
OTTO NIKOLAUS WITT, 
1853- 1915. 

Der  pliitzliche und unerwartete Tod O t t o  N. W i t t s  hat Deutsch- 
land seines bedeutendsten Technologen, die chemische Wissenschaft 
eines ihrer glanzendsten Vertreter beraubt. Die Deuteche Chemische 
Gesellschaft, der Witt seit mehr als 40 Jahren angehiirte, verliert i n  
ihm eines ihrer tuchtigsten und eifrigsten Mitglieder. Mit der Familie 
betrauern zahllose Freunde, Schiiler und Fachgenossen das allzufriihe 
Hinscheiden des hervorragenden Gelehrten. 

Der Vorstand der Deutschen Chemischen Gesellschaft hat mich 
aufgefordert, der Gesellschaft ein Lebensbild des Verblichenen vor- 
zufiihren, rnit dem ich seit unserer gemeinsamen Studienzeit i n  enger, 
freundschaftlicher Beziehung gelebt habe. Wenngleich ich das BewuSt- 
sein habe, einer derartigen Aufgabe kaum gewachsen zu sein, da  mir 
literarische Begabung leider nicht beschieden ist, so habe ich das  
ehrenvolle Anerbieten doch bereitwillig angenommen und will mein 
moglichstes tun, um den Fachgenossen Witts Lebensgang und seine 
umfangreiche Tatigkeit, so getreu als ich imstande bin, zu schildern. 

Otto Nikolaus Witt wurde am 31. Marz 155:; in-&. Petersburg 
geboren. Uber seinen Vater J o h a n n e s  N i k l a s  W i t t  enthiilt d a s  
Biographisch-Literarische Handwiirterbuch von P o g g e n d o r f f  folgende 
Originalangaben : DGeboren am 12. Oktober 1808 in Heuwisch bei 
Heide, Holstein; gestorben am 2. Februar 1872 i n  Zurich. Sohn 
eines Bauern ; Pharmazeut in Dithmarschen und Hamburg; studierte 
Chemie in Kiel und Kopenhagen. Lehrer an der Apothekerschule 
zu St. Petersburg; studierte wieder chemische Technologie zu Berlio, 
Wien, London und Paris; dann Professor der theoretischen und 
technischen Chemie, sowie Vorstand des Laboratoriums am technischen 
Staatsinstitut in St. Petersburg, zugleich Ministerialbeamter fur  chemische 
Auftrage; dann als technischer Gewerbetreibender mit Fabrikation 
von Riibenzucker, Spiritus usw. beschaftigt, e n f i c h  Ministerialbeamter 
fur Zuckerbesteuerung. Seit 1864 in Munohen lebend und seit 1866 
Biirger in Zurich, ohne Amt, dem chemischen GewerbefleiL3 olliegendg. 
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DaB ihm der Charakter eines BStaatsratese verliehen worden war, 
gibt er nicht an;  es geht dieses aber aus einem jetzt noch vorhandenen 
russischen Passe hervor. In  diesem Passe wird e r  auch als Bde F’itta 
bezeichnet. Ob seine Vorfahren, wie er glaubte, urspriioglich aus 
Holland stammten und mit der Familie des beriihmten GroBpensiongrs 
J a n  de Witt in Beziehung standen, ist nicht herauszufinden. Jeden- 
falls stimmt das Wittsche Familienwappen mit dem der hollandischen 
de Witt vollkommen iiberein. 

Cber die wissenschaftlichen Arbeiten von J o h a n n e s  N i k l a s  W i t t  
finden sich im BPoggendorf  f e  folgende Angaben: *In russischer 
Sprache. Die Gewerbechemie, 2 Bande. Tafeln fol. St. Petersburg 
1847-1848. Sammlung r o n  155 Tafeln in fol. und Beschreibung, 
zur angewandten organischen Chemie. - Ibid. 1849. - Handbuch 
zur Darstellung von Talg, Stearin usw. Ibid. 1850. - Handbuch zur 
Gewinnung des Zuckers. Ibid. 1852 und Erganzung 1854. - Bier und 
seine Zubereitung Ibid. 1862. - Etwa 30 Abbandlungen chemisch- 
technischen Inhaltes in St. Petersburger Zeitschriften von 1849-1868. 
Ferner schrieb er in der Real-Enzyklopadie von h l a n z  (Ed. 3) alle 
chemisch-technischen Artikel von Branntwein bis Glas, 1866-1869, 
sowie eine Broschure uber russische Weine.u 

Wie hieraus ersichtlich, war J. N. W i  t t  ein vielgereister und 
allseitig gebildeter Technologe. Die Tatsache, daB er Russisch vor- 
trug und alle seine Werke in russischer Sprache veroffentlicht hat, 
zeigt, daB er eine groBe Betahigung fiir fremde Sprachen besessen 
haben muI3. 

Ottos Mutter, E l i s a b e t h  Z w e r n e r ,  war am 26. Dezember 1813 
i n  St. Petersbprg geboren als Kind eines eingewanderten Deutschen 
und einer Moskowitin. Der  Vater betrieb ein bluhendes Handschuh- 
macher-Geschaft, welches ihm erlaubte, seinen Sohnen, die es alle zu 
angesehenen Stellungen gebracbt haben, und seiner Tochter eine sehr 
sorgflltige Erziehung zu geben. Jedenfalls war E l i s a b e t h  Z w e r n e r  
eine feine, hochgebildete Frau, die auBer dem Russischen und Deutschen 
auch das Franzosische und Englische vollkommen beherrschte. 

In erster Ehe  hatte E l i s a b e t h  Z w e r n e r  einen Englander 
namens B i d e l l  geheiratet, der nach wenigen Jahren verstarb, ohne 
Nachkommenschaft zu hinterlassen. Nach dem Tode ihres Gatten 
tbernahm sie eine Stellung als Lehrerin fur deutsche uud franzosische 
Sprache und Literatur a n  dem nAdelsstift. i n  St. Petersburg, einer 
unter dem Patronate der Kaiserin stehenden Erziehungsanstalt fur 
junge Madchen. Am 30. April 1850 heiratete sie den Professor 
N i k l a s  W i t t .  Das alteste Kind, J a n ,  verstarb schon in jungen 
Jahren; das zweite war unser Otto, ein drittes, A n n a ,  wurde 1856 
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geboren und vermahlte sich im Jahre 1876 rnit dem Zuricher Seiden- 
fabrikanten R e i n h a r d  S o m m e r h o f f .  Dieser Ehe  entstammen drei  
Kinder. Der Sltere Sohn, Dr. E r i c h  S o m m e r h o f f ,  hat sich durch 
interessante Arbeiten fiber die Theorie der Farberei, der Gerberei und 
der Seidenbeschwerung bekannt gemscht, der zweite Eohn, K u r t ,  lebt 
als Landwirt in der Argentinischen Republik, die Tochter, N o r a ,  ist 
rnit dem Chemiker Dr. C o n w e n z ,  Freiherr yon G i r s e w a l d ,  Assistent 
und Privatdozent an der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, 
verheiratet. 

Otto Witt war, wie aus Obigem hervorgeht, z u  drei Yierteln 
Germane, zu einem Tiertel Russe. Diesern Einschlag slavischen 
Blutes durften manche seiner Charaktereigenschaften, unter anderem 
sein hervorragendes Sprachtalent, das iibrigens sein Vater schon 
b e d ,  ihren Ursprung verdanken. 

Der  junge Otto genol3 seinen ersten Unterricht i n  RuBland, 
hauptsachlich zu Rause. Als die Familie 1SG4 sich in Miinchen 
niederliel3, trat e r  dort in das Gymnasium ein, und auch in Zurich 
besuchte er dasselbe kurze Zeit. Hierauf siedelte er in die DIndustrie- 
schulea uber, eine Anstalt, die den deutschen Oberrealschulen ent- 
spricht, und deren Abgangszeugnis zum Eintritt in das Ziiricher 

.Polytechnikum berechtigt. Im Olctober 1571 lie13 er sich i n  der 
chemischen Abteilung des Polytechnikums immatrikulieren, nachdem 
er das Schluaexameu der Industrieschule rnit der hochsten Note 
BSrhr gut* bestanden hatte. Schon im Fruliling 1871, wihrend ich 
am Polytechnikum den mechanisch-technischen Kurs  besuchte, war  
ich rnit Otto Witt'befreundet geworden und hatte alsbald in dem gast- 
lichen Hause seiner Eltern lieberolle Aufnahme gefunden. Seither 
haben unsere Beziehungen ohne Unterbrechung weiter gedauert, urn 
so mehr, als im Jahre 1881 Otto rnit rneiner Halbschwester E l i s a  

' H u t t l i n g e r  den Bund der Ehe schlol3. D a  mir die Aiechanik nur 
unvollkommen zusagte, entschloB auch ich niich im Herbst 1371 in 
die chemische Abteilung uberzutreten, so da8  Otto und ich unsere 
chemischen Studien gemeinschaftlich begannen. 

Das Eidgenhische  Polytechnikum in Zurich war irn Jahre 1355 
gegriindet worden. E s  umfaBte sechs Abteilungen : Architektur, 
Ingenieurwesen, Maschinenlehre, Chemie, Land- und Forstwirtschaft 
und endlich , eine asechste Abteilunga fur allgemeine Fiicher, sowohl 
der Natur- wie der Geisteswissenschaften, zienilich g e m u  der philo- 
sophischen Fakultat einer Universitat entsprechend I).  Die Chemische 

1) J o h a n n e s  S c h e r r ,  Got t f r ied  K i n k e l ,  der NationalBkonom 
BBhmert ,  R a m b e r t ,  um nur einige hervorragende Persijnlichkeiten zu 
nennen, lehrten an demselben zu jenar Zeit. 

113' 
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Abteilung hatte damals einen n u r  zweijahrigen Kursus. Es mag dies 
sehr kurz erscheinen, aber man muB beriicksichtigen, da13 zum Ein- 
tritt in sie schon ganz erkleckliche Kenntnisse in  der Chemie ver- 
langt wurden, die man sich entweder auf den DIndustrieabteilungeuK 
der BKantonschulenU oder in dem einjahrigen BVorkursusa des Poly- 
technikums aneignen konnte. Wahrend die aus dem humanistischen 
Gymnasium hervorgegangenen Abiturienten, die noch keine Ahnung 
von Chemie haben, auf der Universitat im ersten Semester meist n u r  
Vortrage hiiren, fangen die Studierenden am Polytechnikum vom 
ersten Tage ab mit der Laboratoriumsarbeit an. D a  der Besuch der  
Vorlesungen und des Laboratoriums obligatorisch war und der FleiB 
der Studierenden durch hHufige ))Repetitorien< kontrolliert wurde, so 
konnte man sich in den zwei Jahren schon eine ganz ordentliche 
Summe von chemischem Wissen und Konnen aneigneu. Seit einigen 
Jahren hat man das Polytechnikurn in 2Technische Hochschulea um- 
getauft; man hat die obligatorischen Repetitorien abgeschafft, weil sie, 
wie es scheint, unvereinbar sind mit der Wiirde eines akademischen 
Burgers, dem vollstandige Studienfreiheit, auch die Freiheit, faul z u  
sein, zugebilligt werden muB. DaB diese Veranderungen fur die 
Anstalt und die Studierenden sich als segensreich erweisen werden, 
Bcheint vielen der ehemaligen Studierenden zweifelhaft. Jedenfalls 
haben wir uns seinerzeit, unter der etwas strengeren Zucht, durchaus 
nicht ungliicklich gefiihlt und haben, neben ernsiger Arbeit, auch das  
Leben in dem schonen Zurich in vollen Ziigen genierjen kiinnen. 

Die Vorlesungen, denen man beizuwohnen hatte, waren: An- 
organische, organische und analytische Chemie, Physik, Mineralogie, 
Botanik, Zoologie, Geologie, Maschinenlehre einschlierjlich Maschinen- 
zeichnen, Elemente der Spinnerei und Weberei, und endlich technische 
Chemie, umfassend anorganische GroBindustrie, Metallurgie, Bau- 
materialien, Heizung und Beleuchtung, Gespinstfasern und deren 
Verarbeitung, naturliche und kiinstliche Farbstoffe, sowie deren An- 
wenduog in Farberei und Zeugdruck, wie er3ichtlich ein bedeutendes 
Pensum, das sich aber mit gutem Willen doch bewaltigen lieB. 

Im Laboratorium wurde im ersten Semester qualitative Analyse 
und Volumetrie getrieben. Wer sehr gut und schnell arbeitete, kam 
auch eventuell schon zur Gewichtsanalyse. Im zweiten Semester 
arbeitete man praparativ im ntechnischen Laboratoriums hauptsachlich 
anorganisch, im dritten in  demselben Laboratorium, organisch. Da- 
neben wurden auch technische Analysen ausgefiihrt. Im vierten 
Semester endlich wurde im analytischen Laboratorium Gewichtsanalyse 
getrieben und irn technischen eine Reihe von Praparaten als DDiplom- 
arbeita ausgefiihrt. I m  Jahre 1873 hatten wir folgende vier Fragen 
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zu bearbeiten: 1. Welches sind die besten Bedingungen zur Darstelluog 
von Kaliumchlorat aus  Kalk und Chlor unter Zusatz von Chlorkalium? 
(Dies war das damals allgemein angewandte Verfahren, denn das elek- 
trische existierte noch nicht.) 2. Isolierung von Catechin und Catechu- 
gerbsBure aus dem Catechn und Untersuchung der Einwirkung des 
schmelzenden Kalis aut die letztere. (Aus dem Catechin waren auf 
diese Weise Protocatechusaure und Phloroglucin erhalten worden.) 
3. Darstellung von Diazoamido- und Amidoazobenzol. 4. Darstellung 
von Safranin aus EchappPes. 

Wer sich nach dem absolvierten zweijahrigen Bursus noch weiter 
ausbilden wollte, konnte dies am Polytechnikurn als ,Hospitanta tun 
und in den folgenden Semestern entweder rein wissenschaftlich oder 
technisch weiter arbeiten. Die Resultate der wissenschaftlichen 
Arbeiten konnten der Universitat Zurich als Inauguraldissertationen, zur  
Erlangung des philosophischen Doktortitels, vorgelegt werden. Auch 
Studierende, die an anderen Instituten ihre Vorbildung genossen hatten, 
konnten am Polytechnikurn als Hospitanten aufgenommen werden, 
um selbstandig, bezw. unter Leitung der Professoren, Arbeiten auszu- 
fuhren. Zu unserer Zeit gehBrten zu dieser Kategorie F e l i x  
H e r r m a n n ,  E m i l  A d o r ,  E u g h n e  D e m o l e ,  C a s i m i r  N i e n h a u s ,  
J o s e p h  T s c h e r n i a e ,  E d m u n d  t e r  M e r ,  H e r m a n n  G o l d e n b e r g ,  
um nur  die bekannteren zu nennen. 

Die ersten Lehrer der Cheniie am Polytechniknm waren S t a e d e l e r  
und A. P. B o l l e y ,  welche bis zum Jahre 1870 wirkten. B o l l e y  
starb im August 1870, und S t a e d  e 1 e r gab aus Gesundheitsrucksichten 
seine Professur ab. Beide hatten den chernischen Cnterricht auf eine 
sehr anerkennenswerte H6he gebracht. Der kleine Leitfaden zur 
qualitativen Analyse von S t a e d e l e r  war wohl mit der erste Vertreter 
dieser jetzt so zahlreich gewordenen Klasse von Hilfsbuchern. B o 11 e y  , 
in den verschiedenen Zweigen der chemischen Technologie griindlich 
bewandert, hatte sich mit besonderer Vorliebe dem Studium der Farb- 
stoffe und der Farberei gewidrnet. Er hatte auch ein Werk uber 
dieses Thema begonnen, von dern er aber nur  die erste Lieferung iiber 
Gespinstfasern und natiirliche Farbstoffe beenden konnte. 

Eine glanzende Periode fur die chemisch-technische Abteilung 
begann mit dem Jahre 1870. J o h a n n e s  W i s l i c e n u s ,  der bisher 
an der Universitat Zurich gelehrt hatte, ubernahm den theoretischen 
und E m i l e  K o p p  den technischen Unterricht. W i s l i c e n u s  ging 
leider schon im Herbst 1872 nach Wurzburg, aber sein jugendlicher, 
damals noch nicht 26 Jahre  alter Nachfolger, V i k t o r  h f e y e r ,  erwies 
sich seiner als in jeder Hinsicht ebenbiirtig. Wie groB die Bedeutung 
dieser beiden Forscher war und wie anregend sie auf ihre Schiiler 



einwirkten, ist genugsam bekannt. Als Assistent im analytischen 
Laboratorium amtete H e i n r i c h  B r a u n e r ,  spl ter  Professor in 
Lausanne, von dem man sofort an sauberes und punktliches Arbeiten 
gewohnt wurde. 

Auch der hochbegabte, der Wissenschaft leider schon in jungen 
Jahren entrissene W i l h e l m  W e i t h ,  der an der Universitat tatig 
war, hielt am Polytecbnikum Vortrage iiber spezielle Kapitel der  
organischen Chemie, die stets rnit besonderem Interesse verfolgt 
wurden. 

In  E m i l e  K o p p  endlich hatten wir andererseits den idealen 
Technologen. K o p  p ,  dessen Lebenslauf von seinem Scbuler Gn e h m 
in diesen nBerichtenu eingehend geschildert ist, batte neben einer 
grundlichen wissenschaftlichen Bildung eine sehr weitgehende praktische 
Erfahrung in den verschiedenstau Industrien und war nicht nur an 
einer ganzen Anzahl Ton Orten als Lehrer, sondern auch als 
Techniker tatig gewesen. Seit der Entdeckung der kunstlichen Parb- 
stoffe hatte er ihre Entwicklung stets mit Interesse verfolgt und uber 
deren Fortschritte irn .Moniteur scientifique du Dr. Q u e s n e v i l l e c :  
berichtet. E r  hatte auch selbst manche wertvolle Beobachtung gemacht 
und auSer den kunstlichen auch die naturlichen Farbstoffe, besonders 
den Krapp, rnit Vorliebe zu seinem Studium gewahlt. Wir  ver- 
danken bekanntlich K o p p  eine elegante Methode, urn aus dem Krapp 
einerseits das *Purpurin((, andererseits das Alizarin zu isolieren. Das 
BPurpurin. K o p p ~  wurde von seinem Freunde S c h u t z e n be  r g e  r 
(gemeinschaftlich rnit S c h i  f f e r t) einer sehr exakten wissenscbaftlichen 
Untersucbung unterzogen. E s  zeigte sich, daB darin auBer dem 
Purpurin, und zwar in der Hauptrnenge, Pseudopurpurin (Purpurin- 
carbonsaure) und daneben auch noch Purpuroxanthin und Purpuro- 
xantbin-carbonsaure entbalten sind. Den Krappforscher Kopp muate 
also natiirlicb das 1868 von G r a e b e  und L i e b e r m a n n  entdeckte kunst- 
liche Alizarin in hohem MaSe interessieren, und die Synthesen wurden 
sofort von den Schiilern im Laboratorium nachgearbeitet. Aber nicht 
n u r  mit den Farbstoffen, sondern auch rnit alien anderen Gebieten 
der anorganischen und organischen Technologie war K o p p  grundlich 
vertraut. Das merkte man an seinen Vortragen, die sich weniger 
durch Formvollendung als durch Beherrschung des Themas aus- 
zeichneten und aufierordentlich anregend wirkten. K O  p p ,  ein 
geborener Elsiisser, hatte zuerst in Frankreich und Lausanne franzosisch, 
dann in Turin italienisch vorgetragen und kam erst nach vollendetem 
funfzigsten Jahre dazu, in deutscher Sprache zu dozieren. Sein Deutsch 
war flieSend, aber, wie es bei den Elsassern haufig der Pall ist, bier 
und da mit franzosischen Ausdrucken durchsetzt. 
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Man merkte stets, dalj K o p p s  Vortrage nicht auf Bucherweisheit, 
sondern auf Gesehenem und Erlebtem basierten. Immer wu13te e r  
such hervorzuheben, was noch der Vervollstandigung oder erneuter 
Bearbeitung benotigte, und vielfach gab er im Vortrage Anregungen 
zu neuen Untersuchungen und Verbesserungen. 

Nicbt minder schatzenswert als im Vortrage, war K o p p s  Unter- 
richt im Laboratorium. Auch hier stand der reiche Schatz seiner Er- 
fahrungen immer bereitwillig zur Verfugung seiner Schuler. Durch 
seine aungedehnten Beziehungen zu den Fabrikantenkreisen der ver- 
schiedenen Lander wurde es K o p p  leicht, seinen Schulern nach Be- 
endigung des Lehrkurses passende Stellungen zu  verschaffen, und er  
sparte keine Zeit und Muhe, um ihnsn behilflich zu sein, den ersten 
und schwersten Schritt zum Eintritt in die Technik zu uberwinden. 
War der Studierende einmal in  der Industrie untergebracht, so war 
damit aber die Fiirsorge des Lehrers nnch nicht beendigt. Bei jeder 
Schwierigkeit, die dem Nouling entgegentrat, konntz er  sich ver- 
trauensvoll an seinen ehemaligen Lehrer wenden und war immer 
sicher, Rat und Augkunft zu erhalten. Da13 unter diesen Umstanden 
die Schuler von begeisterter Anhanglichkeit fur ihren Lehrer beseelt 
waren, kann natiirlich nicht wundernehmen. Leider war die Wirk- 
samkeit K o p p s  am Ziiricher Polytechnikum nur eine kurze. Im 
November 1875, nach noch nicht funfjahriger THtigkeit, wurde e r  im 
achtundfunfzigsten Jahre durch einen Scblaganfall plotzlich hinweg- 
gerafft. 

Unter den Schiilern K o p p s ,  in denen unter dem EinfluB ihres 
Lehrers der Geschmack an der Farbenchemie erweckt w r d e  und die 
sich spiiter in der Industrie oder im Lehrfach errolgreich betltigt 
haben, mogen die folgenden erwahnt werden : 

A l f r e d  K e r n .  War  zuerst Chemiker bei O e h l e r  in Offenbach, 
dann bei B i n d s c h e d l e r  und B u s c h  in Basel, grundete endlich mit 
Ed.  S a n d o z  zusammen die Firma K e r n  &k S a n d o z  in Basel, die 
jetzt unter dem Namen ,,Chernische Fabrik vormals S a n d o z  I% Cie..r 
eine angesehene Stellung in der Farbenindustrie einnimmt. Fuhrte 
das  M i c h l e r s c h e  Keton und das Hydro1 in die Technik ein und er- 
fand, gemeinschaitlich mit C a r  0, das Krystallviolett,, das Victoriablau 
und das  Auramin. 

