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PAUL JANNASCH. 

1. 

In Deutsch-Ossig bei Gorlitz wurde am 2. Oktober 1811 P a u l  
E r h a r  d J a n  n a s c h als der Sohn eines Gutsbesitzers geboren. 
Ober seine Jugendzeit haben wir nur sparliche Nachrichten. Alters- 
genossin aus dieser Zeit sind liaum noch am Leben, und die jetzt 
noch lebenden Freunde, von denen ich P. J a c o b s o n  und K. v o n  
A u w e r s fur freundliche Unterstiitzung bei Abfassung dieser Skizze 
herzlichst danke, sind alle erst in spaterer Zeit, als Jannasch schon 
im Mannesalter stand, mit ihm in Beriihrung gekommen. Er scheint 
auch selhst nicht vie1 aus seiner Jugendzeit erzahlt zu haben, nur 
auf seine )rein wendischecc Abkunft war er besonders stolz und 
betonte sie haufig, so daD er in der heiteren Tafelrunde, der 
~Cochlenr i scc ,  der er spater in Gottingen angehorte, den Bei. 
namen xder Wendenfiirstcc erhielt, Wir wissen nur, da13 er die 
Jugendjahre auf dem Lande verlebte, mit alteren Brudern und 
einer Schwester zusammen, und aus dieser Zeit stammt wohl 
auch schon die Freude a n  der Natur und an  dem Leben auf dem 
Lande. Nier fand er die ersten Anregungen zur Beobachtung von 
Wolken, Wind und Wetter, die sein spateres Interesse fur meteo- 
rologische Beobachtungen und Wetterprognosen erklaren, und beim 
Durchstreifen von Feld und Wald lernte er die Pflanzen- und die 
Vogelwelt der Heimat grundlich kennen. 

Das Landleben erreichte f i r  ihn dann sein Ende, als er in 
das Realgymnasium zu Gorlitz eintrat. Hier wurde er zunachst 
bei einem Lehrer 'in Wohnung und Kost gegeben, bis spater die 
Eltern in Gorlitz ein Haus envarben und er wieder zu den mutter- 
lichen Flcischtopfen zuruckkehren konnte. Auck auf der Schule 
blieb sein Interesse fur die naturwissenschaftlichen Facher rege, 
und so wandte er sich nach wohlbestandenem Abiturienten-Examen 
dem Studium der Chemie zu und bezog zunachst die Universitat 
Leipzig. Hier hatte er Gelegenheit, neben seinen chemischen Stu- 
dien seinen musikalischen Neigungen zu folgen, die ihn auch zum 
Eintritt in die akademische Sangerschaft der Pauliner veranlaflten, 
der er bis an sein Lebensende als Alter Herr angehorte. Vie1 
Freude hatte er am Klavierspiel, und stets neue mnsikalische An- 
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regung schopfte er aus deni Verkehr iiiit seiiieni Gorlitzer Freund, 
den1 Professor der Musik O s l t a r  P a u l  und ilus dein Umgang init 
vielen Kiinstlern. 

Von Leipzig ging er dann riach Breslau und spater siedelte 
cr in das unter L i m p r i c h t  eberi neu erbaute Laboratorium i n  
Grcifswald iiber. Von hier wandte er sich nach Halle, \YO er als 
A ssistent an der Agrikulturchemischen Versuchsstation der Uni- 
wrs i t l t  tatig war, und ging dann in gleicher Eigeiischaft an die 
Landwirtschaftliche Akademic Proskau. 

Nach dieser dreiseinestrigen Assistenten-TLtigkeit sieclelte er 
iiach GBttingcn iiber, wo er am 9. Januar 1869 die Doktorwurde 
crwarb. Nach dem lloktor-Examen verblieb er zunachst weiter 
in Gotlingen und nahm im Herbst des Jahres 1869 eine Assistenten- 
stclle im Chernischen Institut unter Wii h l e r  und F i t t i g  an. 
Hier beginnt er seinc Forschertatigkeit zunachst unter dem Ein- 
flusse F i t t i g s  mit Arbeiten aus dein Gebiet der organischen 
Chemie, und besonders die von F i t  t i g  aufgefundene Methode zur 
Synthese von arotnatischen I<ohlenwasserstofferi wird von ilim mit 
hestem Erfolg zur Herstellung von Produkten verwendet, die bisher 
nur aus den1 Teer erhaltlich waren. Mit P i t t i g  gemeinsam stellt 
e r  den crstcn fcsten Kohlenwasserstoff der Bcnzolreihe dar, den 
er spiiter allein auf anderem Wege zu gewinnen lehrte, Arbeiten, 
die ihin im Frcundeskreis das Epitheton ornans Vater des Durols( 
einfnigen. Dann hat er nach F i t t i g s  Weggang unter W 6  h l e r  
und 1Ii.i h n  e r  und splter unter H u h n  e r  14 Jahre gewirlct, his 
er sich iin Jahre 1883 habiiitierte. 

I in  lahrc 1885 tibernaRm V i k t o r  M e y e r  die Leilung des 
Chcmischen Instituts in Gottingen, und mil dieser Zeit beginht 
auch ciii neuer Absehnitt in Jannaschs Leben. V i k t o P bf 6 v e r 
murdc niimkich bald aufmerksam auf die hervorragende analytische 
Uegabung Jailnaschs tmd Grkannte zuerst, welch’ tiichtige Kraft 
cr an ihin fur den analytischen Unterficht gefundeh halte, wiihrend 
friiher sowoh1 scin vOrtreffIicher Ctiarakter, als auch sein an”&[y- 
tischer Spiirsinn nicht in der rechten Weise gewurdigt worden 
tvaren. 

Auch fur seiu privates Lcbeii brachtc dcr Wechsel in der 
Leilung tlas Instituts Veranderungen, insofern als er, der unter 
seinen bisherigen IColIegen und Altersgenassen keinen rechten bn- 
sohltiB gelunden hatte, in die iunge Generation iton Forsdhern 
dh-ieinrutschteq die sich in  Gotthgeb urn V i  k t o r Me y e  r sctrar- 
ten. Zu G a t t e r m a n n ,  der schon 1883 nach Gottingen gekom- 
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men war, gesellte sich 1886 J a c o b s o n ,  dem wieder 1887 
K. A u w e r s folgte. in  den Freundschaftsbund, der sich zwischen 
diesen schlo8, trat auch Jannasch ein, und die freundschaftlichen 
Beziehungen, die damals angebahnt wurden, haben sich bis an 
sein Ende erhalten. Obwohl Jwnasch wesentlich, etwa 15-20 
Jahre, alter war als die anderen Glieder dieses Freundschafts- 
kreises, hat er sich doch sehr wohl in ihm gefiihlt, und wie an- 
regend und harmonisch dieses eintrachtige Zusammenleben und 
Zusammenschaffen in der Gottinger Zeit gewesen ist, geht auch 
aus den Zeilen hervor, in denen P. J a c o b s o n  in dem Nekrolog 
auf G a t  t e r m a n n  der gemeinsam in Gottingen verlebten Zeiten 
gedenkt 1). 

