ob seiner vornehmen Zuruckhaltung nicht leicht 
nahertreten konnte, sah staunend den umstandlichen Vorbereitungen fur 
einen derartigen Versuch, wie ich sie in Jena erlernt hatte, zu. Als am nachsten 
Morgen die Flussigkeit mit Krystallen von neuen eigenartigen Eigenschaften 
durchsetzt war, nahm v. Pechmann sofort ein Reagensglas zur Hand, wog zu 
meinem Erstaunen und Entsetzen mit ganzen und halben Ziindholzern an 
Stelle von Gewichten, dem Molekulargewicht entsprechend, kleine Mengen 
von Acetessigester und Resorcin ab, go13 als Kondensationsmittel konzen- 
trierte Schwefelsaure hinzu und erhielt dann sofort beim EingieWen in Eis- 
wasser eine krystallisierte Verbindung, welche ahnliche Eigenschaften wie 
mein Phenolderivat zeigte. v. Pechmann und ich vereinigten uns zur gemein- 
samen Erforschung dieser interessanten Reaktion. Wahrend ich morgens- 
fruh Felddienstiibungen machte, um erst gegen 10 oder 11 Uhr im Labora- 
torium zu erscheinen, loste mich dann v. Pechmann mittags bei den Ver- 
brennungen und Analysen ab. Nachmittags erschien ich erst nach dem 
theoretisch-militarischen Unterricht gegen 5 Uhr wieder, um gemeinsam mit 
meineni Kompagnon, oft bis 8 oder 9 Uhr, weit uber die offizielle Arbeits- 
zeit hinaus, zum Entsetzen des Dieners Carl, die Untersuchung fortzusetzen". 
In  dreimonatiger Arbeit gelang es, die neuen Verbindungen als Abkommlinge 
des Cumarins zu erkennen. In  der Miinchener Zeit gewann Duisberg manche 
Fachgenossen, deren Namen spater weithin klangen, zu Bekannten und 
Freunden, so, auBer v. Baeyer und v. Pechmann, Buchner, Claisen, Curtius, 
Otto Fischer, Friedlander, Wilhelm Koenigs, W. H. Perkin und auch Emil 
Fischer, der ofters von Erlangen nach Munchen heruberkam. 

Nach Ablauf des Dienstjahres kehrte Duisberg in die Heimat zuruck, 
um nun ein Unterkommen in der Industrie zu suchen. ,,Wieder griff meine 
Mutter in mein Leben ein. Sie hatte mit Friedrich Bayer, dem inzwischen 
verstorbenen Grunder der Farbenfabriken in Elberfeld, auf derselben Schul- 
bank gesessen". Beider ehemaliger Lehrer Weber verkehrte noch mit der 
Familie Bayer. ,,Meine Mutter brachte es nun fertig, den Lehrer Weber 
dafur zu interessieren, ausfindig zu machen, ob ich eine Stellung in den 
Farbenfabriken bekommen konnte. Eines schonen Tages fahrt bei uns Carl 
Rumpff vor, der die alteste Tochter von Bayer geheiratet hatte und Mit- 
inhaber der fruheren Firma Bayer und Co. geworden war. Inzwischen war 
die Firma nach dem "ode des Grunders 1881 in eine Aktiengesellschaft um- 
gewandelt worden, und Rumpff war der erste Vorsitzende des Aufsichtsrats. 
Er  wollte sich den Kandidaten einmal selbst ansehen und bestellte mich fur 
den nachsten Tag nach seinem Wohnsitz SchloB Aprath bei Elberfeld". Dort 
gefiel der junge Chemiker nicht nur Rumpff, sondern, wie schon erzahlt, auch 
dessen Nichte. Die Fabrik befand sich in schwierigen Verhaltnissen. ,,Nach 
Jahren groBer Gewinne und Uberschusse war ein Jahr der Unterbilanz und 
Dividendenlosigkeit gekommen. Rumpff war tatkraftig, weitsichtig und 
geschaftsgewandt und sah, daB etwas geschehen muBte. Obgleich er zu dieser 
Zeit keine Einnahmen hatte, engagierte er auf seine Kosten drei Chemiker, 
die sich im Interesse der Firma an deutschen Hochschulen erfinderisch be- 
tatigen sollten. Es waren dies die Doktoren Herzberg, Hinsberg und Duis- 
berg". Rumpff ta t  mit seinen drei ,,Bergen" einen glucklichen Griff; sie 
brachten ihn iiber den Berg! Am 29. 9. 1883, Duisbergs 22. Geburtstag, 
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wurde sein Anstellungsvertrag unterschrieben. Duisberg wahlte sich das 
Fittigsche Laboratorium in StraRburg zum Schauplatz seiner Tatigkeit. 
Rumpff stellte ihm keine kleine Aufgabe: ,,Ich habe von Dr. Paul J. Meyer 
das Patent Nr. 25136 gekauft, um Isatin zu machen. Sie sollen versuchen, 
ob es moglich ist, zu angemessenem Preise vom Isatin zum Indigo zu ge- 
langen". Trotz allen Bemiihens, bei dem sich Duisberg einmal eine Blau- 
saurevergiftung zuzog, so daR er bewdtlos am Boden liegend aufgefunden 
wurde, gelang ihm die Losung nicht. Dies war kein Wunder. Welchen Auf- 
wand von Hilfskraften und Zeit hat spater die technische Indigosynthese 
erfordert ! , Jnzwischen hatte ich mir, um die Benzidinsulfondisulfosaure 
von Peter GrieR zu bearbeiten, Benzidin aus Zinkstaub und NitrobenzoI 
ini 1,aboratorium dargestellt und dariiber nach Elberfeld berichtet. Rumpff 
war iiber meine Erfolge erfreut und lieB mich nach Elberfeld in die Fabrik 
kommen". Genau ein Jahr nach dem ersten wurde ein neuer Vertrag ab- 
geschlossen, den fur die Farbenfabriken Duisbergs spaterer Freund Henry 
T. Bottinger unterzeichnete. Duisbergs industrielle Laufbahn begann in aller 
Bescheidenheit. ,,Als ich als junger Chemiker in die Fabrik kam, machte 
ich einen Vertrag mit 1800 Mark Anfangsgehalt und stieg init 300 Mark jahr- 
lich. Ich hatte selbstverstandlich keine Tantieme. Als ich meine erste Er- 
findung machte, wurde mir eine kleine prozentuale Beteiligung am Rein- 
gewinn, namlich Z1/, yo versprochen". ,,Als junger 23-jahriger Doktor bei 
den Farbenfabriken wohnte ich nicht in Elberfeld, sondern bei meinen Eltern 
in Barmen. Damals war nur ein kleines, einfaches, mit Bett, Waschtisch 
und Kommode ausgestattetes Dachzimmer mit schragem Dachfenster, in 
dem heute die Polizei das Schlafen iiberhaupt nicht mehr gestattet, mein 
Eigen" . Dank seiner erfolgreichen Erfindertatigkeit verbesserte sich Duis- 
bergs wirtschaftliche Lage sehr schnell ; schon ini dritten Jahre seiner Werks- 
zugehorigkeit betrug sein Gehalt 6000 Mark und seine erste Tantieme 
0000 Mark. 

Die folgenden Jahre in Elberfeld waren die Zeit seines eigentlichen 
chemischen Schaffens. Rastlos arbeitete der junge Chemiker an den Auf- 
gaben, die die Farbenchemie damals beschaftigten. Aus seinen und seiner 
Mitarbeiter Handen ging eine groRe Zahl von Farbstoffen hervor, die fur 
die wissenschaftliche Entwicklung des Gebietes grundlegend wurden und auch 
sehr bedeutende wirtschaftliche Erfolge brachten. Die folgende ubersicht 
benutzt die Angaben von Duisbergs Mitarbeitern Heymann und Kiihne. 

Zu jener Zeit stand das Kongorot, der Farbstoff aus Tetrazodiphenyl 
und 1.4-Naphthionsaure, im Vordergrunde des Interesses. Es war zuerst von 
Peter GrieR, den1 Begriinder der Azofarbstofftechnik, hergestellt, aber weder 
von ihm noch vcn den Elberfelder Farbenfabriken in seiner technischen 
Bedeutung erkannt worden. Spater von Bottger unter Patentschutz gestellt, 
kam das Produkt in den Besitz der Aktiengesellschaft fur Anilin-Fabri- 
kation in Berlin, die es als ,,Kongorot" auf den Markt brachte. Das Er- 
scheinen des Aufsehen erregenden Farbstoffes stachelte begreiflicherweise 
den bereits auf benachbartem Gebiete erfolgreich tatigen Duisberg an, einen 
\Veg zu suchen, auf dem das fur die Farbenfabriken verlorengegangene Ge- 
l h d e  zuriickerobert werden konnte. Er  stellte das damals technisch nicht 
zugangliche Tolidin her, setzte es an die Stelle des Benzidins im Kongorot 
und gewann so 1855 das diesem uberlegene Benzopurpurin 4 B  (Tolidin- 
(1.4-Naphthylaminsulf~~saure),). Nachdem er am Tolidin die Wirkungen 
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kennen gelernt hatte, die durch Benutzung homologer Verbindungen erzielt 
werden konnen, lag es fur ihn nahe, die beschrittene Bahn weiter zu ver- 
folgen. Mit Hilfe des Dianisidins fuhrte sie ihn zu den ersten blauen Bauni- 
wollfarbstoffen des Handels. Die groWte Scliwierigkeit, die technische Dar- 
stellung von Dianisidin, wurde von ihm in kurzer Zeit uberwunden. Be- 
merkenswert ist, da0 diese wichtige Erfindung auch zugleich den AnstoB 
zur Auffindung des Phenacetins gab. Auf Duisbergs Anregung hin stellte 
Hinsberg bei der Suche nach einer Verwertung des bei der Dianisidinherstel- 
lung abfallenden p-Nitrophenols das genannte, noch heute im Handel befind- 
liche Antipyreticum her. Dies wurde der Ausgangspunkt fur die von den 
Farbenfahriken dann so erfolgreich gepflegte Synthese pharmazeutischer 
S t of f e . 

Von den Duisbergschen roten Baumwollfarbstoffen - auger den1 schon 
genannten Benzopurpurin 4 B das Henzopurpurin B (Tolidin-(2.6-Naphthyl- 
aminsulfosaure) ,) uiid der Benzopurpur 10 B (Dianisidin-( 1.4-Naphthyl- 
aminsulfosaure),) - entwickelte sich das Benzopurpurin 4 B in wenigen Jahren 
zu eineni der wichtigsten syntlietischen Farbstoffe; es hat seinen Wert his 
in die Jetztzeit behalten. Mit anderen Bausteinen lieBen sich neuartige 
Farbtone erzeugen : Azoviolett, Benzoorange R usw. Blaue Farbstoffe waren 
Azohlau (Tolidin-( 1.4-Naphtholsulfosaure),), Benzoazurin G (Dianisidin-( 1.4- 
Naphtholsulfosaure),) uiid Benzoazurin 3 G (Dianisidin-( 1.5-Naphtholsulfo- 
saure),). 

Diese Yerbindungen waren die ersten Baumwolle ohne Beize blaufarben- 
den Stoffe; sie schlugen eine Bresche in die ausschliefiliche Verwendung des 
Indigos. Benzoazurin G besitzt noch heute eine ansehnliche Bedeutung fur 
den Markt. 

Auf Duisbergs Beobachtung, daI3 die Benzidinbasen mit Sulfosauren des 
Naphthols blaue substantive Farbstoffe ergehen, baute sich in der Folge 
eine betrachtliche Zahl wichtiger blauer Baumwollfarbstoffe auf. So schuf 
Duisberg mit Ullrich 1889 das Brillantazurin 5 G (Dianisidin-( 2.8.4-Dioxy- 
naphthaliiisulfosaure),) . Die darin enthaltene Saure hatten beide zum ersten 
Male dargestellt und in der Kuppelung mit einfachen Basen wie Anilin, Tolui- 
din u. dgl. in sehr klaren und echten roten Wollfarbstoffen zur Anwendung 
gebracht. Dieselbe Saure finden nir  in dem 1899 in den Handel gelangteii 
Benzooliv G und Viktoriascliwarz B, einem Farbstoff, mit dem Bayer 
seinerzeit die 1-orherrschaft Cassellas auf dem Wollschwarzgebiete zu brechen 
hoffte. Weiter stellte Duisberg zum ersten Male Sulfosauren und Sulfon- 
disulfosauren des Benzidiiis und Tolidins dar, Stoffe, die zum Aufbau be- 
sonders walkechter Wollfarbstoffe dienten. Er schuf 1890 den klarsten blauen 
Wollfarbstoff der Azoreihe im Brillantsulfonazurin R und das Sulfonazurin. 
Schliefllich tritt sein Name noch auf in der Reihe der 'I'uchrot 3 B  extra (1887) 
und Tuchrot 3 G extra (1889), Kombinationen von Amidoazotoluol mit 
Methyl-2.7-naphthylaminsulfosaure und 2.6-Naphthylaminsulfosaure. Der aus 
sricer Hand hervorgegangene erste Azofarbstoff ist das Azoeosin (1883), die 
Kombination o-Anisidin-azo-1.4-naphtholsulfosaure. Die vorstehend auf- 
gefuhrten Stoffe sind Duisbergs eigene Geisteskinder. Daruber liinaus hat 
er schopferischen Anteil an vielen Erzeugnissen, mit denen seine damaligen 
Mitarbeiter Bammann, Blank, Dressel, Israel, Kothe, Ott, Ullrich den Rreis 
der brauchbaren Farbstoffe erweiterten. 
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H.  Wichelhaus stellte 1900 anlafilich der Historischen Ausstellung der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft auf der Pariser Weltausstellung die 
folgende Liste der von Duisberg allein oder mit Mitarbeitern erfundenen 
Stoffe zusammen: 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 .  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

A. Zwischenprodukte. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  } Dclisberg 1885 Benzidinsulfon 

Benzidinsulfonmonosulfosaure . . . .  
Benzidinsulfondisulfosaure . . . . . . .  GrieB und Duisberg 1885 
P-Naphthylamin-8-monosulfosaure . Bayer und Duisberg 1882 
1.8 - Dioxynaphthalin - M. - monosulfo- 
saure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ullrich und Duisberg 1889 

B. Farbstoffe. 
. . . . . . . . . . . . . .  ] Duisberg 1885 Benzopurpurin 1 B 

Benzopurpurin 4 B . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Deltapurpurin 5 B . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deltapurpurin G 

Deltapurpurin 7 B 
Benzoorange R . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duisberg und Schultz 1887 
Benzopurpmin 6 B . 

Sulfonazurin 11 . . . . . . . . . .  Grief3 und Duisberg 1883 

Benzoazurin G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duisberg 1885 

Ullrich, Lauch und Duisberg 1889 

Azoblau 

Benzoazurin3G 
Brillantazurin 5 C: Ullrich und Duisberg 1889 
Benzooliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lauch, Ullrich und Duisberg 1891 

Hassencamp und Duisberg 1887 

Bayer und Duisberg 1886 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Pfaff und Duisberg 1885 

J 

1 
Rosazurin G . . . . . .  . . . .  Hassencamp und Duisberg 1886 

Azoviolett . . . . . . . . . . . . . .  Duisberg 1886 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  

Neugrau . . . . . . . . . . . . .  

Azofuchsin G 
Azofuchsin B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  } Ullrich und Duisberg 1889 

. . . . . . . . . . . . . .  ] Frank und Duisberg 1887 Tuchbraun rotlich 
Tuchbraun gelblich . . . . . . . . . . . . .  - 
Tuchrot 3G extra. . . . . . . . . . . . . . . .  
Azosaureviolett A 2 €3 . . . . . . . . . . .  Ullrich und Duisberg 1890 
Tuchorange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frank, Duisberg und Schultz 1887 
Viktoriaschwarz B . . . . . . . . . . . . . .  Ullrich und Duisberg 1889 
Azocochenille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duisberg 1892 

Duisberg 1888 

C. Pharmazeutika. 
Phenacetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hinsberg und Duisberg 1888. 

Eine grof3artige Leistung in so kurzer Zeit! Sie erklart, dafi Duisberg 
in den Farbenfabriken, die hauptsachlich durch ihn wieder einen raschen 
Aufschwung nahmen -- die Dividende stieg auf 18y0 -, an Bedeutung, Ein- 
fluW und auch Einnahmen schnell gewann und bereits 1886 Prokura bekam. 
Im gleichen MaWe trat  seine personliche Laboratoriumstatigkeit gegeniiber 
organisatorischen Aufgaben zuriick, fur die er eine ganz besondere Begabung 
besaW . 
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Seine erste Sorge war, das wissenschaftliche Fundament des Unter- 
nehmens zu verstarken. Er baute unter verstandnisvoller Zustimmung der 
Werksleitung ein fur etwa 30 Chemiker bestimmtes Laboratorium, von dem 
ein groWer Teil nur Forschungszwecken dienen sollte. Wahrend es bis dahin 
,,in der chemischen Industrie eine ererbte Regel war, daW jeder Chemiker 
einen durch Wande und Tiiren abgegrenzten Raum hatte", fiihrte er das 
,,Boxsystem" ein, so daW ,,alle wie in einem Universitatslaboratorium ohne 
geistige und raumliche Schranken" beieinander waren. Mit sicherem Blick 
stellte er tuchtige junge Fachgenossen, Schuler der bedeutendsten Hoch- 
schullehrer, an, von denen manche, wie Ott, Krekeler, Heymann, spater in 
leitende Stellungen des vergroaerten Werkes aufstiegen. Eine groBe Bucherei 
wurde eingerichtet und ihr die auf Duisbergs Antrag fur 28000 Mark er- 
worbene Kekulesche Bibliothek einverleibt. Dazu kamen eine mustergultige 
Praparatensammlung, eine wissenschaftlich betriebene Farberei u. dgl. mehr. 
,,An die Stelle des Zufallserfolges trat die wissenschaftliche Sicherheit, mit 
der die Entwicklung unaufhaltsam voranschritt". 