J a c o b  K o c h .  Zuerst ebenfalls bei O e h l e r  tatig, dann bei 
G e s s e r t  in Elberfeld, hiersuf lange Jahre  Leiter der franzosischen 
Filiale der IIochster Farbwerke in Creil. War anscheinend der erste, 
der bei der Alizarinschmelze die Ausbeute durch Zusatz yon Oxy- 
dationsmitteln bedeutend erhohte. 

G u s t a v  A u e r b a c h .  VerEaBte, auf K o p p s  Veranlassung, das  
seinerzeit vie1 gelesene Werk SDas Anthracen und seine Derivateu, 
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das eines der ersten war in der Reihe der chemischen Monographien, 
die sich seither als so niitzlich erwiesen haben. War zuerst bei 
G e s s e r t  und hierauf lange Zeit in England als Direktor einer Alizarin- 
fabrik tHtig. \ 

F r d d d r i c  R e v e r d i n .  Von 1872-1887 in der Fabrik h l o n n e t  
in  L a  Plaine bei Genf bescblftigt, widrnet sich seither in Genf wissen- 
schaftlichen und chemisch-technischen Arbeiten. Fiihrte zusammen mit 
M o n n e t ,  bei der Darstellung des Methylgruns aus Violett, das Chlor- 
methyl i n  die Technik ein, an Stelle des sehr gefahrlichen Methylnitrats; 
Entdecker des Cbrysolins, eines immer noch verwendeten Fluorescein- 
derivats. Gab mit N o e l t i n g  eine Monographie der Naphthalin- 
derivate heraus, die drei Auflagen erlebte, und veroffentlichte eine 
grol3e Reihe von Untersuchungen auf dem Gebiete der aromatischen 
Verbindungen. 

C a r l  Meyer .  Lange Jahre bei D u r a n d  I% H u g u e n i n  in 
Basel tatig. Machte sich, genieinschaftlich mit D u r a n d ,  urn die Ein- 
fubrung der  Phthaleinfarbstoffe in die Technik verdient. Die Firma 
D u r a n d  & H u g u e n i n  war die erste, die Gallein und Coerulein in) 
GroBen darstellte. 

R o b e r t  G n e h m .  Untersuchte rnit K o p p  die Nitroderivate des 
Diphenylamins, wobei das interessante, aber wegen seiner giftigen 
Eigenschaften aus der Industrig wieder verschwundene Hexanitrotri- 
phenylamin zu Tage kam. War bei O e h l e r ,  B i n d s c h e d l e r  und 
B u s c h ,  sowie bei S a n d o z  in der Farbentechnik tatig. Wurde dann als 
Professor der organisch-chemischen Technologie an das Zuricher Poly- 
technikum berufen und ist jetzt Prasident des Eidgenossischen Schul- 
rats. Yeroffentlichte zahlreiche Arbeiten uber Farbstoffe und Farberei. 

H e n r i  S c h m i d .  Bekannter Colorist. War zuerst Assistent und 
Lehrer an der Chemieschu!e in Miilhausen, dann Chemiker i n  Kattun- 
druckereien und Farbereien in Rouen, Bamberg, Moskau und Italien, 
und arbeitete in den letzten Jahren im Laboratorium der Chemie- 
schule in Mulhausen, wo er seinen Freund N o e l t i n g  bei der Leitung 
der coloristischen Arbeiten unterstutzte. Veroffentlichte seine Unter- 
suchungen i n  den Bulletins der Soci@tds Industrielles von Rouen und 
Mulbausen und auch in der Chemiker-Zeitung und in L e h n e s  Farber- 
Zeitung. 

A n t o n i o  S a n s o n e .  Ebenfalls bekannter Colorist. Lehrer an 
verschiedenen Firberschulen und Verfasser von Werken uber Farberei 
und Zeugdruck. 

A d o l p h e  und E d o u a r d  K o p p .  Beide Neffen des hleisters. 
Der  erstere war Chemiker bei VedlGs in Paris, dann in Hochst, und 
zog sich hierauf nach StraBburg zuruck; der letztere widmete sich 
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der  Kattundruckerei in Rouen und Lorrach und steht jetzt wieder 
einer groBen Firma i n  Rouen vor. 

E m i l i o  N o e l t i n g .  Zuerst Chemiker in einer Seidenfarberei in 
Lyon, sodann bei P. M o n n e t  & Cie. in L a  Plaine bei Genf. Seit 
1880 Direktor der Chemieschule in Miilhausen, die unter seiner 
Leitung zu hoher Bliite gelangte (im Anfang 28, in den letzten Jahren 
75-80 Studierende). MuBte im Friihling 1915, als einer neutralen 
Nation angehoriger Ausllnder, auf Anordnung der Militarbehorden 
Mulhausen verlassen und arbeitet jetzt in Genf. 

Von allen ist es aber zweifellos Witt, der durch seine wissen- 
schaftlichen und technischen Leistungen seinem Lehrer am meisten 
Ehre  gernacht hat. 

Wie schon erwahnt, wurde die Farbenchemie sowohl im 1-ortrage 
wie im Laboratorium in eingehender Weise beriicksichtigt. Wir  alle 
hatten im Laboratorium die samtlichen darpals bekannten kunstlichen 
Farbstoffe - es waren ja noch nicht gerade viele - dargestellt oder von 
Kameraden darstellen sehen und beherrschten die einscblagige Lite- 
ratur mehr oder weniger vollstandig. Als Witt nun im Herbst 1875 
in die Farbenfabrik von W i l l i a m s ,  T h o m a s  & D o w e r  in Brentford 
eiotrat, kam er nicht in eine Terra incogoita, soudern besaB bereits 
grundliche Kenntnisse auf dem Gebiete, dessen meitere Bearbeitung 
ihm ubertragen war. So ist es auch erklarlicb, daB er schon wenige 
Monate spater seine beiden bahnbrechenden Leistungen herrorbringen 
konnte: die theoretische Abhandlung uber Zusammenhang von Farbe 
und chemischer Konstitution und die Entdeckung des Chrysoidins. 

Doch greifen wir nicht vor, sondern kehren zu Otto Witts 
Studiengang zuriick. Auf der Industrieschule vorzuglich vorbereitet 
und auch i n  der Laboratoriumsarbeit schon recht bewandert, machte 
e r  selbstverstandlich sehr schnelle Fortschritte und war uns allen stets 
voraus. DaB der Tater  die Leistungen seines Sohnes mit hoher Be- 
friedigung verfolgte und ihm rnit seiner Erfahrung in jeder Beziehung 
zur Seite stand, ist selbstverstandlich. Leider sallte er die spateren 
Erfolge des Sohnes nicht mehr erleben, denn am 2. Februar 1872 fie1 
er, im 64. Jshre ,  einem Ilerzschlage zum Opfer. 

Anfang der siebziger Jahre war ein groBer Bedarf an Chemikern 
und Ingenieuren, und vielfach hatte man schon Stellung in Aussicht, 
noch ehe man am Ende seiner Studien angelangt war. So ging es 
auch mit Witt. Im Laufe des vierten Semesters wurde ihm schon 
eine Stelle in der Eisenhiitte Vulkan bei Duisburg angeboten. Ob- 
gleich er von vornherein nicht die Absicht hatte, sich der Metallurgie 
zu widmen, nahm er sie an in der Ansicht, daB es gut sei, sich auf 
den verschiedensten Gebieten der Technik zu orientieren. 



Ehe er aber nach Duisburg iibersiedelte, stattete er der Wiener 
Weltausstellung einen lingeren Besuch ab, urn seine allgemeine che- 
mische Bildung zu vervollstiindigen. 

Allen denjenigen, die diese Ausstellung eingehender studiert haben, 
bleibt jetzt noch der groBartige Eindruck unvergeBlicb, den die da- 
rnals irn Aufbliihen begriffene chemische Industrie auf sie gemacht 
hat. Durch die vorzuglichen Vortrage unseres Lehrers E r n i l e  K o p p  
waren wir in  Zurich in alle Zweige der chemischen Technologie ein- 
gefiihrt worden und konnten demnach die Ausstellung rnit Verstandnis 
genieBen. Seit Ende der funfziger Jahre waren die kiinstlichen Farb- 
stoffe, die BAnilinfarbenu (Mauvein, Fuchsin, Blau, Violett, Grun) in  
ziulschwung gekomrnen, und 1869 hatte sich ihnen das  kiinstliche 
Alizarin zugesellt, das 1873 schon in groBern MaBstabe dargestellt 
wurde. Gleichzeitig war die S o l v a y - S o d a  eben auf dem Markt er- 
schienen und erregte groaes Aulsehen, wenngleich man darnals nocb 
nicht voraussah, daB sie vor Ende des Jahrhunderts die L e b l a n c - S o d a  
sozusagen vollstandig verdrangen wurde. Die Industrie der organischen 
Laboratoriurnspraparate war ebenfalls gerade von K a h 1 b a u  m ge- 
schaffen worden. Welche Dienste sie der wissenschaftlichen chernischen 
Forschung und Eolglich auch der Technik seither geleistet hat, ist 
jedern Chemiker genugend bekannt. Noch eine Fulle weiterer inter- 
essanter Neuheiten war zu bewundern. Auf Witt hat die Wiener 
Ausstellung jedenfalls auch einen nachhaltigen EinfluB gehabt und in 
ihrn das Interesse fur das ganze Gebiet der chemischen Technik ge- 
fordert. 

Neben der analytischen Tatigkeit hatte Witt in Duisburg die 
praktische Eisengewinnung aus eigner Anschauung kennen gelernt; 
aber so anregend alles dies auch war, so konnte ihm, der von Ziirich 
her rnit besonderer Liebe der organischen Chemie zugewandt war, die  
Stellung als Hiittentechniker auf die Dauer nicht behagen. Als sicb 
ihrn irn Anfang des Jahres  1874 eine Stelle in der Kattundruckerei 
von G a b r i e l  S c h i e B e r  in Hardt bei Zurich bot, nahrn er sie rnit 
J’ergnugen an und hatte n u n  Gelegenheit, sich rnit der Anwendung 
der kunstlichen und der darnals noch vie1 gebrauchten natiirlichen 
Farbstoffe vertraut zu machen. 

In der S c h i e B e r s c h e n  Fnbrik verblieb er ebenfalls nicht lange 
Zeit. Sie war ziernlich klein, iibte nur Hand- und Perrotinendruck 
und besalj keine Druckwalzenrnaschinen oder .Rouleaus*, wie man 
sie gewohnlich auch im Deutschen nennt. Der  Hauptartikel war der  
Atzdruck auf Tiirkischrot nach dem Chlorkalk-Verfahren, welches im 
Jahre 1811 von D a n i e l  K o e c h l i n - S c h o u c b  i n  JIulhausen erfunden 
worden war und sich iiber die ganze Welt verbreitet hat,te. Jetzt ist 
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es freilich wieder durch andere, bessere Methoden vollstandig ver- 
drangt. Auch Anilinschwarz wurde gedruckt, und rnit dern vor nicht 
langer Zeit irn Handel erschienenen Safranin murden Tiirkischrot- 
Nachahmungen verfertigt. Ein Neffe des Besitzers, A r m  a n d  M ii 11 e r ,  
ein geistreicher und geschickter hutodidakt, der in der Fabrik tatig 
war, beschaftigte sich dort darnit, das langwierige Tiirkischrot-Ver- 
fahren zu vereinfachen, und gehorte nuch zu den zahlreichen Colo- 
risten, die nicht ohne Erfolg versuchten, Tiirkischrotole darzustellen. 
Nach etwa sechs Rfonaten hatte Witt alles, was dort zu lernen war, 
gelernt, und, von dem Wunsche beseelt, seine wissenschaftliche Aus- 
bildung zu vervollstandigen, ging e r  wieder an das Polytechnikum 
zuriick, urn eine Doktorarbeit auszufiihren. 

Wahrend seiner Studien und auch wahrend seiner technischeo 
Tatigkeit hatte Witt in seiner freien Zeit stets wiasenschaftlich ge- 
arbeitet. Schon am Polytechnikum, irn dritten Semester, hatte er die 
Darstellung der Naphthonitrile mit Ferricyankalium statt Cyankalium 
ausgearbeitet. In Oberlahnstein hatte er eine kleine Arbeit iiber 
Sebacinsiiure ausgefiihrt, bei 312 hiel3er  endlich hatte e r  begonnen, 
sich niit dern darnals fast noch nicht bekannten Metadichlorbenzol Zu 
beschaftigen. Ein eingehendes Studiurn dieses Korpers lieferte ihm 
den grolleren Teil seiner Doktordissertation, die durch Darstellung 
und Untersuchung des Diphenylnitrosarnins, des ersten rein arornati- 
schen Nitrosamins, vervollstandigt wurde. 

Am 13. Juli 1875 faod seine Promotion statt. 
Neben seiner Dissertntionsarbeit hatte Witt, auf K o p p s  An- 

regung, das Studiurn der von C r o i s s a n t  und B r e t o n n i h r e  aus 
Sagespanen und ahnlicben cellulosehaltigen Rohmaterialien, durch Ein- 
wirkung von Schwefelnatrium erhaltenen Farbstoffe, der Cachou d e  
LayaI, in Angriff genommen. Mit richtigern Blicke bezeichnete er sie 
als Mercaptansauren und wies auf die Bedeutung hin, die diese Klasse 
von Farbstoffen erhalten konnte. Durch die bald darauf entdeckten 
Azofarbstoffe gerieten sie aber in Vergessenheit. Erst 1897 wurde 
die Schwefelalkalischmelze von einem andern Franzosen, V i d a l ,  
wieder aufgenommen und rnittels derselben ein schijner schwarzer 
Farbstoff erhalten, der grol3es A ufsehen erregte. 

Von der deutschen Farbentechnik wurde dann die Reaktion in 
der eingehendsten Weise durchgearbeitet, und heutzutage mag die Zahl 
der auf  .Schaefelfarbstoffea erteilten Patente nohl  tausend iiber- 
steigeo. Witt selbst hat sich in spateren Jahren mit den Schwefel- 
farbstoffen experimentell nicht weiter beschaftigt. 

Kurz nach seiner Promotion ging Witt nach England und fand 
dort alsbald eine Anstellung als Cherniker in der kleinen Anilin- 
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farbenfabrik von W i l l i a m s ,  T h o m a s  und D o w e r  in Brentford bei 
London. G r e v i l l e  W i l l i a m s ,  der  Entdecker des Chinolinblaus und 
Autor verschiedener wissenschaftlicher Arbeiten, war ein tiichtiger 
Chemiker, ebenso E d w a r d  T h o m a s ,  Sohn eines Franzosen, der in 
Paris bei P e l  o u z e Chemie studiert hatte; D o w e r  besorgte die kauf- 
mannische Leitung. Die Fabrik, die von T h o  m as unter Mitwirkung 
vou G i r a r d  und d e  L a i r e  eingerichtet worden war, stellte das 
Fuchsin und seine Nebenprodukte, Rosanilinblau, H o f m a n n  s Violett, 
Manchesterbraun und Indulin dar. Witt, der speziell beauftragt war, 
wissenschaftlich zu arbeiten und Neues hervorzubringen, kam sehr 
bald auf die Idee, dal3 zwischen dem Monoamido-azobenzol, dem tech- 
nisch unbrauchbaren Anilingelb, und dem Triamido-azobenzol, dem 
Manchesterbranu oder B i s m a r c k  -Braun, ein Diamido-azobenzol von 
mittlerer Nuance, also ein Orange, liegen miisse, und stellte es '  im 
Januar  1876 durch Einwirkung von Diazobenzolchlorid auf Meta- 
phenylendiarnin dar: 

CsHj .N:N.Cs&.NH*;  CsH5.N :NCsHa(P\Hz)r; 
Amidoazobenzol Chrpsoidin 

Cs H, (NHz) . N : N . Cs Ha ( N H Z ) ~  
Manches terbraun. 

D a  der Farbstoff, der den Namen Chrysoidin erhielt, sich als tech- 
nisch wertroll erwies, wurde er, nachdem seine Darstellungsweise 
durchgearbeitet worden war, im Frtihjahr 1876 in den Handel ge- 
bracht nnd mit Beifall von den Farbern und Druckern aufgenommen. 
Bislang hatte man nur  einen einzigen gelben basischen Farbstoff, das 
Phosphin, das sehr teuer oder, wenn nur ungenugend gereinigt, von 
triiber Nuance war. Das Chrysoidin war gleichzeitig mit Witt bezw. 
sogar kurze Zeit vor ihm (Dezember 1875) von C a r o  in der Badi- 
schen Anilin- und Soda-Fabrik durch Einwirkung von Phenplendiamin 
auf Diazoamidobenzol erhalten worden ; aber die deutsche Fabrik, die 
die Bedeutung des Fnrbstoffs ansaheinend nicht erkannt hatte, brachte 
es erst in den Handel, nachdem es r o n  England aus zuerst auf den 
Markt gekommen war. Die Darstellung des Chrysoidins war  weder 
in  England noch auf dem Kontinent nnter Patentschutz gestellt 
worden. Man hatte gehofft, daB das Darstellungsverfahren lange Ge- 
heimnis bleiben kiinnte. Dies traf aber Ieider nicht m. Schon An- 
fang 1877 veriiffentlichte A. W. H o f m a n n  die Analyse des Chrysoi- 
dins, schlol3 daraus auf seine Konstitution und gab die Methode zu 
seiner Darstellung s n .  Das Chrysoidin war  dadurch Gemeingut ge- 
worden, und gleichzeitig wurde die Aufmerksamkeit der Farben- 
chemiker auf die G r i e  B schen Reaktioneu gelenkt. 



Witt war seinerseits auch bei dem Chrysoidin nicht stehen ge- 
blieben. Es war ein guter Farbstoff fur Seide und Baumwolle, aber 
fur Wolle, die auf saurem Bade gelarbt wird, weniger geeignet. Er 
lie13 es sich also angelegen sein, auch saure Azofarbstoffe, sulfonierte 
Verbindungen, darzustellen, speziell die Sulfosaure des Dimethylamido- 
azobenzols und des Phenylamidoazobenzols, gelbe und orangegelbe 
Farbstoffe, die er Tropaeoline nannte. 

Kurz nach dem Chrysoidin und ungefahr gleichzeitig mit den 
soeben erwahnten Tropaeolinen, waren von P o i r r i e r  in Paris orangene 
Farbstoffe in  den Handel gebracht worden, die auf saurem Bade 
farbten, sich vorzuglich sowohl fur Seide als auch fur Wolle eigneten 
und sofort einen groBen Erfolg erzielten. Auch die Zusammensetzung 
und Konstitution dieser Farbstoffe wurde alsbald von H o f m a n  n *) er- 
kannt und veroffentlicht (Mitte 1877), und nun, wc) mf die Bedeutung 
der Naphthalinderivate aufmerksam gemacht worden war, wurde von 
allen Seiten die G r i eB sche Reaktion in intensivster Weise bearbeitet. 
Es kann nicht wundernehmen, daB die goBen,  mit allen IIilfsmitteln 
ausgestatteten und von zahlreichem Personal unterstutzten Fabriken 
eine reichere Ernte einheimsen konnten, als das kleine englische Haus, 
und so kam es, da13 Witt aus seinen Erfindungen nur einen geringen 
materiellen Nutzen ziehen konnte. 

Geschichtliche Studien uber die Erfindung der Azofarhstoffe sind schon 
verschiedentlich veroffentlicht worden, und die Ansichten dariiber, wem das 
Verdienst derselben zuzuschreiben sei, gehen auseinander. Jedem, der sich 
f8r die Chemie der Farbstoffe interessiert, kann nicht eindringlich genng 
empfohlen werden, folgenden vier Abhandlungen seine Aufmerksamkeit zuzu- 
wenden: Nekrolog anf P e t e r  GrieB yon A. W. Hofmann,  E m i l  F i s c h e r  
und H e i n r i c h  Caroz);  H e i n r i c h  C a r o ,  Uber die Entwicklung der Teer- 
farbenindustrie, Vortrag gehalten vor der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
in Berlin am 22. J u n i  18913); Nekrolog auf H e i n r i c h  C a r o  von A u g u s t  
Beruthsen'); Le chimiste Z. I toussin von A. B a l l a n d  9nd D. Luizets). 

Interessant ist es zu sehen, wie auf ganz verschiedenen Wegen die ver- 
schiedenen Erfinder zu den Azofarben gekommen sind, und deshalb .glaube 
ich, auf diesen Gegenstand nochmals zuriickkommen zu diirfen. Jeder dieser 
Koryphaen gebiihrt Hocbachtung und Bewunderung, und die Anerkennung, 
die dem Verdienste des einen gezollt wird, vermindert nicht diejenige, die 
man dem andern schuldet. GrieB ist zweifellos derjenige, der die Azofarb- 
stoffe zuerst in Hiinden gehabt hat, aber er erkannte nicht sofort ihren prak- 

1) B. 10, 213, 1375 [1877]. 
*) B. 24 Ref., 1007 [1891]. 
3) B. 25 Ref., 955-1105 [1592]. Beide auch separat erschienen bei 

F r i e d l k n d e r  & SoEn ,  Berlin 1893. 
') B. 45, 1957-2042 [1912]. 
5) Paris 190% Librairie J. B. Bai l lkre  et F i l s .  
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tischen Wert, da er, in seiner Stellung als Chemiker einer Bierbrauerei (All-  
sopp in Burton-on-Trent), der Firberei fernstand und die Studien iiber Di- 
ozoverbindungen nur in seiner freien Zeit, zur Erholung von seinen Berufs- 
arbeiten, betrieb. E r  arbeitete ausschliedlich aus theoretischem Interesse, 
ohne zunachst an eine praktische Anwenclung zu denken. Caro ,  der seit 
Jahren in der Farbentechnik tatig war, der die Griedschen Arbeiten von 
jeher verfolgt hatte und der gemeinschaftlich mit G r i e d  das Manchesterbraun 
als Triamidoazobenzol charakterisicrt hatte, war durch Einwirkung von Phe- 
nylendiamin auf Diazoamidotoluol schon im Dezember 1875 in den Besitz dt,s 
Chrysoidins bezw. eines Homologen desselben gelangt, aber er scheint dieser 
Beobachtung keine weitere Bedeutung beigemessen zu haben, wahrscheinlich 
weil er andere Arbeiten im Gange hatte. Erst als das Wittsche Chrysoidin 
im Handel erschien, nahm er seine 1-ersuche wieder auf und fand auch seiper- 
scits die praktische Methode dcr Darstellung aus Diazobenzol und Diamin. 
Dieselbe, von H o f m  an n ebenfalls aufgefunden, wurde durch dessen Publi- 
tation dann Anfang 1877 allgemein bekannt gemacht, zur  sehr geringen 
Freude von W i t t  und Caro .  Witt  war, auf rein tlieoretischcn Spekula- 
tionen fudend, zur Entdeckung des Chrysoidins gelangt, und als seine Farbe- 
versuche ihm den grol3en praktischen Wert des Produktes zeigten, bemiihte 
er  sich, alsbald auch andcre Amido- und Oxy-azoverbindungen darzustellen. 
Bald wurde ihm klar, dad fur die Farberei der Wolle und Seide die sulfo- 
nierten Derivate am besten geeignet sind, und so entstanden die STropaeolineG, 
von denen das Tropaeolin 00, das Einwirkungsprodukt von diazotierter Sulf- 
anilsaure auf Diphenylamin, auch heute noch in bedeutenden Mengen technisch 
verwendet wird. 