Auch als V i k t o r  Meyer  im Herbst 1889 als Nachfolger VUII 

B u 11 s e n  nach Heidelberg zog, wurden die Freunde nicht getrennt. 
Da Bun  s e n  s einziger Assistent aus dem Laboratorium ausschied, 
konnte V i k t o r  Meyer  seinen ganzen Stab von Assistenten und 
Dozenten von Gottingen mitbringen, und so begleiteten ihn nicht 
nur Janndsch, der inzwischen zum auflerordentlichen Professor 
ernannt worden war, sondern auch G a t t e r m a n n ,  J a c o b s o n ,  
A u w e r s und K n o e v e n a g  e 1. Hier in Heidelberg ubernahm Jan- 
nasch sogleich die Leitung der quantitativ-analytischen Abteilung, 
in der er lange Zeit segensreich gewirkt hat. Denn C u r t i u s ,  
der nach deni Tode V i k t o r  M e y e r s  nach Heidelberg berufen 
wurde, wuflte die Fahigkeiten Jannaschs gleichfalls zu schatzen, 
SO daB er auch mit dem neuen Leiter des Instituts in harmoni- 
schem Zusammenwirken und in freundschaftlichen Beziehungen 
bis zuletzt verbunden blieb. Allerdings fuhlte er sich anfangs in 
Heidelberg nicht ganz zuhause, da er sich in die siiddeutsche Um- 
gebung in ihrer besonderen Eigenart zunachst nur schwer ein- 
leben konnte. Er vermiate oft die herbere Atmosphare des Nor- 
dens und gab nur ungern manche ihm liebgewordene Gottinger 
Gewohnheit auf. Seine neue Tatigkeit neben den alten Freunden 
und der vielseitige Verkehr mit seinen Schulern lieSen ihn aber 
doch bald in Heidelberg sich heimisch Whlen, besonders nach 
seiner Ernennung zum etatsmlfligen Extraordiharius, die im Jahre 
1892 erfolgte. 

In Heidelberg sollte er dann auch bald sein eigenes H e h  
grbden, denn hier verlobte er sich im Winter 1892/93 mit Frl. 
W a g e n m a n n ,  die er yon Giittingen her kannte, und die er im 
Hause P. J a c o b s o n s  wiedersah. Und so groS war das Gluck, 

1) B. 54, A. 117 u. 118 [1921]. 
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clas er nun einpfand uiid so besorgt war er, es LU erhalten, daB 
er in jenen Tagen selbst der Moglichkeit, von eineni etwa herab- 
fallenden Dachziegel getroffen zu werden, aus dem Wege zu gehen 
suchte, damit sein Gliick nicht ein vorzeitiges Ende fande. Der 
Verlobung folgte eine auBerordentlich gluckliche Jihe, aus der 
zwei Kinder hervorgingen, die er mit zartlicher Liebe umsorgte, 
die sich gelentlich in originellen SchutzinaDnahmen fiir sie aulerte. 
So murden, als sie soweit herangewachsen waren, da8 sie sich 
frei in der Wohnung bewegen konnten, am Schreibtisch und andern 
Biobeln Ecken, die sich in Kopfhohe der Kinder befanden, ent- 
weder gepolstert oder mit kleinen Korbchen abgedeckt. 

Achtundzwanzig Jahre lang hat er sich des friedlichen Fa- 
miliengliicks, das ihrn in seinem Hause erbluht war, freuen kBnnen. 
Da er von jeher eine kerngesunde Natur war, die nur selten einmal 
von einem voriibergehenden lileinen Leiden befallen wurde, was 
er in erster Linie der von ihrn stets gepriesenen nrationellen Le- 
bensweisecc zuschrieb, so hatte er auch unter den Beschwerden 
des Alters nur wenig zu leiden. Vor allem blieben ihm seine gei- 
stige Frische und sein hervorragendes Gedachtnis bis zuletzt er- 
halten und ermoglichten es ihm, bis zu seinem 78. Jahr seine 
Lehr- und Forschertatigkeit auszuuben, von der er erst im Som- 
mer-Semester 1919 zurucktrat, nachdem er im Jahre 1918 noch 
zunl ordentlichen Honorarprofessor ernannt worden war. Nicht 
weniger a h  die Lust am Lehren und Forschen blieb ihrn die Liebe 
zur Musik und zur Literatur bis zuletzt erhalten, ja er suchte 
sogar Iienntnisse aus der Schulzeit, die im Lauf der Jahre etwas 
verbladt waren, neu aufzufrischen : in seinen Mufiestunden wie- 
derholte er die Iconjugation der Verba auf pt, und zwar schriftlich 
mit Silbentrennung, und fand viel Befriedigung und GenuD bei der 
Beschaftigung mit diesem Kapitel der griechischen Grammatik, 
an das man bei der Erinnerung an die Gymnasialzeit meist nur 
mit gemischten Gefuhlen zuruckzudenken pflegt. 

Nur noch zwei Jahre war es ihrn vergonnt, im Ruhestand zu 
leben, bis ein rascher und leichter Tod sein arbeitsreiches Leben 
zum AbschluB brachte. Am Palmsonntag des Jahres 1921 ist er 
auf einem Ausgang in Begleitung seiner Gattin, als er seinen 
Schwager besuchen wollte, plotzlich zusaminengebrochen und kurz 
darauf im Hause seines Schwagers, ohne wieder zur Besinnung 
gekommen zu sein, gestorben. 

Jannasch war eine durch uiid durch originelle Personlichkeit 
und hatte in seinem Leben und Wirken viel von dem Urbild des 
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deutschen Professors, namentlich der llteren Zeil, ausgestattet 
lriit allen guten Eigenschaften tinil nicht frci von den kleinen 
Schwlchen, die man gewohnlich dent Professorenstand nachzu- 
sagen pflegt. Manche Iligenheit seiner Wesens und seiner A u s -  
driicksweise reizte mituntcr, bcsonders die Jugend, zur Heiterkcit; 
aber dies beeintrachtigte nicht die Hochachtung, die jcder vor Clem 
iinermiidlich tatigen, crfolgreichen Forscher und item edlen Men- 
schen empfand. I’rinlicht. Geriauigkcit, Exaktheit und Sorgfalt 
zeichneten seine hrbeitsweisc. ;11is. lieinen Tropfen wrspritzter 
oder verschiitteter Flussiglreit, kcin Stiiubchen verlorener Substanz 
duldete er auf seincm A rbcitstisch, mxf dem peinlichste Ordnung 
herrschtc. A Ilc Reagcnzieiif1;ischcn inrifiten hlank und sauber sein, 
und er scheute tlir Muhe nicht, fast tiiglich selbst jeden hauch- 
artigen I<eschlag, dcr in der Labornloriumslufl sich ja unvermeid- 
lirh bilclet, zu beseitigrn. Und ebenso genau nahni er e s  mit 
den Reaqenzicn selbst. Ytets wrirden dicse auf absolute Reinheit 
iintersucht iind nur, mas der ~trengstc~ii I’riifiing standhielt, kani 
ziir Verwenrliing. Selhst den gar;mtiPrt winen Reagenzicn des 
linntlels trautP er nicht, wenn sber jenianri die Salpctcrsiiiirc tles 
Lahorcttoiiiirns zu einer Chlorbestimmung benutzte, odcr gar die 
Natronlaugc des PIatzes bei einer qiiaiifitativen Restimmung an- 
witndte, so pflegtc er das als eineii iinalytischen Mort1 xi1 be- 
xeichnen. 