Eine weitere Neuerung war die Schaffung einer besonderen Patent- 
abteilung. Auch den fur die chemische Industrie oft so entscheidend wich- 
tigen Patentfragen brachte Duisberg das groWte Verstandnis entgegen. Bis 
dahin hatte er bei Patentstreitigkeiten selbst mit dem Anwalt die Schrift- 
satze entwerfen und den Juristen bei den Verhandlungen unterstutzen 
miissen. DaW dies mit groWtem Erfolg geschah, dafur sei als Beweis, unter 
Benutzung eines spater in der Leverkusener Werkszeitung erschienenen Be- 
richtes, ein beriihmt gewordener PatentprozeW angefiihrt, der 1889 das Reichs- 
gericht beschaftigte. Gegen das, wie schon erwahnt, sich im Besitze der 
Aktiengesellschaft fur Anilin-Fabrikation befindende Kongorot- Patent war 
von dritter Seite Nichtigkeitsklage angestrengt worden, deren Ausgang auch 
fur das Schicksal der Elberfelder Benzopurpurin-Patente von groWter Be- 
deutung war. Der ProzeW wurde gemeinsam niit der ,,Agfa" gefuhrt, mit der 
vorher eine Einigung zustandegekommen war. Als Patentinhaberin war sie 
Haupt-ProzeBbeteiligte und die Elberfelder Farbenfabriken nur Neben- 
partei. Auf Antrag der Gegenseite mul3te der chemische Sachbearbeiter der 
Agfa, Dr. Gustav Schultz, dessen Name durch die Schultz- Juliusschen Farb- 
stofftabellen bekannt geworden ist, den Saal verlassen, weil er nicht Prokurist 
seiner Firma war. Er konnte nur noch Duisberg seine dicke Mappe mit 
Ausfarbungen und Beweismaterial zuschieben. Der Sachverstandige, Dr. Hein- 
rich Caro, Direktor der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, nahm an Hand 
eines 120 Seiten fiillenden Gutachtens in einer glanzend vorgetragenen Rede, 
die auf die Richter groWen Eindruck machte, einen fur den Klager gunstigen 
Standpunkt ein. Bei der grundsatzlichen Wichtigkeit der Entscheidung hing 
die kiinftige Entwicklung der Farbenfabriken in weitestgehendem MaWe vom 
weiteren Verlauf der Verhandlung ab. Die Erregung ergriff auch den Anwalt 
der Agfa, so daW er sich mehrere Ordnungsrufe zuzog. In dieser fast aussichts- 
10s erscheinenden Lage erbat der 27-jahrige Duisberg das Wort zu einigen 
technischen Ausfuhrungen. In einer langeren Ansprache, die von dem Anwalt 
in seinem Berichte als nach Inhalt und Form meisterhaft geschildert wird, 
pladierte er mit solchem Geschick und solcher Energie, daW das Reichsgericht 
seine ursprungliche Stellung aufgab und ein fur die Agfa und die Farbenfabri- 
ken gunstiges Urteil fallte. 

Durch Studium des Auslandes, besonders der Vereinigten Staaten, er- 
weiterte Duisberg seinen Gesichtskreis. 1896 fuhr er zum ersten Male nach 
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Nordamerika, besuchte die Industriegebiete des Ostens, besichtigte F'abriken 
aller Art, wobei er den damals in Deutschland noch wenig bekannten mecha- 
nischen Forderanlagen besondere Aufmerksamkeit zuwandte, und organi- 
sierte zugleich den Absatz der Elberfelder Pharmazeutika in Amerika. ,,Reid1 
an Wissen und Erfahrungen" kehrte er zuriick. 1903 folgte eine zweite Reise 
nach U.S. A,,  diesmal mit dem Hauptzweck, eine Tochterfabrik, die Hudson 
River Aniline Color Works, zu errichten und die amerikanischen Trustver- 
haltnisse kennenzulernen. Von spateren grol3en Reisen sei hier gleich noch 
die Weltreise erwahnt, die er 1928129, fast siebzigjahrig, unternahm und die 
ihn nach Indien, den Sunda-Inseln, Siam, China, Japan und wieder Nord- 
amerika fiihrte. Immer wurden Belehrung und Vergniigen mit der Tatig- 
keit fur die deutsche Heimat verbunden, die auslandischen Vertretungen 
aufgesucht, neue Beziehungen angekniipft. Ausfiihrliche wirtschaftliche Be- 
richte und ergotzliche Schilderungen der personlichen Erlebnisse waren die 
Fruchte. 

Der in erster Linie durch Duisbergs rastloses und erfolgreiches Wirken 
veranldte Aufschwung der ,,Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer u. Co." 
hatte zur Folge, daB der Raum in Elberfeld zu eng wurde. Im Wuppertal 
gab es keine Ausdehnungsmoglichkeit mehr. Man envarb deshalb 1891 die 
auf dem rechten Rheinufer, etwa 10 km unterhalb Kolns gelegene Alizarin- 
fabrik Carl Leverkus und verlegte zunachst Anthracenreinigung und Anthra- 
chinonbetrieb dorthin. Spater wurde Gelande hinzugekauft und 1894 mit 
der Saureherstellung in ,,Leverkusen" begonnen. Die Ingangsetzung dieser 
neuen Teile des Vnternehmens beanspruchte Duisbergs Krafte stark. In  
Dr. Quincke, der von der ,,Rhenania" kam, gewann er einen verstandnis- 
vollen, energischen Helfer. ,,Es war eine schlimme Zeit. Jeden Morgen 
muljte ich uni sechs fortfahren und sehr oft bis spat in die Nacht in Lever- 
kusen bleiben. Die Chemiker waren wegen mangelnder Kontrolle total ver- 
bummelt, die Betriebsbuchfiihrung in schrecklicher Unordnung, die Arbeiter 
nicht zur Piinktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit erzogen. Es dauerte ge- 
raume Zeit, bis ich den Betrieb wieder in Ordnung hatte". 

Die Hinzunahme der Leverkusschen Fabrik konnte dem Ausdehnungs- 
drange der Farbenfabriken nicht geniigen. Nun entstand in Duisberg der 
Plan, in 1,everkusen am Rheinufer ein vollig neues Werk zu bauen, das allen 
Bediirfnissen nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Zukunft fur Jahr- 
zehnte hinaus entsprechen sollte. Die Direktion kam jhm dabei in jeder 
Weise entgegen. Januar 1895 legte er eine 22 grolje Druckseiten umfassende 
,,Denkschrift iiber den Aufbau und die Organisation der Farbenfabriken zu 
Leverkusen" vor, die ein Meisterwerk seiner groljziigigen und doch d le  Einzel- 
heiten beriicksichtigenden Organisationsgabe darstellte. Mit kiihnem Weit- 
blick entwarf der Dreiunddreaigjahrige ,,das ideale Zukunftsbild der Farben- 
fabriken im allgemeinen und der Abteilung fur Zwischenprodukte im be- 
sonderen". Bau, technische Ausriistung, Betriebsleitung, soziale Einrich- 
tungen : alles wurde mit gleicher Sorgfalt und Sachkenntnis behandelt. Mit 
vielen Vorschlagen eilte Duisberg dabei seiner Zeit weit voraus. Manches, 
was damals unerhort neu erschien, ist inzwischen Allgemeingut geworden. 
Beispiele sollen veranschaulichen, wie Duisberg GroBes und Kleines bedachte. 
,,Wie eine Stadtverwaltung miissen wir heute schon alle unser Terrain spater 
einmal durchschneidenden HauptverkehrsstraBen festlegen, die dann den 
wachsenden Bediirfnissen entsprechend nach und nach auszubauen sind''. 
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,,30 m breite StraBen sollen das Terrain durchziehen". ,,Die groBen grad- 
ziigigen Stral3en sind dazu bestininit, die einzelnen Betriebsabteilungen von- 
einander zu trennen. Schmalere StraWen zweigen von denselben ab und he- 
wirken eine Trennung der einzelnen Betriebe einer jeden Xbteilung" . , ,911e 
Gebaude sollen niit besonderer Riicksicht auf Licht, Luft und Sauberkeit 
geplant xverden" ; keine Etagen-, sondern nur Parterre-Betriebshauten niit 
Biihnen (Galerien), mit Stirnwanden aus Fachwerk, damit sie jederzeit ver- 
groBert xverden konnen, wofiir Gelande vorgesehen wird. ,,Die Anforderung 
an Betriebssicherheit und Schutz vor Unfallen mu0 alles beherrschen' '. Piir 
den Transport aller Gegenstande dienen GroB- und Kleinbahnen; ,,es ist z u  
erwagen, ob man nicht die Wagen so einrichten soll, daB man die auf den- 
selben ruhenden Kasten mit Krahnen abheben kann, um Umfullen unniitig 
zu machen' '. , ,Wir sollten unbedingt, so schnell als moglich, Einheitsmal.ie 
fur alle zu verwendenden Riihren, Hahne, Ventile, Schieber, Gewinde, , S c 1 irau- 
ben, Kessel, Butten, Bassins usw. einfiihren". ,,\Venn irgend miiglich, wird 
die menschliche Kraft gespart und durch hfaschinenkraft ersetzt" ; z. R. 
mechanisches Ruhren statt  der iiblichen Handschaufeln. ,,Es ist Wert da- 
rauf zu legen, samtlichen Abdanipf zu verwerten". Der Verbrauch an Gas, 
Wasser, komprimierter Luft, Kohlen, Ihmpf und Elektrizitat ist den einzelnen 
Betrieben taglich mitzuteilen". ,,Dezimalwaagen werden so aufgestellt, daIj 
das Wiegebrett sich mit den1 F'uBboden in gleicher Hohe befindet, um Schaden 
bei den Arbeitern zu vermeiden untl die Abnutzung der Waagen zu ver- 
ringern". 

Das Werk gliedert sich in 7 groBe Abteilungen : Anorganischer GrolJ- 
betrieb, organische Zwischenprodukte, Alizarin und Alizarinfarbstoffe, Ani- 
linfarben-Xbteilung, pharmazeutische Produkte, Werkstattenbetrieh, Ver- 
waltungs- und Betriebsahteilung. Beispielsweise sieht der Plan fiir die Xb- 
teilung fur anorganischen GroWbetrieb vor : 

~ 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
f .  

8. 
9. 

Schwefligsaure, Bisulfit, Schwefelsaure, Monohydrat, rauchende Schwe- 
felsaure und Flul3saure. 
Salpetersaure und Bisulfat. 
Salzsaure, Sulfat und Glaubersalz. 
Chlor und Chlorkalk, Chlorschwefel usw. 
Soda, Natron, Pottasche, Kali. 
Schwefelwasserstoff, Natriunisulfhydrat. 
Wasserstoffsuperoxyd, Chlorcalcium, Chlorzink, Pernianganat, Blei- 
superoxyd, Phosphorchlorid und Phosphoroxychlorid. 
Chromkali, Chromnatron, essigsaures Chrom, Fluorchrorn. 
Die elektrolytisch darzustellenden Produkte. 

Unmittelbar am Rhein liegen die Betriebe, denen die Rohstoffe auf den1 
Wasserwege zugefiihrt werden. Daran schlieBen sich die deren Erzeugnisse 
verarbeitenden Zwischenproduktsbetriebe. Weiter folgen dann die Parbstoff- 
betriebe, die Hilfsbetriebe fur Bearbeitung von Metall, Holz, fur Vrrpackung, 
Versand, Energieerzeugung usw. Die allgemeine Verwaltungs- untl Betriebs- 
abteilung soll umfassen : 

1. Ihrektion, Korrespondenz, Buchhaltung, Kasse, Speditionsbiiro, Kal- 
kulationshiiro, statistisches Buro, Fabrikkontor, Patenthuro, J3ibliothek, 
wissenschaftliches Laboratorium mit technischeni Versuchsraum, analytisches 
Laboratorium, physiologisches I,aboratorium, elektrolytisches Laboratorium, 
endlich sanitliche Farbereien und Druckereien. 
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2. Hauptrohproduktenlager und Lager der fertigen Produkte (Farben- 
lager mit dem Farbenmischraum, sowie getrennt davon das pharmazeutische 
Produktenlager) . 

3.  Die Feuerwehr, son-ie die allgemeinen Einrichtungen zum Wohle der 
Beamten und Arbeiter, wie Badeanstalt, Speiseanstalt, Kasino, Kantine. 
Konsumanstalt usw. 

,,Die Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Untergebenen mu13 
auf Verantwortungsfreudigkeit und Arbeitsfreude eingestellt sein". , ,Bei 
der Leitung der einzelnen Abteilungen konimt es darauf an, daU die in weit- 
gehendster Weise durch die Zerlegung in einzelne Abteilungen und Betriebe 
vollzogene Dezentralisation wiederum ihre Grenzen in einer geeigneten Zen- 
tralisation der Abteilung findet, in einem das gesamte wissenschaftliche und 
technische Gebiet beherrschenden Abteilungsvorstand", dem ein Stab von 
ihrerseits iiber Betriebsassistenten verfiigenden Betriebsfiihrern untersteht 
und fur den genaue Vorschriften iiber die Regelung des Verkehrs nach unten 
und gegeniiber der Direktion gegeben werden. ,,Der Betriebsfiihrer hat durch 
dauerndes Arbeiten im Laboratorium die verschiedenen Prozesse seines Be- 
triebes zu iiberwachen und vor allem auszuprobieren, ob sich nicht ratio- 
nellere, bessere und billigere Methoden zur Darstellung der verschiedenen 
Produkte ausfindig machen lassen. Er sol1 nicht, wie es irrtiimlicherweise 
so oft geschieht, die Zeit damit zubringen, den Aufseher iiber die Arbeiter 
zu spielen, sondern taglich einmal oder zweimal seinen Betrieb griindlich 
durchgehen und dafiir sorgen, daB alle Befehle durch die Aufseher in ge- 
wissenhafter Weise vollzogen werden. Es verbleibt ihm dann der groflte 
Teil des Tages zu experimentellen Versuchen". nuisberg schlol3 seine Denk- 
schrift mit der Aufforderung, daW ,,die niedergelegten Gesichtspunkte durch 
alle Herren des Geschafts, welche Erfahrungen besitzen, auf ihre Richtigkeit 
gepriift und im freien Meinungsaustausch geklart werden". 

Die mitgeteilten Proben zeigen, welche Fiille von Erfahrung, Klugheit 
und Unternehmungsgeist in seinen Vorschlagen steckte. Er  hatte die Genug- 
tuung, daW er das Leverkusener Werk fast bis in alle Einzelheiten nach seinem 
Plane bauen und in Betrieb setzen durfte. Bis in die neueste Zeit stetig er- 
weitert, erscheint es noch heute wie aus einem GuB geformt und sucht mit 
seiner Weitraumigkeit, seiner Schonheit und vollendeten Zweckmafligkeit, 
seinem wissenschaftlichen Riistzeug und seinen mustergiiltigen sozialen Eiil- 
richtungen seinesgleichen in der Welt. Den sozialen Einrichtungen und ihrem 
stetigen Ausbau widmete Duisberg seine besondere Liebe. Es war ihm Her- 
zenssache, durch sie auch ein seelisches Band zwischen dem Werk und allen 
Mitarbeitern zu kniipfen. ,,Es gab bei diesen Arbeiten aber auch gar nichts, 
um das Duisberg sich trotz seiner iibergroBen Arbeit nicht gekiimmert hatte", 
berichtet einer seiner Helfer. Von diesen vorbildlichen Einrichtungen seien 
noch genannt : Die Beamten- und Arbeiter-Wohnsiedlungen (3000 Werks- 
wohnungen) , die mit ihren Garten, Griinanlagen und kiinstlerischem Sch,muck 
Villenkolonien gleichen, das weitlaufige prachtige Werkskasino, das 1200 Per- 
sonen fassende, fur Theaterauffiihrungen, Konzerte u. dgl. bestimmte Er- 
holungshaus, die Park-, Spiel- und Sportanlagen, das groUe Schwimmbad, 
die Biicherei mit iiber 25000 Banden, das in schoner Natur gelegene Erho- 
lungsheim , ,GroUe Ledder", Lehrlingsschule, Haushaltungsschule, Hand- 
fertigkeitsschule fur Kinder, Fortbildungsverein, dramatische Vereinigung:, 
Orchesterverein, Gesangverein, Sprachvereinigung zur Erlernung fremder 
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Sprachen, Stenographenverein, Fischereiverein, Ruderverein und weitere 
Sportvereine, Frauenverein, Poliklinik, Wochnerinnenheim, in dem durch- 
schnittlich taglich eine Geburt erfolgt, Lungenfiirsorgeanstalt, Beratungs- 
und Fiirsorgestellen, Wohlfahrtsgut in den bergischen Waldern, Jugend- 
herberge, Werkszeitung, Reisestiftungen fur Arbeiter und mittlere Ange- 
stellte, Hilfsfonds, Kriegsinvalidenfonds, Pensions-, Spar- und Sterbekassen. 