Spiter hat er sich dann noch durch die Einfuhrung der a-Naphthol-a- 
sulfosaure ( N e v i l l c - W i n  ther-Saure) als Azokomponente ein gro0esj-erdienst 
erworben. Seine Arbeiten iiber die Azofarbstoffe des 1.2-Dioxynaphthalins, 
wenn auch ohne dirckte praktische Nutzanwendung, waren die l'orlaufer der 
seither so wichtig gewordenen Chromotrope aus der Disulfos5ui-e des 1.8-Di- 
oxynaphthalins. 

Da  die Rouss inschen  i\rbeiteu auderhalb Frankreichs wenig bekannt 
sind, sei es mir gestattet, sie bei dieser Gelegenheit etwas ausfuhrlicher zu er- 
drtern. 

Auf ganz anderen \Vegan als G r i e l i ,  C a r o  und Wit1 war R o u s s i n ' )  
zur Entdeckong der Azofarbstoffe gelangt. Schon im Anfang der sechziger 
Jahre  war es sein Bestreben gewesen, das bislang wertlose Naphthalin, das 

Doch hierauf werden wir spiiter wieder zuriickkommen. 

1) F r a n q o i s  Z a c h a r i e  K o u s s i n  wurde a m  6. September 1827 in Les 
Grands Moulins, Gemeinde \'ieux-Vy, Ditpartement Illeet-Vilaine, geboren. 
Nach Beendigung seiner Gymnasialstudien machte er zunachst 1846-1548 
eine Apotbekerlehrzeit in Kennes durch, wurde dann ))Interne de Pharmacie4 
i n  Paris 1849-1852, und bestand lS53 das Examen als Militirapotheker an 
der Schule des Val de Grhce in Paris. Yon 1853-1858 war er in Algerien 
titig, und 1555 wurde er zum Professor der Pharmazie und Toxikologie am 
Tal de GrBce ernannt. 1873 kam cr als Chefapotheker in das Spital von 



1765 

sich ia bekanntlich in groBerer Menge im Teer rorfin?et, als Benzol und 
Toluol fur die Farbentechnik nutzbar zu machen. Im Jahre 1861 arbeitete 
er ein verbessertes Verfahren zur Darstellung von Mono- nnd Dinitronaph- 
thalin aus und stellte durch Reduktion mit Zinn und Salzszure ans dem 
ersteren das Naphthylamin dar. Aus dem Dinitronaphthalin erhielt er dnrch 
Behandeln mit Zinnchloriir uod Alkali, Schwefelnatrium und mit Cyankalium 
violettblaue Farbstoffe, die aber alle keinen praktisclien Wert hatten. Zu 
jener Zeit glaubte man, daO das Alizarin ein Naphthalin-Derivat von der 
Formel C l o H ~ 0 3  sei. E s  schien demnrtch nicht unwahracheinlich - nach den 
damaligen noch nicht geklarten Ideen iiber chemische Struktur -, daB man 
es ans dem Dinitronaphthalin C,oHsO(N? durch Abspalten von 0 und Na 
bezw. NsO erhalten konne, und dies ist zivcifellos der Grand gawesen, weshalb 
Ro u s  s i n  es mit den rerschiedensten reduzierenden Substanzen behandelte. 
Die soeben crwihnten Reagenzien licferten nichts Brauchbares ; glficklicher 
war R o  u s s i n  dagegen, indem er Dinitronaphtlialin, in Liisung in konzen- 
trierter Schwefelsiiure, bei einer Temperatur von 200° mit Zinkgranalien ver- 
setzte. E r  erhielt einen sehr schon krptallierten roten Korper, den er zuerst 
fur  Alizarin hielt, dessen Verschiedenheit vom Krappfarbstaff er jedoch sehr 
bald erkannte. Das so gewonnene Naphthazarin, das L i e  b e rni a n  n spater als 
ein Dioxpaphthochinon chnrakterisierte, fand in seinem Entdeckungsjahre 
1861 keine Verwendung. Sein Studiuni wurde erst IS87 van B o h n  in der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik wieder aufgenommcu und seiue Darstellungs- 
weise verbeasert (D. It.-1’. 41 518). Besonders wichtig war auch die yon B o  h n 
gefundene Bisulfitverbindung, welche sich besonders ifir den Kattundrock 
eignet. Unter den1 Narnen Alizarinschwarz hat jetzt das Saphthazarin eine 
sehr  ausgedehnte \-erwendung in der Firberei der Wolle, der Baumwolle 
.und im Zeugdruck. 

Durch Einwirkung von aalpetriger Siure auf Naphthylamin erhielt 
R o u s s i n  cine Substanz, die er *Nitrosonnphthylinec< nannte und die mit dem 
friihcr von P e r k i n  und C h u r c h  tlargestellten Amidoazonaphthalin iden- 
tisch ist. 

Endlich gewann er auch einen violettroten Farbstoff durch Erhitzen ron 
salzsaurem Kaphthylamin mit Zinnchloriir und Zinnchlorid auf 230-2500. 
Der NilJerfolg, dcr allen diesen Yersuchen beschieden mar, einerseits, dic 
Uberhaufung mit Berufsarbeiten, besonders gerichtlichen Untersuchungen, an- 
dererseits, hat R o u s s i  n dann langere &it vom Studiuni tier Naphthalinderi- 
rate abgezogen. Erst im Jahrc 1575, nls er als Oberapothcker im Hospital 

],yon, IS75 in der gleichen Eigenschaft an das Spital ndu Gros Cailloucc in 
Paris. 1879 nahm er seinen Abschied und arbeitete in  seinem Privatlabora- 
torium bis zu seinem ‘rode miter.  E r  starb am 8. April IS94 in seinem 
Laboratorium infolge einer Yergiftung durch Leuchtgas. AuOer den im Texte 
vorher besproclienen Arbeiten iiber Naphthalinderivate und Azofarbstoffe vcr- 
danken mir R o u s s i n  eine groBe Anzahl chemischer, pharmazeutischer und 
toxikologischer Arbeiten, die in  der schon erwirhntcn Riographie ausfiihrlioh 
beschrieben sind. 

- 



du Gros-Caillou in Paris angestellt worden war, kam er wieder auf die 
Lieblingsidee seiner Jugend, die praktische Verwendung des Naphthalins, 
zuriick. Von anderer Seite hatte man inzmischen ebenlalls dieses Problem 
angegriffen, aber durchschlagende ErEolge waren auch nicht gezeitigt worden. 
Das Naphthylamin wurde in beschriinkten Mengen im Zeugdruck nach den 
fiir Anilinschwarz gebrauchlichen Verfahren zur Herstellung violettbrauner 
T h e  verwendet. Von Naphthalinfarbstoffen waren nur im Handel das Mag- 
dalarot und das Dinitronaphthol. Die Naphthole waren aus den Naphthalin- 
sulfosiiuren nach den l'erfahren vop W u r t z ,  K e k u l 6  und D u s a r t  von 
W i c h e l h a u s  technisch erhalten worden, aber nulr das a-Naphthol €and in 
geringen Mengen zur  Herstellung des Dinitronaphthols (Martiusgelb) Verwen- 
dung. Endlich mar durch die Entdeckung des Eosins Bedarf fiir Phthal- 
s lu re  entstanden, die durch Oxydation tles Naphthalins bereitet wird. 

Die von I t o u s s i n  seit dem Jahre 1875 ausgefiihrten Untersuchungen 
sind in einer Anzahl versiegelter Schreiben (Plis cachet&) bei der AcadQmie 
des Sciences in Paris hinterlegt worden. Sie wurden erst am 4. Februar 1907 
eroffnet. Allgemein zuginglich sind sie dann durch das oben crwahnte Buch 
DLe chimiste Z. R o u s s i n a  geworden, in welchem sie wortgetreu abgedruckt 
sind. Als C a r o  seine BEntwicklung der Teerfarben-Industries schrieb, waren 
ihm diese Dokumente natiirlich unbekannt. 

R o u s s i n  nahm zunachst das Studium der Einwirkung der salpetrigen 
Saure auf das Naphthylamin wieder auf. Da  hierbei, wie iiberhaupt meist 
aus dem Naphthylamin unlosliche und demnach fur die Farberei unbrauch- 
bare Produkte entstanden, so hatte er die gliickliche Idee, das Naphthylamin 
durch Erhitzen mit Schwefelsaure in eine Sulfosaure zu verwandeln. In 
seinem ersten Pli cachet6 vom 6. Juni 1875 beschreibt er die durch Ein- 
wirkung YOU salpetriger S h r e  auf Xaphthionsiiure erhaltene Diazoverbindung, 
die er rmatikre azod6rivQes nennt und ihre Uberfiihrung in einen r o t e n  
F a r b s t o f f  durch Kochen mit Wasser unter zeitweiligem Zusatz yon Soda. 

Dieser Farbstoff ist nichts anderes als das disulfonicrte Naphthalin-azo- 
n-naphthol , gehildet durch Einwirkung von Diazonaphthionsaure auf die 
daraus durch Kochen mit Wasser erhaltene a-Naphthol-a-sulfonsaure: 

ein Farbstoff, der  auch jetzt noch unter dem Namen Azorubin, Nacarat usw. 
in den Handel kommt, aber nicht nach den1 Rouss inschen  Yerfahren, sondern 
aus Diazonaphthionsaure und fertig gebildeter a-Naphthol-n-sulfos8ure nach 
dem von Witt  patentierten Ver€ahren dargestellt wird {vergl. S c h u l  t z ,  
Farbstofftabellen, 5. A d . ,  1914, Nr. 163, S. 60). Wie ersichtlich, hat also 
K o u s s i n  schon im Juni 1875 den ersten r o t e n  Azofarbstoff in den Hiinden 
gehabt, wahrend das Echtrot-Patent der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik 
D. R.-P. 5411 erst vom 13. Marz 1878 datiert ist. Merkwurdigerweise wurde 
aber der Kouss insche  Farbstoff von P o i r r i e r  damals nicht in den Bandel 
gebracht. 
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I n  einem zweiten Pli vom 28. Juni  1875 beschreibt R o u s s i n  einen 
orangeroten Farbstoff, der durch Einwirkung von Diazonaphthionsfmre anf 
Naphthionsaure erhalten wird. Es ist dies ein disulfoniertes Amidoazonaph- 
thalin a-p von der Formel: 

isomer mit demjenigen, das durch Sulfonierung des von P e r k i n  und C h u r c h ,  
sowie yon R o u s s i n  

Dieser Farbstoff 
den Handel gebracht 

erhaltenen Amidoazonaphthalins ((-a erhalten wird: 

ist versucheweise unter dem Namea Rouge Amhlie in 
worden; fand aber wegen ungeniigender Lichtechtheit 

keinen Anklang. In einem dritten Pli vom 26. Ju l i  1875 wird die Reinigung 
des in dem ersten beschriebenen Farbstoffes durch das Bariumsalz mitgeteilt- 

In einem vierten Pli vom 15. November 1875 wird angegeben, da13 die 
Diazoverbindung der Naphthionsaure mit nverschiedenen Substanzens Farb- 
stoffe liefere, z. B. mit Phenol, Naphthylamin, Anilin und u- und p-Toluidin 
(para und ortho), weiter daB sie beim Erwkrmen mit Salpetersaure in Di- 
nitronaphthol 8bergehe. 

Ein fiinfter Pli vom 27. Marz 1876 ist eine Erweiterung des vierten, in 
welcbem zunichst die in den friiheren Plis erhaltenen Farbstoffe nochmals 
rekapituliert werden. Dann he$t es weiter: ~ D s s  Azoderivat (azodkrivh, so 
nennt R o u s s i  n die Diazonaphthionsaure) zeigt eine spezifische Einwirkung 
auf alle Phenole in  alkalischer Losung. Die Reaktion findet in der Kalte 
und ohne Gasentwicklung statt. Die Flhssigkaiten bleiben k h r  und sind stark 
gefirbt. Die g e l b e n  nnd r o t e n ,  so crhsltenen Farbstoffe werden gereinigt 
durch Kochsalz und Sauren oder durch Uberfiihrung in Salze, die leicht 
krystallisieren . . . . . ,411e bekannten Phenole resgieren auf die Bhzover- 
bindungs und geben Farbstoffe. Selbst beim Naphthol ist dies der Fall und 
sogar bei der Salicylsaure, die einen gelben, krystallisierten Korper liefert . . . 
Ich hsbe such entdeckt, daB die Sulfanilsaure, in ahnlicher Weise wie die 
Naphthionsiure behandelt, ebenfalls ein BAzoderivatc liefert, welches ana- 
loge Eigenschaften zeigtu l). Speziell erwihnt werden dann die Farbstoffe 
aus dieser Diazosulfanilslnre mit Phenol, Orcin, Resorcin und ~ a l l e n  Naph- 
tholen.. 

In  R o u s s i n s  Laboratoriumsheft findet sicb im AnschluB an die Ab- 
schrift der fiinE Plis eine Liste von 18 Farbstoffen, die am 12. April 1876 

I )  R o u s s i n  wuBte also nicht, daB die Diazobenzolsulfosiitre aus Sulf. 
anilsaure im Jahrc 1861 von R u d o l f  S c h m i t t  dargestellt worden war (A. 
120, 144). 
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der Farbenfabrik P o i r r i e r  in St. Denis bei Paris vorgelegt worden sind. Unter 
ihnen sind besonders zu bemerken das Rot A des Pli cachet6 Nr. 1, das 
Rouge AmBlie. zwei gelbe Farbstoffe aus Naphthionsaure und Sulfanilsfure 
und Phenol, Rot N aus Naphthionsaure und Naphthol, Gelb y aus Sulfanil- 
sfure und Resorcin, Orange T a und fi ails Sulfanilsaure und den beidan 
Naphtholen. 

DaO das Rot N, die Verbindung mit ,%Naphthol, also das Hoccelline, 
das spatere Echtrot der Badischen war, liegt auf der Hand, denn hatte 
Rouss in  Naphthionsgure mit a-Naphthol gekuppelt, so hatte er nicht ein 
Rot, sondern ein Braun erhalten. Er  hatte also auch das Echtrot zwei Jahre 
fruher als die Badische in den Hfnden. 

I n  den Handel kameu die neuen Produkte zuerst im November 1876, 
und vom April 1877 ab war die Poirriersche Fabrik imstande, allen 
Nachfragen zn geniigen. 

Wenn man die Koussinschen Plis liest, gewinnt man den Eindruck, 
daB er, als er die darin niedergelegten Erfindungen machte, die GrieBschen 
Diazoarbeiten tiberhaupt noch nicht knnnte. Dies wurde mir jetzt auf An- 
frage von Hrn. D. Luizc t ,  einem Chemiker, der bei P o i r r i e r  mit Roussin 
arbeitete, und der den farbentechnischen Teil seiner Biographie verfaOt hat, 
beststigt. Das experirnentelle Geschick Roussins  und sein praktischer Blick 
sind deswegen nicht weniger anzuerkennen. 

Ich glaube, daB man hiernach von e i n e m  Erfinder der Azofarb- 
stoffe nicht mehr sprechen kann. Wie sehr haufig, ist auch diese 
Erfindung von verschiedenen Seiten und unabhangig gemacht worden. 
Jedem der Pioniere, G r i e B ,  W i t t ,  C a r o ,  R o u s s i n  gebiihrt Aner- 
kennung. G r i e B  hat das unsterbliche Verdienst, die Diazoverbin- 
dungen entdeckt und experimentell in so genialer Weise durchgearbeitet 
zu haben, daB anderen auf diesem Gebiete nicht vie1 mehr zu ernten 
iibrig blieb. K e k u l b s  Scharfblick hat die von G r i e B  entdeckten 
Tatsachen theoretisch beleuchtet und die auch jetzt in ihren groSen 
Ziigen unverandert dastehende Theorie der Diazo- und Azoverbin- 
dungen aufgestellt. . G r i e B  hat dagegen den praktischen Wert der 
von ihm gefundenen Reaktionen anfanglich nicht erkannt. Man kann 
ihm hieraus gewiB keinen Vorwurf machen, denn als Chemiker einer 
Bierbrauerei stand er der Farbentechnik und der FBrberei vollkommen 
fern. Mehr zu verwundern ist, daB C a r o ,  der die Arbeiten Gr ieB’  
von Anfang an kannte, der inmitten der ‘Industrie lebte, und der das 
Manchesterbraun im groaen fabriziert hatte, nicht friiher die Idee 
hatte, die Gr ieBsche  Reaktion fur die Technik in ausgiebigerer 
Weise zu verwerten, und daB es der Wi t t schen  und Rouss inschen  
Anregung bedurfte, urn ihm die auljerordentliche Bedeutung der Azo- 
farbstoffe klar zu machen. Der  Hauptgrund mag wohl darin gelegen 
haben, daB C a r o  zu jener Zeit durch das Studium der Alizarinfarb- 
stoffe und der Phthaleine vollstkndig in Anspruch g e n m m e n  war. 
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Als er dann aber praktisch eingriff, erzielte er schone Erfolge, unter 
denen das Echtrot - das freilich schon v o r  ihm, aber ohne daB e r  
es wufite, von R o u s s i n  dargestellt worden war  -, die Sullierung 
des  Amidoazobenzols und dessen Diazotierung, erwahnt werden mBgen. 

Witt, als ganz junger Chemiker kaurn in die Technik eingetreten, 
stellte, auf theoretischen Betrachtungen fuBend, das Chrysoidin dar, 
erkannte sofort dessen praktischen Wert und zroffnete durch seine 
Einfuhrung i n  die Industrie neue Bahnen. Sogleich nach der Ent- 
deckung des Chrysoidins wandte er sich dem Studium der sulfonierten 
Arnino- und OxyazokBrper zu und begann alsbald mit der Darstellung 
von Vertretern dieser Klasse. Mit richtigem prsktischen Blick hatte 
e r  sofort die groBe technische Bedeutung der G riellschen Reaktion 
erkannt. E r  fuBte also auf dieser und war zweifellos der erste, der 
sie in die Technik iibertrug. Ganz anders als mit diesen drei Forschern 
steht es mit R o u s s i n .  

Wie wir vorher gesehen haben, ist er auf rein empirischem Wege, 
durch ausgezeichnete Beobachtungsgabe und grol3es experimentelles Geschick 
unterstktzt, zu seinen wichtigen Entdeckungen gekommen. Die GrieBschen 
Arbeiten waren ihm nicht bekannt. Zweifellos hat er die Azofarbstoffe  
durchaus selbstindig entdeckt, unabhhgig von deu GrieBschen Unter- 
suchungen, und er ware zu denselben Resultaten gekommen, selbst wenn die 
letzteren gar nicht existiert hatten. Die  Az ofarbstoffe  waren also durch 
ihn in die Technik eingefkhrt worden, aber die Chemie der  Diazoverb in-  
dun gen in wissenschaftlicher Beziehung hiitte er wohl jedenfalls nicht ge- 
schaffen. Dazu fehlte ihm die notwendige Schulung in der reinen organischen 
Chemie. 

Die Darstellung des Chrysoidins und der Tropaeoline, sowie ihre 
wissenschaftliche Bearbeitung waren bei weitem nicht die einzigen 
Leistungen, die M'itt in Brentford vollbrachte. Schon im Januar  1876, 
also wenige Monate nach seinem Eintritt dort, veroffentlichte e r  seine 
bahnbrechende Abhandlung SZur Kenntnis des Baues und der Bildung 
farbeuder Kohlenstoffverbindungens, die die Grundlage der auch jetzt 
noch die ganze Farbenchemie beherrschenden Chromophor- und Auxo- 
chrom-Theorie ist. Weiter stammen aus dieser Zeit die ersten Unter- 
suchungen uber Safranine, die mit T h o m n s  ausgefiihrte Arbeit uber 
Induline (die freilich erst 1885 veroffentlicht wurde), die ersten Be- 
obachtungen iiber die Bildung des +tophenins und die Erkenntnis, 
daB es sauerstofffrei ist, die Arbeit mit N i e t z k i  uber aniidierte Di- 
phenylamine, die Untersuchung iiber die Konstitution der Salpetrig- 
siuredampfe und endlich die hiichst wichtige Entdeckung und wissen- 
schirftliche Untersuchung des Toluylenblaus und des Toluylenrots. 
Das  alles wurde neben den Berufsarbeiten in der Fabrik fertiggebracht; 
ein Beweia der Arbeitsfreudigkeit und Arbeitskraft des jungen Forschers! 

114* 
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Im Spiitsommer 1879 verliel3 Witt England, wohnte der Naturforscher- 
Versammlung in  Baden-Baden bei und ging alsdann nach Frankfurt 
a. Main zu der Firma L e o p o l d  C a s s e l l a  & Co. Im Somm6r 1880 
siedelte er nach Miilhausen iiber, ,um im Laboratorium der dortigen 
Chemieschule, deren Leitung ich gerade iibernommen hatte, wissen- 
schaftlich (und technisch, in Verbindung rnit C a s s  e l l a )  zu arbeiten. 
An der Chemieschule hielt e r  auch eine Reihe von Vortragen fiber 
technische Chernie, die von den Studierenden rnit grodtem Interesse 
verfolgt wurden, denn er  besal3 damals schon ein ganz hervorragendes 
Lehrtalent. In Miilhausen hatte e r  Gelegenheit, mit den hervorragend- 
sten Vertretern der elsassischen Tinctorialindustrie, C a m i l l e  K o e c h l i n ,  
H o r a c e  K o e c h l i n ,  P r u d ’ h o m m e ,  R e t t i g ,  A l b e r t  S c h e u r e r ,  
sowie mit L o u i s  D u r a n d  in Basel in wissenschaftliche und freund- 
schaftliche Beziehungen zu treten, und war ein eifriges Mitglied des 
Comitb de Chimie der dortigen SocidtC Industrielle, die ihn spater, 
nach seinem Fortgang, zum Ehrenmitgliede ernannte. Hier hatte er auch 
Gelegenheit, die Kattundruckerei, in die e r  schon bei S c h i e B e r  einen 
Einblick getan hatte, in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit und hochsten 
Entwicklung kennen zu .lernen und auch mit manchen anderen In- 
dustrien Beziehungen zu gewinnen. An technischen und wissenschaft- 
lichen Errungenschaften war die Miilhauser Zeit auch aufierordentlich 
fruchtbar, indem sie die nachfolgenden Arbeiten zeitigte: Technische 
Ausarbeitung des Toluylenrots, Neutralrots und des aus Nitrosodi- 
methylanilin und Phenylendiamin erhaltenen Neutralvioletts (D. R.-P. 
15272); Farbstoffe aus  Nitrosokorpern und Monaminen (D. R.-P. 19 224); 
Entdeckung des aus Nitrosodimethylanilin und a-Naphthol entstehenden 
Indophenols, gemeinschaftlich mit H o r a c e  K o e c h l i n  (D. R.-P. 15915); 
Entdeckung der Orthoamidazoverbindungen ; Studium der Xylidine; 
m-Nitrotoluol im fliissigen Nebenprodukt der Dinitrotoluol-Darstellung, 
alle drei gemeinschaftlich mit N o e l t i n  g. 