Nicht weniger war er bemuht, bci analytischen Rl6thode11 Ale 
Ungenauigkeiten atiszuschlitfien, die cntweder durch Versuchsfch- 
ler entstehcn Ironnen, oder die in dem chemischen oder physika- 
lischen Verhalten der zii verarbeitenden Fiillungen begriindet sind. 
Die quantitative Analyse ist der Iinnipf uni die Zehntelmilli- 

grammeo, ssgte e r  oft, und er hat keine Miihe gescheut, in dicsem 
Kanipf mit Flllungen, die sich nicht quantitativ abscheiden wollen, 
oder andere Substaiizeri mit niederzureifieri geneigt sinrl, Sieger 
zii bleiben. Unermiidlich W;LI’ er In der Abiinderung iler Vcr- 
snchsbedingimgeii oder hei Versuchen ziir Verbesserung tlcr zippa- 
rntiren I$ilfsmittei. l?in Mann, der reclit zu wirkcn denkl, mufi 
auf das bestc WerBzcug halten,, lronnte man niit vollem Rccht 
$on ihrn sagen, und grolj war seine Freudc, wenn ihm die Kon- 
striiktion Pines Rpparates geluiigen war, der die aul ihn gesetzten 
Boffnnngeii voll erfullte. hlit sichtbarein Stolz pflegle er in der 
Vorlesung die von ihm arigegehene Apparatur zur Restimmung deb 
Fluorwasserstoffs in Fluoriden ZLI zeigen. Destillierkolbchen, Trich- 
ter, Srhale, alles aus Platin! Und mit einer gewissen Zartlich- 
kci t entnahm cr die rersrFricrlenon Enten-hIodelle( . d k  neinfache 
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Bntec und die ))SchliYf-Entec( aus  den wattegepolsterten Schachteln, 
wemi er den Werdegang der Bufschliehngsmethoden im Gas- 
stroni besprach, die in spaterer Zeit durch die Quarzglas-Entecc 
rioch erheblich eriveiterte Verwendungsmoglichkeiteii gefunden 
habeii. 

So selir ging er auf in seiner analytischen Tatigkeit, dalS er 
gewlsse Handgriffe und Gepflogenheiten beim Arbeiten auch sufier- 
halb des Laboratoriums iin taglichen Leben ganz unbewuSt aus- 
iibte. Weiin er z. B. ein Glas Bier austrank, so wurde der darin 
befindliche Flussigkeitsrest stets erst prufend betrachtet, dann 
zwei bis clrciiiial umgeschwenkt wid schliel3lich mit der gleichen 
Handbewegung in den Mund gekippt, mit der e r  bei einer quanti- 
tativen Filtration einen dekantierten Niederschlag in den Trichter 
und aufs Filter brachte. Und als cr bald nach der Geburt seines 
Sungen im Kolleg durch ein besonders lebhaftes Getrainpel begriiBt 
wurde, da  verfehlte e r  nicht, in seiner kurzen Dankrede das  Ge- 
wicht des Neugeborenen bis auf die erste Dezimale anzugeben. 

Ton scinen Schulern verlangte er ebenfalls peinliche Sorg- 
samkeit bei der Brbeit und genaues Befolgen seiner Vorschriften. 
,Wer sich darauf nicht einarbeiten konnte, der war ))keine quanti- 
tative Naturcc. Geschickteren Praktikanten aber zeigte er unab- 
lgssig alle inoglichen kleineri Handgriffe und Arbeitsmethoden, 
die er in jahrelanger Praxis erprobt hatte, in denen er Meister 
war, nncl die in vielen Fiillen nur er selbst ausfuhren konnte, wie 
z. 13. das Veraschen und Gluhen eines mit Wasserstoffsuperoxyd 
gefallten Wismutniederschlages im Platintiegel. In dieser Art der 
persarilichen Weitergabe cigenster Erfahrungen erinnerte er an 
B u n s e n ,  der vor ihiii in den gleichen Raumen gewirkt hatte. 

Lie1 Muhe und Sorgfalt verwendete er auf seine Vorlesungen. 
Den hauptsachlichsten Inhalt schrieb er stets vorher auf die groDen 
Wandtafeln des Horsaals und dann trug er alle fur die zu be- 
sprechenden arialytischen Operationen erforderlichen Geratschaften 
znsammen, nicht nur Modelle von Apparaten fur bestimmte Zwecke, 
wie etwa zur Besbimmung der Kohlensauiure, sondern auch Tiegel, 
Porzellanschalen von verschiedener Gestalt und GroBe, deren Vor- 
lcile und Nachteile er eingehend erorterte. Sogar Praparate, wie 
z. R. das sorgfaltig gereinigte Brom, wurden bei der Besprechung 
der Rromstrom-Analyse gezeigt. 

Vor dem Somnier-Semester 1897 wurde der Unterricht im 
La boratorium vorwiegend mundlich erteilt. Entweder Jannasch 
selbst oder der Saalassistent gaben gleichzeitig mit der Ausgabe 
der Bnalysensnbstanz auch die Methode an, nach welcher die Be- 
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stimmung oder die Treiinung ausgefiihrt werden sollte. Im Som- 
mer 1897 erschien dann clas nBuch(,, auE das ,Iannasch schon lange 
irn Laboratorium hingewiesen hatte, nach dem nun gearbeitet 
wurde, ixnd das mit seinen sehr ins Einzelne gehenden Beschrei- 
biingen aller analytischen Operationen den Praktikanten wirklich 
ein vorzuglicher nArbeitsvermittler nnd Ratgebercc, wie er im Vor- 
wort zur ersten Auflage sagt, war. DaB man diesem Ratgeber 
aber auch peinlich genau folgte, daruber wachte er, und er sah 
es  nicht gem, wenn andere Lehrbucher als das ))Buch(c sich auf 
dern Arbeitstisch eines Praktikanten fanden. Vor allem hielt er 
darauf, daB bei der Ausfuhrung seiner Wasserstoffsuperoxyd-Me- 
thoden die Fallungsbedingungen genau nach seiner Vorschrift ein- 
gehalten wurden, und wo das nicht geschah, da konnte es leicht 
vorkommen, daI3 er mit schnellem Griff die Schale faBte und )die 
ganze Murkserekc in den nachsten AbguD entleerte, um dann ge- 
meinsan? mit dern meist recht verblufften Praktikanten die Fiillurig 
nun nach allen Regeln der Knnst vorzunehmen. 

Umfassencl und griindlich war seine Kenntnis des 'ratsachen- 
materials der analytischen Chemie, und nieisterhaft beherrschte er 
die ganze einschliigige Literatur. Gem stellte er diese Kenntnisse 
den in einer analytischen Frage Rat suchenden Kollegen zur Ver- 
fiigung und eine ganz besondere Freude war es ihm, wenn er f u r  
irgend eiri schwieriges Trennungsproblein einen gangbaren Weg 
ausgedacht hatte. Hlufig scheute er dann sogar die Muhe nicht, 
die fragliche Trennung selbst fur den Hulfesuchenclen auszuEuhren. 