Planung und Bau Leverkusens bilden in Duisbergs schaffensreichem 
Leben das Kernstiick. Mit welcher Freude fiihrte er den Besucher durch 
das Werk, in dem er jeden Winkel und jede Einzelheit kannte! An Lever- 
kusen hing sein Herz. Dort nahm er selbst Wohnung, als er 1912 Elberfeld 
verlieW, und dort bereitete er sich auch seine letzte Ruhestatte. Mit berech- 
tigtem Stolze auf seine eigenste Schopfung weihte er 1933, als 72-jahriger 
Patriarch seines Werkes, das riesige, aus tausenden von Gliihlampen gebildete, 
nachts nieilenweit in die Lande leuchtende , ,Bayerkreuz" ein, als ,,Zeichen 
unseres Mutes und unserer Zuversicht" und schlieBend mit Goethes Wort : 
,,Allen Gewalten Zum Trotz sich erhalten, Nimmer sich beugen, Kraftig 
sich zeigen, Rufet die Arme der Gotter herbei". 

Duisbergs Art war es, wenn er ein Ziel erreicht hatte, ein neues, hoheres 
ins Auge zu fassen. Ein solches sah er im Zusammenschld3 der deutschen 
chemischen Industrie. Wieder blickte er hierbei sehr vie1 weiter als seine Kol- 
legen. Bei seiner zweiten Amerikafahrt 1903 hatte er gesehen, wie industrielle 
Zusammenschliisse zu machen sind, und vor allem auch, wie sie nicht gemacht 
werden sollen. ,,Ich nahm in Aussicht, bei Ruckkehr nach Hause eine Denk- 
schrift iiber diese Trusts in Beziehung auf die deutsche Farbenindustrie zu 
schreiben". Mit gewohnter Energie und Schnelligkeit setzte er die Absicht 
in die Tat um. I m  Januar 1904 lag seine ausfiihrliche ,,Denkschrift iiber die 
Vereinigung der deutschen Farbenfabriken", 25 grol3e Druckseiten, vor. Sie 
ist wieder so bezeichnend fur sein kritisches Urteil, seine zupackende Tat- 
kraft und seine iiberzeugende Darstellungskunst, daB sie hier ebenfalls aus- 
zugsweise wiedergegeben werden soll. Sie beginnt unter Hinweis auf die 
groWen industriellen Syndikate und Kartelle in Deutschland und im Aus- 
land, vor allem in den Vereinigten Staaten, mit der Frage, ,,ob die Verhalt- 
nisse in der chemischen Industrie Deutschlands und speziell in der Farbem 
industrie nicht auch derartige sind, daW eine Vereinigung der verschiedenen 
Farbenfabriken nicht nur znreckmaWig ist, sondern auch im Laufe der Zeit 
erfolgen md3". ,,Aufgabe der vorliegenden Denkschrift ist es, die Vorteile 
und Nachteile festzustellen und die Vertreter der Farbenindustrie zu einer 
Kritik dieser Vorschlage herauszufordern". , ,Zweck einer jeden Kapitals- 
und Betriebsvereinigung zu einer groBen Korperschaft unter gemeinsamer 
Leitung sind : weitgehendste Verminderung der Kosten fur Produktion, Ver- 
waltung und Verkauf, Beseitigung eines ruinosen Konkurrenzkampfes, Er- 
zielung eines moglichst hohen Gewinnes, bei moglichst guter Bezahlung der 
Beamten und Arbeiter und Fursorge fur sie und ihre Angehorigen, Durch- 
fiihrung der weitgehendsten Arbeitsteilung unter Wahrung der fur jede Ver- 
billigung von industriellen 1,eistungen notwendigen Zentralisation, Beein- 
flussung des Weltmarktes auf dem betreffenden Gebiet". Man betrachtet 
es oft als ,,naheliegend, daB ein Zusammenschld sich meist dann am leich- 
testen vollzieht, wenn die Geschaftslage ungiinstig und der Nutzen auf ein 
Minimum gesunken ist. Ob es aber zweckmaoig ist, die Griindung unter dem 
Zwang der Not vorzunehmen, wird bezweifelt. Xeiner Ansicht nach sollten 

~- ~~ 
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Industriezweige, die ihrer Katur nach die Vorteile des Zusammenschlusses 
sich besonders zu eigen machen konnen, nicht in schlechten, sondern in guten 
Tagen sich vereinigen. Erscheint schon heute eine Vereinigung als dauernd 
vorteilhaft? Ich glaube, diese Frage mit ,, Ja" beantworten zu miissen". 

Es folgen eine groaziigige Schilderung des Wesens der deutschen Farben- 
industrie und eine tabellarische Zusammenstellung der Farben- und pharma- 
zeutischen Fabriken mit ihrem Kapital usw. Duisberg verweist dann auf 
einige verderbliche Konkurrenzkampfe, den bevorstehenden Ablauf vieler 
wichtiger Patente, das stete Anwachsen aller Spesen, z. B. fur wissenschaft- 
liche Forschung, Betriebsversuche, Erfiillung der vielseitigen Kundenwiinsche 
usw., auf das Nebeneinanderbestehen ahnlicher deutscher Verkaufsorgani- 
sationen, -filialen und -lager in vielen I,andern, auf die durch den Wett- 
bewerb veranlallten MiBbrauche im Kreditwesen, endlich auf die Tatsache, 
daB die 2011- und Patent-Gesetzgebung niancher Lander zur Errichtung aus- 
landischer Filialfabriken zwingt (in RuBland z. B. bestanden 7 chemische 
Filialfabriken) und dall eine weitere Ausdehnung der Schutz-Zoll- und Patent- 
Politik erwartet werden miisse. Andererseits betont er : ,,Keine Industrie 
hat ja auch noch so viele unbearbeitete Felder wie die Farben- und pharma- 
zeutische Industrie. Beim Blick in die Zukunft wird das Dunkel, das zur 
Zeit auf inanchen Gebieten der chemischen Industrie herrscht, erhellt durch 
den Sonnenstrahl der Hoffnung auf einen Fortschritt, wie er auf keineni 
Gebiet so sehr wie auf dem unsrigen moglich ist". 

Er verschlieBt seine Augen nicht vor den moglichen Nachteilen eines 
Zusammenschlusses : Die chemische Industrie ist ein ,,treffliches Beispiel 
der Symbiose der Wissenschaft und der Technik. Erst durch die Konkurrenz 
ist ihre bewundernswerte Vielgestaltigkeit ausgebildet worden. Mit der Be- 
seitigung der Konkurrenz, mit der Hemmung der natiirlichen Entwicklung 
hort aber auch die Erstarkung der groB und machtig gewordenen Industrie 
auf, wenn es nicht gelingt, durch geeignete Organisation die Konkurrenz 
zwar nach auBen zu beseitigen, sie aber im Innern nicht nur bestehen zu 
lassen, sondern so weit als moglich weiter zu entwickeln. &lit der Vereinigung 
der industriellen Macht in einer Hand liegt die Versuchung zum MiBbrauch 
dieser Macht allzu nahe. Wir sehen davon ab, daB die an der Spitze stehenden 
Manner dem GroBenwahn verfallen konnen. Eine solch machtige Kapital- 
gesellschaft kann ein kleiner Staat im Staate werden, den die Gesetzgeber 
hassen und das Publikuin fiirchtet. Neue Konkurrenzen werden groB gezogen. 
Hier gilt auch: Die Baume wachsen nie in den Hinimel; je groBer ein Organis- 
mus wird, um so mehr neigt er zum Zerfall, es sei denn, daB es ihin gelingt, 
sich so einzurichten und unter zentraler Leitung eine solche Dezentralisation 
durchzufuhren, wie wir es bei den hoch organisierten Lebewesen durchgefiihrt 
sehen' ' . 

Die finanziellen Gesichtspunkte einer ZusammenschlieBung, die Kapital- 
bewertung der Partner werden besprochen. ,,Weit wichtiger sind aber die 

cher Beziehung. Die 1,eitung eines groBen Betriebes ist 
g organisiert, im Verhaltnis vie1 einfacher und billiger als 

die eines kleinen". Als Vorteile nennt Duisberg u. a. weiter: ,,Auswahl der 
Begabtesten und Versetzung an jene Stellen, die jedeni die bestniogliche Ent- 
faltung seiner Individualitat bieten" ; die Miiglichkeit, alle wichtigen Stellen 
, ,mit hervorragenden Kraften zu versehen", ,,die am hesten eingerichteten 
und billigsten Produktionsstatten bestehen zu lassen und die anderen zu 
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schlief3en" ; das ,,Zusammenwerfen der verschiedenen Zwischenprodukts- 
abteilungen" ; die Errichtung eigener Fabrikationseinrichtungen fur gewisse 
Chemikalien, wo es durch den Gesamtverbrauch aller Fabriken gerecht- 
fertigt ist ; den Austausch der Betriebserfahrungen, ,,da selbst der best- 
geleitete Betrieb vom schlecbt geleiteten, sei es auch nur in negativer Hin- 
sicht, lernen kann" ; die Verringerung der Filialen im Ausland; die Vorteile 
in kaufmannischer Beziehung beim Einkauf der Rohmaterialien und beini 
Verkauf der eigenen Erzeugnisse. 

Ein bloBes Verkaufssyndikat, wie es sich bei anderen Industrien bewahrt 
hat, erscheint Duisberg ungeniigend. ,,Die Vereinigung mu0 schon eine 
innigere und langandauerndere sein" . Er empfiehlt , ,eine Verschmelzung 
an Haupt und Gliedern", die Bildung der ,,Vereinigten deutschen Farben- 
fabriken". Man mu13 ,,sehr darauf bedacht sein, die Faktoren, die einen 
solchen gro13en Organismus gesund und lebenskraftig erhalten, namlich die 
Konkurrenz und den Ehrgeiz, als Haupttriebfedern einzuspannen. Die einzige 
Gefahr, die bei einer solch grol3en Organisation besteht, ist das EinreiBen 
eines schadlichen Biirokratisinus und schablonenhaften Wirkens". Es folgen 
Vorschlage fur die Gestaltung der Zentralleitung, die Einkaufs- und Verkaufs- 
organisationen, die Leitung der einzelnen Fabriken, die Gemeinschafts- 
sitzungen usw. 

,,Bei jeder Fabrik und bei jeder groBen Abteilung in der Fabrik sollten 
die wissenschaftlichen Laboratorien, die anregend, belehrend und vor allem 
forschend wirksam sind, in vollem Unifange erhalten bleiben, damit die weit- 
gehendste Idealkonkurrenz erhalten bleibt. Auch in dem groWen Gebilde 
werden Irrtiimer und Fehlgriffe vorkommen ; aber fur tiichtige und tat-  
kraftige Fachleute ware ein Wirken und Schaffen in einem solchen, in alle 
Gebiete hiniibergreifenden Gesellschaftssystem ein Arbeitsfeld, wie man es 
sich nicht schoner denken kann". 

Der letzte Teil der Schrift behandelt den ,,MaWstab, mit dem der er- 
forderliche Ausgleich im Wertbesitz vorzunehmen ist. Auch hier muR man, 
will man sich iiberhaupt verstandigen, von groBen Gesichtspunkten aus 
urteilen und annehmen, da13 die Verhaltnisse bei den groBen Firmen wenig- 
stens adaquat sind". Zuni Schlu13: ,,Ich wiederhole nochmals, man sol1 mit  
den Vorbereitungen zu dieser Vereinigung nicht so lange warten, bis die Not 
zum Handeln treibt, sondern die guten "age dazu anwenden, um die Einigungs- 
bestrebungen anzubahnen". 

So glatt wie bei der Leverkusener Denkschrift ging es diesmal niit der 
Venvirklichung des Planes nicht. Es waren zu viele Widerstande sachlicher 
und personlicher Art zu iiberwinden. Duisberg sagte spater einmal: ,,Es 
geht ahnlich wie mit der Ehe. Wenn sich die Partner allzu lange betrachten 
und allzusehr iiberlegen, dann komint keine Verlobung, aber auch keine der- 
artige Pirmenvereinigung zustande" . Bei einem kleinen Kreise fielen aller- 
dings seine Anregungen sofort auf fruchtbaren Boden. Im Oktober 1904 
erfolgte eine Vereinbarung zwischen Leverkusen und der Badischen Anilin- 
und Soda-Fabrik, der sich schon 10 "age spater auch die Xktiengesellschaft 
fur Anilin-Fabrikation anschlo13, nachdem aufregende Verhandlungen voran- 
gegangen waren, die Duisberg in den ,,I,ebenserinnerungen" anschaulich 
schildert. E r  entwarf eine ,,einfache und gut funktionierende Geschafts- 
fiihrung im Verkehr der drei Firmen untereinander". Am 1. Januar 1905 
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trat ,,der Dreibund, der fur unsere drei Firmen von groRter Bedeutung ge- 
worden ist", als erste kleine Interessen-Gemeinschaft ins Leben. Er  erweiterte 
sich 1916 unter dem Zwange des Krieges, indem der , Jnteressen-Gemeinschaft" 
noch funf Firmen beitraten, die Farbwerke vorm. Meister Lucius u. Bruning, 
Kalle u. Co., Leopold Cassella u. Co., Griesheim-Elektron und Weiler ter Meer. 
In  ihrer heutigen Form besteht die ,,I.-G. Farhenindustrie Aktiengesellschaft" 
seit 1925 ; Duisberg, der auch am Zustandekonimen dieser vollstandigen 
Fusion das Hauptverdienst hatte, wurde der erste Vorsitzende des Aufsichts- 
rats und Verwaltungsrats. Auch niit dieser Leistung hat er eine in der ganzen 
Welt bewunderte und mehrfach nachgeahmte Tat vollbracht. Die ,,I.-G." 
bildete ein Vorbild fur die Selbstorganisation eines Wirtschaftszweiges zur 
Erzielung hochstmoglichen Erfolges unter Zuruckstellung der Sonderbelange 
der einzelnen Werke. Ihre Nutzlichkeit und Notwendigkeit wurden bei 
Duisbergs Goldenein Berufsjubilaum 1933 von der mafigebendsten Stelle, 
ihrem jetzigen Fuhrer Bosch, bestatigt: ,,Wenn wir unter der Leitung von 
Herrn Duisberg die Interessen-Gemeinschaft nicht gegrundet, die Fusion nicht 
durchgefuhrt hatten, ich wiifite nicht, ob wir den kommenden Zeiten mit der 
Ruhe entgegensehen konnten, mit der wir es Gott sei Dank tun konnen. Das 
ist ein Riesenerfolg, und ich glaube, wohl kaum eine Firma wird ihre Ver- 
haltnisse so geordnet vor sich sehen wie die I.-G. Farbenindustrie". Bosch 
lie13 iibrigens bei derselben Gelegenheit einen Blick in die Entstehungs- 
geschichte der I.-G. tun: ,,Die Fusion ist auch nicht ganz ohne Reibungen 
entstanden. Ich kenne Raume in diesem Hause (Verwaltungsgebaude Lever- 
kusen), die ihre Geschichte haben". Um so schwerer wiegt Duisbergs 
Eifolg ! 