Im Friihling 1881 verheiratete sich Witt mit‘ E l i s a  H i i t t l i n g e r ,  
meiner Halbschwester, rnit welcher er sich bereits 1879 auf der Ba- 
dener Naturforscher-Versammlung verlobt hatte. Dieser iiberaus gliick- 
lichem E h e  entsprossen sechs Kinder, zwei Madchen und vier Knaben, 
von denen einer in ganz jungem Alter starb. Die jiingere Tochter 
wurde irn Jahre  1910 ihrem Gatten, dem Ingenieur Dr. P e t t e r s e n ,  
nach kaum zweijahriger E h e  ehrissen j die vier anderen Kinder sind 
noch am Leben. Der Zlteste S o h ,  G i s b e r t ,  ist Kaufmann in Ka- 
nada, der zweite, F e l i x ,  wurde Chemiker, promovierte mit einer 
Arbeit iiber das Orthoamidoazobenzol, die in  diesen aBerichtena er- 
schienen ist, und trat alsdann in die Gesellschaft fur Electro-Osmose 
ein. Der  jiingste, R o l a n d ,  hat soeben sein Staatsexamen als Bau- 
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meister gemacht. Die Pltere Tochter I r e n e  ist Gattin dee .Professors 
und Malers P f u h l e  in  Danzig. F e l i x  und R o l a n d  stehen zurzeit 
im Felde. Das eheliche Gliick Witts sollte aber nicht ungetrubt 
bleiben. Am 28. April 1893 verschied seine innie geliebte Gattin an 
einer Lungenentziindung. Es war ein harter, harter Schlag, von dem 
er sich nur  langsam erholte, indem er Trost in unermudlicher Arbeit 
und in der Erziehung seiner Kinder suchte. Einige Jahre  spater fand 
er in Frl. E t h e l  D o u g h t y ,  Tochter eines englischen Professors, eine 
neue Lebensgefahrtin, die ihm bis zu seinem Tode in treuer Liebe 
zur  Seite stand und seinen jungen Kindern eine fiirsorgliche Mutter 
wurde. Die EheschlieBung fand am 30. Jul i  1895 statt. Eine Tochter 
E t h e l  wurde im folgenden Jahre  geboren. 

Doch kehren wir wieder zu den slten Zeiten zuruck. Als im 
Jahre  1882 der Verein chemischer Fabriken in Mannheim eine Farben- 
fabrik seinen anderen Betrieben angliedern wollte, bot e r  Witt die 
wissenschaftliche und auch teilweise die technische Leitung derselben 
an .  Die Auseicht auf einen griiBeren Wirkungskreis bewog ihn, ob- 
gleich e r  sich in Miilhausen sehr behaglich fuhlte, das Angebot nicht 
auszuschlagen, und im Herbst 1882 siedelte er nach Mannheim iiber. 
Hier hatte e r  sich natiirlich vor allem der Fabrik zu widmen, die Be- 
triebe zu verbessern und neue Farbstoffe einzufuhren. Daneben fand er  
aber doch zu wissenschaftlichen Forschungen immer noch Zeit. Beweis 
hierfiir sind seine Arbeiten iiber Nitrosoderivate aromatischer Diamine, 
uber eine einfache Methode zur Darstellung von Azokorpern, uber 
eine neue Klasse von Farbstoffen, die Eurhodine, und iiber die Sulfo- 
nierung des a- Naphthylamins. Der  Glanzpunkt des Mannheimer 
Schaffens ist die Einfiihrung in die Technik der 1.4-(a1-ap)-Naphthol- 
sulfosaure, der sogenannten N e v i l l e - W i n  t h e r - S a u r e  und die Dar- 
stellung zahlreicher Farbstoffe daraus. (D. R.-P. 26012 vom 27. Februar 
1883, auf den Namen des Vereins Chemischer Fabriken genommen.) 

Nach dreijahriger Tatigkeit wurde es aber Witt mehr und mehr 
klar, daB nicht die Technik, sondern das Lehrfach und die freie Be- 
schaftigung mit der Wissenschaft und ihren Anwendungen ihm wahre 
Befriedigung bieten wiirde. Er war  damals 32 Jahre  alt, hatte, wie 
wir gesehen haben, in verschiedenen Fabriken gearbeitet, auBerdem 
zahlreiche Reisen unternommen und dabei auBerordentlich vie1 gesehen 
und in  sich aufgenommen. Er besaB auBergew6hnliche Sprachkennt- 
nisse, freundschaftliche Beziehungen in allen Landern und dank seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten und technischen Entdeckungen schon einen 
europiiischen Ruf. Wie hatte man besser zum Professor der chemischen 
Technologie vorbereitet sein konnen? Von der richtigen Ansicht ge- 
leitet, daB Berlin der beste Ort sei, yon wo aus er eine passende 
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Stellung finden konne, zog er im Herbst  1885 dorthin und fand zu- 
nachst im L i e b e r m a n n  schen Laboratorium Aufnahme. Z u  Ostern 
1886 habilitierte er sich an der  Technischen Hochschule als Privat-  
dozent;  1888 erhielt  er den Lehrauftrag fUr ein Kolleg iiber Gespinst- 
fasern, Farbstoffe, Bleicherei, Farberei  und Zeugdruck. I m  Herbs t  
1890 wurde er mit  de r  Vertretung des  pensionierten Professors d e r  
technischen Chernie R u d o l f  W e b e r  betraut, und in1 Friihjahr 1891 
wurde ihm die  erledigte Professur fur das genannte Fach endgiiltig 
iibertragen. 

Einer  der altesten Schiiler Witts in  Berlin, Dr. R. W. C a r l ,  
jetzt  in Diisseldorf, hatte die Liebenswiirdigkeit, mir  austiihrliche Auf- 
zeichnungen iiber seine, Aufenthalt  im Wittschen Laboratorium zu- 
gehen zu lassen, aus  denen uns ein lebendiges und anziehendes Bild 
des  jungen Professors entgegenleuchtet. Ich gebe sie i n  wortgetreuer 
F o r m  wieder: 

.Witt hatte das W e b e  rsche Laboratorium in ganzlich vernachlassigtem 
Zustand iibernommen. Es war ein Teil des Kellers im Laboratoriumsgebaude 
der Techn. Hochschule. W e b  e r  selbst, ein griesgrimiger Sonderling, hatte 
keine Schiiler gehabt, und solche, die sich wider Erwarten bei ihm meldeten, 
abgewiesen. Als Faktotum war der Laboratoriumsdiener F r a n k  zuriickge- 
blieben, ein geschickter Mechaniker, der den ehemaligen preullischen Unter- 
oflizier nicht verleugnen konnte und seinem neuen Gebieter, der, wie er sich 
ausdriickte, rLeben in die Bude brachte(c, treu ergeben war, zumal Witt seine 
Handfertigkeiten anzuerkennen, zu verwerten und zu belohnen wulite. 

))Trot2 der bescheidenen Mittel, die Witt zur  VerIugung gestellt waren, 
wul3te er aus den Raumen, die er noch mit dem Proviatdozenten y o n  K n o r r e  
teilte, bald etwas zu machen. Vor allen Dingen verstand er es, unter den 
wenigen Schiilern eine seltene Arbeitsfreudigkeit zu entwickeln. Die Vor- 
lesungen iibcr technische Chemie erIreuten sich yon Anfang an einer grollen 
Zuhorerschar, die besonders kurz vor geplanten Besuchen in den Fabriken 
Berlins - etwas ganz Neues - bedeutend anschwoll. Witt pflegte in Ab- 
anderung eines bekannten Witzwortes zu sagen: .Man sah jetzt viele, die 
nie dageFesen warena. Es war doch einmal ein Dozent, der aus der In- 
dustrie kam und in glinzender Rede aus dem Schatze seiner Erfahrungen die 
Vorgange zu schildern wullte, Zusammenhange klarlegte und neue Gedanken 
entwickelte. Kein trocknes Aneinanderhaufen von Tatsachen, sondern leben- 
dige Schilderung eines Gebietes, das er wie kaum ein anderer beherrschte 
und immer wieder r o n  neuen Gesichtspunkten beleuchtete. 

>&fit den wenigen Herren - im Laboratorium meistens solche in vorge- 
schrittenem Alter nach dem Doktorexamen - verband ihn eine schon damals 
zwischen Dozent und Student auf deutschen Hochschulen selten gewordenc 
Kameradschaft. Wer noch, mie ich, den alten B u n s e n  gekannt hatte, wullte 
diese Freondschaft ganz besonders zu schiitzen, erinnerte es doch an die 
Zeiten, als Bder alte Herr(< von Tisch zu Tisch ging, Leid und Freud mit 
dem jnngen Chemiker zu teilen pflegte, sobald er sah, dall der Student sein 
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Studium ernst nahm, Ubungen und Kolleg fleiaig und gern besuchte. Er 
war nicht der iiber den Wolken schwebende Geheimrat, sondern der Berater 
und Lehrer im wahren Sinne des Wortes, der die selbsr gemachten Erfah- 
rungen einer neuen Generation tbermittelte. Von ihm hatte damals Witt  
yiel, bis es ihm die machsende Zahl seiner Zuhorer und die sich immer mehr 
haufenden AmtgeschLfte nnmbglich machten, den1 einzelr-en naher zu treten. 

nMit B u n s e n  teilte Witt  die Geschicklichkeit in der Zusammenstellung 
der Spparate, im Glashlasen und in der Kenntnis der vialen kleinen Kunst- 
griffe, von denen ja besonders gilt .wenu ihrs nicht f d t ,  ihr werdets nie er- 
jagen.(( Dabei kein Pedant. Dem gewissenhaften Schhler, der eine begonnene 
Arbeit nicht verlassen riollte, nahm er das Kblbchen aus der Hand, urn mit 
ihm durch den Tiergarten zu schweifen, und am Sanstage eudete solch ein 
Spaziergang hiufig in der Weinstube von F r e d e r i c h  in der Potsdamer 
StraBe, einem der wenigen Gasthiuser, das noch nicht den aufdringlichen 
Massenabfiitterungsstil Berlins mitgemacht, sondern sich noch ein stilles, be- 
hagliches Dasein vorbehalten hatte. Wer  nun je mit Witt  spazieren gegangen 
ist, weiB, wie anregend er auf den Gekhrten mirkte. Er hatte wirklich noch 
etwas von dem Wesen der alten Prazeptoren, die in d l en  Naturwisscnschaften 
zu Hause maren. Mit welchem Schaffenseifer hrachte er den Tag hin: Vor- 
lesung, \ersuche im Laboratorium, Unterweisung der Studentcn, Arbeiten im 
Patentamt, Retlaktion des DPrometheusa, der ,Chem. lndnstriex. Dabei fort- 
withrend Besuche mit allerlei Anliegen, und in seiner clrolligen Bestiirzung 
platzte er dann heraus: ))Da kommt tler schijne Ferdinand<< oder 1)Da telepho- 
nicrt schon wieder jemand, und ich kann doch nicht :elsphonieren!(( Als Er- 
holung galt die Beschiftigung mit der photographischen Camera und den1 
Mikroskop, mit dem er, soviel ich mich erinnere, auf die seltsamen Bryozoen 
fahndete. Selbst ein origineller Arheiter, gab er die wertrollste Lehre dem 
aufmerksamen Schiiler mit, da13 bloWe Biicherweisheit eitel und oft der unbe- 
gangene, allen bisherigen Erfahrungen widersprechende X'eg zum Ziele fiihre. 
Aus seiner langjlhrigen Praxis, die unsere Anilinfarbenindustrie sozusagen 
von der Wiege bis zu ihrem neuesten Stsnde erlebt hatte, gab er eiue Fiille 
yon Beispielen, wic man sich in schwierigen Fallen half und helIen muate, 
als noch die Technik in den Kinderschuhen steckte. Hatre er doch auch fast 
alle bedeutenden Chemiker der Zeit personlich kennen gelernt, wu13te ihre 
Eigenart oft sehr ergotzlich zu schildern, Anekdoten von ihnen zu berichten. 
DWO gute Reden sio begleiten, (la flieBt die iirbeit lnunter f0rt.u Denn ge- 
arbeitet wurde vie1 und gern. So fiihrte Witt  zuerst das Arbaiten nach 
technischen Gesichtspunkten ein. E r  lie13 sich die gestellten AuFgaben in 
Berichten ausarbeiten, die in Wort und Zeichnung alles schildern mullten, wie 
sich der Arbeitsrorgang in der Technik gestalten iol:re. Dann kargte er 
nicht mit Anerkennung, oder zog unter allgenieinern Gzlachter Entgleisungen 
ans Licht, als z. B. ein angehender Chemiker in seir.em Bericht sagte: SDann 
schmelze ich in einer offenen Kupferpfanne unter 10 Atm. Druck mit Kalic. 

DDem jungen Chemiker war es ein besonderes Zeiehen von Zuneigung, 
als Witt ihn aufforderte, ihn in Westend zu besuchen. Da wurden seltene 
Biicher gezeigt - ich erinnere mich noch der farbigen Klexographien R u n g e s .  
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Wie R u n g e  den ersten Anilinfarbstoff fand, verdanke ich anch Witbcher 
Erzihlung. R u n g e  wurde als groBer Blumenfreund sehr von Hunden be- 
lbtigt, die nach Hundeart Girten und frisch geteerte Planken zu vernnzieren 
pflegten. Als R u n g e ,  um sie zu vertreiben, Chlorkalk lirngs der Planke 
strente, entdeckte er am nirchsten Morgen, daB die Planke blau angelaufen war. 

*In W i t h  Garten muaten die Coniferen bewundert werden, die dort in 
seltenen Exemplaren gediehen; denn auch in Botanik war er wie in so vielen 
anderen Dingen zu Hause. 

&anz besonders aber muaten die reizenden Kinder und seine Frau den 
G a t  entziicken. Mit letzterer verband gleich den Hamburger das allen Ham- 
bnrgern SO gelanfige Thema von der sch6nen Vaterstadt, und mit Verehrung 
gedenke ich noch immer der schonen und lieblichen Erscheinung, die leider 
bald einen friihen Tod finden sollte. 

*Auf Anraten Wi th  ging ich nach einem Jahre im Friihjahr 1892 auf 
die Krefelder Firrberschule und blieb dort fast ein Jahr,  als Witt  mir den’ 
nur  zu gern angenommenen Vorschlag machtc, als Privatassistent zu ihm 
zuruckzukehren. .Inzwischen hatte sich die Zahl der Studenten in den be- 
schrankten Raumen so v e r g d e r t ,  daW es zu eng wurde. Viele muaten 
abgewiesen werden. In dem geraumigen und so sch6n ruhigan Privatlabora- 
torium merkte man nichts von der Unruhe der Unterrichtslaboratorien. . Tage- 
lang muBte man jetzt allein arbeiten; denn Witt  liebte es, seine Schuler 
selbstandig werden zu lrssen, und es mangelte ihm jetzt auch an Zeit, gr6Bere 
Arbeiten selbst zu Ende zu fiihren. Wenn er abcr, einer augenblicklichen 
Eingebung folgend, zugriff, so folgten sich Versuch und ErFolg in kurzer Zeit. 
Dann wuBte er gltcklich und in sprudelnder Laune Witze und Schnurren 
auszukramen, und es war immer schon ein Zeichen der herannahenden Plauder- 
stunde, wenu er behaglich eine Zigarette aus dem Tirschchen nahm und sich 
hinsetzte. Zum SchluB vergal) er nie, die Glut der Zigarette unter dem 
Wasserhahn zu 16schen. E r  horte auch gem zu, wenn man selbst Lustiges 
erzihlte. Die Rundschau im .Prometheus* wurde hiar oft besprochen, oder 
Fragen, wie BKijnnten Sie mir ein gutes Beefsteak braten?.. gaben AnlaB, die 
Kochkunst vom chemischen Standpunkt zu beleuchten. 

*Ftr die Chicagoer Busstellung im Jahre 1893 wurde er zum Vertreter 
des Deutschen Reiches ernannt. Als nun im Herbst eine amerikanische Firma 
an mich herantrat, riet Witt mir sehr, das Anerbieten anzunehmen. Nicht weil 
auf chemischem Gebiet vie1 zu lernen war, sondern zur allgemeinen Ausbil- 
dung und mit Riicksicht auf die Wunder, welche die Vereinigten Staaten und 
besonders die bevorstehende Ausstellnng dem jungen Deutschen bieten wiirden. 

))Die Stellung in .der amerikanischen Firma war nun h6chst unbefriedi- 
gend. Es  war mir daher eine Erlosung, als Witt  im Hochsommer mich ab- 
holte, um eiue Reise nach Florida anzutreten. Bis zur Abfahrt des Dampfers 
durchstreiften wir New Tork und Umgebung und verbrachten reizende Tage 
bei Eiittlingers. Diese floridanische Reise selbst hat Witt  im Prometheus in 
seiner fesselnden Art geechildert, und der Reisebegleiter, der hier und da so 
weise Bemerkungen macht, bin ich mit poetischer Lizenz. 

.Auf der Danipferfahrt konnte Witt  dnrch sein Sprachtalent einem hava- 
rierten spanischen Dampfer unschitzbare Dienste leisten. E r  war durch den 
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Sturm der letzten Tage seines Steuers beraubt und trieb hilflos auf den 
Wellen. Die zu uns hertbergeruderten Schiffsoffiziere verstand niemand, bis 
ich Witt  holte, der auf ihre Mitteilungen hin dem DampEer vom nachsten 
Hafen (Charleston) Hilfe achicken konnte. 

.In Charleston wuDte Witt  mit groBer Reiseerfahrung die charakteristischen 
Ziige dieser alten Reis- und Baumwollstadt ausfindig zn machen und dem 
unerfohrenen Reisegefahrten zu zeigen. Noch lebt dort eine alte Aristokratie 
der Sklavenhalterfamilien, eine Rasse gediegenen Iteichtums. die sich von den 
protzigen Emporkiimmlingen des Nordens vorteilhaft unterscheidet. Da  
sah man im Theater die Ieinen Frauengesichter mit leicht angebriuntem siid- 
lichem Typus, graziose feine Kbrper, elegante und leichte Verkehrsformen, 
wie sie die iiberlegene Kultur seit Jahrhunderten gestaltet hatte. 

BEin anderer Weg ftihrte uns in die Vergniigungsstatta der Neger, vou 
denen altere noch sich der Sklavenzeit selbst erinnerten. W i e  ganz anders 
- als man es in Btchern las - aul3erten sich hier die Schwarzen. Einst 
hatten sie sorgenlos unter ihren Herren gelebt, jetzt muBten sie den 
Kampf urns Daseiii aufnehmen, das ihnen der iiberlegene WeiBe streitig 
machte. Daher suchte der .Nigger. zunachst wenigstens im AuBern es dem 
Mitbiirger der bevorzugten Farbe gleichzutun : im hoher Kragen, im neu- 
modischen Hut. Doch die Scheidung der beiden Rassen nahm immer mehr 
zu: ,coloured townsa entstanden neben den der meiDen R a s e  vorbehaltenen 
Stadten. Wehe dem Neger, der einen StraBenbaliuwagen betrat, der nicht 
fur ihn hestimmt war. 

,Witt wuBte mit eigener Spiirnase die Vergntgungc;statten der Neger 
aufzufinden, wo man sie in Reinkultur beobachten konntd. In einem Ball- 
lokal, in dem die Negerschonheiten von ihren .sweethearkg mit Erdniissen 
und Schinken aus der Hand traktiert murden, wies man uns den Ehrenplatz 
neben der Musik an. Witt  muBte sich vor die Posaune setzen, und so inter- 
essant das Leben nnd Treiben der die Manieren der W-eiOen nachaffenden 
Schwarzen war, um sein Trommelfell zu retten, mufiten wir bald das Lokal 
verlassen. I n  einer Singspielhalle rfrec and e a s y  schutzte uns nur  die dem 
Neger angeborene Hochachtung vor dem WeiBen, deun die Darbietungen 
waren derart, daB wir uns  vor Lachen kaum halten konnten, da es wie in 
einem Alffenkafig zuging. 

*Die geheimnisvolle Nachtfahrt auf dem St. Johns River und die gauze 
Reise hat Witt  selbst so iiberaus anschaulich geschildert, dal3 ich nur noch 
die persbnlichen Beziehungen herausheben mbchte. 

nIu den Hotels bildete er stets den Mittelpunkr der Damenwelt. Die 
reichen Amerikaner pflegten schon dnmals im Winter die fast tropisch zu 
nennenden Wilder und Pflanzungen Floridas aufzusuciien. Eine Episode aus 
Jacksonville ist mir deswegen noch gegenwartig, weil ich ein Erinnerungs- 
zeichen daran noch heute in meiner Bibliothek aufbewahra. Wir hatten um 
eine Flasche Sekt gewettet, und ich hatte gewonnen. 91s wir aber Miene 
machten, sie zu bestellen, ja, als wir n u r  die Weinkarte forderten, sahen wir 
temperenzvolle feindliche Blicke auf uns gerichtet. Um ein bffentliches 
Argernis zu vermeiden, begniigten wir uns mit Sodawasser, Witt  aber schenkte 
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mir nun E d g a r  A l l a n  P o e s  Werke, die ich noch nicht kannte und aus 
denen er mir in einer Mondscheinnacbt das bekannte schaurig-geheimnisvolle 
Gedicht >>The Ravencc vollendet sch6n vordeklamiert hatte. 

soft drangen mir blutig und zerschunden in das Gewirr des Urwaldes 
ein, wenn Witt  eine seltene Pflanze entdeckt hatte. Denn obgleich zum ersten 
Male den Tropen so nahe, wuSte er sich auch bier in einer fremden, zum 
Teil noch unbekannten Flora zurechtzufinden, den Kameraden auf Seltenheiten 
aufmerksam zu machen. 

BSeit dieser floridanischen Reise steht er noch vor mir als der stets 
giitige Reisekamerad, eine kriiftige, alle uherragende Gestalt sch6ner Minn-  
lichkeit, der belesene und kluge Weltmann, der alle Herzen gewann. 

Voll Stolz 
zeigte er niir - eingedenk der arheitsreiclien Zeiten in den beschrankten 
Kellerriiumen - den Neubau seines Laboratoriums. 