So hat er fast 36 Jahre, davon drei Jahrzehnte in Heidelberg, 
gewirkt und hat in unermudlicher, treuer Pflichterfiillimg viele 
Cienerationen von Studierenden in die Kunst des Analysierens ein- 
gefuhrt. Stattlich ist die Zahl der Schiiler, die er an seinen eigenen 
I'orschungen teilnehmen lieB und die sich unter seiner Leitung 
den Dolitorhut ersrbeiteten. Vielen von ihnen ist er auch mensch- 
lich nlher getreten, und fast allen bewahrte er uber die Zeit der 
Studien hinaus ein reges Interesse, wobei ihm sein vorziigliches 
Gedachtnis trefflich zu Statten kam. Sein tiefeS Gemut und seiri 
lauterer Charakter, sein gutmutiges, stets hilfsbereites Wesen ge- 
wannen jeden, der mit ihm in Beriihrung Barn, und allen, die ihn 
liannten, wird seine originelle und innrksnte Personlichkeit nn- 
\-ergeolich bleiben. 

11. 
\Vended wir uns nun zu dein wissenschaftlichen Lebenswerk 

Jannaschs, so sehen wir, dai3 er sich zunachst nur auf dem Ge- 
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biet der organischen Chemie betiitigt, ehe er in die Bahnen der 
analytischen Chemie einlenkt, der er in spaterer Zeit fast aus- 
schliefilich sein Schaffen widmete. 

Seine Dissertationsarbeit, die er im Jahre 1869 der philoso- 
phischen Fakultiit in Gottingen vorlegte, handelt Gber das Trimethyl- 
benzol und zeigt, dall das Trimethyl-benzol, das vom Toluol iiber 
das synthetisch gewonnene Xylol hergestellt war, identisch sei mit 
dem aus dem Teer-Xylol gewonnenen P s e u d o c u m o 1. Schon bei 
dieser Arbeit wird geIegentlich die Frage erortert, ob es moglich 
sei, mehr als drei Methylgruppen in den Benzolkern einzufuhren, 
und i n  der Folgezeit werden dann, teilweise noch gemeinsam mit 
F i t  t i g , Versuche mitgsteilt, die darauf hinzielen, durch weiter- 
gehende Bromierung des Trimethyl-benzols und Austausch des 
Broms gegen Methyl mittels der von F i t  t i  g angegebenen Arbeits- 
weise vier und mehr Methylgruppen an den Benzolkern zu ketten. 
Wenn auch die Reaktion recht trage verlief und die Geduld der 
beiden Forscher auf eine harte Probe stellte, so blieb doch schliell- 
lich der Erfolg nicht aus; denn, als nach sechstlgigem Warten ab- 
destillert wurde, hielten sie bald den ersten festen Kohlenwasser- 
stoff der Benzolreihe in Handen, dem sie den Namen D u r o l  
beilegten. Infolge der Obersiedelung F i t  t i g  s nach StraSburg, tritt 
nun eine Teilung des Arbeitsgebietes ein, bei der Jannasch die 
weitere Untersuchung des Durols allein iiberlassen wurde. Nun- 
mehr ist er zunachst bemuht, die Darstellungweise des neuen 
Kohlenwasserstoffs zu verbessern, und berichtet schon bald uber 
eine Darstellung, f u r  die ex Dibrom-xylol aus Steinkohlenteer-Xylol 
benutzte, sowie 3ber eine zweite Gewinnungweise vom p-Dibrom- 
benzol ausgehend, das er selbst wieder nach einem von ihm ge- 
fundenen vereinfachten Verfahren darstellt. Bei der Wiederauf- 
nahme fruher von F i t  t i g  unternommener Versuche gelingt es 
ihm schlieBlich, aus Monobrom-mesitylen, Jodmethyl und Natrium 
bei stark gesteigerter Temperatur und Anwendung eines Queck- 
silber-Verschlusses auch noch ein zweites Tetramethyl-benzol zu 
erhalten, das er spater als I s o d u r o l  bezeichnete. Durch Oxy- 
dation des Dnrols rnit Salpetersaure entsteht dann die ersle Tri- 
methyl-benzoesaure, die C um y 1 s a u r e,  spater D u r y 1 s ii u r e ge- 
nannt, daneben die rnit Wasserdampf nicht fluchtige C u m i d i n  - 
s a u r e , C,H, (CHs), (CO OH),, Gleichfalls durch Anwendung der 
F i t  tigschen Synthese bereitete er das reine in der Kalte er- 
starrende, bei 150 schmelzende p - X y l o l ,  aus dem er dann eben- 
falls das Dorol aufbauen konnte, Weitere Arbeiten, die er teils 
selbst, teils zusammen mit seinen Schblern ausfuhrte, bezwecken 
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eine griindliche Durchforschung der neuentdeckten Verbindungen 
nnd erstrecken sich uber die ganze Zeit, die er in Gottingen zu- 
brachte. 

Fast als eineri Obergang zu dein Hauptgebiet seiner spiitereu 
Forscherarbeit kann man die orgaiiisch-analytische Arbeit betrach- 
ten, die er gemeinschaftlich mit V i k t or  11 e y e r veroffentlicht hat, 
in der er eine Methode angibt, niittels der man init e i n e r  Ver- 
brennung von derselben Substanzprobe W a s s e r s t o  f f , I< o h 1 e n  - 
s to f f  und  S t i c k s t o f f  bes t i i nn ien  kann. Die Verbrennung er- 
folgt hierbei in einem Strom von reinem Sauerstoff, und hinter den 
Absorptionsgefafien fur Kohlendioxyd und Wasser wird der Stick- 
stoff uber Chromchlorur-LiSsung, die den uberschiissigen Sauerstoff 
wegnimmt, aufgesainmelt. In seiner Heidelberger Zeit koinnit e r  
nur noch in vereinzelten Arbeiten nnE das Gebiet der organischen 
Cbemie zuriick. So studiert er nebeii weiteren Anwendungen der 
Fi t t igschen Synthese die W a n d e r u n g  v p n  H a l o g e n  a u s  d e r  
S e i t e n  k e t t e i n  d e n  I< e r n bei Zersetzung von aromatischen 
Jodidchloriden und findet eine Rfethode zur E i n  f ii h r u n g v o 11 
A t h y l g r u p p e n  i n  d e n  B e n z o l k e r n  durch Behandlung dieses 
Kohlenwasserstoffs niit Ather und Aluminiumchlorid analog der 
F r i e d e 1 - C r a f t  s schen Synthese, die ihm neben Tetra- und Penta- 
iithylderivaten in reichlicher Menge das He x a a t h y 1 b e n  z o 1 lie- 
ferte. 