Der Weltkrieg verlangte eine tiefgreifende Umstellung der deutschen 
chemischen Industrie. ,,Die Anforderungen waren fur diese um so neuartiger, 
als keiner von uns irgend welche, auch nicht die leisesten Vorbereitungen fur 
einen Krieg getroffen hatte. Selbst die deutsche Pulver- und Sprengstoff- 
industrie war nicht in dem MaWe vorbereitet, wie sie es hatte sein konnen". 
Mit grofiter Beschleunigung mufite die deutsche Chemie Ersatz fur den feh- 
lenden Chilesalpeter schaffen, lawinenartig steigende Mengen von Spreng- 
und anderen Kampfstoffen erzeugen, zahllose Roh- und Werkstoffe ersetzen, 
alles unter den schwierigsten Arbeitsverhaltnissen, denn die meisten Ange- 
stellten waren im Heeresdienst, und die Industrie litt selbst schwer unter 
dem Materialmangel. Duisberg stand wie immer in der vordersten Linie, 
ratend, organisierend, anfeuernd. Auch Leverkusen ta t  voll seine Schuldig- 
keit; es sei nur an die technische Darstellung des kiinstlichen Kautschuks 
und an die Gewinnung von Schwefel und Schwefelsaure aus Gips erinnert. 
W-enn die Not auch in diesen und einigen anderen Fallen, vor allem bei der 
chemischen Nutzbarmachung des Luft-Stickstoffes, das Tempo des Fortschrittes 
beschleunigte, so bedeutete die Kriegszeit fur die deutsche chemische Indu- 
strie im ganzen Stillstand und Riickschritt. Man muUte die Arbeit an den 
gewohnlichen Aufgaben einstellen und den auslandischen, weniger bedruckten 
Wettbewerbern einen groBen Vorsprung lassen. Die Anlagen wurden herunter- 
gewirtschaftet, oft auch durch die Kriegsarbeit unmittelbar gefahrdet. Am 
27. Januar 1917 erhielt Duisberg in Berlin durch den Fernsprecher die Nach- 
richt, infolge einer Explosion sei ganz Leverkusen voni Erdboden verschwunden. 
Gliicklicherweise stellte sich dies bald als arge Gbertreibung heraus. Doch 
erm-ies sich das wirklich Geschehene noch als schlimm genug. In  dem etwa 
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1 km abseits der Farbenfabriken liegenden Granatfiillwerk waren 80000 kg 
Trinitro-toluol in die Luft  geflogen. Man beklagte 8 Tote und viele Verletzte. 
Von anderem Materialschaden abgesehen, hatte der Luftdruck fast samtliche 
Fenster in den E'arbwerken zertriimmert, was den Betrieb um so empfind- 
licher storte, als gerade eine Kalte von -ZOO herrschte, so daI3 die Wasser- 
leitungen einfroren. Uber 80 Eisenbahnwagen Glas muaten in aller Eile 
herangeschafft werden, urn die zunachst mit Brettern geschlossenen Fenster 
lvieder instandzusetzen 

Nach dem sogenannten FriedensschluB blieb die Lage der chemischen 
Industrie liochst schnlerig. Die Arbeit fur das Heer horte plotzlich auf ; 
der Betrieb mufite wieder auf Friedensverhaltnisse umgestellt werden. Der 
Versailler Gewaltvertrag forderte von den chemischen Fabriken die zwangs- 
weise Abgabe von 507; ilirer Vorrate und 25% der Erzeugung bis 1925 und 
die Auslieferung der Herstellungsverfahren nebst Zeichnungen nicht nur fiir 
die Kampfstoffe, sondern auch fur deren Ausgangsmaterialien wie Schwefel- 
saure, Salpetersaure usw. I n  Leverkusen allein muBten Anlagen im Werte 
yon iiber 50 Millionen Goldmark dem Erdboden gleich gemacht werden. Wie 
ein briillender Lowe zog die ,,Interalliierte Militar-Kontroll-Konimission" von 
Fabrik zu Fabrik. Leverkusen gehorte zum besetzten Gebiet und wurde mit 
einer Neuseelander Division belegt, an deren Stelle spater Englander traten. 
In Duishergs schonem Wolinhaus quartierten sich 4 Generale, mehrere Stabs- 
offiziere und 14 Burschen ein; ihni blieben fur seine Familie zwei Schlaf- 
zimmer und einige unter dem Erdboden liegende Raume. Inimerhin fuhr 
inan in Leverkusen mit der Besatzung besser als in Ludwigshafen und Hiichst, 
\yo schwarze Truppen standen und ,,die Franzosen riicksichtslos vorgingen 
und in die grooten Fabrikgeheimnisse einzudringen versuchten". 1921 er- 
zahlte Duisberg im Reichswirtschaftsrat : Bei Verhandlungen iiber Lizenz- 
erteilungen ,,haben sich die Unterhandler nicht gescheut, folgendes zu sagen : 
,,Wenn ihr uns die Bedingungen nennt, unter denen ihr bereit seid, das 
Ammoniakverfahren zu lizenzieren, so achtet darauf, daB ihr eure Forde- 
rungen nicht iiberspannt ; denn einer unserer ersten Ingenieure, und zwar 
der beste von ihnen, war nionatelang in Oppau in der Stickstoff-E'abrik, hat  
j eden einzelnen Apparat photographiert und aufgenommen und hat sich so 
die Kenntnis der ganzen Verfahren und Apparaturen verscliafft ; er kann 
also die Fabrikation auch einrichten, wenn ihr etwa zu teuer sein solltet". 
S o  wurde der Krieg von den Siegern auf wirtschaftlichem Gebiete in der 
riicksichtslosesten Weise fortgesetzt ! Eines der triibsten Kapitel ist auch 
die Wegnahme der deutschen Patente in den Vereinigten Staaten. Unter 
Fiihrung des ,,Alien Property Custodian" iiberschlug man sich dort formlich 
in der Hetze gegen die deutsclie chemische Industrie. ,,I% ist kein Rediirfnis 
fiir die Aufrechterhaltung jener deutschen Fabriken, welche eine dauernde 
Kriegsgefahr sind". In anderen Landern war es kaum besser. Eine englische, 
von einem friiheren englischen Offizier, spater Cheniiker der British Dye- 
stuffs Association, verfafite, voni Feldmarschall Sir Henry Wilson bevor- 
und befiirwortete Flugschrift ,,The riddle of the Rhine" (das Ratsel des 
Rheins, d.  i. die 1.G. Farbenindustrie) einpfalil die Lahmlegung der iiber 
den dentschen Bedarf hinausgehenden deutschen cheniischen Industrie. 
JIan scheute sich niclit, deutsche Tcchniker und Arbeiter zum Verrat von 
1:abrikgelieimnissen zu verleiten und Cheniiker mit besonderen Erfahrungen 
init aulierordentliclien Gehaltern anzulocken. 
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Zu alleni kam der moralische Zusammenbruch im eigenen Lande. Ar- 
beiter- und Soldatenrate trieben auch in Leverkusen ihr Unwesen. Duisberg 
sollte als Geisel fortgeschleppt werden. ,,Unmittelbar, ehe man mich packen 
konnte, gelang es mir, querfeldein nach Koln und weiter nach Bonn zu ent- 
kommen. Erst vier Tage spater konnte ich nach Leverkusen zuriickkehren". 
Nach einer Woche muate er nochmals fliehen. Die Leistung der Arbeiter- 
schaft sank auf die Halfte. 

Auch im iibrigen verschlechterten sich die Verhaltnisse, unter denen die 
deutsche chernische Industrie nun arbeiten mullte, griindlichst. In  groBen 
und kleinen Landern, die friiher Absatzgebiete fur deutsche Chemikalien 
gewesen waren, suchte man, rnit aller Kraft eigene chemische Industrien zu 
entwickeln und Deutschland auszuschalten. 

Wieder kampfte Duisberg auf der vordersten Zinne. Die Werks- 
zeitung bezeugte ihm: ,,iYicht wie ein Sechziger, nein, wie ein junger 
kampfesfrolier Mensch stellte er sich all den Schwierigkeiten mannhaft ent- 
gegen, und gab so trotz aller Anfeindungen, Verdachtigungen und Ver- 
unglirnpfungen allen MiBmutigen und Verzweifelten ein leuchtendes Beispiel 
treuer Pflichterfiillung". Rastlos arbeitete er am Wiederaufbau Lever- 
kusens ; unerniudlich nahm er an zahllosen Beratungen und Verhandlungen 
im In- und Ausland teil; niit seinem ganzen Temperament verteidigte er 
die deutsche Industrie gegen die Liigen des Auslandes, z. B. die erwahnte 
englische Schrift. , , Im Interesse Englands niuB man empfehlen, alle Exem- 
plare, die vorhanden sind, zu einem Scheiterhaufen zu tiirmen, diesen mit 
Teer zu iibergieoen und ihn dann anzuziinden, damit auch nicht ein Buch- 
stabe davon iibrigbliebe". DaB er gleichzeitig die groBten deutschen che- 
mischen Fabriken zu einem starken Instrument der Abwehr zusanimen- 
schmiedete, wissen wir bereits. 

Mit der im engeren Sinne fachlichen Leistung ist Duisbergs Lebensarbeit 
keineswegs erschopft. Er  war weit mehr als ein chemischer Industrieller. 
Auf den verschiedensten anderen Gebieten wirkte er fiihrend und bahn- 
brechend, iiberall groBe Ziele und zugleich die Wege xu ihrer Erreichung 
n eisend. 

Eine Frage, die ihm besonders am Herzen lag, war die Hebung des 
Chemikerstandes an Leistung mie an augerem Ansehen. ,,Ich entsinne mich 
selir genau, daW in meiner Heimat, dem arbeitsfreudigen Wuppertal, die 
Chemiker, als ich dieses Fach zu meinem Beruf erkor, nichts galten". Seine 
Mutter hatte ja gemeint, Chemiker und Apotlieker sei dasselbe. Um hier 
Wandlung zu schaffen, setzte er alle Hebel an. Zunachst trat  er fur eine 
bessere Schulvorbildung der Chemiestudenten ein. , ,Durchhlattert nian die 
aintlichen Personalverzeichnisse der Tlniversitaten, so fallt bei den Studie- 
renden der Chemie die groBe Zahl von Nichtabiturienten auf". Er verlangte 
auch fiir das Studiuin der Chemie die Reifeprufung der hoheren Schule, wie 
sie fiir andere Faclier langst Voraussetzung war. 

Mit groBem Eifer beteiligte er sich an den Arbeiten des ,,Damnu", des 
von der Gesellschaft deutscher Naturforscher und h t e  eingesetzten , ,Deut- 
schen Ausschusses fur den mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterricht". In  dessen Auftrag verfaBte er 1906 eine ausfiihrliche, im Druck 
erschienene Denkschrift ,,Der chemische Unterricht in der Schule und der 
Hochschulunterriclit fur die Lehrer der Chemie", wahrend F. Klein un d 
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C. Chun dasselbe fur Matheinatik und Biologie taten. Duisbergs Arbeit ist 
wieder hochst bezeichnend dafiir, wie griindlich der Vielbeschaftigte bei 
solchen Dingen zu Werke ging. Man mu13 staunen, wo er die Zeit liernahm, 
selbst wenn man beriicksichtigt, da13 ihm der ausgezeichnet organisierte 
Biiroapparat der Farbenfabriken zu Gebote stand. Er verschickte zunachst 
eine Umfrage an Lehrerkollegien, sowie an 76 Hochschulprofessoren der 
Chemie, ,,um sich iiber alle in Betracht kommenden Fragen zu informieren 
und um auch die beteiligten Hoclischulkreise fur diese Frage zu interessieren". 
Letzteres war dringend notig ; die Hochschulausbildung der kiinftigen Schul- 
Chemielehrer, auf die beim Unterricht nirgends besondere Riicksicht genommen 
wurde, lag damals vollig im Argen. 

Duisbergs Schrift behandelte den Gegenstand so umfassend, dafi in der 
Folgezeit kaum noch ein neuer Gedanke ausgesprochen werden konnte. 
Horen wir ihn wieder selbst in einigen entscheidenden Satzen: ,,Die Pflege 
der Anschauung und der planniafiigen Beobachtung, sowie die Erziehung der 
Schuler zum selbstandigen Folgern und Denken wird durch den in richtiger 
Weise betriebenen Chemieunterricht in hervorragender Weise begiinstigt. 
Auch sind wir der Meinung, da13 ein bestimmtes hIaB chemischer Kenntnisse 
fur jeden Gebildeten, zumal aber fur alle diejenigen, welche einen entschei- 
denden EinfluU im offentlichen Leben an irgend einer Stelle auszuuben be- 
rufen sind, unbedingt gefordert werden mufi. Der kiinftige Chemiker braucht 
keine chemische Vorbildung. Aber woher sol1 ein Schiiler der hoheren Schulen 
Lust und Neigung zur Chemie bekommen, wenn er diese Wissenschaft vorher 
niemals kennen gelernt hat?  Sicherlich ist an der Tatsache vie1 Wahres, 
daB die Abiturienten der Oberrealschulen mit so reichen Kenntnissen in 
Chemie zur Hochschule kommen, dafi sie in den ersten Semestern den Kol- 
legien und Ubungen nur gelangweilt folgen und iiberhaupt auf eine griind- 
liche Fundamentierung ihres chemischen Wissens verzichten. Fur das Ah- 
strakte in der Chemie sind die meisten Schuler erst in der Oberprima reif. 
Notig ist keine umfangreiche oder ins einzelne gehende, fachwissenschaft- 
liche Ausbildung, sondern nur in den Grundlagen und Grundziigen der Chemie 
und der im Leben und in der Technik wichtigen chemischen Prozesse. Erst 
zum SchluW sollen die grundlegenden theoretischen Anschauungen das Tat- 
sachenmaterial durchleuchten. Die chemischen Ubungen sind zur Aus- 
bildung samtlicher Sinneswerkzeuge, als Ubungen in der Handfertigkeit von 
grofiter Wichtigkeit. Sie erfordern eine ganz andere Handhabung, als es 
jetzt meist der Fall ist. Nicht qualitative Analyse, die jetzt fast inimer und 
ausschliefilich in den Schulen hetrieben wird ! Der Aufbau eines einfachen 
Apparates, die Herstellung eines einfachen Praparates sind wichtiger. Durch 
Besichtigung von Betrieben, Wasserwerken, Gasanstalten, Bierbrauereien, 
Farbereien, Druckereien, Bergwerken, Hochofen lernen die Schiiler nicht nur 
den volkswirtschaftlichen Wert der Industrie kennen, sondern auch die 
grol3e Bedeutung der Chemie fur alle Zweige der Technik und bekonimen, 
was nicht zu unterschatzen ist, eine heute vielfach fehlende Achtung vor 
der Industrie und dem Handwerk". Duisbergs Ausfiihrungen iiber die be- 
sonderen Ziele und Bediirfnisse des Schul-Chemieunterrichtes, der zu jener 
Zeit durchweg nur ein Abklatsch des Hochschulunterrichtes war, fanden 
zwar auf dem Papier vielfach Beifall; bis sie sich in der Wirklichkeit einiger- 
maBen durchsetzten, vergingen Jahrzehnte. Die , , Schulreform" blieb eine 
der am langsamsten mahlenden Miihlen. Unendliches Wiederkauen der- 
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selben Gedanken ; Zank um einzelne Unterrichtsstunden statt gro13er Gesichts- 
punkte und statt Handelns. Hier anspruchsvolle , ,Naturwissenschaftler", 
die fur den Wert der anderen Facher kein Verstandnis hatten; dort nicht 
weniger einseitige ,,Humanisten", die das ,,nil humani a me alienum puto" 
mit FiiBen traten. Wer die groBe ,,Reichsschulkonferenz" Anfang der 
zwanziger Jahre in Berlin mitgemacht hat, kann ein Lied singen von dem 
unfruchtbaren Geschwatz der ,,Schulreformer". 

Duisberg, obwohl selbst Oberrealschiiler, war, wie schon aus seinen obigen 
Worten hervorgeht, kein unbedingter Anhanger der Oberrealschule. 1908 
sagte er einmal: ,,Ich bin kein Gegner der Gymnasien. Ob Sprachen, Natur- 
wissenschaften, Mathematik oder Geschichte, das bildet den Verstand und 
das Gemiit gleich gut;  aber um das moderne Leben zu verstehen, dazu ge- 
hort eine gewisse Fahigkeit des induktiven Denkens auf der einen Seite und 
auf der anderen Seite ein gewisses Ma13 von Kenntnissen zum Verstehen der 
Fortschritte". 

Auch die Grundsatze, die Duisbergs Schrift fur die Hochschulausbildung 
der Chemie-Schullehrer aufstellte, sind erst in neuerer Zeit allmahlich und 
noch keineswegs iiberall durchgedrungen. ,, Sicherlich ware es das beste, 
wenn man vom Chemielehrer verlangen wollte, da13 er vollstandig ausge- 
bildeter Chemiker ist. Aber welche Schule kann einen Lehrer brauchen, der 
nur die Qualifikation fur Chemie hat? Wir miissen uns also beschranken". 
Duisberg fordert fur den Lehrer ,,nur die wissenschaftlichen Grundlagen der 
analytischen Chemie" und legt ,,in praktischer Hinsicht den Schwerpunkt 
auf die Experimentierkunst". Er  befiinvortet u. a.  Experimentier- und Glas- 
blaskurse und Betatigung als Volontar-Vorlesungsassistent, sowie spatere 
Fortbildungskurse, die ,,auch einen guten Kontakt zwischen Hochschule und 
Schule' ' bilden. 