-DZU seinem 60. Geburtstage glaubte ich ihn nicht besser feiern zu konnen 
als durch folgende Verse, mit denen ich auch meine Aufzeichnungen schlieoe: 

DSeitdem habc ich ihn nur noch von Zeit zu Zeit gesehen. 

&idera approximavitcr ist aaf N e w t o n s  Grab zu lesen, 
Denn in irdisch MaB und Regel faBt er weltenferne Wesen. 
Heut an Deinem Ehrentage sag ich es in wenig Worten, 
Wie Du Freund und Nentor uns, Forscher, Lebrer bist geworden: 

Soweit  Dr. C a r l .  Alle Freunde Wjtts werden ihm sicher fur 
diese hubschen Schilderungen dankbar  sein. 

Wie aus Dr. C a r l s  Schilderungen hervorgeht und wie ich auch 
a u s  eigener Anschauung weiB, waren die Laboratoriumsverhaltnisse 
des  Professors de r  technischen Chemie durchaus keine idealen. 
Dessenungeachtet ist vie1 tuchtige Arbeit  in den alten R l u m e n  voll- 
bracht  worden. Sie  wurden zunachst erweitert und vergroBert, bald 
abe r  wurde es klar, d a b  ein vollstandiger Neubau notig sei. 
Dieser wurde a m  23. November 1905 eiogeweiht. In  seiner Eroffnungs- 
rede (die in  de r  &hemischen Industriec 1905 abgedruckt ist) eriirtert 
Witt die Gesichtspunkte, von denen e r  ausgegangen war. Ich glaube 
einige Ausziige daraus wortlich wiedergeben zu sollen, denn sie zeigen 
a m  besten, wie Witt  die Rolle de r  technischen Laboratorien und d e r  
Leiter derselben, sowie die  Wechselwirkung zwischen Wissenschaft 
und Industrie auffal3te. 

,Es sei niir gestattet, sagt Witt, in wenigen Worten die Grundgedanken 
darzulegen, welche fiir die Einteilung und Einrichtuug des’ neuen Institutes 
maBgebend gewesen eind. Wenu auch jn den letzten Jahren zahlreiche neue 
Laboratorien erbaut worden sind und somit an Vorbildern fur die Errichtung 
eines neuen chemischenInstitntes kein Mangel bestand, so stellten doch die beson- 
deren Zwecke, welchen dieses Institut gewidmetist, verbunden niit den vorhandenen 
raumlichen Verhiltnissen, mancherlei Anforderungen an  die ausfhhrenden 
Organe und fiihrten zu gewissen Neuerungen, welclie sich hoffentlich 31s zweck- 
miBig und niitzlich bewihren werden. 

Terram appr0rimavisti.a 
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XGroBere Institute, Kelche speziell der Pflege der technischen Chemie 
dienen sollen, sind bis jetzt nur i q  geringerer Zahl vorhanden. Die Betonung 
der industriellen Anwendungen.unserer Wissenschaft verweist derartige Institute 
an die Technischen Hochschulen, welche indessen erst seit kurzer Zeit begonuen 
haben, ihren chemischen Unterricht unter besonderer Beriicksichtigung der 
zukiinftigen Lebensstellung ihrer Studierenden anders auszugestalten, als es 
vor ihnen die Universitkten getan haben. 

,In frhheren Zeiten hat man sich damit begniigt, die technische Seite 
des chemischen Unterrichts lediglich in Vorlesungen zur Geltung zu briugen 
und den Vertretern der technischen Chemie an den Hochschulen Arbeitsriume 
von so geringem Umfange zur  Verfiigung ZU stellen, daB dieselben ftiglich als 
Privatlaboratorien derselben gelten konnten und nur  einzelnc Studierende 
beherbergten, aelche gelegentlich zum Studiurn gewisser Fragen heran- 
gezogen wurden. 

nDioser Zustand fand sich auch an unserer Techniscnen Hochschule, +Is 
ich dieselbe zuerst kennen lernte. Aus meines Vorgangers R u d o l f  W e b e r s  
Laboratorium sind zwar wichtige und schwerwiegenda, auf das Gebiet der 
chemischen Technik beztigliche Untersnchungen, aber nur sehr wenige Schuler 
herrorgegangen. Bei meiner Berufung auf meinen jetzigen Posten wurde auf 
eine jnderung dieser Vcrhiltnisse von dern damaligen Dezernenten im 
K6nigiichen Kultusministerium, Hrn. Geheimrat W o h r e n  p f e n n i g ,  grol3er 
Wert gelegt, uud gleichzeitig wurden die Mittel zu einex Erweiterung des 
Weberschen  Laboratorioms bereitgestellt. A h  ich aber &e Anzahl der in dem 
neuen Lehrinstitut erforderlichen Plktze auf 20 bezifferte, begegnete ich starken 
Zweifeln daran, daB je so viele Studierende mein Laboratorium aufsuchen 
\Yiirtlen. Aber schon nach wenigen Jahren iiberstieg die Nachfrage nach 
Plktzen die vorhandene Zahl, so daB unter au6erster Ausnntzung des Raumes 
6 weitere Plgtze den vorhanilenen 20 hinzugefiigt werden mul3ten. Auch 
diese Ermeiterung eraies sich als unxurcichend, und noch mehr war dies der 
Fall mit den Hilfsrnitteln, die ein technisch-chemisches Laboratorium denen, 
die in ihm Belehrung suchen, eigentlich bieten sollte. 

DZnr Behebung der geschilderten Gbelstinde ist eine Reihe von Projekten 
ausgearbeitet worden, welche schlieBlich zu den -con Seiner Majestit dem 
Kaiser und Kiinig genehmigten Plknen des nun vollendeten Institutes fiihrten, 
tiessen Bau nach Bereitstellung der Mittel durch ErlaS des Hrn. Kultus- 
ministers Torn 24. April 1903 angeordnet wurde. 

nBci der Projektierung des neuen Institutes ist die Frage nach der Anzalil 
der einzurichteuden Arbeitsplktze aufs neue urgent geworden. Diese Zahl ist 
auf rund 50 bemcssen worden. Aber diesmd war nichc die voraussichtliche 
Zahl der iinmeldungen allein maBgebend, sondern die Rucksicht darauf, daB 
eine einheitliche Leitung eines derartigen Unterrichts-Laboratoriums bei einer 
groSeren Zahl als 50 Studierende nicht mehr durchiiihrbar erscheint. Doch 
mag hervorgehoben werden, tiaD die genannte Zahl von Plktzen ohne Zweifel 
noch auf ljngere Jahre hinaus den Betliirfnissen der Technischen Hochschule 
viillig geniigen diirfte., 
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*Was die zu treffenden Einrichtungen anbelangt, so war vor allem ein 
HBrsaal von geniigender Gr6Be und hinreichender Ranm fiir die umfangreiche 
Lehrmittel-Sammlung zu schaffen, welch letztere seit einer Reihe von Jahren 
wegen Platzmangel' nicht mehr hatte weitergefiihrt und vergrollert werden 
k6nnen. Diesen Anforderungen ist der Neubaa in vollstem MaBe gerecht 
geworden. ' Zweckmilligere Riume fur diese Zwecke als diejenigen, in denen 
wir une heute befinden, wiiBte ich rnir nicht 'zu denken. 

.Die beiden unteren Stockwerke des Neubaues sowie das KellergeschoB 
unter denselben sind den praktischen fibungen der Studierenden gewidmet. 
Die Riume dieser Geschosse verwirklichen den Gedanken, daB fiir die Losung 
technischer Aufgaben in erster Linie alle Hilfsmittel wissenschaftlich-chemischer 
Arbeit gegeben sein mussen, daneben aber auch die MBglichkeit, Versuche, 
die sich auf bestimmte Spezialfiicher beziehen, anzustellen. Dementsprechend 
sind zwei groBe Arbeitssile geschaffen worden, in welchen die Stuherenden 
ihre Arbeitsplatze haben, und welche mit allen Hilfsmitteln der Neuzeit aus- 
gestattet sind. Jeder Platz ist mit Zuleitung von Gas, Wasser, elektrischer 
Energie und, entsprechend den Gepflogenheiten der chemischen Technik, PreB- 
luft versehen. Die Platze sind mit Riicksicht auf den gr6Beren Umfang vieler 
Arbeiten grijBer gemacht worden, als es bisher iiblich war. Fiir die Auf- 
etellung zahlreicher Digestorien, sowie fiir die geeigneten Nebenraume, Wagen, 
Verbrennungs-, Bibliotheks-Zimmer, ist Sorge getragen. Aullerdem aber ist 
eine Reihe von Spezialriumen bereitgestellt worden, in welchen sich technische 
Operationen verschiedenster Art durchfiihren lassen. Diese Riume dienen den 
Bediirfnissen von Arbeiten aus dem Gebiete der praparativen chemischen 
Technik, der keramischen und Glas-Technik, der Pirberei und des Zeug- 
druckes, der Leuchtgas-Industrie, sowie der elektrochemischen Technik und 
Analyse. 

DBei der Vorbereitung dieser vielseitigen Hilfsmittel ist darauf Bedacht 
genommen worden, den Studierenden zahlreiche Behelfe vorzufiihren, welche 
in der chemischen Technik hiufig zur Anwendung kommen. Demgemill sind 
zum Antrieb bewegter Apparate nicht ausschlieBlich Elektromotoren benutzt 
worden, wie es vielleicht nahe gelegen hatte, sondern es sind auch PreBluft- 
und Wassermotoren, sowie Transmissionen zur Verwendung gekommen. Der 
zukiinftige Teqhniker hat somit Gelegenheit, schon wihrend seines Studiums 
diese Hilfsmittel, ebenso wie die rorhandenen Vakuumpnmpen, Vakuum- 
Trockenschrinke, Luftkompressoren und verschiedene Systeme von Mahlvor- 
richtuogen kennen zu lernen. Es ist ferner darauf Bedacht genommen worden, 
Einrichtungen zu treffen, welche das technisch so wichtige Prinzip der Spar- 
6amkeit zum Ausdruck bringen. Beispielsweise ist bei der Verwendung 
elektrischer Energie die I'ernichtung derselben durch Einschaltung groBer 
Widerstinde tunlichst verrnieden worden, und statt dessen ist durch Benutzung 
von Umformern und Akkumulatoren-Batterien gezeigt worden, in welcher 
Weise sich die Spannung der Elektrizitat den jeweiligen Bediirfnissen an- 
passen l d t .  

SKein Lehrer der technischen Chernie, der sich seine Kenntnisse durch 
eigene Arbeit in der Technik erworben hat, wird .sich anmaBen wollen, 
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technische Betriebe, welche stets und immer auf her Voraussetzong kontinuier- 
lichen Ganges beruhen, im kleinen MaSstabe zu Unterrichtszwecken durcb 
Verwendung von Modell-Einrichtungen nachahmen zu wollen. Aber desto 
mehr wird er bestrebt sein, Einrichtungen zu schaffen, welche gestatten, die 
wissenschaftlichen Prinzipien, auf denen die MaBnahmen der Technik sich 
aufbauen, nicht nur  experimentell rorzufiihren, sondern auch unter Gewahrung 
groBeren Spielraumes fur die Veranderlichkeit der Bdingungen zu durch- 
forschen. Solche Einrichtungen zu schaffen, ist beim Bau aes jetzt vollendeten 
Institutes mein Bestreben gewesen, und wenn auch vielleicht in einer oder der 
anderen Richtung noch mchr hitte erreicht merden kGnnen, so hoffe ich doch, 
daB das Laboratorium, nelcbes heute seiner Bestimmung Cbergeben wird, 
bcfriedigende Resultate zeitigen und einen Beweis dafur bilden wird, daO 
nicht nur  die Teclinik es verstanden hat, sich alle Hilfsmittel der Wissen- 
schaft zunutze zu machen, sondern umgekehrt auch die Wissenschaft nicht 
aufhort, verstPndnisroll den Errungenschaftcn der Technik zu folgen.6 

Nach diesen rnit allseitiger Zustimrnung aufgenomrnenen Er6rte- 
rungen hielt Witt dann einen von prachtvollen Experimenten begleiteten 
Vortrag iiber Nutzbarrnachung des Luftstickstoffes zur Herstellung von 
Salpetersaure, einem Problem, dem er von Beginn an das groDte 
Interesse entgegengebracht hatte, und das er infolge seiner freund- 
schaltlichep Beziehungen zu der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, 
sowohl wie zu B i r k e l a n d  und E y d e ,  stets aufmerksam verfolgte. 

Dieser Vortrag ist i n  der .Chemischen Industriex von 1905, von 
interessanten Abbildungen begleitet, wiedergegeben. 

An wissenschaftlichen Arbeiten war die Berliner Dozentenperiode 
auBerordentlich fruchtbar. Seit 1873, dem Datum seiner ersten 
Publikation, bis Ende 1885, Zeitpunkt seiner Ubersiedlung nach 
Berlin, in 13 Jahren also, hatte Witt in diesen BBerichtena 36 Unter- 
suchungen veroffentlicht, i n  den 5 Dozentenjahren 1886-1891 beliiuft 
sich ihre Zahl auf nicht weniger als 37; von 1892-1900, in 9 Jahren, 
sind alsdann 19 und in den letzten 15 Jahren,  1901-1915, 16 Arbeiten 
erschienen, so da13 die Gesamtzahl der in diesen .Berichten< ver- 
iiffentlichten Abhandlungen und Notizen sich auf 108 belauft. Nach 
Gegenstanden geordnet sollen sie insgesamt weiter unten besprochen 
werden. 

Wie man sieht, liegt hier allein schon eine sehr bedeutende 
Leistung vor, mehr als genug, urn einem Porscher eine hervorragende 
Stellung unter seinen Fachgenossen zu sichern. 

E s  ware aber ein groBer Irrturn, wenn man hieraus allem Witts 
wisuenschaftliche Tatigkeit einschatzen wollte, und besonders aus der  
Abnahme der Anzahl der Publikationen in den DBerichtenc auf ver- 
minderte Arbeitsfreudigkeit oder verrninderte Arheitskraft schliel3en 
zu durfen glaubte. Der  Grund dieses scheinbaren Produktions- 
riickganges liegt dkrin, da13 Witt sich neben der rein wissenschaftlichen 
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Forschung anderen Zielen. zu widmen hatte. Zunachst waren es die 
Reurganisation des Laboratoriums und die Organisation der Vortrage 
uber die angewandte Chemie. Auf die letztere hat  Witt vie1 Zeit und 
Muhe verwendet; er hat  umfassende Sammlungen von Praparaten, 
Apparaten, Zeichnungen und Modellen angelegt, die technischen Vor- 
gauge durch geschickte Experimente und passend gewahlte Projektionen 
erlautert und so einen Unterricht gescbaffen, wie es ihn wohl kaum 
a n  einer zweiten Stelle gegeben hat. 

Zahllosen Schulern sind die Wittschen Vortrage fur ihr gauzes 
Leben i n  dankbarer Erinnerung geblieben. 

In  seiner Stellung a19 Vorstand des ersten technischen Laborato- 
riums Deutschlands kam er natiirlich mit zahlreichen Industriellen des 
I n -  und Auslandes in Beruhrung, die, in schwierigen Fallen, sich bei 
ihm Rat  und Hilfe holten. Hierzu wurden manche Arbeiten ausge- 
fuhrt, die dann naturgemaB nicht weiteren Kreisen durch Veriiffent- 
lichungen bekannt gemacht werden durften. 

Seit dem Jahre 1886 beschaftigte Witt sich enisig mit den eigen- 
tiimlichen Verhaltnissen, welche durch Anwendung des Patentrechtes 
auf chemische Erfindungen entstanden, und legte das Resultat seiner 
Betrachtungen und Studien i n  einem, im .Jahre 1889 erschienenen 
Werk nChemische Ilomologie und Isomerie in ihrem EinfluB auf Er-  
findungen aus dem Gebiete der  organischen Chemiea nieder. Dieses 
hochst interessante, an neuen Gesichtspunkten reiche Werk, veranlaate 
deu damaligen Prisidenten des Kaiserlichen Patentamtes, Geheimrat 
v o n  B o j a n o w s k y .  Witt zum Abhalten eines Zyklus von Vortragen 
fur die Mitglieder des Patentamtes aufzufordern. Diese Vortrage sind 
im Winter 1891/92 gehalten und als weiteres selbstandiges Werk 
unter dem Titel nDie deutsche Chemische lndustrie i n  ihren Bezie- 
hungen zum Patentwesena veroffentlicht worden. 

Diese beiden Werke fanden in allen beteiligten Kreisen die 
gr6Bte Anerkennung. 

In  einem, gelegentlich des sechzigsten Geburtstages yon Witt im 
,Prometheus< erschienenen Aufsatze, sagte der Berliner Patentanwalt 
Dr. J u l i u s  E p h r a i m :  >>Die Klarheit der Darstellung und die durch- 
*dringende Kritik Witts zeigt sich auf einem engen, anscheinend fern- 
,liegenden Spezialgebiete, dem Patentrechte. Witt hat grundlegende 
SBetrachtungen auf dem Gehiete des Patentrechtes yeroffentlicht. Zu 
))einer Zeit, als das deutsche Patentwesen noch im Anfange der Ent- 
*wicklung stand, hat Witt als Chemiker vollkommen neue juristische 
,Gedanken entwickelt und den Chemiker auf das Patentrecht hinge- 
slenkt, sowie gleichzeitig dem Juristen die Besonderheit der chemischen 
,Erfindung klargelegta. 
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So kam es dann naturgemaa, daB Witt sehr haufig bei Patentan- 
gelegenheiten, sei es vor dem Patentanite, sei es vor den Gerichten 
i n  Anspruch genommen wurde. Selbst vom Auslande wurde e r  nicht 
selten zu Rate gezogen. Bei diesen Untersuchungen mar selbstredend 
sehr haufig auch experimentelle Laboratoriumsarbeit notwendig, und 
manche ioteressante Neuigkeiten wiirden zutage gebracht. Die Resul- 
ta te  dieser Forschungen liegen leider in den Gutachten begraben, die 
wie begreiflich sich meistens der Veroffentlicbung entzogen. Was  
aber Witt an Erfahrungen bei diesen Arbeiten auf den verschiedensten 
Gebieten der chemischen Technologic sammelte, kani andererseits seinen 
Tortragen und seinen Schulern zugute. 

Der  Keramik und der Glasindustrie hat Witt stets lebhaftes In -  
teresse entgegengebracht. I n  seinem Laboratorium heben sich unter 
seiner Leitung zahlreiche junge Chemiker fur diese Industrien vor- 
bereitet, und manche Untersuchungen sind ausgefuhrt worden, die, weil 
technischen Zwecken dienend, nicht veroffentlicht wurden. 

Das Kapitel ,Glasindustrie und Keramika im Katalog der Pariser 
Weltau'sstellung von 1900 (10 Seiten) ist von Witt bearbeitet worden. 

GroBere Vortrage bezw. Abhandlungen iiber das einschlagige Ge- 
biet sind folgende: 

.Die Entwicklung der Keramik. Vortrag, gehalten in der Fest- 
ssitzung bei Eroffnung der Ausstellung der Tonwaren-, Zement- und 
.Kalkindustrie am 3. Juni  191Oa (Chemiker-Zeituog 1910, Nr. 68: 
Die chemische Industrie Bd. 33: Nr. 12.) 

*Rede auf der konstituierenden Sitzung der technisch-wissenschaft- 
,lichen Abteilung des Verbandes keramischer Gewerbe in Deutschland 
zu Charlottenburg am 13. Juni 1 9 1 3 ~ ~ .  

BZwecke und Ziele der Abteilunga. I m  Auszug: Chemiker-Zeitung 
1913, S. 768, Nr. 76. 

* h e r  die Aufgaben der wissenschaftlichen keramischen Forschung(<. 
Derselbe Vortrag in vollstandiger Form. 

Fiinfzig Jahre Wissenschaft und Technik in der Ton-, Zement- 
und Kalkindustrie. Festrede hei der 50. Hauptrersammlung des 
Deutschen Vereins fiir Ton-, Zement- und Kalkindustrie. Tonerde- 
Zeitung 1914, Nr. 22, und Chemiker-Zeitung 1914, Xr. 24, S. 261. 

.Die Tonindustrie-Zeitunga 1915, Nr. 46, midmet, bei seinem 
Hinscheiden, Witt folgende Worte: 

BVon besonderer Bedeutung fiir die von uns vertrztencn Industriezweige 
rist die rege Anteilnahme, die der Dahingeschiedene w&rend seiner Lehr- 
rtatigkeit dcr Ton-, Zement- und Kalkindustrie gezeigt hat. Seine Eroffnungs- 
arede, die er am 13. Juni 1913 im Borsaale des Tecbnisch-Chemischen In-  
astitots der Kgl. Technischen Hochschule zu Charlotteulurg in der Griindungs- 

Sprechsaal, Kohurg 191 3. 
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DBikUng der Technisch-Wissenschaftlichen Abteilung des Verbandee keramischer 
&ewerbe in Deutschland hielt, war ein treffliches Spiegelbild fur With 
DForscherarbeiten auf dem Gebiete der Silicatchemie. Wer Witts Tntigkeit 
mals Lehrer der chemischen Technologie der Silicate verfolgt, der gcwinnt die 
ruberzeugnng, da8 der Verstorbene mit Liebe und seltenem Verstindnis unaere 
DIndustrien gefordert hat. Wer aber den Vorzug genoll, sich mit ihm iiber 
zkeramische Fachiragen unterhalten zu diirfen, der staunte iiber das griind- 
xliche Wissen und die umfassende Erfahrung, die der so vielseitige Mann auch 
Dauf diesem Sondergebiete entfaltete. Vie1 zu wenig ist er mit diesen Erfahrungen 
xhervorgetraten, aber weun man ihn rief, dann stellte er sich bereitwillig zur 
DVerfugung. Immer mar es seine unverglcichliche Rednergabe, deren man sich 
nerinnerte, wenn man sie benctigte. So hielt er bei dem Festessen z u r  
DEroffnung der 11. Ton-, Zement- und Kalkindustrie-Busstellung am 3. J u n i  
~ 1 9 1 0  die Festrede. In frischer Erinnerung ist noch der priichtige Festvor- 
strag, den er am 9. Februar 1914 in der Auls der Kgl. Technischen Hoch- 
sschule zu Charlottenburg anlaBlich der 50. Jahresfeier des Deutschen Var- 
Beins fur Ton-, Zement- und Kalkindusirie hielta. 

Man sieht also, daB TVitt in den Iireisen dieser Spezialindustrien 
nicht weniger geschatzt war, als in denjenigen der wissenschaftlichen 
Chemie und der Farbentechnik. 