Schon in Gottingen hatte Jaunasch begonnen, ncben (lei otga- 
nischen Tatigkeit A n a l y s e n  v o n  M i n e r a l i e n  und  G e s  te ine i i  
auszufiihren, und nach seiner Ubersiedelung nach Heidelberg traten 
derartige Untersuchungen immer mehr in den Vordergrund. Die 
Resultate der Analysen verraten die ungewohnliche Rieisterschaft 
und Exaktheit, mit der er die analytischen Methoden beherrschte 
und handhabte, und so ist es nicht verwunderlich, daS er gar 
inanchmal in einem Mineral Stoffe aufspurte, die friiheren Beoh- 
achteru trotz vielfacher Analysen entgangen waren, wie z. B. ein 
betrachlicher Gehalt von Strontium im Heulandit und die Eorsaure 
in dem Vesuvian vom Wilui-FluD in Sibirien, dem sogenannten 
Wiluit. Bei diesen Arbeiten verstand er es, nicht nur nieisterlich 
bereits bekannte Methoden geschickt z u  verwenden, sondern el- 
erdachte auch neue Versuchsanordnungen zur Bestimmung des 
Krystall- und Konstitutionswassers, die ihm auch sehr fest gebun- 
denes Wasser aiiszutreiben und zu bestimmen gestatteten. Als 
bauptsachlichste Erfolge auf diesem Gebiet waren hier die Ermitt- 
lung der K o n s t i t u t i o n  d e s  T u r m a l i n s ,  des V e s u v i a n s  und 
des 'l'opases zt1 erwzhnen, um niir einige Beispiele aus der gro- 
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Ren Zahl seiner iiiirieralogischcii Arbeitcu Iic.~iiuseugreifen, die er 
teilweise in Verbinduug mit den wisseiiscliaftlicheri Arbeiten der 
Mineralogen C. K 1 e i n und F. R i n n e durchgefuhrt hat. Diese, 
mineralarialytisclieii Arbeiten waren es hauptsiichlich, die seinem 
Schaffen die endgiiltige Richtiiiig zu'r analytischen Chemie hin 
gaben und es veranlnBten, &a13 er auf der Suche nach Verbesserun- 
gen der bekannten ilrbeitsmethoden viele neue Verfahren auffand. 

Zunachst fiihrte er das W a s s e r s t o f f s u p e r o x y d  in die 
analytische Praxis ein und schuf in eirier grol3en Zahl von Arbei- 
ten mit seinen Schiilern zusanimen die Wasserstoffsuperoxyd- 
Methoden, mit Hilfe derer er vorzugsweise die Elemente Mangan,, 
Blei, Wismut und Chroni von fast allen Metallen samtlicher ana- 
lytischen Gruppen zu scheiden vermochte. Der Grundgedanke dep 
Trennung ist dabei immer der, daD das zu fallende Element in 
sein Superoxyd iibergefuhrt w i d ,  das sich unloslich abscheidet, 
wlhrend das andere entweder in natron-alkalischer Losung, bei- 
spielsweisc in Aluininat oder Zinkat, oder eine andere losliche 
Alkaliverbindung, ubergeht und in Losung bleibt. Wird in ammoni- 
akalischer Losung genrbeitet, was fast iinmer vorzuziehen ist, SO 

bleiheii (lie Netallc, die zur Riidung loslichcr Ammoniakate befa- 
higt siritl, geliist, wahread die andern entweder wieder als Super- 
oxydc oder xuch als einfache Hydroxyde gef8llt werden. Eine be- 
sondere Stellung nimmt dabei das Chrom ein, clas am sichersten 
in natron-nlkalischer Losung zu Chromat oxydiert und so in Lo- 
sung gehalten mird, wogegen das unlosliche Hydroxyd zur Ab- 
scheidung konmt. Eine besondere Fijrderung dieser Methoden 
brachte rlarin in1 Jahre 1894 die Reindarstellung des Wasser- 
stoffanpcroxycls (lurch Vakuum-Destillation, die von R. Wolf f e n - 
s tc i n  zucrst i i i  .vinfacher Weise durchgefuhrt wurde; d,enn damik 
liefien sicli all(> clic Schwierigkeiten beseitigen, die durch Verunrei- 
nigungen des Wasserstoffsuperoxyds mit Kieselsaure und Tonerde 
bedingt waren, iind die seiner Verwendung in manchen Fallen im 
Wege gestantlen hatten. Die letzte Unbequemlichkeit bei der Ver- 
wendung des Wasserstoffsuperoxyds, die darin lag, daB aus dem 
Handelspraparat ein etwa 3-proz. Produkt im Vakuum abdestilliert 
werden mufite, fie1 schlie5lich weg, als ein 30-proz. haltbares 
Wasserstoffsuperoxyd in1 Handel erschien, das dann vor dem Ge- 
brauch in passender Weise verdiinnt merden konnte. Ein unbe- 
streitbarer Vorteil dieser Methoden liegt darin, dafi bei der Fallung, 
namentlich tlann, ivenn sie in anioniakalischer Losung erfolgt, 
nichts in die Atialyse hineingebrachf wird, und dal3 die erzielten 
Niedersrliliiec~ a ~ h r  unlijslich und gut filtrierbar Rind. Aiidcrerseits 
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ist der auch friiher nicht niedrig zu nennende Preis fiir reines 
Wasserstoffsuperoxyd in Betracht zu ziehen, der eine Anwendnng 
dieses Reagenses bei haufig wiederkehrenden Bestimmungen nicht 
ratlich erscheinen laat, zumal da stets ein betrachtlicher Ober- 
schuB zur vollkommenen Sicherstellung einer quantitativen Fallung 
verlangt wird. Auch in der Vielseitigkeit der Verwendung wird 
das Wasserstoffsuperoxyd von kaum einem anderen Reagens uber- 
troffen, wie aus der groBen Zahl der Trennungen hervorgeht, die 
Jannasch und seine Schiiler mit den verschiedensten Kombina- 
tionen von Metallen ausgefuhrt haben. Sie zeigen alle, daI3 es ein 
vorziigliches Hilfsmittel zur Erzielung BuBerst exakter und ge- 
genauer Werte ist. Leider ist in dem Bestreben, die allgemeine 
Verwendbarkeit des Wasserstoffsuperoxyds recht eindringlich dar- 
zutun, das Praparat auch fur Trennungen vorgeschlagen worden, 
die rnit anderen Mitteln weit billiger und ebensogut zu erreichen 
sind, wie z.B. die Scheidung von Mangan und Silber, die mit 
Salzsaure unbedingt sicher erzielt wid,  oder die. Trennung von 
Mangan und Kupfer, die mit Schwefelwasserstoff in saurer Losung 
leicht gelingt, was dann zur Folge hatte, da8 von mancher Seite 
die gesamten Wasserstoffsuperoxyd-Methoden als unpraktisch und 
iiiiberfliissig abgelehnt wurden. 