Um die Ausbildung der Chemiker an den Universitaten und Technischen 
Hochschulen zu vervollkommnen, drangte er schon 1897 auf Vermehrung 
der chemischen Extraordinariate, besonders fur technische Chemie. Er  be- 
fiirwortete auch die Verleihung des Promotionsrechtes an die Technischen 
Hochschulen. ,,Es mu13 mit dem veralteten Standpunkt aufgeraumt werden, 
welcher eine scharfe Trennung von Wissenschaft und Technik fordert, wobei 
die erstere nur an den Universitaten, die letztere nur an den Technischen 
Hochschulen gelehrt werden soll. Wissenschaft und Technik gehoren zu- 
sammen, keine kann heute mehr ohne die andere sein, die Trennung ist ein 
groI3er Fehler". 

Mitte der neunziger Jahre kampfte er leidenschaftlich fur die Einfiihrung 
einer Staatspriifung fur die Chemiker, weil ihm die damalige zwanglose, erst 
nach AbschluB des Studiums bei der Promotion kontrollierte Ausbildung 
der Chemiestudenten ungeniigend erschien. Hier stieB er auf den heftigsten 
Widerstand der Hochschullehrer unter Fuhrung von Ostwald. Wenn man 
auch zugab, daB MiWstande vorlagen und da13 mancher Schlendrian beseitigt 
werden muBte, so wollte man doch unter allen Umstanden staatlich-biiro- 
kratischen Zwang vermeiden. Auf Baeyers Betreiben wurde der ,,Verband 
der Laboratoriumsvorstande an deutschen Hochschulen" gegriindet und die, 
spater weiter ausgebaute, ,,Verbandspriifung" eingefiihrt, die den gewiinschten 
Zweck erfiillte, sich bis heute als sehr segensreich bewahrte und auch Duis- 
berg, der so ihr Vater geworden war, voll befriedigte. 

.- 
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Die weiteren Bemiihungen Duisbergs um die Hebung des Chemiker- 
standes spielten sich vornehmlich im Rahmen des Vereins deutscher Chemiker 
ab. Der Verein war aus einem schon seit Jahrzehnten bestehenden ,,Verein 
analytischer Chemiker" hervorgegangen, der ein recht bescheidenes Dasein 
fiihrte und Ende der achtziger Jahre noch nicht 200 Mitglieder zahlte. Wall- 
rend sich die Wissenschaft schon 1867 in der ,,Deutschen Chemischen Gesell- 
schaft", die Industrie 1875 im ,,Verein zur Wahrung der Interessen der 
chemischen Industrie Deutschlands" zusammengeschlossen hatten, fehlte es 
der Gesamtheit der deutschen Chemiker an einem Sammelplatze. Sie konnten 
sich allenfalls in der chemischen Sektion der Gesellschaft deutscher Natur- 
forscher und Arzte treffen. Auf Veranlassung Ferdinand Fischers wandelte 
sich die genannte Vereinigung 1887 in Frankfurt a. 31. in die ,,Deutsche 
Gesellschaft fur angewandte Chemie" mit der ,,Zeitschrift fur angewandte 
Chemie" als Vereinsschrift um. Der neue Verein kampfte lange mit Schwierig- 
keiten. 1895 hatte er nur etwa 1000 Mitglieder, wahrend die Zahl der deut- 
schen Chemiker sieben- bis achtmal so hoch war. Auf der Hauptversammlung 
zu Halle 1896 nahm man auf Antrag Duisbergs den Namen ,,Verein deutscher 
Chemiker" und eine neue Satzung an. Die nachstjahrige, in Hamburg ta- 
gende Hauptversammlung wurde wegen Verhinderung der Vorsitzenden von 
dem jugendlichen Duisberg geleitet. , ,Ganz ohne spezielle Vorbereitung 
meisterte er die samtlichen zur Beratung stehenden Fragen auf das Treff- 
lichste und erweckte bei allen weiter Sehenden die Hoffnung, ihn spater an 
der Spitze des Vereins erblicken zu diirfen", meldet die Vereinsgeschichte. 
Dieser Wunsch ging nach zehn Jahren, in denen Duisberg sich innerhalb 
des Vorstandes bereits dauernd fiihrend betatigte, in Erfiillung. 1907 bis 
1912 fiihrte er den Vorsitz. ,,Als ich unseren Verein als die kleine ,,Gesell- 
schaft fur angewandte Chemie" mit einigen hundert Mitgliedern kennen 
lernte, habe ich den Wert derselben darin erblickt und dies imnier und iiberall 
betont und ausgesprochen, daB hier alle, welche an der alma mater die Milch 
der chemischen Wissenschaft gemeinsam eingesogen haben, unbekiimmert 
darum, ob sie spater groBe Gelehrte geworden oder gelehrige Schiiler ge- 
blieben sind, ob sie sich zu Besitzern und Leitern von chemischen Fabriken, 
Hochschullaboratorien oder Staatsanstalten emporgearbeitet haben, oder 
als Abteilungsvorsteher, technische und analytische Chemiker und Assistenten 
tatig sind, an der gemeinsanien Vereinstafel sich zusammen finden sollten". 
I n  den1 Antrag auf Annahme des Namens ,,Yerein deutscher Chemiker" 
hatte nuisberg als Ziel des Vereins u .  a. genannt, ,,die Standesinteressen der 
deutschen Chemiker zu foidern, das StandesbewuBtsein zu heben und den 
deutschen Chernikern eine ahnliche Stellung in der Gesellschaft zu geben, 
wie sie die Vertreter anderer akademisch gebildeter Berufskreise besitzen" . 
Unermiidlich strebte er diesem Ziele nach. Die Mitgliederzahl stieg in den 
zwanzig Jahren seiner Mitarbeit in1 Verein von 800 auf 5000. E r  verstand 
nicht nur, Jndustrielle wie Caro und Merck, sondern auch Wissenschaftler 
wie Volhard, Hempel und Delbriick fur die Betatigung in1 Vorstand heran- 
zuziehen, som-ie dem Verein anfangs kiihl gegeniiberstehende Forscher wie 
Baeyer, Curtius, E. Fischer fur Vortrage zu gewinnen. E r  organisierte die 
Geschaftsfiihrung, brachte die bis dahin dern Verlag Springer gehorende 
Zeitschrift in den Besitz des Vereins und wirkte spater auch bei der Griin- 
dung des ,,Verlages Chemie" niit. Mit  seinem Geschick, Versammlungen vor- 
zubereiten und zu leiten, machte er die unter seinem Vorsitz abgehaltenen 
Hauptversammlungen in Danzig, Jena, Frankfurt a. M., Munchen, Stettin 
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und Freiburg zu Ereignissen, die durch hervorragende Organisation, vorziig- 
liche Vortrage und ansprechende Geselligkeit allgemeinste, von Jahr zu Jahr 
steigende Anerkennung auch in der breiten Offentlichkeit fanden. Von seinen 
weiteren MaBnahmen seien genannt : die Schaffung von Fachgruppen neben 
den alteren Bezirksvereinen des Vereins, von Reisestipendien, von Denk- 
miinzen zur Auszeichnung bedeutender Forscher, die Griindung der ,,Hilfs- 
kasse" und des ,,Sozialen Ausschusses", der bei seinen Vorschlagen zur 
Stiitzung des Angestelltenrechtes ausnahmslos Duisberg auf seiner Seite sah. 
Auch fur den Verein deutscher Chemiker verknupften sich mit dem Namen 
Duisberg starkste Forderung und glanzender Aufstieg. 

Ein neuer Abschnitt seines Wirkens, der die Deutsche Chemische Gesell- 
schaft besonders nahe angeht : Duisberg und die Wissenschaft. Duisberg, 
der die Schule der Wissenschaft und ihrer praktischen Anwendung in allen 
Stufen selbst durchlaufen hatte, blieb sein 1,eben lang im Herzen ein echter 
Akademiker und Wissenschaftler. Trotz seiner wirtschaftlich-kaufmannischen 
Betatigung fiihlte er sich allezeit unter Dozenten, Studenten, an den Hoch- 
schulen und in wissenschaftlichen Gesellschaften zu Hause und wurde als 
zu ihnen gehorig betrachtet. Er  hat sich, wie einmal bei einer akademischen 
Ehrung richtig gesagt wurde, ,,in einem MaBe, das sich kaum wiederfindet 
bei jemand, der nicht von Beruf Hochschuldozent ist, in die Fragen, die 
Sorgen und in den Geist des deutschen Hochschulwesens eingelebt". Er 
wurde nicht miide, fur die Wissenschaft zu werben und ihr zu helfen, als der 
Krieg auch ihr bittere Not brachte. Voll Freude gedachte er imnier seiner 
eigenen Studienzeit. ,,Wir, die wir der Wissenschaft so unendlich vie1 ver- 
danken, enipfinden tiefe Sehnsucht nach den Zeiten, da wir selbst aus der 
ewig rein und klar flieaenden Quelle der Wissenschaft schopfen durften, 
wahrend wir jetzt, ihr fern geriickt, nur noch selten dazu kommen und mehr 
dazu berufen sind, die Arbeiten anderer zu fordern oder in die Praxis umzu- 
setzen". Aus solcher Gesinnung heraus benannte er die HauptstraBen der 
Leverkusener Fabrik nach den Meistern der chemischen Forschung. Im Ver- 
waltungsgebaude der Farbwerke stehen, von Kiinstlerhand aus edlem Ma- 
terial geschaffen, die Biisten von Baeyer, Bunsen, Curtius, Ehrlich, E. Fischer, 
Graebe, Helmholtz, van't Hoff, Hofmann, Kekulk, Knorr, Liebermann, Lie- 
big, V. Meyer, v. Pechmann, Wohler. 

Tief zuinnerst, wie wohl kein anderer Industrieller, enipfand er, da13 
Wissenschaft und Forschung in unserer Zeit fur die Industrie und Wirtschaft 
die Quelle allen Fortschrittes sind. ,,Man mu0 es immer wiederholen, muB 
es unserem Werte schaffenden Volke immer fester in das BewuBtsein hammern : 
Unsere Industrie kann nur gedeihen, wenn sie sich mit wissenschaftlicher 
Forschung und wissenschaftlichem Geiste zu einer Gemeinschaft verbindet". 
,,Jeden Groschen, den wir iibrig haben, miissen wir der Wissenschaft wid- 
men; es ist das best angelegte Kapital, das hat die Vergangenheit bewiesen". 
,,Im Wesen der Wissenschaft liegt es, daB sie nicht die Reklame zu machen 
versteht, die ihre Bedeutung im offentlichen BewuBtsein verankert. Wenn 
wir neue Mittel und neue Wege, neue Erfindungen und neue Verfahren fur 
unseren wirtschaftlichen Wiederaufstieg gewinnen wollen, dann kann sie 
uns nur intensivste, jahrelange Forschertatigkeit der Wissenschaft bringen". 
, ,Bei Finanzreformen glaubt man den geringsten Widerstand bei der Wissen- 
schaft zu finden, und gerade hier sind schematische Streikhungen am gefahr- 
lichsten. Eine der wesentlichsten Sicherungen ist die wissenschaftliche For- 
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schung, die Lehre und die Nachwuchspflege". In  der bemerkenswerten Rede, 
die Duisberg 1906 in London auf einem zu Ehren Sir William Perkins, des 
Entdeckers des ersten Anilinfarbstoffes Mauvein, veranstalteten Bankett 
hielt, warf er die Frage auf : Warum ist die Kohlenteerindustrie seinerzeit 
nicht in England geblieben, wo sie entstand? E r  beantwortete sie folgender- 
maWen : Nicht Kapitalfragen trugen die Schuld, denn England war das reichste 
Land der Welt. Auch nicht die Patentgesetzgebung und, wie oft behauptet 
wurde, der in Deutschland bestehende Ausfiihrungszwang ; denn das eng- 
lische Patentrecht galt in allen Landern als vorbildlich, und der Ausfiihrungs- 
zwang wurde von der deutschen chemischen Industrie bekampft. Auch 
Schutzzolle spielten keine Rolle, da Deutschland darnals keine hatte. Eben- 
sowenig der Umstand, daW A. W. Hofmann England verliefi und nach Deutsch- 
land zuriickkehrte ; die meisten Erfindungen der deutschen Teerfarben- 
industrie entstammten der Baeyerschen, nicht der Hofmannschen Schule. 
Sein: Der von der ersten englischen Bliite der Farbenindustrie in alle Lander 
verstreute Same ging nur deshalb in Deutschland am kraftigsten auf, weil er 
hier infolge des innigen Zusarnmenarbeitens von organisch-chemischer Wis- 
senschaft und Praxis den fruchtbarsten Boden fand. 

Ein manchmal laut gewordenes Bedenken wurde von Duisberg frei- 
iniitig erortert. ,,Man hat Angst vor der Arnerikanisierung der Wissenschaft. 
Nan nieint, diejenigen, die Geldsummen zur Verfiigung stellen, wollen damit 
auch EinfluB auf die Besetzung der 1,ehrstiihle und die Richtung des Enter- 
richts ausiiben" . Solche Nehenabsichten wies er nachdriicklich von sich, 
und wer mit ihm arbeitete, weiB, daW sie fur ihn in der Tat nicht maBgebend 
waren 

Unsere Deutsche Chemische Gesellschaft hatte in Duisberg einen treuen 
Freund. In  ihrer Gliickwunschurkunde zum 70. Geburtstage Duisbergs hieW 
es : , ,Sie wurden ein musterliaftes Mitglied unserer Gesellschaft, seitdem 
-4dolf v. Baeyer vor 50 Jahren Ihre Aufnahmeurkunde unterzeichnete. Unsere 
, ,Berichte" enthalten wertvolle wissenschaftliche Veroffentlichungen und 
warmherzige Kachrufe aus Ihrer Feder4). Sie beteiligten sich an der Ge- 
schaftsfuhrung der Gesellschaft als AusschuWmitglied, als Vizeprasident und 
dauerndes AusschuWmitglied 5). Sie sprachen bei unserer Fischer-Gedachtnis- 
feier iiber ,,Emil Fischer und die Industrie". Sie unterstiitzten uns beirn Bau 

C. nuisberg ,,Beitrage zur Kenntnis des Acetessigesters", B. 1 5 ,  1378 [1882]. - 
C. Jhisberg ,,Gberfiihrung des Acetessigesters in Succinylo-bernsteinsaure-ester bzxv. 
Hydrochinon", B. 16, 133 [1883]. - C. Duisberg ,,fiber die Anlagerung von Brom an 
Icetessigester", 13. 16, 295 [1883j. -- H .  v .  Pechniann und C. Duisberg ,,Uber die Ver- 
bindungen der Phenole mit Acetessigather", B. 16, 2119 j1883j. C. Duisberg , , f h e r  
die Rildung von p-Toluyl-p-methyl-imesatin aus Dichlor-essigsaure und p-Toluidin" , 
13. 18, 190 rl885j - Fr. Bayer und C. Duisberg , , ebe r  eine neue 9-Naphthylamin-mono- 
sulfosaure", B. 20, 1426 (18871. - W. Pfitzinger und C. Duisberg ,,Konstitution der 
~-A~nphthol-r-monosulfosaure und P-Saphthol-A-disulfosaure", B. 22, 396 [1889!. - 
P. (;riess und C. Duisberg ,,Uber Benzidin- und Benzidinsulfon-sulfosauren", B. 23, 2459 
I8h91.  -- C. Duisberg ,,Emil Fischer und die Industrie", B. 52 (A),  149 ;1919!. -- 

C. Ihisberg und K. Hess ,,A. Geuther, sein Leben und seine Arbeiten", B. 6% (a), 145 

j) Duisberg war auswartiges AusschuDmitglied 1. 6. 1898-31. 5. 1899, 1. 6. 
1907-31. 5, 1908, 1. 6. 1911-31. 5. 1913, Vizeprasident 1. 6. 1913-31. 5 .  1915 und 
wurde damit dauerndes AusschuBmitglied 

-1030]. 
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des Hofmann-Hauses und halfen uns, als unsere literarischen Unternehmungen 
nach den1 Kriege zusammenzubrechen drohten. Es waren bescheidene Zeichen 
der Dankbarkeit, wenn wir Ihnen vor 20 Jahren die Hofmannhaus-Plakette 
und vor 10 Jahren als eine besondere Erinnerungsgabe eine silberne Hofmann- 
Denkmunze iiberreichten. Mehr gelten uns die Bande innerer Zusammen- 
gehorigkeit, die uns mit Ihnen verkniipfen". Die alteren hlitglieder der Ge- 
sellschaft wissen, wie haufig Duisberg an den geschaftlichen und wissen- 
schaftlichen Sitzungen teilnahm, wie er groBen und kleinen Verhandlungs- 
gegenstanden seine vollste Aufmerksamkeit schenkte, stets bereit, zu raten 
und zu helfen. 