Eine mit 0. E r n s t  ausgefiihrte DUntersuchung uber eine Aus- 
bliihung an den Baoziegeln des Campanile yon San Giorgio Maggiore 
bei Venediga findet sich in der nChemischen Industries 1895. Die- 
selbe bestand aus einem wasserhaltigen Natriumsesquicarbonat, das in 
seiner Zusammensetzung der Trona oder Arao am nachsten stand: 

Uber die verschiedensten Kapitel der chemischen Industrien hat 
Witt in Vereinen Vortrage gehalten oder in Zeitschriften zusammen- 
fassende Abhandlungen veroffentlicht, von denen die wichtigsten hier 
angefiihrt werden mtigen. 

aDie Anwendung der Alizariafarben in der Wollfarbereia. Vor- 
trag, gehalten im Verein zu r  Forderung des GewerbfleiBes. 

.Die Entwicklung der Chemie als technische Wissenschaft. IV. 
Teil des am 19. Oktober 1899 in der Pesthalle der Kgl. Technischen 
Hochschule zu Berlin anlaBlich ihrer Jahrhundertfeier gehaltenen 
Festredena. Physiknlische Zeitschrift, 17-18, S. 195-197 uod 203 
-205. 

))Die Deutsche Chemische Industrie<(. Im allgemeinen Katalog des 
Deutschen Reiches bei der Pariser Weltausstellung von 1900. 

.Moderne SchieBpulveru. 
BUber Radioaktivitat und radioaktive SubstanZen<. Die Woche, 

.Alte und moderne Technika. Die Woche, 1004, S. 1395-1398. 

( N a  Hs)(C03)3 + 3 H z  0. 

Die Woche, 1903, S. 395-400. 

1904, S. 22-26. 
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DGber die Grenzen der angewandten Chemie und die Aufgaben 
unserer Kongresseg. Vortrag, gehalten auf dern Internationalen Kon- 
gresse fur angewandte Chemie zu Rom 1906. Veroffentlicht in den 
Sitzungsberichten. 

,)Die ;\lethoden und die Bedeutung derorganisch-cheniiscben Technika. 
Vortrag, gehalten i n  der Vollversammlung der 6sterr. Ingeuieur- und 
Architekten-Vereines am 12. Januar  1907. Erschienen in der Zeit- 
schrift des Tereines 1907, Nr. 11. 

.Die Entwicklung der technischen Chemier. Vortrag, gehalten 
in der Deutschen Chemischrn Gesellschaft zu Berlin am 11. November 
1907. Herichte 40, S. 4644-4652. Derselbe Vortrag wurde von der 
Smithsonian Institutiou iu englischer Sprache veriiffentlicht. 

)>Evolution i n  applied Chemistry((. Vortrag, gehalten auf dem 
1nternation:tlen KongreB fur angewandte Chemie zu London am 31. 
Mai 190'3. Erscliien i n  deutscher ubersetzung in der )X%emischen 
Industriecc 1908, Nr. 15/16 unter dern Titel: ,,Die Entwicklungslehre 
in ihren I3eziehungen zur angewandten Chemiea. 

.Die kunstlichen Seidene. Vortrag, gehalten im Verein ZUF Be- 
forderung des GewetbfleiBes zu Berlin 1909. 

nhloderne Entwicklung in der Sprengstoff-Indxtrieg. Vortrag, 
gehalten in demselbcn Vereine 1910. 

>)Ruckblicke und Ausblicke auf den1 Gebiete der technischen 
Chemiea. Festrede zum Geburtstage des 1)eutschen Kaisers in der 
Kgl. Technischen IIochschule zu Berlin am 26. Januar  1911. >>Die 
chemische Industriea 34, Nr. 4 (1911.) 

.Pie Reziehungen der chemischen Industrie zu ihren Wohnsitzena. 
Vortrag, gehalten in der 36. Jahresversammlung des Industriellen Klubs 
in Wien am 2. Juni  1911. 

.Die Arbeitsmetboden der chemischen Lz-boratorien und der 
chemischen lndustrie in ihren Beziehungen zu einandera. Vortrag, 
gehalten in der Generalversammlung der fisterr. Gesellschaft zur For- 
derung der chemischen Tndustrie in Prag am 4 .  M5rz 1913. oster-  
reichische Chemiker-Zeitung 16, 118-123. Auch Chemiker-Zeitung 

Die I( ul t u r der 
Gegenwart, 1, 1, S. 412-428. 

P i e  rneisten dieser Vnrtrage, wenngleich bei speziellen Gelegen- 
heiten gehalten, besitzen niehr als ein vorubergebendes Interesse, und 
verdienten wohl, in Buchform gesammelt zu werden, Ihnlich wie dies 
bei den spiiter z u  besprechenden ))Rundschauena des nPrometheusu: der 
Fall gewesen ist. 

Selbstverlag des Iilsbs. 

37, 2445, 293, 310-312. ' 

1\' at u r w i sseu sc h af t lic h- tee h n isc he Auss tell u n geu (c. 

Berichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. XXXXIS.  115 
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Besonders bemerkenswert sind auch die Erorterungen Witts iiber 
den EinIluI3 des Krieges auf die deutsche chemische Industrie, die unter 
den Titeln PDie deutsche chemische Industrie und der Kriegc und 
,Die neue englische Farbenindustriea in der Chemiker-Zeitung 1914, 
S. 1117 und 1130, Nr. 120121 und 122/23, und 1916, S. 117, Nr. 19/20, 
erschienen sind. 

In dem gro8en Sammelwerke ,Die Kultur der Gegenwartcc, Teil 
111, Abteilung 111, 2, S. 457-527 hat in dem Artikel &hemiec das 
Kapitel ))Wechselwirkungen zwischen der chemischen Forschung und 
der chemischen Techniks, das auflerordentlich interessant und anregend 
ist, Witt zum Verfasser. 

Auch in dem Werke BDas J a h r  1913, ein Gesamtbild der Kul- 
tnrentwicklung. Herausgegeben von Dr. R. S a r a s o n .  Verl. B. G. 
T e u b n e r a  ist der Abschnitt )Shemieu von Witt bearbeitet. 

Ferner schrieb er in M i e t h e s  ,Die Technik des zwanzigsten Jahr-  
hundertscc den Artikel uber die PChemische GroBindustriey und in der 
mTechnischen Rundschaua einen Aufsatz : BEin Vierteljahrbundert deut- 
scher Techniku. 

Auch auf eine kleine Abhandlung iiber die ,)Herleitung des 
Namens Pottascheu, Chemiker-Zeitung 32, 1029 [1908] moge noch hin- 
gewiesen werden. 

I m  Jahre  1887 begann Witt die Veroffentlichung eines umfassen- 
den Handbuchs uber die .Technologic der Gespinstfasernu, welches 
das Gesamtgebiet der Fasergewinnung, Bleicherei, ‘Farberei und des 
Zeugdrucks umfassen sollte. Von demselben sind bis jetzt der erste 
Band und vom zweiten zwei Lieferungen erschienen. An den letzten 
Lieferungen hat in sachkundiger Weise Dr. L u d w i g  L e h m a n  n ,  vor- 
mals Leiter einer coloristischen Abteilung bei der Badischen Anilin- 
und Soda-Fabrik, mitgearbeitet. Der  Plan des Werkes ist in groBen 
Ziigen beendigt, und es wird zweifellos von seinem Mitarbeiter im 
Geiste des Verfassers vollendet werden. Wie alle Arbeiten Witts, 
zeichnet es sich durch klare und elegante Sprache, griindlichste Sach- 
kenntnis und zahlreiche, iiberall eingeflochtene, originelle Gesichts- 
punkte aus. Das langsame Erscheinen des Werkes, das der allzu 
vielseitigen Inanspruchnahme des Verfassers zuzuschreiben ist, gereicht 
ihm naturlich nicht zum Vorteil, denn in den ersten Teilen ist selbst- 
verstandlich manches veraltet, anderes, seither wichtig Gewordenes 
nicht enthalten, weil zur. Zeit der Abfassung noch nicht bekannt. 
Diesem Ubelstand ist aber miiglichst durch Nachtrage abgeholfen, so 
d s 8  trotz allem das Wittsche Werk einen richtigen Uberblick iiber 
den Stand der entsprechenden Industrien gibt nnd dem Studierenden 
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sowohl wie dem in der Praxis stehenden Textilchemiker auf das an- 
gelegentlichste empfohlen werden kann. 

Als Berlin zum Sitze des Internationalen Chemiker-Kongresses 
vom Jahre  1903 gewahlt wurde, konnte man, wie leicht begreiflich, 
keine passendere Personlichkeit als Witt finden, um die Organisation 
und das Prasidium dekselben in die Hand zu nehmen. 

Witts Weltgewandtheit, seine Sprachkenntnisse, skin Organisations- 
talent, seine zahlreichen Beziehungen zu  den Koryphaen der chemi- 
schen Wissenschaft und Technik des In- ond Auslacdes machten ihn 
wie keinen andern befahigt, sich der interessanten, aber zeitraubenden 
und arbeitsschweren Aufgabe der Vorbereitung des Kongresses zu 
widmen. DaB dieser in so glanzender Weise verlaufen ist, bei allen 
Teilnehmern Befriedigung hervorgerufen hat rind ihnen eine schiine 
Erinnerung geblieben ist, haben wir nicht zum mindesten Witt zu 
verdanken. Zu  den darauf folgenden Kongressen, Rom 1906 und 
London 1909, wurde Witt als Vertreter des Deutschen Reiches ge- 
sandt. Die Reden, die er auf diesen drei Versammlungen hielt, sind 
schon weiter oben erwahnt worden. 

Der  BVerein zur Wahrung der Interessen der chemischen In- 
dustrie Deutschlandsg hat sofort nach seiner Griindung eine Zeitschrift, 
.Die chemische Industriecc, herausgegeben, an welcher Witt, seit seiner 
Ubersiedlung nach Berlin, ein getreuer Mitarbeiter wurde. Als E m i  1 
J a c o b s o n  1895 von deren Leitung zuriicktrat, wurde Witt sein Nach- 
folger und besorgte viele Jahre lang die gesamten Redaktionsgeschafte. 
Spater zwangen ihn die irnmer mehr sich haufenden Berufspflichten, 
sich teilweise zu entlasten und die Redaktion jiingeren Kraften zu 
uberlassen, nber die Oberaufsicht iiber den chemisch-technischen Teil 
hat e r  bis an sein Lebensende behalten. 

Manche der schon im Vorhergehenden erwshaten Abhandlungen 
sind in  der DChemischen Industriea erschienen. 

In  dieser, wie such im DPrometheusu, firiden sich weiter Be- 
sprechungen zahlreicher neuer Biicher. Witt hatte das Talent, in 
kurzen Ziigen stets das Charakteristische der neuen Erscheinungen 
hervorzuheben und den Leser iiber ihren Wert oder Unwert zu er- 
bauen. Was es heist, fiber Dutzende und aber Dutzende von Biichern 
zu referieren, und welchen Aufwand an Zeit und Muhe dies erfordert, 
wenn man es gewissenhaft t u n  will, konnen n u r  diejenigen beurteilen, 
denen solche Pflicht nuch obgelegen hat. Weiter verdanken wir Witt 
eine Anzahl von Biographien bezw. Nekrologen, in denen ebenfalls 
sein literarisches Talent zutage tritt. In  erster Linie ist hier der  
Nekrolog auf P e rd  i n a n d T i e  m a n  n in den ))Berichtena zu verzeichnen. 

115' 
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Ein kurzerer Nachruf auf T i e m a n n  ist auch in der Chemischen In- 
dustries 1899, Heft 23, erschienen. 

Dem allzufruh Dahingschiedenen, mit dem ihn eine enge Freund- 
sehaft verband, hat er ein Denkmal errichtet, welches den beruhmten, 
von Ho f m a n  n den verstorbenen Fachgenossen gewidmeten Nach- 
rufen wiirdig an die Seite zu stellen ist. Kurzer, aber ebenfalls von 
Interesse sind die Erinnerungen an G e o r g e s  d e  L a i r e  und B e i l -  
s t e i n .  Uber den letzteren hat er auch in englischer Sprache einen 
Nachruf fur das Journal of the Chemical Society verfal3t. In den 
Sitzungsberichten der Deutscben Chemischen Gesellschaft des Jahres  
1909, wahrend welchem Witt den Vorsitz fiihrte, sind dann noch 
Notizen uber W o l c o t t  G i b b s ,  J u l i u s  T h o m s e n ,  H e r m a n n  
G o l d l e u b e r g ,  G e o r g e s  A r t h ,  C a r l  F r i e d h e i m ,  R i c h a r d  G l e y ,  
J o h a n n e s  K a h l b a u m  und L o u i s  B o u v e a u l t  erschienen. 

I n  kurzen Worten verstand Witt stets, das fur jeden Charakte- 
ristische hervorzuheben. 

In der ))Chemischen Industrieg von 1894 erschien gelegentlich 
des hundertjahrigen Geburtstags von F r i e d l i e b  F e r d i n a n d  R u n g e  
eine hochst interessante Lebensskizze uber diesen genialen Beobachter, 
der wahrend seiner Lebzeiten leider nicht den verdienten Erfolg ge- 
funden hat. 

Ein glucklicher Erfinder dagegen war E r n  e s t S o  1 v a y , dessen 
Leben und Wirken Witt in der ersten Nummer der DZeitschrift fiir 
Handelswissenschaft und Handelspraxiscc vom 1. April 1914 in einem 
Artikel von 12 Quartseiten eingehend wiirdigt. BEin Erfinder, dem 
in der GroBe seines Erfolges kein anderer gleichkommt, ein Organi- 
sator, der das klug Ersonoene mit beispielloseni Geschick zu verwirk- 
lichen und jede Schwierigkeit, die sich ihm in den Weg stellte, 
niederzuznringen verstand . . . daneben ein Menschenfreund, ein Welt- 
verbesserer, der ganz aufgeht in Planen, wie er die Xlenschen ver- 
edeln und glucklicher machen konnte, ein M a n n ,  der es verstanden 
hat, Millionen uber Millionen zu erwerben, des sie aber auch mit 
vollen Handen ausstreut, als hiitten sie keinen Wert fur ihn.n: Was  
alles S o l v a y  fur seine Angestellten und Arbeiter, fur seine Mitbiirger, 
fiir den Fortschritt der Wissenschaft getan, moge man in Witts Bio- 
graphie lesen. Noch bewundernswerter aber als alles das ist der 
Opfermut, den der jetzt Siebenundsiebzigjahrige seit der Katastrophe, 
die uber seiu ungluckliches Vaterland hereingebrochen ist, an den 
Tag legt. 

Sein Alter hatte es ihm wohl erlaubt, sich auf den sicheren 
Boden des Auslancles zu begeben und dort bessere Zeiten abzuwarten. 
Er hat es nicht gewollt, er ist auf seinem Posten in Briissel geblieben 
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und opfert seine ganze graf t ,  seine ganzen rnoralischen und materiellen 
Mittel der Unter$tiitzung seiner bedauernswerten Landsleute. 

Nicht zu  vergessen sind weiter die Artikel in der ))Chemischen 
Industries iiber H e i n r i c h  v o n  B r u n c l i ,  den geriialen Leiter der 
Badischen Anilin- und Soda-Fabrik, und J u l i u s  F r i e d r i c h  H o l t z ,  
den langjahrigen Schatzrneister der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 
die beide zu  seinen iotirnen Freunden zahlten. 

Seit dern .Jnhre 1873, wo Witt nls jltnger Student die Weltaus- 
stellung zu  Wien besuchte, hat er zahlreiche weitere Ausstellungen 
eingehend studiert und iiber rnehrere auch i n  Fachzeitschriften be- 
richtet: die Jubilaurns-Ausstellung in Nanchester (:,Chernische Industriea 
1887, Nr. lo), die Nordische Ausstellung zu Kopeu hagen ( D i n  g l e r  s 
polytechuisches Journal, Jahrg. 69, Bd. 269, H. 8, voni 22. August 
18S8). Anfang 1892 iibernahni er die Herausgabe des arntlichen 
Katalogs des Deutschen Reiches fiir die Colurnbische Weltausstellung 
z u  Chicago, welcher gleichzeitig in deutscher, englischer und spanischer 
Sprache erschien und sich durch die in ihrn enthaltenen Abhandlungen 
iiber die einzelnen Gruppen der Ausstellung von itnlichen Veroffent- 
lichungeri unterschied. Irn Sornmer 1893 wurde Witt vorn Kultus- 
minister als Komrnissar nach den Vereinigten Staaten geschickt rnit 
dern Auftrag, iiber die chernische Industrie auf der Ausstellung zu 
Chicago und in den Vereinigten Staaten uberhaupt zu berichten. Dies 
wurde ibrn bedeutend erleichtert tladurch, dal3 die Ausstellungs- 
kornrnission ihrn das Arnt eines Preisrichters iibertrug. Der dern Mi- 
nisterium erstattete Bericht ist unter dem Titel : ),Die chemische In- 
dugtrie a u l  der \Veltausstellung zu Chicago und in  den Vereinigten 
Staaten von Nord-Arnerika im Jahre 1893. als besonderes Werk er- 
schienen. An den Resuch der Ausstellung gliederte sich dann eine 
weitere Reise in die verschiedensten Bezirke des Staates an, iiber die 
weiter oben von Dr. E r n s t  so anschaulich berichtet worden ist. 

Auch fur die Pariser Weltausstellung von 1900 wurde Witt rnit 
der Abfassung des Katalogs, speziell desjenigen der Cbemischen Ab- 
teilung, hetraut. Sowohl der allgerneine Katalog wie ganz besonders 
tler chernische enthalten eine Fiille von wissenschaftlichen, historischen 
und statistischen Angaben, die ihnen fur lange Zeit das Interesse der 
beteiligten Kreise sichern. \Vie groBartig die Ausstellung der deutschen 
chemischen liidustrie war und wie allseitig sie die Bewunderung 
nicht n u r  der Fachleate, sondern auch  der Allgemeinheit der Besucher 
erregte, ist noch jedermann frisch irn Gedkhtnis .  Witt war Mitglied 
aller drei Instanzen des Preisgerichts, und welcher Hochschatzung er  
sich yon seiten seiner Kollegen erfreute, geht. aus  der Tatsache her- 
vor, daB er stets z u m  Vorsitzenden gewihlt wurde. Seine Sprach- 
kenntnisse und seine weltrnannische Gewandtheit niachten ihn zu 



1788 

einem solchen Amte wie keinen andern geeignet, und es kann nicht 
wundernehmen, daB er es zur allgerneinen Zutriedenheit ausfibte. Die 
franzasische Regierung verlieh ihm in Anerkeunung seiner Verdienste 
den Grad eines Gommandeur  de la LCgion d’honneurc<. 

Uber die Ausstellung berichtete Witt fortlaufend i n  der S h e m i -  
Gchen Industrie.. I m  folgenden Jahre wurden diese Schilderungen in 
nur  wenig veranderter Form unter dem Titel : .Die chemische Industrie 
auf der Internationalen Weltausstellung zu Paris 1900. als selbstandiges 
Werk veroffentlicht. In dem Vorworte bemerkt Witt: *Die un- 
bestrittene GroBartigkeit der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900, 
der retrospektive Charnkter, welcher derselben verliehen worden war, 
und die Reichhaltigkeit des dem Preisgericht von seiten der Aussteller 
zur  Verfugung gestellten Materials lassen die Hoffnung gerechtfertigt 
erscheinen, da13 auch der vorliegende Bericht ein mehr als voriiber- 
gehendes Interesse besitzen m0ge.u Diesen Worten kdnn man un- 
bedingt beistimmen, wenn man den Wittschen Bericht heute wieder 
zu r  Hand nimmt. 

Die prachtvolle Sammelausstellung der deutschen chemischeo In- 
dustrie wurde auf Witts Veranlassung der Technischen IIochschule zu 
Charlottenburg zum Geschenk gemncht und in einem besonderen Ge- 
baude in deren Garten untergebracht. 

Im Jahre 1902 veroffentlichte Witt ein groBeres Werk als Fest- 
schrift zum 25. Jubilaum des Vereins zu r  Wabrung der Interessen der 
chemischen Industrie Deutschlands unter dern Titel: *Die chemische 
Industrie des Deutschen Reiches im Beginne des 20. Jahrhundertscc. 
E s  gibt ein meisterhaftes Bild der bedeutendsten chemischen Industrie 
der Welt und schildert in anregender Weise den gewaltigen Auf- 
schwung, der sich auf allen Gebieten der angewaodten Cheniie im 
vergangenen Jahrhundert vollzogen hat. Eine Reihe ron gemeinver- 
standlichen, fur eine Tageszeitung abgeEaBten Berichten sind in ge- 
sammelter Form unter dem Namen ,,Pariser Ausstellungsbriefea er- 
schienen. 

Mit der Frage der A u s b i l d u n g  d e r  C h e m i k e r  fur die Technik, 
die selbstverstandlich fur den Fortbestand und die Weiterentwicklung 
der chemischen Industrie r o n  grundlegender Bedeutung ist, hat Witt 
i n  seiner Eigenschaft als Professor an der Technischen Hochschule 
sich zu verschiedenen Blalen eingehend beschkftigt. So finden wir i n  
der ,Chemischen Industries von 1896 eine in Gemeinschaft mit Pro- 
fessor W a l t e r  I I e m p e l  veroffentlichte Abhandlung: ,Beitrage zur 
Beurteilung der Frage nach der Vorbildung der Chemiker fur die In-  
dustriecc. -4uf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Chemiker 
i n  Dresden am 30. Mai 1905 hielt er einen Vortrag: ,)Uber die Aus- 



bildung der Chemiker fur die Technikc In der Chemiker-Zeitung 
(1914,, Nr. 48 u. 50, S. 509 u. 537) finden wir eine ausfuhrliche Ab- 
handlung: nUber die Ausbildung der Chemiker far die Technikc. 

In  dem Werke: DDas Unterrichtswesen im Deutschen Reicha 
endlich stammt der Abschnitt Ghemiea aus Witts Feder. 

Bei jeder Gelegenheit hebt Witt hervor, daI3 die Chemie nicht 
als bloSer Broterwerb betrieben werden darf, daB der Chemiker, wenn 
er  etwas leisten will, sich mit ganzer Seele seiner Wissenschaft hin- 
geben muB, und daS das nWissen<< allein es  nicht tut, daS es vom 
sKonnen(( begleitet sein muS. 

Nicht nur  i n  der Chemie, sondern auch in den anderen Natur- 
wissenschaften war Witt grundlich bewandert. 

Schon auf der Sctule  hatte er sich rnit M i k r o s k o p i e  beschaf- 
tigt, und dank seiner grofien manuellen Geschicklichkeit hatte e r  es 
bald in der Herstellung mikroskopischer Priiparate zu einer wahren 
Meisterschaft gebracht. 