In ahnlicher Weise wurde auch das H y d r a z i n  und das 
H y d r o x y 1 a m  i n bzw. ihre Salze in den Reagenzienschatz der 
quantitativen Analyse eingefuhrt. Das Hydrazin diente als stark 
reduzierendes Agens teils in alkalischer, teils in neutraler oder 
saurer Losung bei der Fallung von Kupfer, Gold, Platin, Palladium, 
die als Metalle abgeschieden und von den verschiedensten an- 
deren Schwermetallen, von den Erdalkalien und den Alkalien ge- 
trennt werden. Mit Hydroxylamin wird bei Gegenwart von Wein- 
saure und Ammoniak das Quecksilber als Metal1 abgeschieden 
und von allen Metallen der Schwefelwasserstoff- und Schwefel- 
ammonium-Gruppe getrennt. Andererseits sol1 das Hydroxylamin 
die Bildung von loslichen Amminverbindungen begunstigen, es 
verhindert die Oxydation und die dadurch bedingte Fallung von 
Mangansalzen durch Ammoniak, es verstarkt den fallungshindern- 
den EinfluB der Ammoniumsalze auf das Ammoniak, so da8 
Magnesium bei Hydroxyd-Fallungen sicher in Liisung gehalten wird. 
Es dient als Reduktionsmittel bei Fallungen von Chrom als Chrom- 
hydroxyd aus Chromaten und ermoglicht schlieSlich eine elegante 
Trennnng von Selen und Tellur, indem es ersteres beim Erhitzen 
aus saurer Losung fallt, letzteres aus dem mit Ammoniak uber- 
sattigten Filtrat abscheidet. Wegen des von jeher hohen Preises 
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der Hydrazin- und Hydroxylamin-Salze sind diese Methoden viel- 
fach als ))Luxusmethoden(( betrachtet worden eine Bezeichnung, 
die heute allerdings besonders berechtigt erscheint. Diese Kost- 
spieligkeit beeintrachtigt leider die Verwendbarkeit der Methodeu 
und hindert ihre Einfuhrung in die Laboratorien der Technik, sie 
beriihrt aber nicht den wissenschaftlichen Werl, ihre Genauigkeit 
und ihre Sicherheit. Wenn auch mit anderen billigeren Reagenzien 
in vielen Fiiilen das gleiche Resultat erzielt wird - Jannasch hat 
selbst von manchen der Hydroxylamin-Methoden gesagt, da8 sie 
sich hauptsachiich durch ihre ))asthetische Schonheitcc auszeichne- 
ten -, so wird man sie fur manche Zwecke doch nicht gerne 
missen und unter Umstanden, wie bei der Abscheidung des Goldes, 
.der Platinmetalle, oder bei der Trennung von Selen und Tellur, 
sind sie, wie der Verfasser dieser Zeilen aus eigener Erfahrung 
bestatigen kann, allen anderen Faliungsmitteln vorzuziehen. 

Eine andere Reihe von Arbeitsmethoden verdankt den mineral- 
analytischen Arbeiten Jannaschs ihre Entstehung. Oft way er hier- 
bei genotigt, schwer zersetzliche Sulfide oder Silicate aufzuschlie- 
Ben, wobei ihm die Leistungen der ublichen Auf s c h l i e b u n g s -  
v e 1: fa  h r  e n. nicht genugten. So storte ihn bei der Soda-Salpeter- 
Schmelze die gro8e Menge der Alkalisalze, die naturgemab einge- 
bracht wurde und auBerdem die Moglichkeit einer Falschung des 
Schwefelgehaltes durch Schwefel, der beim Schmelzen aus dein 
Leuchtgas aufgenommen werden kann, wahrend er bei der Oxy- 
dation auf nassem Wege in der Notwendigkeit, die entstandene 
Schwefelsaure neben den Metallen zu bestimmen, Fehlerquellen 
sah, umsomehr als er selbst. bei Versuchen uber die Bestimmung 
von Schwefelsaure neben Eisen gezeigt hatte, wie stark die Bil- 
dung lromplexer Eisenbariumsulfatsalze die Analysenresultate zu 
beeinflussen vermag. So kam er auf den Gedanken, mit der Auf- 
schliehng des Sulfids eine T r e n n u n g  d e s  S c h w e f e l s  v o n  
'den  M e t a l l e n  z q  verbinden, in der Weise, da8 der Schwefel in 
Schwefeldioxyd' oder sogar bis zum Schwefeltrioxyd verbrannt 
wurde, das dann in geeigneten Absorptionsfliissigkeiten aufge- 
fangen merden konnte. Als Oxydationsagens dienten ihm dazu an- 
fanglich Salpetersaure-Dampfe, die er mit einem Luftstrom uber 
die Substanz, die in einem Schiffchen im schwerschmelzbaren 
Rohr erhitzt wurde, hiniiberEhrte. An Stelle der Salpetersiiure- 
Dampfe traten dam Bromdampfe, und schlieBlich erfolgte die Oxy- 
dation durch Erhitzen in einem Strom von reinem Sauerstoff. 
Die Substanz wurde nicht mehr in einem Schiffchen in das ein- 
fache gerade Verbrennungsrohr gebracht, sondern sie wurde un- 
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mittelbar iu das besonders gefornite Kolir, die boyenanilte )K  n t ec , 
eingeschuttet. Durch ein angeschliffeiws liolir gelangten die Ver- 
brennuiigsprodukte aus  der sEnte, direkt ill rlic. Vorlageflussigkeit, 
die in eiiier Absorptionskugel uncl zivei L'e 1 i g o t - Kohren unter- 
gebracht war, und so ergab sich dic .Ipp,zratur. fur die Sulficl- 
Analyse irn Sauerstoffstrom. Buch die anfiingliche Form der An- 
wendung des l3ronis wurde nach und nach geiindert. Der Luft- 
strom, der urspriinglich das Brom uber die Substanz gefuhrt 
hatte, wurde durch eineii indifferenten Kohlendioxyd-Strom er- 
setzt, und nun diente das Brom nicht nur zur Oxydation dea 
Schwefels, der als Bromur i i r  die Vorlage uberging, urn hier in 
Schwefelsaure ubergefuhrt zii werden, sondern es fuhrte auch die 
andern Bestandteile in Bromverbindungen uber, die in ihrer wr  
schiedenen Fluchtigkeit Trennuiigsmoglichliriteu boten. So qelang 
es, die fruher im Chlorstroni ausgefuhrten Trennungen in den1 niit 
Broni beladenen Kohlendioxyd-Strom durchzufuhren, wodurch man 
von den Zufalligkeiten, die ein Chlorentwicklungsapparat bei der 
Analyse init sich bringen kann, unabhangig wurde. Abgesehen 
von dieser Verbesserung, die auch durch Verwendung eiiier Flasche 
init verfliissigtem Chlor erreicht werden kann, hietet aher die so 
geriannte B r o m s t r o m  - & I  e t h o d e den Vorteil, da13 die linter- 
schiede in der Fluchtigkeit der verschiedenen Bromide weit gro6er 
hind als bei den Chloriden, so daB das &IiDlingen von Trennungen 
hei geringen Dberschreitungen der zulassigen Temperaturgrenzen 
vie1 weniger zu befuchten ist. Ebenso w i e  bei den AufschlieDungen 
von Mineralien diente aber auch die Bronistrom-Methode zur Tren- 
nung von Gemischen beliebiger anderer Verbindungen der in Be- 
tracht konimenden Metalle, denn durch eine Schwefelstoff-FBllung 
lie8en sich die Metalle leicht in Sulfide uberfuhren, die clauii nach 
dem A bfiltrieren und Trockneii in die ,Entec gebracht wurdeii, bis. 
schlie13lich auch noch die Sulfurieruiig in der )Entec selbst durch 
Zusammenschnielzen mit J o  d s c h w e t e  1 gelang. Auch andere Gas- 
h t rome kamen an  Stelle von Sauerstoff und Rrorn-Kohlendioxyd 
m r  Anwendung. So fuhrten Versucbe mit gasfiirinigeni c' h 1 o r - 
w a s s e r s t o f f z11 Trennungen des A wens uiid Zinns, dwen Ver- 
bindungen irn Chlorwassersloff-Stroin die leichtkluchtigeii Chloride 
gaben, von allen nndereii nicht fluchtigen Metallchloriden, und in 
iihnlicher Weise lie13 sich auch beini Wisniut die Bildung rles 
il iichtigen Chlorids uiid rlaniit gleichfalls eine Treniiung von 
sr*hwerfliichtigen Metallchloriden erreichen. SchlieBlich konnte 
such iioch das Selen durch Erhitzen in einein Schwefeldioxyd- 
Lnft-Gemisch ails seincn V~rbindungen hrransreduziert und bei 
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330-3500 iibersublitniert werdeii. In niancheii Fallen kanieri auch 
Iiornbinationeti von solchen Gasstroin-Methoden zur Verwendung, 
so z .  R. bei manchen Arsensulficlen, bei denen zuerst der Schwefel 
iin Sauerstoff Strom verbrannt, danach das Arsen im Chlorwasser- 
stoif-Strom vollig abdestilliert wurde. 