Ausschlaggebend hat Duisberg auch als Grunder, Organisator und Werber 
bei den meisten der Gesellschaften mitgewirkt, die in und nach dem Kriege 
zur Stutzung der Wissenschaft und der Hochschulen ins Leben gerufen wurden. 
Sein erstes, von ihm immer mit besonderer Liebe betreutes Werk auf dieseni 
Gebiete war die 1917 zum 100- Jahr- Jubilaum der benachbarten Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universitat gegriindete ,,Gesellschaft von Freunden und 
Forderern der Universitat Bonn". Hier zeigte er sich wieder in seiner ganzen 
GroBe als Organisator. Der Kaiser wurde als Protektor gewonnen. Die Ge- 
sellschaft verfiigte schon bei der Entstehung iiber 500000 A, nach einem 
Jahre bereits uber 2l/, Millionen X und 700 Mitglieder. Als die Mittel in 
der Inflation dahingeschmolzen waren, sorgte Duisberg fur schnellen Ersatz. 
Es ist ein Vergniigen, in den Berichten iiber die Jahresversammlungen zu 
lesen, wie er seines Amtes als Vorsitzender waltete. Der Bonner Alma mater 
spendete er reichlichste Unterstiitzung fur Forschungsarbeiten - ,,die For- 
schung darf nicht von den Universitaten zu den Instituten der Kaiser-Wilhelm- 
Gesellschaft hinuberwandern" -, fur Bucherei, Institutsbauten, Studenten- 
haus, Darlehenskasse usw. Geldfragen wurden groaziigig und mit rheinischem 
Humor geregelt. Hierfur eine Probe aus seiner Ansprache auf der Jahres- 
versaminlung 1924 : ,,\Vie Professor Tillmann (der Rektor) nun mit seinem 
Inflations-Defizit festsal3, kam er wieder eines schonen Tages zu mir. End 
ich gestehe Ihnen, da bin ich vor Angst und Sorge blaB geworden, als er, 
der Theologieprofessor, mir in seiner Harmlosigkeit mitteilte, daB er, um die 
gekauften Tiiren und Fenster zu bezahlen, nicht etwa einen ,,Himmels- 
wechsel", sondern einige Realwechsel oder Akzepte, \vie er es nennt, in1 Be- 
trage von je 10000 Goldmark unter-, oder wie man so schiin sagt, quer- 
geschrieben habe, die in acht Tagen fallig wiirden. Ich sagte ihm: ,,Wissen 
Sie denn eigentlich, was ein Wechsel ist und was es bedeutet, was Sie da ge- 
macht haben?" ,,\%'arum denn?" meinte er, ,,die Wechsel niiissen in einigen 
Tagen bezahlt nerden. Das ist alles". Ich sagte: ,,Wer sol1 sie denn bezahlen?" 
,,Sehr einfach", sagte Professor Tillmann, ,,deshalb bin ich bei Ihnen, Sie!" 
Und Gott sei Dank, das Geld wurde beschafft, und die Wechsel wurden recht- 
zeitig bezahlt". Echt Duisberg ! Bedeutende wissenschaftliche Vortrage und 
gemeinsame Essen, bei denen launige Tischreden gewechselt, oft auch von 
Duisberg inhaltreiche Zeit- und Reiseberichte erstattet wurden, wiirzten die 
alljahrlichen Zusammenkiinfte. 

Duisbergs bedeutendste, hierher gehorende Tat  ist die Griindung der 
drei groBen chernischen Unterstutzungsgesellschaften, der Baeyer-, Fischer- 
und Liebig-Gesellschaft. Die erste Anregung ging, wie wenig bekannt ist, 
von Emil Fischer aus. Im Marz 1918 gab er in einer IJnterhaltung mit mir 
seiner schweren Sorge Ausdruck, was bei den1 von ihni damals schon fur un- 

-__ 
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abwendbar gehaltenen Verlust des Krieges aus der deutschen Chemie werden 
sollte. Ohne Hilfe seitens der Industrie miisse die deutsche Hochschulchemie 
zusammenbrechen. Auf Fischers Veranlassung besprach ich die Lage einige 
Tage darauf mit W. Wislicenus, dem damaligen Vorsitzenden des Verbandes 
der Laboratoriumsvorstande, und H. Runte in Wiirzburg. Am 7. April hielt 
der Verband in Berlin eine Versammlung ab, in der ich an Hand eilig ge- 
samnielter Unterlagen iiber die Not der wahrend des Krieges vollig herunter- 
gekommenen Hochschulinstitute und iiber die notwendigen HilfsmaBnahmen 
berichtete. Zwei Tage spater fand in derselben Angelegenheit eine Be- 
sprechung beim Kultusminister Dr. Schmidt-Ott statt ,  an welcher eine Reihe 
Iron Vertretern der Wissenschaft und der Industrie teilnahm. Die Sache 
fand bei nuisberg groflte Teilnalime und Forderung. Am 24. Oktober 1918 
erfolgte unter Vorsitz von Minister Schmidt-Ott die Griindung der , ,Deut- 
schen Gesellschaft fur den chemischen Unterricht". Am Grundungstage 
wurden 15 Millionen R gezeiclinet. Der erste Vorstandsrat setzte sich aus 
den Herren Aufschlager, Curtius, Duisberg, R. Fischer, Merck, Oppenheim, 
Stinnes, Stock, Willstatter zusammen. September 1920 verschmolz sich diese 
Gesellschaft mit dem schon 1916 auf Anregung Hans Goldschinidts von etwa 
eineni Dutzend Fabriken und Privatpersonen mit einem Kapital von 1 Mil- 
lion A geschaffenen, unter Duisbergs Vorsitz stehenden ,,Liebig-Stipendien- 
Verein" zur ,, Justus-Liebig-Gesellschaft zur Forderung des chemischen 
Unterrichts", nachdein einige nlonate vorher auch die , ,Emil-Fischer-Gesell- 
schaft zur F'orderung der chemischen Forschung" und die , ,Adolf-Baeyer- 
Gesellschaft zur Forderung der chemisehen Literatur" ins Leben getreten 
maren. Duisbergs Organisationstalent hewahrte sich wieder glanzend. Die 
Verwaltungsausschiisse wurden paritatisch aus Vertretern von Industrie und 
Wissenschaft gebildet, so daL3 eine unparteiische Verwendung der Mittel ge- 
wahrleistet war und dauernd ein grofler, wechselnder Kreis von Personen mit 
den Gesellschaften personlich verkniipft hlieb. Die 12inanzieruiig erfolgte 
durch eine anteilige Abgabe vom Lohne aller Arbeiter und Angestellten der 
1Clitglieder-Fabriken, nodurch die Gesellschaften durch alle Stiirine der In- 
flation und Konjunkturumsch~vunge heil liindurchkamen. nuisberg fiihrte 
selbst den Vorsitz in der Liebig-Gesellschaft his zu seinem Tode. \Vie die 
drei Gesellschaften der bedrohten deutschen wissenschaftlichen Cheniie das 
Leben gerettet haben und es ihr auch heute noch allein ermoglichen, ist all- 
geniein bekannt. Ohne die Baeyer-Gesellschaft gabe es bei uns keinen ,,Re& 
stein", keinen ,,Gmelin" und kein so vollstandiges ,,Chemisches Zentral- 
blatt", ohne die Fischer-Gesellschaft kein Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Cliemie 
und ohne die Stipendien der Liebig-Gesellschaft, die in neuester Zeit nocli 
durch die ,,I.-G.-Notstipendien" erganzt wurden, keinen ordentliclien chenii- 
schen Nachwuchs. Die deutsche Wissenschaft kann dafiir nicht dankbar 
genug sein. Mit Recht nannte sie Duisberg ihren getreuen Bckart. 

Da13 Duisberg auch bei der 1922 erfolgten Griindung der ,,Helmholtz- 
Gesellschaft zur Forderung der physikalisch-technischen E'orschung'' und 
der ,,Notgemeinscliaft der deutschen Wissenschaft" (1920) und von deren 
Stifterverband (1922) neben Mannern wie Haber, Schmidt-Ott, v. Siemens, 
Stinnes und Vogler entscheidend beteiligt war, sei nur kurz erwahnt. Auch 
hier konnte der Prasident Schmidt-Ott, der das Schiff der ,,Notgenieinschaft" 
fast 15 Jahre lang erfolgreich durch alle Wechsel der Regierungen und Wirt- 
schaftslagen hindurchsteuerte, bei Duisbergs Goldenem Berufsjubilaum ihm 
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hezeugen: ,,Wir fragten nach dem Zusammenhruch: Was wird aus der deut- 
schen Wissenschaft? Damals hat Ihre Initiative die Hilfe der deutschen 
Wirtschaft entfesselt und uns damit zugleich den Mut gegeben, unsere For- 
derungen an das Reich zu stellen". Ebenso verdient machte sich Duisberg 
gemeinsam mit seinen ihm gern folgenden industriellen Freunden um das' 
Kaiser-Wilhelm-Institut fur Chemie, das als eines der ersten Institute der 
1910 aus AnlalJ des Berliner Universitatsjubilaums auf Anregung des Kaisers 
gegrundeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gebaut wurde und fur das er die 
eigentlich fur eine Cheniische Keichsanstalt gesammelte Million zur Verfugung 
stellte. Und noch vielen weiteren wissenschaftlichen Vereinen - es sei nur 
die ,,Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte" genannt - lieh er 
seine Dienste als Vorsitzender, Vorstandsmitglied oder Schatznieister. 

Bei der Studentenschaft erwarb sich Duisberg den Ehrentitel eines 
,,Studentenvaters". Auch ihre verschiedenen Hilfseinrichtungen erfreuten 
sich seiner nachdriicklichsten Fiirsorge. Der langjahrige Geschaftsfiihrer des 
,,Deutschen Studentenwerkes", Schairer, berichtet, wie 1921 zwei junge Ver- 
treter der ,,Wirtschaftshilfe der deutschen Studentenschaft" in den Farb- 
werken erschienen und Duisberg, obwohl nur fur Stunden zwischen wichtigen 
Reisen in Leverkusen anwesend, ihnen auf Fursprache eines Direktors eine 
Unterredung von , ,hochstens funf Minuten" gewahrte, aus denen zwei Stunden 
wurden und, nach Duisbergs eigenen Worten, , ,eine Liebe auf Gegenseitig- 
keit fur Lebensdauer". Duisberg sah sogleich auch hier den richtigen Weg : 
keine milde Gabe, sondern Weckung der Selbsthilfe in der Studentenschaft 
unter streng wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Er  warb der Bewegung, aus 
der das ,,Deutsche Studentenwerk" hervorging, schnell Freunde und trat  
auch dem Staate gegeniiber dafur ein. Das ,,Studentenwerk" scliloB die ort- 
lichen studentischen Wirtschaftskorper zusammen und umfaBte auch die 
Organisationen des Werkstudententums und des Amerika-Werkstudenteii- 
dienstes. ,,Der Werkstudent hilft uns, darauf lege ich personlich den aller- 
grofiten Wert und halte es nacli Lage unserer heutigen Verhaltnisse (1922) 
fur das wichtigste, die Brucke zu schlagen zwischen Kapital und Arbeit. Er 
ist der Vermittler zwischen der Kopfarbeit einerseits und der Handarbeit 
andererseits und tragt so zu der sozialen Verstandigung bei, zu der wir unter 
alleri Umstanden gelangen miissen". ,,Die geistige Lebendigkeit dieser jungen 
Pvlenschen strebt danach, die Zusammenhange des ganzen Retriebes kennen- 
zulernen". Duisberg betraute in Leverkusen einen seiner Sozialdirektoren mit 
den besonderen Angelegenheiten der Werkstudenten, die in regelniafligen 
Abstanden zu Vortragen und Aussprachen versanimelt wurden. Infolge dieser 
zweckmaiBigen Organisation machte Duisberg mit den Werkstudenten bessert 
Erfahrungen, als es an inanehen anderen Stellen der Fall war. Fur den 
Anierika-Werkstudentendienst hat er nach langen Verhandlungen von der 
amerikanischen Regierung die Sondererlaubnis erreicht, j ahrlich 100 aus- 
gesuchte Ingenieure, Land- und Volkswirte fiir zweij ahrige Handarbeit nach 
den Vereinigten Staaten zu schicken. 

Weiter seieii noch genannt : Die 1922 gegrundete ,,Darlehenskasse der 
deutschen Studentenschaft", die Zehntausenden von Studenten die Durch- 
fiilil-ung ihres Studitinis ermoglichte ; Uuisberg hat in keiner ihrer Sitzungen 
gefehlt. Die ,,Studienstiftung des deutschen Volkes" (1925), die , ,solehen 
Abiturienten das Studium erlauben sollte, deren Eltern nicht in der Lage 
sind, ihre Kinder studieren ZLI lassen, soweit sie hervorragend begabt und 
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menschlich wertvoll sind, und deren Verzicht auf das Studium einen Verlust 
fur die Allgemeinheit bedeuten wiirde" ; jahrlich wurden im ganzen Reiche 
etwa 200 Studenten ausgesucht, die der Stiftung iiberwiesen werden konnten. 
Endlich die 1929 errichtete ,,C.-Duisberg-Stiftung" zur Entsendung von 
Studierenden ins Ausland. 

Nebenher forderte Duisberg das Studentenhaus-Wesen, stiftete ein ganzes 
Haus wie in Marburg, einzelne Raume, einen Konzertfliigel oder dgl. Den 
Namen ,,Studentenvater" hat er sich redlich verdient ! 

DaW auch die Wirtschaft auf die Dienste eines solchen Mannes Anspruch 
erheben durfte und von diesem Rechte reichlich Gebrauch machte, ist selbst- 
verstandlich. Duisbergs Organisationsdrang kam ihr dabei entgegen. Er 
griindete einen der altesten Arbeitgeberverbande, den ,,Verband von Arbeit- 
gebern im Bergischen Industriebezirk". Spater leitete er den , ,Verband der 
Bergischen Industrie- und Handelskammern". Als langjahriger Prasident der 
,,Industrie- und Handelskammer zu Solingen" machte er sich um den Inter- 
essenausgleich der verschiedenen ortlichen Industriezweige verdient und 
wehrte die Zusammenlegung niit anderen Handelskammern siegreich ab. 

Eine hervorragende Rolle spielte er natiirlich im ,,Verein zur Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands" , dem ,,Verein mit 
dem langen Wamen", dessen Vorsitzender er 1918 wurde und bis 1924 blieb. 
Mit gewohnter Tatkraft packte er in diesen besonders schwierigen Jahren 
bei allen wichtigeren Aufgaben des Vereins selbst zii, bei der Vertretung der 
chemischen Industrie gegeniiber anderen Verbanden, wie bei handelspoliti- 
schen Verhandlungen. Auch hier verstand er wieder, den Jahresversamm- 
lungen, zu denen er die Mitglieder des Verbandes der Laboratoriumsvorstande 
als Vertreter der Wissenschaft einlud, durch wertvolle Vortrage Gewicht und 
durch gesellige Veranstaltungen Behagen zu verleihen. Einen den Teil- 
nehmern unvergefllichen Glanzpunkt bildete die Versammlung 1920 in 
Miinchen. 