Mit besonderer Vorliebe widmete e r  sich dem Studium der D i -  
a t o m a c a e e n  und hat uber diese interessante Klasse von Pflanzchen 
verschiedenes rertiffentlicht : Heliographische Tafaln nacb S c h m i d t  
(Fol. Aschersleben); Die Diatomacaeen der Polycyscinenkreide von 
Jkr6mie in Haiti, mit T r u a n  y L u a r d  (Berlin 1.58s); Die Diato- 
macaeen der Sudsee, rnit G r a e f f e ,  in den Publikationen des 
Godefroy-Museums in Hamburg; endlich war e r  Mitarbeiter an dem 
groSeu Atlas der Diatomacaeenkunde von G r u n d l e r ,  J a n i s c h  u-nd 
S c h m i d t. 

Das Mikroskopieren veranlaljte ihn auch, Untersuchungen uber 
eiuige zu mikroskopiscben Zwecken verwendete Harze (I. Uber den 
Schellack, 11. Uber den Storax) auszufuhren, welche in der Zeitschrift 
fur wissenschaftliche Rlikroskopie und fur mikroskopische Technik 
(1588, Bd. 3, S. 196-206) veriiffentlicht worden sind. 

I n  den letzten Jahren seines Lebens brachte Witt der O r c h i d e e n -  
k u l t u r  grol3es Interesse entgegen. Er hatte nicht nu r  Freude an den 
schiinen und eigentumlichen Formen und an der Farbenpracht dieser 
interessanten Pflanzenklasse, sondern er betrieb ihre Zuchtung, wie 
es bei seiner Veranlagung j a  nicht anders zu erwarten war, in wissen- 
schaftlichem Sinne. Unter anderem gelang es ihm, den Mechanismus 
der i n  der Natur sich abspielenden, bisher ganz rctselhaften Insekten- 
befruchtung der Cypripedien vollkommen aufzuklaren. Die beziigliche 
Arbeit ist in der Zeitschrift ))Orchis<, 4. Jahrg., 1910, H. 17 der 
,Gartenflora& erschienen. 

Von Jugend auf hat Witt sich auch rnit J,*orliebe der P h o t o -  
graphic gewidmet, und als Liebhaber-Photograph hat er in kiinstleri- 
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scher Beziehung geradezu Erstaunenvwertes geleistet, was durch zahl- 
reiche Auszeichnungen und Ernennungen zum Mitgliede der Schieds- 
gerichte auE Ausstellungen anerkannt wurde. Wie zu erwarten, hat 
er aber auch in diese Erholung bezweckende Tatigkeit seinen wissen- 
schaftlichen Geist hineingetragen und manche zweckdienliche Ver- 
besserung der Arbeitsmethoden erdacht. Ohne die A n d r e s e n sche 
Entdeckung des Eikonogens zu kennen und vor der Peroffentlichung 
des beziiglichen Patentes, hatte auch er die Aminonaphtholsulfosauren 
als Entwickler versucht und erst, nachdem er sich schon des Erfolges 
erfreut hatte, erfuhr er, daO ihm ein anderer zuvorgekommen war. 
Weiter hat er ein Yerfahren zur .Herstellung photographischer Silber- 
haloidgelatine-Emulsionen (D. R.-P. 151 752 voni 15. Januar  1903) aus- 
gearbeitet, das die Vorzuge der sauren Siedeniulsion uiid die der am- 
moniakalischen 1Smulsion vereinigt und die Nachteile beider zum groBen 
l'eile vermeidet. Es besteht darin, daS man die das Reifen der Emul- 
sion fordernde alkalische Reaktion nicht durch Amrnoniak oder an- 
dere, fiir diesen Zweck bis jetzt Torgeschlagene hlittel, sondern durch 
Zusatz von Pyridio oder seinen Homologen unci Analogen herbeifuhrt. 

Bekanntlich hat man es in England zuerst verstanden , natur- 
wissenschaftliche Fragen in allgemeinverstandlich~r Form zu behan- 
deln, urn so in dem grol3en Publikurn Interesse an der Wissenschaft 
zu erwecken. F a r a d a y ,  T y n d a l l ,  I I u x l e y ,  R o s c o e  haben hier 
den Weg gewiesen. Die Zeitschrift ,,Natures , die diesen Teridenzen 
huldigt, fehlt i n  keinem gebildeten englischen Hause. 

,La Naturea befriedigt in Frankreich ein ahnliches Bedurfnis. 
Von dern Wunsche beseelt, dem deutschen Volke etwas Eben- 

burtiges zu bieten, griindete Witt im J a h r  1889 den S P r o m e t h e u s K ,  
und verstand es, eine Anzahl hervorragender Mitarbeiter fur die neue 
Zeitschrift zu gewinnen. Was  derselben aber hauptsachlich den Er- 
folg bahnte und sie xllenthalben zu eineni gern geseheneu Gaste 
machte, waren Witts eigene Aufsiitze. Es ist natiirlich hier nicht 
moglich, eine Aufzghlung derselben vorzunehmen, aber hinweisen 
mochte ich doch auf die ),Rundschauena, die in fast jeder Kummer 
erschienen, und in denen die verschiedensten wissenschaftlichen und 
technischen Themata in leicht faOlicher, origineller und geistvoller 
Weise behandelt wurden. In jeder Rundschau findet man Belehrung 
und Anregung. Was Witt dort geleistet hat, ist geradezu staunens- 
wert. Eine Anzahl der bedeutendsten dieser nRundschauen<( wurden 
spater in Buchform unter dem Titel B N a r t h e k i o n ,  n a c h d e n k l i c h e  
B e t  r a c  h t u n g e n  e i  n e s  N a t u r  f o r s c  h e r s a  veriiffentlicht (Berlin, 
Verlag von hf ii c k e  n b e r g  e r). Drei BZnde sind bis jetzt erschienen. 
I m  Jahre  1912 trat Witt von der Leitung des P r o m e t h e u s  zuriick. 
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Witt war ein in jeder Beziehung hochbegabter Mann. Wie schon 
erwghnt, beherrschte er, auBer dem Deutschen, vollkommen in Wort  
und Schrift das Franzosische und das Englische, erinnerte sich auch 
noch von seiner Jugend her des Russischen. Die Schriftsteller dieser 
Nationen waren ihrn alle vertraut, und  auch in der Literatur der alten 
Sprachen war er wohl bewandert, wenngleich er das Gymnasium, 
dessen grammatikaiisch-peda.ntische Lehrweise ihrn nicht zusagte, vor  
Abschlul3 verlasseu hatte, um i n  die mehr deu Naturwjssenschaften 
gewidmete Industrieschule uberzutreten. Manche sind auch heute noch 
der Ansicht, daB nur der ueun Jahre lang mit lateinischer und grie- 
chischer Grammatik gefLitterte Schuler i m  spateren Leben ein gutes 
Deutsch z u  schreiben inistande sei. Witt ist ein glRuzendes Beispiel 
gegen diesen Glaubensartikel, ebenso wie L i e b i g  und A. W. H o f -  
m a n  n ,  die, .\vie yon ihren Schulkameraden bericiitet wurde, auf dern 
Gymnasium nichts weniger als Wunderknaben wnren. 

fiber Witts Stil, sowohl in seinen rein wissenschaftlichen Ab- 
handlungen, als auch i n  seiuen Reden und in den zusammen- 
fassenden Vortragen, die ey auf Kongressen , in Versammlungen und 
Vereineu hielt, herrscht nur ein Urteil der allgenieinen Bewunderung. 
Die Art und Weise, wie er im Prometheus naturffissenschaftliche Tat- 
sachen und Probleme deru Laienpublikum zugiiuglich machte, ist fur 
derartige Veroffentlichungen vorbiltllich. 

>Die Schreibweise Witts, sagt ebenfalls Dr. E p h ra i m ,  macht ihn 
azu einem der ersteu Stilisten Deutschlands. Es ist eine Verkennung 
ader kiinstlerischen Schopfung, wenn man den Literaten im astheti- 
Dschen Sinne nur bei dem Dichter sucht. Im gleicben S h e ,  wie 
>man z. B. M o m m s e n  oder T r e i t s c h k e  zu den besteo Stilisten 
DDeutschlnnds zahlt, darf man auch die krystallklaren, feingeschliffenen 
DSatze Witts nicht vergessen.(( 

In zahlreichen Kopfen hat er sicher das Interesse an den Natur- 
wissenschaften erweckt, und maucher junge Mann ist gewiB von ihm 
angeregt worden, sich deren Studium zu widmen. 

I n  der rein erziihleudea uud beschreibenden Literatur war er ein 
hleister; hierfiir zeugen seine Reiseskizzen aus den Karpathen (i889), 
die Berichte iiber seine Reise nach Amerika und zur Columbischen 
Weltausstellung (1893), sowie die Pariser Weltaussteflungsbriefe 

Puch der Dichtkunst war er nicht abhold; fiir atudentische Ver- 
sammlungen in Zurich und sonstige festliche Gelegenheiten hat e r  
manche Gedichte und auch kleine Theaterstiickchen YerfaBt, die iiber 
dem Niveau des gewohulich bei solchen Anlassen Gebotenen stehen. 
Im J a h r  1886 fand die Deutsche Naturforscher-~'ersanimlung in Berlin 

(1900). 
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statt .  Die dortigen Chemiker  luden dabei ihre auswir t igen  Kollegen 
zu einer S i tzung d e r  aDurstigen chemischen Gesellschaftc ein, iiber 
welche in einem DHefte 2 0 ~ ~ )  des  Jah rganges  1886 berichtet wird. 
(Die Berichte erschienen jahrlich in  19 Heften.) 

1) Zur Erbauung der jungen Generation, der dies >Heft 20. im allge- 
meinen nicht bekannt sein durfte, sei hier daraus das von Wit t  verfaBte Lied 
der Dsittenkommissiona (der damals gerade ernannten Pnblikationskommission 
der Berichte) wiedergegelen : 

F u r  solche, welche dic drei Seiten, 
Die mir gestatten, uberschreiten, 
Fiir solche, welche stets krakeelen 
Und fettgedruckte SchriEtart wahlen, 
Far solche, die in ihrer Rede, 
Personlich, injuri6s und schnode: 
Fiir solche zum verdienten Lohn 

I. 

Wiihlt aus des Vorstands Mitten 
Man eine Sitten- 
Eine Sittenkommission. 

111. 
Wer  Siedepunkts- und Schmelzpunkts- 

zahlen 
Bestimmt auf zwanzig Dezimalen, 
Wer statt die Wissenschaft recht 

kraftig 
Zu fiirdern, stets pikiert und lieftig 
8Zur Abwehra nur versteht zu 

schreiben, 
Wer  stets sich will an andren reiben, 
Dem liest im allerstrengsten Ton 

Die Leviten 
Unsre Sitten- 
Unsre Sittenkommission. 

11. 
Wer statt uns kurz nur  zu berichten, 
Erzahlt langatmige Geschichten, 
Wer sich ergeht in Diskussionen 
Dubioser Konstitutionen, 
Wer  ohne Zweck und Ziele endlich 
Wird msthematisch unverstandlich, 
Dem wird ohn' Gnade und Pardon 

Sein Werk beschnitten 
Von der Sitten- 
Von der Sittenkommission. 

IV. 
Wer  seiner Phantasie die Fliigel 
Nicht schneidet, ohne Ziel und Ziigel 
Aus kritischen Versuchs-Iiegionen 
Sich aufschwingt zu der Dichtkunst- 

Zonen, 
Wer stets Unglaubliches erfindet 
Und mit Trompetenschall verkhndet, 
Vor dem soll ganz besonders schon 

Uns streng behiten 
Unsre' Sitten- 
Unsre Sittenkommission. 

Nur die, die auf den hiichsten Thronen 
Der Weisheit sitzen, sol1 man schonen, 
Sie mijgen ungeniert verkunden 
So viel, a16 sie ftir gut befinden; 
Man soll an ihres gentes Waken 
Sich jeglicher Kritik enthalten! 
Sie sterben, frei von Restriktion, 

Ganz unbestritten 
Selbst vor der Sitten- 
Vor der Sittenkommission. 
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Witt war einer der Hauptredakteure dieser humorvollen Pro- 
duktion, die die Teilnehmer auch jetzt noch mit Vergnugen durch- 
blattern, wenn sie diesen zufallig einmal wieder in die Hande fallt. 

Erholung von seinen vielseitigen und anstrengenden Arbeiten 
suchte Witt g e m  auf Reisen, die teils mit dem einen oder anderen 
Freunde, teils nach seiner Verheiratung mit seiner Familie unter- 
nommen wurden. Der  langeren und gr6Beren Reisen nach Nord- 
Amerika, zum Besuche der Ausstellung in Chicago, und nach Paris 
zur Weltausstellung wurde schou gedacht. Wabrend der Londoner 
Periode war er mehrfach nach Nord-Frankreich und Lyon gegangen, 
urn den dortigen Farbern seine Azofarbstoffe selbst vorzulegen und 
ihnen so den Eingaog iu die Praxis zu erleichtero. Auch der Pa- 
riser Aiisstellung von 1878 stattete er eineo lsngeren Besuch ab. 
Bei dieser Gelegenheit kniipfte er dann auch freundschaftliche Rezie- 
huugen mit franzosischen Chemikern und Technikern a n .  

Eine sehr interessante Reise nach Ungarn und Siebenburgen 
unternahin er 1888 mit P a u l  v o n  S c h o e l l e r ,  dem Wiener GroB- 
industrielleu, mit den] e r  sich als Student in Zurich intim befreundet 
hatte. 

Die Erinnerung hieran wurde in ririein 1859 bei M u c k e n -  
b e r g e r  in Berlin erschienenen Buchlein ~lteiseskizzen aus den Sud- 
karpathencc niedergelegt, worin Land und Leute in anechaulicher Weise 
geschildert werden. M'itt erweist sich hier, wt es sich nicht rnehr 
um fachwissenschaftliche oder technisclie niqge haridelt , ebenfalls als 
ein SIeister der Sprache. 

hlit S c h o e l l e r  wurde dann in einem der folgenden Jalire auch 
Konstantinopel besucht. 

Auch mit mir hat Witt eine Anznhl Reiser. gemeinschaftlich 
uuternommen : so waren wir zusammen auf den Naturforscher-Ver- 
sammluogen i n  Berlin, Baden-Baden, Manchester, Berlin usw. Die 
erste uuserer Reisen, die Breslauer, ist niir stet,s eine liebe Erinne- 
rung geblieben. Es mar im J a h r  1874; wir beide, noch junge Stu- 
denten, hatten damals zuerst Gelegenheit, niit den hervorragenden 
Tertretern unserer Wissenschaft, von denen wir irn Kolleg und im 
Laboratorium gehort hatten, in personliche Beziehung zu treten und 
uiisere Erstlingsarbeiten in groI3erem Kreise -iorzulegen. Witt 
teilte damals seine Beobnchtungen iiher die C r o i s s a n  t - B r e t o n -  
n ii: r eschen Schwefelfarbstoffe mit, die allgemeines Ioteresse erregten. 

An Anerkennung seiner vielseitigen Leistungen und T'erdienste 
hat es VVitt nicht gefehlt. 

Auf der Pariser Ausstellung von 1875 wurden seine Verdienste 
urn die Farbstoffindustrie dndurch anerkannt, da13 der Firma W i l -  
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l i a m s ,  T h o m a s  & D o w e r  die goldene Medaille und ihm selbst die  
silberne ,Mitarbeiter-~,~edaillea: zuerkannt wurde. Er stand damals 
erst im 25. Jabre. 

Wir  haben schon gesehen, daB er spater an den zwei groBen 
Weltausstellungen in Chicago und Paris als Preisrichter tatig war. 

Die SociQd Industrielle in ‘Miilhausen und die Royal Institution 
in London erwahlton ihn zum Ehrenmitgliede. 

Schon in den ersten Jahren seines Berliner Aufenthaltes wurde 
e r  in den Vorstand der Deutschen Chemischen Gesellschaft berufen 
und I909 dort zum Prisidenten gewihlt. Im Jahre 1914 wurde e r  
Vize-Prasident des Vereines zur Bebrderung des GewerbfleiBes. Irn 
Jahre 1897 erhielt er die Medaille zur Erinnerung an K a i s e r  W i l -  
h e l m  d e n  G r o B e n .  Nachdem er fur das ,Jahr 1897-1898 zum 
Rektor der Tecbnischen Hochschule erwihlt worden war, ivurde ihm 
bald darauf der Titel eines Geheimen Kegierongsrates und der Rote- 
Adler-Orden 4. Klasse zuerteilt. Spater erhielt er dann die 3. Klasse 
desselben Ordens mit tler Schleife und 1911 den Kronenorden zweiter 
Rlasse. 

Dal3 er nach der Pariser Xusstellung zum nCommandeur de l a  
LBgion d’Honneura: ernannt wurde, haben wir bereits erwiihnt. Von 
weiteren auslindischen Ehrenzeicben besal3 er uoch das Komthur- 
Kreuz des Osterreichiscben Franz-Joseph-Ordens mit dem Stern unct 
den Grad eines DComniendatore della Corona d’Italiau. 

Der GO. Geburtstag Witts, am 31. Mirz 1913, gab Witts Freundeu, 
Schiilern und l?acligenossen Gelegenheit, ihren Gefiihlen der Feriud- 
schaft, Dankbarkeit und Wertschitzung Ausdruck zu geben. Eine 
goldeue, von Kiinstlerhand ausgefihrte Plaltette, die seine Zuge in 
wunderbar sprechender Ahnlichkeit zeigte, wurde ihm iiberreicht, uud 
Ansprachen wurden gehalten von den Herren W i l l ,  damaligem Pra- 
sidenten der Deutschen Chemischen Gesellschaft, K r a e  m e  r vom Ver- 
ein zur Wahrung der Interessen der Chemischen Indostrie Peutscb- 
lands, T r e a d  w e l l ,  ehemaligem Schiiler und derzeitigem Assistenten 
an der Tecbnischen Hochschule, und anderen noch, in welchen die 
bervorragenden Verdienste des Jubilars gsbiihrend geiviirdigt wurden. 

Die Ansprache T r e a d  w e l l s  mijge bier wiedergegeben werdeti, 
denn sie zeigt am besten, wie Witts Schiiler iiber ihren hleister 
denken. 

SHochverehrter Herr Geheimrat! Gestatten Sie mir, im  Namen der Assi- 
stenten und Schiiler einige knrzs Worte an Sie zu richten. In Gedanken sind 
heute all Ihre Mitarbeiter unci Schiiler bei Ihnen, urn in aufrichtiger Freude 
Ihren 60. Geburtstag mitzufeiern. Indem wir uus mitfreuen, erfiillt uns vor 
allem das Gefuhl der griiBten Dankbarkeit h e n  gegeniiber. Lassen Sie mich 

.- ._ - _ _  . - 
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bitte in kurzen Worten nur das beriihren, was uns Mitarbeiter und Schiiler 
so unmittelbar an Sie fesselt. 

,Sic haben den Aufschwung der chemischcn Technik von den gewaltigcn 
Fortschritten der 70er Jahre an mit dem grijliten Interesse miterlebt, durch 
hcdeutende eigene Arbeiten gef6rdert. Sie haben den ganLen Entwicklungs- 
gang friih mit seltcner Klarheit erkanut und sogar in wichtigen Phasen weit 
vorausgealint. Uiese scltene Gabe, hineinzusehcn in das organische Wachstuni 
der cheniisclien Technik, es zu fiihlen, rerleiht Ihrcm Tortrag den unersetz- 
lichen '\Vert des Erlcbten, Sic gebcn uns eine moderne chemische Techno- 
logic, nicht Reschreibung nnr, sondern ein nach allen Richtungen durch- 
rlachtes Systcm, meisterhaft vorgetragen. Dem HBrer wird dabei ein An- 
schauungsmaterial vor Augen gefiihrt, so reichhaltig und rortrefflich in der 
Wahl, wie es wohl nur an ganz wcnigen Pliitzen der Erde zusammengetragen 
und geordnet ist. Iiennzeichnend fiir Ihre  souverine Beher-schung des Stoffes 
ist es, dali Sie neben nllcr lnstitutsarbeit immer wieder Zait finden, ausge- 
wihlte Iiapitcl cinem weiteren Hijrerkreis gcxneinverstiin 
Nicht minder crfolgreich haben Sie die Institutsarbeit ge 
nach Ihren eigenen Planen ist das Techn. Cheni. Institat der Charlotten- 
burger Hochschule gebaut worclen, ein MusterlaboratoriuE, das sich mit all 
seiiien Einrichtungen stets auf das glanzendste bewihrt h3t und seit seinem 
Bestehen einer grol3en Anzahl von Neugriindungen zum genauen Vorbild 
diente. Jhre wissenschaftlichen Arbeiten sind uns ein 1c.xhtcndes Vorbild. 
Wir bewundern Ihr umfassendes Wissen. Weit iiber rein clemische Betrach- 
tungsmeise hinansgehend, haben Sie die Natur nach allen Richtungen denkend 
und forschend durchschwcift und dabei cine niodcrne und bedeutende wel t -  
anschauung erkiimpft. Die Existepz der Materic ist fiir Sie Quelle der 
W e i s h e i t  g c m o r d e n ,  S c h l i i s s e l  z u  d e n  g e h e i m e n  W u n d e r n  d c s  
e i g e n e n  Icli .  

~Miige cs Ihnen hochverchrter Herr Geheimrat noch recht lange ver- 
giinnt sein, seiterzuforschen und die Friichte Ihres rcichen Lebenswerkes in 
vollcr Rraft und Gesundheit zii genielien, das ist heutc iinser herzlicher 
Gliicksunscli.. 

Am Abend des  Jubeltages fand dann  in Wit t s  stets gastlichem 
Hause,  uu ter  hli twirkung seiner liebenswiirdigen Gnttin, seiner 
Schwester,  Frau S o m rn e P h o f f  und  seiner Kinder ,  ein herzlicher 
Empfang seiner zahlreicben F reunde  statt,  an  den alle, denen es 
gegeben war, gegenwartig zu sein, jetzt mit  wehmiitiger Riibrung 
zuriickdenken. W e r  hatte damals  geahnt,  da13 d e r  Gefeierte, fiir den 
wir noch eine lange segensreiche Laufbahn nicht n u r  von IIerzen 
wiinschten, sondern mit  Sicherheit  voraussagen zu kiinnen glaubten, 
uns  s u  bald entrisseu werden sollte! 