Such  der B e s t i m i n u n g  u n d  T r e n n u r i g  d e r  H n l o g e n c  
bind mehrere Arbeiten gewidmet. Fur die Bestirnrnung des Fluors 
wircl eine Methode ausgearbeitet, bei der clas Element in Forni 
von FluBslure aus den Fluoriden im Platinapparat ausgetriehen 
und in einer mit Natronlauge beschickten Platinschale aufgefangen 
wjrd, worauf man e s  als Calciumfluorid fallt. Jod und Chlor wer- 
den  durch Flllung mit Thalliumsalz getrennl, und schliefllich gehl 
ails einer von Goo c h angegebenen indirekten Bestimniungsmethodc 
ein Verfahren zur direkten Trennung von Chlor, Broni und Jod 
licrvor, bei detn zuerst das Jod, mit Nitrit in Freiheit gesetzt und 
wit Wasserdampf in eine alkalische Wasserstoffsuperoxyd-Losung 
getrieben wird. Mit IZaliiiinper~i~;~iigan~it in essigsaurer Losung 
vollzieht sich die Austreibung des Broms, das dann gleich dem Jod 
in  natron-alkalischem Wasserstoffsuperosrd aufgefangkn und als 
Silbersalz bestimmt wird, wonach man dann die Fallutlg des in1 
Kolben verbliebenen Ghlor-Ions vornirnmt. 

Bei seinen zahlreichen Mineralarialy sen hatte Jnnnasch er 
schon immer als einen Mange1 empfunden, da13 die gebrauchlichen 
A u f s c h l i e B u n g s v e r f a h r e n  f u r  S i l i c a t e  entwcder bei Ver- 
ivenilung des Soda-Pottasche-Gemischs die Bestimmung tler Alka- 
lien unn?oglich machten, oder bcim Abrauclitn mit FluWsaure oder 
Fluorainmoii die Ermittlung der Kicselsiiure nicht gestatteten. So 
forschtc er narh einer AufschlieIjungsmethode, die die Bestimmung 
aller Bestsndteile in e i n e r Substanzprobe erlaubte. Zuerst suchte 
cr das Ziel dadurch zu erreichen, daB er konz. Salzsiure unter 
Druck irn Rinschmelzrohr auf das Silicat einwirlteti lie13, wodurcli 
aiich in einer ganzen Reihe von Fallen die vollige AufschlieIjung 
I)eu.irlit wurde. Da aher die Methode, bei der als Behllter fur 
die Substanz cin Platinrohrchen, das in das Bombenrohr einge- 
schmolzen wird, dient, zu umstandlich und vor allem fur praktische 
fermendurig zu wenig geeignet war, so bemuhte er sich weiter, 
t i n  XufschlnBniittel zu finden, das nach dem durch Schmelzen er- 
folgteii AufschluB wieder quantitativ aus  der Losung der Schmelze 
entfernt werden koniie. So entstand zunachst die Bleicarbonab- 
Methode, die aber, wie Janrnsch selbst sagt, nicht leicht in ihrer 
Ausfuhrung ist Eine vollig befriedigende Losung des Problems 
brachic endlirh ilcr Versuch, die Silicate init eutwiiqserter Ror- 
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saure zu schmelzen. Dadurch wurde namlich in fast allen Fallell 
ein vollstandiger AufschluB erzielt, und es konnte das Aufschiie- 
Rungsmittel verhaltnismaSig leicht wieder entfernt werden, da sich 
die Borsaure durch Methylalkohol, der mit Chlorwasserstoff ge- 
sattigt ist, leicht verestern und als Borsaure-methylester durch 
Abdunsten beseitigen la&. Nur einige wenige iWneralien der 
Andalusit-Gruppe, wie der Disthen, ferner der Topas widerstanden 
anfanglich der AufschlieSung rnit Borsaure-anhydrid, aber durch 
Anwendung einer rnit Sauerstoff angeblasenen Geblaseflamme ge- 
lang es, die Schmelztemperatur soweit zu steigern, dal3 auch bei 
cliesen Mineralien die AufschlieRung erzwungen und der Borsaure- 
AufschluD zu einer allgemein anwendbaren Methode gemacht wurde. 

Das letzte Problem, das Jannasch am Ende seiner Tatigkeit 
beschaftigte, war die T r e n n u n g  d e r  P h o s p h o r s a u r e  v o n  d e n  
X e  t a 11 e n  durch Verfluchtigung. Zuerst suchte er diesen Effekt 
zu erreichen durch Reduktion des Phosphats rnit Kohle, die im 
DestilliergefaD selbst erzeugt wurde, durch Verkohlen von Zucker 
rnit Schwefelsaure. Gleichzeitig ging ein Chlorstrom durch das 
DestilliergefaD, das nach Art der bei den Aufschlussen in Gas- 
stromen verwendeten ))Enten(( gebaut war. Da die Methode nicht 
auf alle Phosphate anwendbar war, so wurde spater ein niit 
Tetrachlorkohlenstoff beladener Chlorstrom uber das im Verbren- 
nungsrohr im Schiffchen befiiidliche Phosphat geschickt. Weitere 
Versuche zeigten dann schlieRlich, daR der Chlorstrom entbehrlich 
ist und da8 der Tetrach1orl;ohlenstoff-Dampf durch einen Kohlen- 
dioxyd-Strom uber die mit einem Zusatz von Quarzpulver ge- 
mischte Substanz gefuhrt werden kann. Bei einzelnen Phosphaten, 
wie Aluminium- und Zinnphosphat, bei denen das Verfahren zu- 
nachst versagte, wurde die vollige Austreibung der Phosphorsaure 
durch einen weiteren Zuschlag von Kaliumchlorid erreicht, so da8 
das Verfahren die Trennung der Phosphorsaure \-on allen Metallen 
gestattet, besonders wenn durch ausgiebige Verwendung von Quarz- 
glab bei hohen Temperaturen gearbeitet werden kann. lihnlich wie 
die Phosphorsaure verhalten sich auch die Sauren des Wolframs 
und des Molybdans sowie die Vanadinsaure, so daD auch diese 
durch Verfliichtigung von nicht fliichtigen Stoffen getrennt werden 
konnen. SchlieBlich ist das Verfahren auch auf die Borsaure aus- 
gedehnt worden, wobei sich zeigte, daB die Verfliichtigung hier 
nur d a m  vollstdndig wird, wenn dem Tetrachlorkohlenstoff etwa 
NO/, Methylalkohol beigeinischt wurden. 