1925 bis 1931 fiihrte Duisberg den Vorsitz im ,,Reichsverband der deut- 
schen Industrie" und bekleidete damit den einflufl- und verantwortungs- 
reichsten Posten, den die deutsche Wirtschaft vergeben konnte. E r  hatte 
die Bildung des Reichsverbandes 1919 selbst veranlaflt, indem er namens 
der chemischen Industrie den ZusammenschluB zwischen dem , ,Bund der 
Industriellen" und dem ,,Zentralverband deutscher Industrieller" forderte, 
damit eine einheitliche Interessenvertretung der gesamten deutschen In- 
dustrie geschaffen werde. Dadurch war der deutschen industriellen Wirt- 
schaft die Spitzenorganisation in einer Geschlossenheit gegeben, wie sie sonst 
kein Land der Welt besitzt. Unter dem Vorsitz seines ersten Prasidenten 
Sorge und der festen Geschaftsfiihrung des Reichsgerichtsprasidenten a .  D. 
Simons hatte der Verband seine Feuerprobe inmitten schwerster wirtschaft- 
licher Aufgaben bestanden, wie der Abwicklung der Heeresgeschafte nach 
dem Kriege, der Auslieferung der Maschinen an die Kriegsgegner und der 
Erfiillung der unzahligen iibrigen wirtschaftlichen Forderungen des Versailler 
Diktates. Spater kamen noch der Ruhrkampf und der Dawes-Plan rnit seiner 
Verpfandung des deutschen Privateigentuins hinzu. Als Duisberg 1925 auf 
einstimmigen Wunsch des Prasidiums den Vorsitz iibernahm, tiirniten sich 
keine kleineren Schwierigkeiten : Uberwindung der Folgen von Inflation und 
Deflation, Rationalisierung und Qualitatssteigerung fur den Weltwett- 
bem erb, Mitwirkung an Handelsvertragen, Kanipf gegen die fortdauernden 
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iibertriebenen Sozialisierungsversuche usw. Auch hier stand er seiner Jahre 
ungeachtet voll seinen Mann. ,,Trotz alledem" war, wie ein Redner bei der 
Abschiedsfeier spater sagte, ,,die Losung, rnit der er sein Amt antrat. Sein 
Optimismus, nicht einer hequemen Sorglosigkeit entsprungen, sondern der 
Optimismus des schopferischen, tatkraftigen und erfolggekronten Mannes riU 
seine Berufsgenossen rnit fort". Auf der einen Seite kampfte er von Anfang 
an gegen die untragbaren Lasten des Dawes- und Young-Planes an, gegen 
die Wurzel aller Schwierigkeiten, den Versailler Vertrag, und gegen die sinn- 
lose Verschuldung Deutschlands an das Ausland. , ,Eine Beruhigung der welt- 
wirtschaftlichen Atmosphare kann nur dann eintreten, wenn dieser eiserne Vor- 
hang der politischen Schuldverpflichtungen aufgezogen wird". Auf der anderen 
Seite mahnte er immer wieder zur Einigung der Wirtschaftsgruppen Industrie, 
Landwirtschaft, Handel und Banken, wie zur Verstandigung rnit der Arbeit- 
nehmerschaft. Als er, siebzigjahrig, den Vorsitz an Krupp v. Bohlen abgab, 
konnte er mit Befriedigung feststellen, dal3 es ihm ,,auch in den schwierigsten 
Situationen gelang, die Einheitsfront der deutschen Industrie zu erhalten, 
daB alle Beschlusse der Gremien des Reichsverbandes mit Einstimmigkeit 
gefal3t wurden, und daB hierbei jedes Mitglied des Prasidiums, Vorstandes 
und Hauptausschusses seine personlichen eigenen Interessen der Allgemein- 
heit untergeordnet hat". Ein schlagender Beweis fur die Kraft, rnit der er 
noch im Alter auf die Menschen wirkte. 

Im Reichswirtschaftsrat, dem er von Anfang an angehorte, arbeitete 
Duisberg gleichfalls mit. Mit Leib und Seele hatte er sich auch dem Deutschen 
Museum in Miinchen, seines Freundes Oskar v. Miller unvergleichlichem 
Werke, verschrieben ; er war Vorsitzender des Vorstandsrats und machte sich 
um die Einrichtung der chemischen Gruppen und des ,,Ehrensaales der Chemie" 
hochverdient . 

Seiner regen Teilnahme erfreuten sich alle Fragen des Patentrechtea 
und des gewerblichen Rechtsschutzes, auf dessen Kongressen er manchen 
StrauB rnit den Rechtsgelehrten ausfccht. ,,Tch weiU iiberhaupt nicht, warum 
sich die Herren Juristen den Kopf daruber zerbrechen, ob ein Techniker rnit 
grundlicher Vor- und Ausbildung nicht in der Lage sein soll, ebenso logisch 
zu denken und sich in Rechtsfragen zurechtzufinden wie die Herren Juristen". 

Einen wahren Mazen hatte die Stadt Leverkusen an ihreni gronten &fit- 
biirger. ,,Als ich 1890 nach Leverkusen kam, gab es meder eine Gemeinde 
Wiesdorf, noch eine Gemeinde Leverkusen. Die Gemeindeverwaltung hatte 
damals den Kamen Kuppersteg. Das in der Wiese gelegene Dorf ,,Wiesdorf" 
hatte nur ein paar hundert Einwohner. Aus dieseni kleinen, am Rheine ge- 
legenen Fischerdorf ist in der kurzen Zeit von 25 Jahren die grol3e Stadt 
Wiesdorf mit mehr als 30000 Einwohnern geworden", erzahlte er selhst ein- 
mal. Es war sein Verdienst, wenn sich aus dem armseligen Fischerdorf eine 
wunderhubsche, lichte Wohnstadt rnit grunen Garten entwickelte. Br uber- 
schiittete sie fiirmlich mit Gaben und stiftete Schulen und soiistige Bauten, 
Brunnen, Denkmaler, Wohlfahrts- und Bildungseinrichtungen. Die Stadt 
Wiesdorf nahm spater den Namen ,,Leverkusen" an, weil, wie der Biirger- 
meister in einer Ansprache an ihren Ehrenburger Duisberg sagte, der Name 
,,Duisburg" leider schon vergeben war. 

Duisberg war der geborene Wirtschaftsfuhrer rnit weltumfassendem 
Blick und doch mit scharfein Auge fiir alle Einzelheiten. Er besaB das rich- 
tige AugenmaB fur Menschen und Dinge und beherrschte - Worte der Lever- 
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kusener Werkszeitung - nicht nur die Materie, sondern auch die Seele der 
Menschen. Darin lagen seine GroWe und das Geheimnis seiner wunderbaren 
Wirkung auf die Menschen: Hinter allem, was er tat ,  stand seine warme, 
aufrichtige Menschlichkeit. 

cbe r  Chemie und Tndustrie blickte er weit hinaus. Oft hat er, der In- 
dustrielle, sich nachdriicklich fur die Landwirtschaft eingesetzt. In  der Ah- 
schiedsrede, die er 1931 vor dem Reichsverband der deutschen Industrie 
hielt, nahm er voraus, was man heute mit Recht so oft hort: ,,Die Wirt- 
schaft erhebt nicht den Anspruch, das Wichtigste im Leben der Mens-h en z u  
sein. Ich bin der festen Uherzeugung, daB unser deutsches Volk nur dann die 
zweite Bliite erleben wird, wenn der deutsche Mensch wieder seine deutsche 
Seele findet, wenn dem Gegeneinander ein Fiireinander, dem Ringen um die 
Macht im Staate ein Ringen um die Macht fiir den Staat folgt". 

Auch dem Auslande gegeniiber lag ihm Uberheblichkeit fern. Schon 1897 
mahnte er: ,,Es liegt kein AnlaB fur uns vor, uns so erhahen iiber das Aus- 
land zu fiihlen, sondern dem Praktiker will es richtiger erscheinen, mit angst- 
licher Sorge und in Bescheidenheit von der hohen Zinne des teclinischen 
Wachttmmes aus Unischau nach allen Richtungen zu halten, lieher die aus- 
landisclie Konkurrenz zu groB als zu klein anzusehen, damit wir nicht auf 
unseren 1,orbeeren auszuruhen versuchen, sondern uns zu neuer Tat  anspornen 
und antreihen." 

Mit Zahigkeit lieI3 er nicht locker, das fur  richtig Erkannte wi-eder und 
wieder auszusprechen, und berief sich dabei auf das Goethe-Wort : ,,Man muW 
das Wahre wiederholen, weil auch der Irrtum um uns immer wieder gepre- 
digt wird". 

Er war unbedingter Anhanger des Fiihrerprinzips. ,,Die Wirtschaft er- 
fordert taglich neue Initiative, rasche Entschliisse, personliches Wagen und 
iiberhaupt Einsatz der ganzen Persiin1i:hkeit". ,,Es darf nicht geduldet 
werden, daW der Syndikus, mag er noch so tiichtig sein, die maBgebende Rolle 
spielen will und der Vorsitzende sich das Steuer aus der Hand nehmen IaBt. 
Dafiir bin ich nicht zu haben". ,,Alle grol3en Taten der Weltgeschichte, sei 
es auf kriegerischem, politischeni, wissenschaftlicheni, kiinstlerischeni oder 
wirtschaftlichem Gebiet, sind einzelnen iiberragenden Mannern zu verdanken". 

Duisberg regierte, ohne gangeln zu wollen. Rezeichnend ist, wie er 
einen jiingeren Mitarbeiter mit der Organisation des Bildungswesens in 1,ever- 
kusen betraute: ,,Sie haben volle Freiheit aufzubauen, was Sie fur richtig 
halten. Wenn Sie in einem Jahre erwiesen haben, daB Sie meine Gedanken 
verwirklichen, dann ists gut; wenn nicht, dann miissen wir uns wieder 
trennen". 

Iler Fiihrernachwuchs war ihm eine groBe Sorge, ,,die Frage der Heran- 
ziehung von Fiihrern, Fiihrern der Politik, der Wissenschaft und der W r t -  
schaft. Wir miissen tiichtige, junge Leute, friiher als es meist jetzt cler Fall 
ist, an verantwortliche Stellen setzen". Er hittet die Vertreter der Wirt- 
schaft und der Wissenschaft : ,,Geben Sie tiichtigen jungen 1,euten die Moglicli- 
keit, schneller als bisher vorwarts zu kommen, daniit sie sich zu heranwachsen- 
den Fiihrern ausbilden konnen. Wenn wir alteren Manner der Praxis uns 
fragen, wann wir angefangen haben, uns verantwortlich und leitend ZII be- 
tatigen, so miissen wir gestehen, daI3 wir vie1 jiinger maren, als es nieist jetzt 
der Pall ist". ,,Der Fuhrer wird nicht erzogen, sondern geboren. K'ichtig 
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ist nur, die zum Fuhrer geeigneten jungen Leute richtig und rechtzeitig zu 
erkennen, um sie dann, sobald als moglich, an die richtige Stelle zu bringen. 
Es gibt einen Weg, den ich fur gut halte: DaB die Direktoren der gro13en 
Gesellschaften sich solche gut veranlagten jungen Leute als Adjutanten zur 
Seite stellen, die dauernd mit ihnen in Beruhrung bleiben und in ihren Ge- 
dankenkreis eingefuhrt werden". ,,Gerade aus den Tiefen unseres Volkes 
steigen die gesunden und lebendigen Krafte nach oben, welche die fuhrenden 
Schichten mit frischem Blut und neuer Tatkraft erfullen". ,,Wir miissen uns 
aber entschieden dagegen wehren, da13 m m  dem Arbeitnehmer einen ent- 
scheidenden EinfluB auf die geschaftliche Tatigkeit und die Auswahl der 
leitenden Personlichkeiten zugesteht. Niemand freut sich mehr als wir, wenn, 
wie bisher, aus den Kreisen der Arbeiter und Angestellten leitende Personlich- 
keiten heraufsteigen. Die meisten von uns haben in ihrer Jugend an der 
Maschine gestanden oder ihre Tatigkeit als junger Techniker oder kauf- 
mannischer Angestellter begonnen. Der Aufstieg kann eben nur durch Tuchtig- 
keit und eigenes Streben geschehen, wozu das nach menschlichem Ermessen 
nun einmal erforderliche Gluck allerdings vielfach wird hinzutreten mussen. 
Unmoglich ist es aber, dieses Gluck durch die Wahl der Berufsgenossen oder 
durch eine von Gewerkschaften zu veranstaltende Auslese zu ersetzen". 

Als Politiker hat sich Duisberg nicht betatigt. Wenn er auch vie1 mit 
Mannern des offentlichen Lebens und der Regierung zusammenkam und ver- 
handelte, fiihlte er sich als Vertreter der Wirtschaft und vermied es, sich 
politisch festzulegen. ,,Wir sind Wissenschaftler und Wirtschaftler ; mit 
Politik geben wir uns nicht ab" (1922). Bei einer spateren Gelegenheit: ,,Da 
ich parteipolitisch neutral war, wobei sich das Vaterlandische fur mich immer 
von selbst verstand, konnte ich allen Fragen ungebunden gegeniibertreten. 
ohne irgendwelche parteipolitischen Rucksichten nehmen zu mussen". Vom 
,, Sozialisierungsausschu13", dem er angehorte, sagte er : ,,Ich hatte keine 
Lust mehr, mich mit diesen Fragen abzugeben, solange nicht die Vernunft, 
sondern die Unvernunft die Politik entschied. Ich bin nie Politiker gewesen 
und habe mich niemals einer Partei angeschlossen". 

Er hatte ein ausgepragtes Nationalgefuhl, ein gesundes Empfinden fur 
die allgemeine Lage von Staat und Volk und scheute sich auch nicht, seiner 
Meinung deutlich Ausdruck zu geben. 1925 rief er dem Reichsverband Wilden- 
bruchs Verse ins Gedachtnis : 

Jetzt ist nicht Zeit zu wuhlen, 
Nicht Zeit fur die Partei, 
Jetzt ist es Zeit zu fuhlen, 
Da13 eins das groljte sei: 
Pas Land, aus dessen SchoBe 
Vns Leib und Geist erstand, 
Das heilige, das groBe, 
Das deutsche Vaterland ! 

,,Auch das deutsche Volk mu13 zu der Erkenntnis kommen, daB nur die 
Einigkeit, getragen von dem entschlossenen Willen zur nationalen Selbst- 
erhaltung, uns retten kann. Drum, deutsches Volk, sclilie13e dich immer 
mehr und fester und fester zusammen. LaB alles, was dich trennt in Politik, 
Wirtschaft und Religion, fallen!" (1926). ,,Das nationale Schicksal ist auch 
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das Schicksal unserer Wirtschaft, ist jedes einzelnen Schicksal". ,,Die Staats- 
idee riickt wieder in den Vordergrund. Der Dienst fur die Nation iibertrifft 
miedttr die Wertung wirtschaftlichen Erfolges. Vor allem in unserer jungen 
Generation finden wir in ausgepragtem MaBe diese Sehnsucht nach Idealen, 
die die Not des Alltags iiberdecken, die Opfer, Miihe und Arbeit veredeln. 
Es ist begreiflich, daB dieses Sehnen und Streben in der materiellen Struktur 
der Wirtschaft allein die erhofften Ideale nicht findet". Dies sprach Duisberg 
1931 und zeigte damit, daB er trotz seiner 70 Jahre die Fiihlung mit der Zeit 
und mit der Jugend nicht verloren hatte. 

Ohne Schonung geifielte er die Fehler der Nachkriegszeit. ,,Allein der 
Hesuch einer Reichstagssitzung zeigt die Erstarrung unseres parlamentari- 
schen Lebens in Interessenpolitik und Formalismus. Von Gruppen und 
Griippchen werden Sonderinteressen mit einem Fanatismus, der einer besseren 
Sache wiirdig ware, vertreten und so jeder grofiziigige Reformversuch zer- 
schlagen. Die Partei- und Gruppengebundenheit wirkt sich bis zu den hochsten 
Beamten des Staates aus und lahmt jede Energie und Initiative, richtig Er- 
kanntes durchzusetzen" (1930). ,,Der Staat und die Kommunen sollten sich 
wirklich auf ihr urspriingliches Arbeitsgebiet beschranken. Das Produzieren 
und Verteilen der Giiter aber sollte endlich der Privatwirtschaft iiberlassen 
bleiben. Der Pioniergeist und die Unternehmerinitiative miissen unserer 
Wirtschaft als vorwartstreibender Motor erhalten bleiben" (1929). Der 
Reichskanzler bekam 1923 bei einer Tagung des Deutschen Industrie- 
und Handelstages von Duisberg zu horen: ,,Leider sind zur Zeit auf dem 
Reichsschiff die Instrumente in Unordnung. Die Chronometer zeigen nicht 
die richtige Zeit, die MeBinstrumente, die Sextanten, mit denen Sie Hohe 
und Breite feststellen miissen, stimmen nicht mehr, und, was das Aller- 
schlimmste ist, Ihr KompaB taugt gar nichts." 

Duisbergs soziales Wirken kam aus dem Grunde seiner Seele und ent- 
sprach seiner innersten Uberzeugung. , ,Der wahre Unternehmer fiihlt sich 
nicht nur fur sein eigenes Geschiek, sondern auch fur das seiner Arbeiter und 
Angestellten und fur das der gesamten Wirtschaft verantwortlich". Bei 
einer Werks-Jubilarfeier betonte er: ,,Wir buhlen nicht um die Gunst der 
Massen, sondern wir tun, was wir im Interesse des Ganzen fur richtig halten 
und gut erkannt haben, tun es, weil es unsere Pflicht ist. Wir haben ein 
warmes Herz fur unsere Werksangehorigen, meinen es aufrichtig und ehrlich 
mit Ihnen allen, dulden kein Unrecht. Nichts liegt uns so sehr am Herzen 
\vie die Wohlfahrt und das Wohlergehen unserer Arbeiter und Reamten". 
In  seinem Munde waren es keine leeren Worte! Den Klassenkampf verab- 
scheute er. ,,Wieviel Arbeit, wieviel Vergeudung von Kraft und Energie 
konnte vermieden werden, wenn es den Deutschen gelange, mit veralteten 
iiberkommenen Begriffen, unter denen der Klassenkampf an erster Stelle 
steht - wie absurd er ist, ergibt sich schon daraus, daR der Mitkanipfer von 
heute, durch seine eigene Tiichtigkeit eniporgestiegen, der Feind von morgen 
sein kann -, zu brechen und in Dingen, die die Allgemeinschaft betreffen, 
in rein sachlicher Aussprache das beste Ergebnis zu suchen". ,,Vor allem 
m d  das Verhaltnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hesser werden, 
und der Werksgedanke im Vordergrund stehen" . Die Werkszeitung bestatigte 
es ihm nach seinem Tode: ,,Er wollte den Menschen im Arbeiter erfassen 
und ihm das Gefiihl vermitteln, ein lebendiges Glied der Werksgemeinschaft 
zu sein; der Arbeiter sollte stolz werden auf seine Arbeit und st017 auf 
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seine Arbeitsstatte und das BewLd3tsein haben, einer groBen Familie ZUZU- 
gehoren" . 