Auch eine technische Verwendung der Reaktion ist angestrebt 
wordea durch Versuche, die Schwefelsaure aus Snlfaten auszu- 



treiben, und es ist Jannasch ein Patent erteilt worden auf ein 
Verfahren zur A u s t r e i b u n g  v o n  S c h w e f e l s a u r e  a u s  S u l -  
f a t e  n ,  wie Gips, Schwerspat, Colestin, Kainit sowie anderen Ab- 
raumsalzen, Kaliumsulfat, Natriumsulfat. Werden an Stelle der 
Sulfate Sulfide, wie Pyrit, Kupferkies, Zinkblende gesetzt, so wird 
bei einem Zuschlag von Kalium- oder Natriumchlorid unter Zer- 
setzung des Tetrachlorkohlenstoffs der Schwefel in Schwefelchloride 
Abergefuhrt, die mit Wasser Schwefelsaure und Salzsiiure iiefern. 
Als Nebenprodukt der quantitativ verlaufenden Reaktion entsteht 
krystallisiertes Hexachlor-athan. 

Abgesehen von diesen rein analytischen Arbeiten verfaBte er 
auch noch den chemischen Teil von O t t o  H e i n r i c h  L a n g s  
DEruptivgesteinen des Christiania-Silurbeckens( . 

Ebenso unermudlich wie in seiner Forschertatigkeit war Jan- 
nasch auch bei seinem Unterricht im Laboratorium, und nament- 
lich nach seiner Obersiedlung nach Heidelberg kam seine L e h r - 
t a t  i g k e i t  zur vollen Entfaltung. In seinen Vorlesungen und 
Ubungen behandelte er mit Ausnahme der qualitativen Analyse die 
ganze analytische Chernie. Gewichtsanalyse, NaBanalyse und Gas- 
analyse, das waren die Vorlesungen, die sich h&ptsachlich an die 
reinen Chemiker wendeten, wahrend die Pharmazeuten, die in Hei- 
delberg gleichfalls im Chemiachen Institut arbeiteten, von ihm ihre 
Ausbildung in der Giftanalyse und in der Untersuchung der Nah- 
rungs- und GenuBmittel empfingen. Daneben fand er stets noch 
Zeit, sich auch personlich um jeden einzelnen quantitativen Pralr- 
tikanten zu kiiminern und seinen Schiilern auch selbst die Hand- 
griffe zu zeigen, die z. B. das vollige Ausbringen eines Nieder- 
schlags aus dem Becherglas erleichtern; oder sie auf Fehler auf- 
merksam zu machen, die den erwiinschten Fortgang der Analyse 
storen konnen. So ist auch aus dem Bestreben, jedem seiner 
Praktikanten einen verla13lichen Fuhrer bei seinen Arbeiten zii 
geben, sein Lehrbuch, der , P r a k t i s c h e  L e i t f a d e n  d e r  Ge-  
wi c h t s a n a l y s ecc entstanden, der im Jahre 1896 erschien und im 
Oktober 1903 seine zweite Auflage erlebte. In diesem Buch ver- 
folgt er einerseits den Zweck, fur die quantitativen Bestimmungen 
und Trennungen, die in der Praxis des Chemikers vorkommen, 
rnoglichst eingehende Vorscliriften zu geben, bei deren genauer 
Beobachtung die Moglichkeit des MiBlingens der Bestimmung auf 
ein denkbar geringes Ma13 herabgedriickt werden sollte. Anderer- 
seits hat er auch hier die zahlreichen, von ihm und seinen Scliu- 
lern ausgearbeiteten Methoden zusammengestellt und seine Er- 
fahrungen mit den verschiedensten Bestimmungsniethoden nieder- 
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gelegt. So hat er ein Ruch geschaffeti, dab ~ i ~ b e i i  ciiier Samrn- 
lung alter bewlhrter AIethodcn, die iu ausfiihrlichcr Breite dar 
gestellt werden, alle die eleganten Bestinimungen enthiilt, die mit 
den ron ihm hauptsachlich in die Analyse eingefiihrten Reageiizien 
Wasserstoffsuperoxyd, Hydroxylamin, Hydrazin nusgefiihrt werden 
kiinnen, ehenso wie die Methoden der AufschlieBong in Gasstro- 
nicn und die AufschlieDung der Silicate mit Rorslure-anhydrid. 
Wcnn m c h  zugegebeii werdcn inufi, dt~13 die Erorterung der theo- 
retischen Grundlagen der einzelnen Bestimniuiigsniethoden vor der 
genauen Angabe der Arheitsbedingungen etwas zuruclitritt, so kann 
man dem Autor daraus doch keinen Vorwurf rnachen. Er stand 
durchaus auf dem Standpunkt, da8 der, der mit Erfolg quantitativ 
nrbeiten wolle, die Theorie bereits beherrschen miisse, so da8 er 
glaubte, auf theoretische Erorterungen verzichten zu konnen, urn 
Raum zu gewinnen fur die ausfiihrliche Beschreibung der prak- 
lischen Ausfiihrung, wie er dies ja in dem Titel des Buehes schon 
angedeutet hat. Und in der Praxis der analytischen Chemie war 
er ein Meister, wie wir sie heute leider nicht mehr in gro8er Zahl 
besitzen. Systematisch und methodisch durchforschte er das Ver- 
halten der Elemente, um daraus neue Unterlagen fur Trennungen 
rind Bestimmungen zu entdecken; Reagenzien, an deren analytische 
‘Verwendung vor ihm kauni jemand dachte, hat er fur die quanti- 
tative Analpse riutzbar gemac’ht und eine ungeahnte Fiille von ana- 
lytischen filethoden durch sie geschaffen. Jedcn technischen Fort- 
schritt in der Hersteflung von Glasappnrnten wuBte er alsbald sei- 
lien analytischen Zielen diensthar zu  machen, und mit Freuden 
hat er es begruBt, als ihn die Moglichkeit, Gefl8e jedcr belie- 
bigen Form aus Quarz herzustellen, in den Stand setzte, bei sei- 
nen Destillalionsvcrsuchen Tempcratureii anzumendcn, die gerade 
erforderlich waren, um Trennungen zu erzwingen, die vorher mit 
Glasapparaten nicht zu erreichen waren. 13s mag wohl sein, dal3 
die von Jannasc-h geschaffenen Methoden fur die Lahoratorien der 
Technik vielfach nicht geeignet sind und zuruckstehen miissen 
hinter nnderen, die rascher Resultate liefern und geringeren Auf- 
wand ;in Apparaten erfordern; wo cs aber auf einc Aibritswcisc 
aflkommt, die gtdI3hnoglichc Cienauigkeit verburgt, da werden die 
Methoden, die wir ihrn verdatiken, stets gewurdigt rind sein Name 
nicht vergessen iverden. IV. Streeker.. 
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