Wir sahen bereits, was alles Duisberg an sozialen Binrichtungen uud 
Maanahmen in Leverkusen schuf, um diese seine Ideale zu verwirblichen, 
und wie er darin weit iiber das hinausging, was gesetzlich oder nach der iib- 
lichen Auffassung notig war. Hierher gehort auch, daB er in den Farben- 
fabriken schon friihzeitig die allgemeine Beteiligung des Fabrikchemikers 
am Gewinn aus der patentierten Erfindung durchsetzte, daa irgendwelche 
Karenzverpflichtung nur bei Weiterzahlung des Gehaltes auferlegt werden 
sollte und d d  der erfindende Chemiker in der Patentschrift genannt wurde. 

Natiirlich fehlte es auch in Leverkusen, besonders in der ersten Zeit 
nach dem Kriege, nicht an Hetzern, die alle sozialen MaBnahmen nur als 
Koder, die schonen Siedlungen als Sklavenkerker bezeichneten. Duisberg 
antwortete darauf: ,,Wenn man bemiiht ist, alles, was wir tun, um die Lage 
unserer Werksangehorigen zu verbessern und ihr Dasein zu verschonern, in 
den Schmutz zu ziehen, so wird und sol1 dies unseren EntschluB nicht hemmen, 
nach dieser Richtung hin immer weiter zu schreiten". 

Im ganzen war Duisbergs Verhaltnis zu den Werksangehorigen ein 
ideales und wurde es im Laufe der Zeit immer mehr. Alle fiihlten, wie er mit 
jeder Faser seines Herzens an dem gemeinsamen Unternehmen hing; man 
sah, wie er im Werke wohnte, wie er mit seiner Familie an allen Werksver- 
anstaltungen teilnahm. ,,Sein liebster Spaziergang, sogar Sonntags, war der 
durch das Werk. Da gab es selbst in den schlimmsten Zeiten der Verhetzung 
keinen Arbeiter, der nicht an seiner Miitze riickte oder ihm die Tageszeit 
bot; denn der da herumging, das war ja ,,unser Geheimrat", unser ,,C. D." 
(Direktor Kiihne in seiner Grabrede). ,,So war er ein Betriebsfiihrer, der 
infolge seiner wertvollen menschlichen Eigenschaften die Herzen seiner 
Gefolgschaftsmitglieder besaB und von seinen Arbeitern stets als einer der 
ihren bezeichnet wurde" (Nachruf in der Werkszeitung). Niemand nahm 
Anstoa daran, daa es ihm wirtschaftlich glanzender ging als anderen, daa er 
ein prachtiges Haus bewohnte und iiber schone Wagen verfiigte. Wahre 
Menschlichkeit iiberbriickte die Gegensatze. Duisbergscher Geist freudiger 
Pflichterfiillung beseelte das ganze Werk. Von allen Reden, die man bei der 
Feier seines 70. Geburtstages zu horen bekam, war diejenige des Vertreters 
der Arbeiterschaft eine der herzlichsten und hiibschesten : ,,Niemand kann 
bestreiten, daB Sie Zeit Ihres Lebens immer ein gewaltiger Arbeiter gewesen 
sind. Sie haben dem einzelnen eine gewisse Freiheit und Selbstandigkeit bei 
seinem Spiel gelassen. Wenn Ihnen das Konzert nicht gefiel, haben Sie nie 
versaumt, dem betreffenden die richtigen Flotentone beizubringen, und dann 
wurde bald wieder rein und klar gespielt: c-d. Aber gerade diese Reinheit 
und Klarheit hat sich bewahrt. GewiI3, Sie waren Herrscher in Leverkusen, 
aber gleichzeitig haben Sie dem Werk gedient". 

Was Duisberg tat, wurde von seinem warmen Herzen, seiner inneren 
Giite und Abgeklartheit vergoldet. ,,Um ihn war immer ein warmer Lebens- 
hauch, ein Hauch leicht beschwingter Freude" (Vogler an Duisbergs Bahre). 
,,Seine frohliche Natur ist das groate, anfeuerndste Moment fur alle seine 
Mitarbeiter gewesen und ist es auch heute noch. Es hat bei uns manche 
temperamentvollen Sitzungen gegeben, in denen Mannerworte gewechselt 
wurden und in denen es heiae Kopfe gab. Am Schlul3 der Sitzungen aber 
oder bei einem Glase Wein kam immer wieder der frohliche Mensch in unserem 
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Jubilar zutage, der die Wogen glattete und niemand etwas nachtrug" (Di- 
rektor Krekeler am 70. Geburtstage Duisbergs). 

Duisbergs frohliches Herz brauchte einen Resonanzboden. Er  liebte die 
Geselligkeit. Unter seinen Arbeitern oder unter jungen Studenten fiihlte er 
sich ebenso wohl wie in feierlicher Versammlung. Es machte ihm wenig 
aus, ob er an bescheidenster Tafel oder bei reichem Mahle saB. Seine Warme 
und sein Humor brachten Steifheit iiberall rasch zum Schmelzen. Wir horten 
schon, wie er damit auch unangenehmen geschaftlichen Dingen den Stachel 
nahm. Als man ihn im Werke an seinem 60. Geburtstage feierte, erwiderte 
er: ,,Ich bin aufs hochste iiberrascht, daB Ihr Vorsitzender mich in diesem 
Kreise als Sechzigjahrigen hinstellt. Ich bin noch keine 60, ich bin erst 50, 
das h e s t  im Herzen. Da oben ist es grau, aber hier (er deutete aufs Herz) 
ist es jung. Der Schnee hat mir bedeckt das Dach, doch warm ist's mir ge- 
blieben im Wohngemach". Oder bei einem anderen Jubilaum: ,,Man hat 
mich in Marrnor gehauen, in Bronze gegossen, in Gold und Silber plakettiert, 
in 01 gemalt und, wie Sie nachher noch sehen werden, auch in die Kreide 
gesetzt. Da bleibt dann gar nichts weiter mehr iibrig, als daB man demnachst 
dazu iibergehen wird, mich auszustopfen oder einzubalsamieren. Wenn ich 
mir beim Portraitieren und beim Aushauen alles ruhig habe gefallen lassen, 
das Einbalsamieren und das Ausstopfen, das sage ich Ihnen, lasse ich mir 
nicht gefallen ! I '  

,,Die Liebe ist Vomegnahme des Paradieses anf Erden, und in diesem 
Sinne ist das Leben fur mich eine Vorstufe des Himmels gewesen". Diese 
Stelle unterstrich er in einem Buche. Er  war der liebevollste Gatte und 
Vater. Seinen Freunden bewahrte er die Treue bis zuletzt. Aus der Rede, 
die er 1930 bei der Curtius-Gedachtnisfeier der Heidelberger Chemischen 
Gesellschaft hielt, erfuhr man, daB die beiden einstigen Studiengenossen im 
Laufe ihres Lebens Hunderte von Briefen und Karten gewechselt hatten. 
Bei keiner Erinnerungsfeier versaumte er es, seiner verstorbenen Gonner und 
Mitarbeiter Rumpff (1839-1889), v. Bottinger (1848-1920) und Fritz Bayer 
(1851-1920) zu gedenken und ihre Graber zu schmiicken. 

Anderen Freude zu machen, war ihm selbst Freude. Er 1ieB es sich nicht 
nehmen, bei den alljahrlichen , , Jubilarfeiern" des Werkes die Jubilare per- 
sonlich zu begriil3en und ihnen die Preise und Erinnerungszeichen zu iiber- 
reichen oder in seiner Gegenwart von Frau und Tochter iiberreichen zu lassen. 

Andererseits empfand er selbst herzliche Befriedigung, wenn sein Wirken 
Anerkennung fand. Oberflachliche Beobachter legten es wohl als ,,Eitelkeit" 
aus. Wer ihn genauer kannte, wuBte, daB auch diese Seite seines Wesens nur 
seiner unbekiimmerten Lebensfreude entsprach. Er  scharnte sich nicht, stolz 
auf sein Werk zu sein, es wieder mit Goethe haltend: ,,Nur die Lumpe sind be- 
scheiden, Brave freuen sich der Tat". Dasselbe Vergniigen bereitete ihm sein im 
Untergeschofi seines Hauses untergebrachtes ,,Museum", eine wohlgeordnete, 
umfangreicheSammlung von Diplomen, Ehrenurkunden, Briefen,Reiseandenken 
und sonstigen Erinnerungsstiicken. An auBerer Anerkennung hat es ihm nicht 
gefehlt. Neben seinem eigentlichen Doktortitel nannte er acht Ehren-Doktor- 
hiite sein eigen. Er hieB ,,Professor" und ,,Geheimer Regierungsrat", war 
Mitglied vieler Akadernien, Ehrenmitglied unzahliger Gesellschaften, Inhaber 
zahlreicher Orden. Zum 70. Geburtstag wurden ihni der ,,Adlerschild des 
Deutschen Reiches" mit der Aufschrift , ,Dem verdienstvollen Forderer deut- 
scher Wirtschaft und Wissenschaft" vom lieichsprasidenten v. Hindenburg 
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und die ,,PreuSische Goldene Medaille fur Verdienste um den Staat" als 
hochste staatliche Auszeichnungen verliehen. Seine letzte Ehrung war die 
ihm 1934 iiberreichte Harnack-Denkmunze der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 

Um Duisberg herum niuBte alles gefallig und schon sein. Blumenschmuck 
zierte auch manches Betriebsgebaude in der Fabrik. Viele Kiinstler, Maler 
und besonders Bildhauer, wie Klimsch, Lederer, Seeger, verdankten Duisberg 
reiche Auftrage. Ihre Werke schmiickten das Venvaltungsgebaude, das Duis- 
bergsche Wohnhaus, die Garten und Platze in Leverkusen6). 

Zu Duisbergs gesunder Lebensbejahung gehorte auch das Feiern. ,,Leben 
ohne Feste eine Wanderung ohne Herberge", zitierte er gelegentlich Demo- 
krit. Er  feierte gern und lie13 sich gern feiern. Er  uwBte, da13 ein gerneinsames 
Fest, wenn die Herzen mitmachen, die Menschen einander besonders nahe 
bringt. Die Feiern seines 50-jahrigen Berufsjubilaums, seines 60. und be- 
sonders seines 70. Geburtstages waren bei allem Glanze iiberzeugende Be- 
weise seiner inneren Verbundenheit mit den Mitarbeitern und allen den zahl- 
losen Menschen, die mit ihm in Beriihrung gekommen waren. Auch beim 
Feiern lieB er sich von niemand an Energie und Ausdauer iibertreffen. Am 
Abend, richtiger: am zweiten Morgen seines 70. Geburtstages, nachdem 
er mehrere "age vorangegangener , an verschiedenen Orten abgehaltener 
Feiern und den iiberbesetzten eigentlichen Festtag hinter sich hatte, sa13 er 
noch gegen 1 Uhr friih in angeregtester Unterhaltung mit dem ahnlich 
leistungsfahigen Oskar v. Miller, seinem letzten Gaste, beim Bier. 

Das hier hauptsachlich aus Duisbergschen Worten zusammengestellte 
Mosaik muate iiber Chemie und Wissenschaft hinausgreifen, urn ein einiger- 
mallen vollstandiges Bild der einzigartigen Personlichkeit Duisbergs und 
seiner iiberwaltigenden Lebensleistung zu geben. Es ist natiirlich unmoglich 
zu sagen, wie die Dinge ohne einen Duisberg gelaufen waren. Doch so vie1 
ist sicher : Wir hatten in Deutschland nicht ein so vorbildliches Vertrauens- 
verhaltnis zwischen chemischer Industrie und Wissenschaft ; wir hatten auch 
nicht eine so fest gefiigte chemische Industrie, die in ihrer Starke einen Haupt- 
pfeiler der deutschen Wirtschaft bildet. Gewi13 gab es - und gibt es auch 
heute noch - in unserer Wirtschaft, in und aullerhalb der Chemie, hoch- 
bedeutende, erfolggekronte Manner. Aber unter ihnen nahm Duisberg eine 
unbestrittene Fiihrerstellung ein. Man ordnete sich seinem Geiste unter und 
leistete ihm willig Gefolgschaft. So manches, womit er auf dem Gebiete der 
Chemie voranging, fand nicht nur in anderen deutschen Industriekreisen, 
sondern auch im Auslande Nachahmung. Deutschland hat mit ihrn einen 
seiner GroBen verloren, die deutschen Chemiker einen ihrer bedeutendsten 
Fachgenossen und einen wahren, lieben Freund dazu. 

Leider wurde Duisbergs bis dahin vom Schicksal, auch in gesundheit- 
licher Beziehung, so begnadetes Leben in den letzten Monaten von Krank- 
heit beschattet. Ein Leiden, das bei Mannern seines Alters nicht selten ist 
und bei ihm wohl nicht friihzeitig genug beachtet und bekampft worden war, 
verschlimmerte sich. Zwischendurch kamen "age der Besserung, in denen 
sein alter Optimismus sofort wieder aufflammte. In  einem wenige Wochen 
vor seinem Tode geschriebenen Briefe bat er mich, statt seiner die bevor- 

b, vergl. ,,Kunst in Leverkusen". Zum 50. Jahrestag des Eintritts von Dr. Carl 
Duisberg in den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer u. Co. am 29. 9. 1933. Plastiken, 
Bauten, Gartenkunst. Duisbergs J apanischer Garten war 1931 in einem besonderen 
bilderreichen Band geschildert worden. 



148 
- 

1935. A 
-~ 

stehende Hauptversammlung der Liebig-Gesellschaft zu leiten und , ,alle an- 
wesenden Kollegen und Teilnehnier bestens von mir zu griiBen mit der Mit- 
teilung, daB es mit mir langsam, aber sicher wieder bergauf geht", und er 
fiigte als Nachschrift, wie ein Vermachtnis, hinzu: ,,Im iibrigen bitte ich die 
Herren Teilnehmer, sich mit aller Energie dafiir einzusetzen, dal3 der deutschen 
Forschung die bisherige hohe Stellung im Wettbewerb der Volker erhalten 
und gesichert bleibt". Leider ging es mit seiner Gesundheit nicht bergauf, 
sondern bergab. Nach leidensvollen Tagen, in denen ihm seine Lebens- 
gefahrtin treu zur Seite stand, schlol3 er am 19. Marz 1935 die Augen. Er  
sah dem Tode gefaBt entgegen: ,,Es war so wunderschon, daB ich keine 
Stunde meines Lebens anders hatte leben wollen und auch leben wiirde, falls 
es nochmals beginnen wiirde". 

Am 22. Marz fand die Beisetzung statt. Nach einer bei aller GroBartig- 
keit zu Herzen gehenden Trauerfeier im Werkskasino geleiteten Tausende 
Duisbergs sterbliche Hiille zu der von ihm selbst gewahlten letzten Ruhe- 
statte, dem anmutigen, angesichts seines Werkes liegenden Floratempel. 
Bewunderung, Dankbarkeit und Liebe verklarten den Abschied von ihm. 
,,Carl Duisberg hat durch sein Wirken bewiesen, daB der schaffende Mensch 
nicht nur Objekt der Wirtschaftsordnung ist, sondern daB er sie selbst ge- 
stalten und ihr den Stempel personlichen Wirkens aufdriicken kann" (Bosch). 
,,Wir leben in einer wildbewegten Zeit. DrauBen in der Welt tobt der Kampf 
aller gegen alle, nicht zuletzt auf dem Kampffelde der Wirtschaft. Wenn der 
deutschen Wirtschaft Fuhrer beschieden bleiben wie Carl Duisberg, mit 
seiner Schaffenskraft, seinem Wissen und Wollen, und wenn man sie schalten 
und walten lafit, dann ist mir um Deutschlands Zukunft nicht bange; dann 
wird der Osterglaube, der Duisberg sein ganzes Leben lang beseelte, in Er- 
fiillung gehen" (Vogler). Alfred Stock. 