In  gesundheitlicher Beziehung hatte Wi t t  sich im sllgemeinen nicht 
z u  beklagen, und langere oder  schwere I i rankhei ten  ha t  er nicbt durch- 
zumachen gehabt.  Er war  freilich von einer selbst fur  seine \ in-  

gewohnliche GroBe e twas  starlien Iiorpulenz und  niachte sich auch  
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unter Urnstanden iiber den Zustand seines Herzens Sorge. Aus diesem 
Grunde hatte er seit langeren Jahren die Gewohnheit, irn Sommer 
einige Wochen i n  Kissingen zur Kur zu verbringen. Er karn von 
dort irnmer erfrischt und gestarkt wieder zuruck und stand bis zum 
letzten Tage auf der vollen Hohe seiner Arbeitskraft und Intelligenz. 
Am 22. Marz 1915, obgleich an Erkaltung und Grippe leidend, war e r  
doch noch in die Sitzung der Deutschen Chemischen Gesellschaft ge- 
kommen, um einen Tortrag iiber Naphthalinsulfosauren zu halten. Man 
sah ihrn an, daB er angegriffen war, aber niernand ahnte, daB er seinem 
Ende so nahe stinde. In derselben Nacht brachte ein Herzschlag sein 
a n  Arbeit und Erfulgcn reiches Leben zum AbschluB. Ein schoner, 
aber  leider zu friihzeitiger Tod, denn er hatte das G2. Lebensjahr 
noch nicht ganz vollendet. 

Unter groBer Beteiligung von Freunden, Verehrein und Fach- 
genossen, sowie von Vertretern des Kultusrninisteriurns, der chemischen 
Vereine und der groaen chernischen Fabriken fand am 26.  Marz in 
Westend, in dem Heim des Verstorbenen, eine stimmungsvolle Trauer- 
feier statt, und am folgenden Tage wurde seine sterbliche Hiille im 
Krematorium zu Uresden den Flarnrnen iiberliefert. 

Witts wissenschaftliche Arbeiten werden ihrn ein dauerndes An- 
denken unter seinen Fachgenossen sichern, und seine Pers6nlichkeit 
wird seiner Farnilie, seinen Freunden und seinen Schiilern unvergefilich 
bleiben. 

Zu  friih ist er von uns geschieden, aber ein Trost muB es uns 
sein, daB er die Gebrechen der Alten nicht gekannt hat, daB er bis 
zum letzten Augenblick in voller Kraft und Schaffensfreudigkeit hat 
wirken konnen. 

Witts Tiitigkeit hat sich iiber zahlreiche Gebiete der organischen 
sowohl als auch der anorganischen Chernie erstreckt. Seine Arbeiten 
lass& sich in eine Anzahl Gruppen einteilen, die jetzt etwas ein- 
gehender besprochen werden sollen. AIanches ist schon irn Vorher- 
gehenden gestreift worden und braucht deshalb nur kurze Erwihnung 
zu fiuden. Bei jeder Gruppe bedeuten die Zahlen die Nummern des 
Verzeichnisses der Wittschen Abhandlungen, das sich am Ende dieser 
Biogrnphie befiudet. 

T h e o r i e  d e r  F a r b s t o f f e  u n d  d e r  F i r b e r e i .  
AuSerdem: Artikel DAnilinEarbena und BFirbunga 

in Eneyklopadie der mikroskopischen Technik (Verlag von U r b a n  und 
S c h w a r z e n b e r g  in Wien und Berlin). D i u r  Theorie des Fiirbeprozesses(<. 
Lehn es  Farberzeitung 1590191, Nr. 1. .Recent developpement in Colouring 
Mattersa. Tortrag, gehaltcninder Royal Institution in London am 21. BIiirz 1902. 

Literatur Nr. 9, 10. 
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Die einzige iiber die Theorie der Farbstoffe vor dem Jabre 1876 
veroffentlichte Arbeit war die beriihmte Abhandlung von G r a e  b e  und 
L i e b e r m a n n :  ,Uber den Zusammenhang von Molekularkonstitution 
und Farbe bei organischen Verbindungen(<, welche eich auf die Arbeiten 
G r a e b e s  iiber die Chinone und diejenigen von G r a e b e  und L i e b e r -  
m a n n  iiber die Antbrachinonfarbstoffe stdtzt, und schon im Kern die 
Chinontheorie der Farbstoffe tragt'). Sie gipEelt in folgenden Aus- 
fuhrungen: 

Geflrbte Kiirper werden durch Wasserstoffzufuhr farblos; sie 
nehmen im allgemeinen Wasserstoff auf, nur bei Xitroso- und Nitro- 
korpern wird Sauerstoff durch Wasserstoff ersetat. Dern gefirbten 
Cbinon (CgH4 0,) entspricht das farblose Hydrochinon (C,Hg OZ), der 
Rosolslure <CloHl6  0,) die Leuko-rosolsaure (CZO H13 0 3 ) ,  dem Rosaoilin 
( C Z O H I ~ N ~ )  das Leukanilin (CzoHal Na), dem Indigoblau (C16HloNz 0,) 
das IndigoweiB (GI6 HI$ Ns Oa), dem Azobenzol (CIZ Hlo N,) das Hydrazo- 
benzol (C,nH1zNp) usw. Bei allen diesen Verbindungen ist i n  der 
gefarbten Form der ZusammenschluB der Atome ein ionigerer. Ebenso 
scheint auch bei den Nitroliorpern die Farbe durch die innige Anein- 
anderlagerung von Stickstoff und Sauerstoff bedingt zu sein. - Diesa 
Ansichten baben sich bekanntlich bis auf den heutigen Tag als 
durcbaus richtig erwiesen. 

Witt sucht in seiner, im Februar 1876 der Deutschen Cbemischen 
Gesellscbaft vorgelegten Arbeit : BZur Kenntnis des Baues und der 
Bildung gefarbter Kohlenstoffverbindungen(( der Crsache der Farbung 
und des Fiirbevermogem naher zu treten, und stellt auf Grund der 
Betrachtung der bekanntenTatsacben und eigener Versuche die folgenden 
drei Tbesen auf: 1. Die Farbstoffnntur aromatischer Eorper  ist bedingt 
durch die gleichieitige Anwesenheit einer farbstoffgebenden und einer 
salzbildenden Gruppe. Die erstere wird als Cbromophor bezeichnet; 
ein Kiirper, der em Chromophor entbalt, ist dadurch aber noch nicht 
gefarbt, sondern im Gegenteil meist farblos, erst durch den weiteren 
Eintritt der salzbildenden Gruppe wird er zuni Farbstoff. Aus diesem 
Grunde bat dann Witt spater diese salzbildenden Gruppen als 
Auxochrome bezeichnet. 2. Das Chromophor iul3ert seinen farbstoff- 
erzeugenden EinfluB mehr in den salzartiqrn Ye1 bindungen der Farb- 
stoffe, als wenn diese in freiem Zustande sich befinden. 3. Von zwei 
im ubrigen gleichgebauten Farbstoffen ist tlerjenige der bessere, dessen 
Salze bestandiger sind. 

Diese drei Satze, wenn sie auch in einzelnen Punkten nicht scharf 
prazisiert sind und in der einen oder anderen Richtung der Erganzung 
-___ 

') B. 1, 106 [1868]. 
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bezw. Berichtigung bedurfen, bilden zweifellos die Grundlage der noch 
heute das ganze Farbstoffgebiet beherrschenden Theorie, die die 
gr6Bten Dienste geleistet hat, nicht nur  zur Klassifikation des bis ins 
Ungeheuere angewachsenen Materials, sondern auch zur Auffindung 
irnrner neuer Klassen von gefarbten und farbenden Korpern. 

Des weiteren wird in der Abhandlung darauf hingewiesen, daB 
die  salzbildenden Gruppen Amid und IIydroxyl mit den Chrornogenen 
stets parallele Reihen von Farbstoffen bilden ; den arnidierten Azo- 
benzolen entsprecheu die hydrosylierten, dem Rosanilin die Rosol- 
saure usw. Es wird schon hervorgehoben, daB aucli dern Fluorescein 
ein arnidiertes Derivat entsprechen rniisse', und sornit die 12xistenz 
der erst 1887 von C e r e s o l e  entdeckten Rhodarnins vorausgesagt. 
Witt schlieBt seine Abhandlung rnit den Worten: BIch kann rnir nicht 
verhehlen, daI3 rneine Erkliirung vielfach. ungenugend ist. So ist es 
mir narnentlich bis jetzt nicht moglich gewesen, irgendwelchen SchluB 
zu ziehen, welche Gruppen geeignet sind, als Chromophore zu wirken. 
Ihr Zweck ware erreicht, wenn es mir geliinge, auch andere Chemiker 
zur Untersuchung dieser fur Wissenschsft und Technik gleich wichtigen 
Frage anzuregen.a 

Wenn man bedenkt, daB Witt, als er diese Abhandlung schrieb, 
das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, so kann man nicht 
umhin, seinern Scharfblick, den man wohl ohne Ubertreibung als 
genial bezeichnen darf, die hochste Anerkennung zu zollen. 

25 Jahre spater faat Witt seine inzwischen weiter entwickelten 
und gereiften Anschauungen in einern Artikel der BEnzyklopadie der 
mikroskopischen Technika in folgenden Worten zusamrnen : 

~ A l l e  Farbstoffe sind Abkornmlinge yon Kohlenwasserstoffen, und 
eine uberwaltigende Mehrheit derselben sind Derivate von Kohlen- 
wasserstofEen der aromatischen Reihe. Fast alle diese Kohlenwasser- 
stoffe sind an sich farblose Korper, erst in neuerer Zeit sind einige 
von Haus RUS farbige Kohlenwasserstoffe bekannt geworden, welche 
letzteren an sich schon einen solchen Bau besitzen, da13 sie ohne 
weiteres zu den sogleich zu erwahnenden Chrornogenen gehijren. 

Die Farbstoffnatur des Abkornrnlings eines aromatischen Iiohlen- 
wasserstoffes ist an das gleichzeitige Vorhandensein zweier eigen- 
artiger Atomkornplexe irn Molekul desselben gebunden, welche .a19 
Bchrornophorea und ))auxuchrome(( Gruppen bezeichnet werden. 

Die chrornophoren Atomkornplexe sind solche, welche erfahrungs- 
gemaB iiberall da, wo sie auftreten, Farbstoffbildung veranlassen. Ihr 
Eintritt in einen Kohlenwasserstoff macht diesen allerdings noch nicht 
zum Farbstoff, wohl aber zurn Chromogen, d. h. zu einer Substanz, 
welcher man nur noch die auxochrome Gruppe einzufugen braucht, um 
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sofort die Farbstofinatur des Korpers in Erscheinung treten zu Iassen. 
I n  den Chromogenen ist somit der Farbstoffcbarakter latent vorhanden. 
Diese Tatsache macht sich mitunter durch eine maBige Eigenfarbung 
der Chromogene bemerkbar, doch ist dies nicht immer der Fall. Man 
kennt bis jetzt einige zwanzig chromophore Gruppen, und es unter- 
liegt keinem Zweifel, daB die Zahl derselben in dem weiteren Verlauf 
der chemischen Forschung noch vergr6Bert werden wird. Das Gesetz 
der Chromophorie ist ausnahmslos, d. h. es ist kein Fall bekannt, in  
welchem eine Substanz, welche eine der als chromophor erkannten 
Gruppen rnit Sicherheit enthalt, sich nicht als ein Chromogen erwiesen 
hatte. Mit Recht sind daher die chromophoren Gruppen als Ein- 
teilungsmerkmal fiir die Farhstoffe adoptiert worden. Wahrend altere 
Veroffentlichungen iiber Farbstoffe dieselben nach dem rein zufalligen 
Merkmale der Nuancen klassifizieren, unterscheiden die heutigen Lehr- 
biicher dieses Gegenstandes eine Reihe von naturlichen Farbstoff- 
Familien, deren Angehorige jeweilig eine und dieselbe chromophore 
Gruppe enthalten. 

Die auxochrome Gruppe verwandelt durch ihren Eintritt in das  
Molekiil eines Chromogens dieses letztere in einen Farbstoif. Allen 
auxochromen Gruppen ohne Ausnahme kommt die FPhigkeit zu, den 
bei den Chromogenen gewohnlich vorhandenen neutralen Charakter zu 
storen und sie in Substanzen von entweder basischem oder saurem 
Charakter z u  verwandeln. Bei der ersten Aufstellung der Wittschen 
Farbstofftheorie wurde die Annahme gemacht, daI3 in dieser Fahigkeit 
allein die Wirkung der auxochromen Gruppen begriindet sei, diese 
letztere wurde daher nicht als solche besonders bezeichnet, sondern es  
wurde lediglich der Eintritt einer salzbildenden Gruppe i n  das Mole- 
kiil des Chromogens gefordert, urn dieses zum Farbstoff zu machen. 
Weitere Forschungen haben indessen gezeigt, dal!, die Fahigkeit der 
Salzbildung keineswegs zusanimenfiillt mit der Fahigkeit der Entwicklung 
der latenten Parbstoffeigenschaften eines Chromogens. Diese Erkennt- 
nis fiihrte zu r  Aufstellung des Hegriffes der Ausochromie, welche bei 
verschiedenen snlzbildenden Gruppen in verschiedenem MaBe entwickelt 
ist,. Als am starksten ausochrom haben sich die phenolkche Hydroxjl- 
gruppe, .OH, und die Amidogruppe, . NHa, erwiesen. Die auxnchronien 
Eigenschaften der letzteren werden nicht verandert, i n  vielen Fallen 
sogar erhoht dadurch, daI3 die in ihr  enthaltenen Waserstoffatome 
durch organische Radikale ersetzt werden. Dagegen wirkt der uber-  
gang der Amidogruppe in die Ammoniurngruppe, soweit derselbe nicht 
durch Halogenwasserstoff, sondern durch die Anlagerung von Halogen- 
alkylen herbeigefiihrt wvird, y611ig vernichtend auf die aurochromen 
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Eigenschaften. Gewisse andere, stark salzbildende Gruppen, wie z. B. 
die Sulfoxylgruppe, . SO8 H, die Carboxylgruppe, . CO OH, die SulE- 
amidgruppe, .SO2 .KH., sind als schwach auxochrom zu bezeichnen. 
Die auxochromen Eigenschafteu aller salzbildenden Gruppeii ohne 
Ausnahme konnen dadurch latent gemacht werden, daO man sie in 
einer Weise beeinfluat, welcbe ihre Fahigkeit, Salze zu bilden, aufhebt. 
So wird z. B. die Arnidogruppe auxochrom unwirksam durch Acety- 
lierung, bei der Hydroxylgruppe geschieht das Gleiche durch Ather- 
bildung oder Veresterung. Der verschiedene Grad der Suxochrornie 
aller dieser Gruppen scheint eine direkte Funktion ihrer Ionisations- 
fahigkeit zu sein, d. h. ein Farbstoff wird in urn so hoherem Grade 
seine Farbstoffnatur geltend macben, je rnehr e r  die Neigung besitzt, 
i n  seinen Losungen sich zu dissoziieren. Dies ist obnd weiteres be- 
greiflich, wenn man deu Charakter des Farbeprozesses in Betracht 
zieht. 

Sowohl fur die chromophoren, wie fur die auxochromen Gruppen 
gilt die Regel, da13 sie sich haufen lassen, d. h. es ist keineswegs not- 
wendig, daf3 sie Bur ein einziges Ma1 in dem Molekiil des Farbstoffes 
vorhanden seien, es kann vielmehr durch ihr mehrmaliges gleichzeitiges 
Auftreten sehr haufig eine erhebliche Verbesserung der farberischen 
Eigenschaften eines Farbstoffes herbeigefiihrt werden. Im allgemeinen 
aber gilt die Regel, da13 die gehHuften chrornophoren und auxochromen 
Gruppen gleicher Art sein miissen; das gleichzeitige Auftreten ver- 
schiedener derartiger Gruppen fuhrt mitunter zu einer Herabsetzung 
der Farbstoffnatur. Es sind sehr wenige Farbstoffe bekannt, in denen 
verschiedene chromophore Gruppen gleichzeitig vorhanden sind, da- 
gegen bildet die gleichzeitige Einfiihrung verschiedener auxochromer 
Gruppen eines der wichtigsten Hilfsrnittel der Farbensynthese zur Her- 
beifuhrung feinerer Bfodifikationen in den Eigenschaften der dargestellten 
Farbstoffe. 

Zu der Theorie der Farbung, d. h. der Befestigung der gefarbten 
Korper auf der Gespinstfaser, hat Witt ebenfalls einen wichtigen Bei- 
trag geliefert. Seit man begann, sich mit diesern Problem zu be- 
schaftigen, standen sich stets zwei grundverschiedene Ansichten gegen- 
uiber. Einige Forscher betrachteten die Farberorgange als rein me- 
chanische Phanomene, analog der Absorption der gefarbten Korper 
durch Tierkohle, Kieselgur oder sonstige pulverige Substanzen, andere 
dagegen waren der Rfeinung, daB die Farbungen auf chemischen Reak- 
tionen zwischen dern Farbstoffe und dem Substrate beruhen, und daB 
dernnach das Farben als ein chemischer ProzeB zu betrachten sei. 
H6ren wir ihn selbst daruber: 
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rlrn Jahre 1890 trat Otto N. Witt  mit einer neuen Erlilirung des Firbe- 
prozesses auf, welche vielfach diskutiert worden ist und sine groBe Anzahl von 
Anhangern gewonnen hat, da sie in ihrer Anwendnng jedenfalls nicht so 
schwerwiegenden Bedenken begegnet wie die geschilderten ilteren Anschau- 
ungen und auBerdem den Vorzug bietet, daB sie sich in gleichmafiiger Weise 
auf alle substantiven Firbungen ohne Rucksicht auf die Snbstanz der Faser 
anwenden IiiWt. Die Theorie liann als .Losungstheone<< bezeichnet werden, 
sie faBt den FarbeprozeB als eineu cheniischen Vorgang auf nnd sieht in der 
gefiirbten Substanz eiiie Ichemische Verbindung, jedoch nicht nach den Mole- 
kularrerhLltnissen, sondern nach schwankenden Verhaltnisen, genau so wie 
sir? beim Znstandeltommen irgend welcher Liisungen obwalten. Die gefarbte 
Faser wird als starre Liisung des FarbstoFfes in d?r Substanx der Faser 
charakterisiert o n d  vollstiindig in Parallele gestellt mit geflrbten Glisern und 
anderen Objekten, fur welche die Natur als starre I,8sungen anerkannt ist. 
Witt  heht g i n z  besonders hervor, daB die Betrachtung der gefarbten Faser - als starre L6sung zeitlich etwa zusaniinenfillt mit der Einfiihrung des Be- 
griffes der starren Liisung in die physikalische Chemie oder eher der Einfiih- 
rung dieses Begriffes noch etwas vorauseilt. 

Im Sinne der Wittschen Lijsungstheorie spielt sich der ProzeB der sub- 
stantiven Fiirbung in nachfolgender Weise ab: Der Farbstoff wird der Faser 
in Form einer wiBrigcn L6sung dargehoten. Die Substanzen aller bekannten 
Fasern sind Kolloide; sie sind daher imstande, Liisungen zu bilden. Zwischen 
der Faser und der Liisung des Farbebades beginnt im Augenblick der Be- 
riihrung das Spiel der Osmosc. Dnrch dialyaische Wirkung werden fort- 
wiihrend Molekiile des Farbstoffes in das Innerc der Faser getragen. In  
allen Fiillen nun, wo die Loslichkeit des Farbstoffes in Tassel.  und in der 
Substanz der Faser anniihernd die gleiche ist, wird sich bald cin Gleichgewicht 
zwischen Faser und Farbbad einstellen, bei welchem e.n gegebenes Volum der 
Paser etwa dieselbe Menge von Farbstoff enthiilt \vie das gleiche Volum des 
Fiirbebades. Sobald dieses Gleichgewicht erreicht ist., wandern fortdauernd 
ungefihr ebenso ricle Molekiile des Farbstolfes nus der Faser i n  das Firbe- 
bad wie ails tiem Firbebad in die Fnser, in einem solcherj Falle wird irgend 
welchc Intensitat der Fiirbnng nicht erreicht werden konnen. Die aus dem 
Parbebad herausgenommene und mit Wasser leicht abgesphlte Faser wird eine 
blasse Farbnng zeiren, welche abcr bei andnuerndem Vermeilen i n  reinem, 
namentlich in fliet!endeni Wasser vollkommen vers,chwinden wird. Ganz an- 
ders gestalten sich die Verhaltnisse wenn die 1,BsIichkeit des Farbstoffes in 
der Substanz der Faser erheblich groBer ist als seine 1,;islichkeit in den1 
Wasser dcs Farbbades. In  diesern Falle werden naturgernafi stets weniger 
Molekule Farbstoff aus der Faser ins Bad als aus dcm Bade in die Faser 
wandcrn. Das Resultat ist eine fortdauernde und der Zeir proportionale Zu- 
nahme der .Intensitiit der Farbung der Faser im Yergleich z u r  lntensitit der 
Farbung des Bades. 1st d ie  Liislichkeitsdiffcrcnz auBerordentlich groll, so kann 
schlieBlicb auch die lfenge des von der Faser nufgenomnienen Farbstofies im 
Vergleich zu der Menge des i l t  dein Bade zurlckgebliebenen unendlich groW 
werden. I n  dicsem Falle sagt der Fdrber, der 1"arbstoff rziehe aus dem Bade 
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vollstandig Bus<<. Ganz analog dem Grade des Ausziehens ist die Waschecht- 
heit der Faser, d. h. ihr Verhalten bei dem auf das Farben folgende Wascheo 
mit reinem Wasser. Es gibt kaum irgend welche vollkommen substantive 
Fgrbung, welche beim andauernden Waschen mit Wasser nicht etwas Dblutetn, 
d. h. ein wenig von dem vorhandenen Farbstoft an das Wasser wieder ab- 
gibt. Aber bei sehr waschechten Firbungen ist die Menge des an das Wasch- 
wasser abgegebenen FarbstofFes aufierordentlich klein, weil eben die Lbslich- 
keitsdifferenz zwiscben Faser und Wasser auaerordentlich grol3 ist. 

Die Erklarung des Farbeprozesses a16 Lhmgscrscheinung stoat bei vielen 
Personen auf die Schwierigkeit, sich an den Begriff der starren Lbsung zu 
gewbhnen, was sehr natiirlich ist, da dieser Begriff cin neu geschaffener ist. 
Als vermittelnde Briicke ist von dem Urheber der Losungstheorie der Ver- 
gleich mit der Theorie der Ausschiittelung herangezogen worden, bei welcher 
zwei mit einander nicht mischbare Lbsungsmittel (z. B. Wasser und -Ather) 
um den Besitz einer in beiden lbslichen Substanz (z. B. Resorciu) kampfen. 
huch bei diesem Prozesse tritt, lediglich durch osmotische Wirkung, ein . 
Gleichgewichtszustand ein. welcher die gel6ste Substanz zwischen beiden 
Lijsungsmitteln proportional ihrer verschiedenen Loslichkeit in derselben und 
proportional dem Mengenverhaltnis der beiden Losungamittel verteilt. Es ist 
zur Geniige bekannt, daI3 auch bei der Ausschattelung die in beiden Losungs- 
mitteln losliche Substanz selten vollstaFdig nur in ein Lbsungsmittel iibergeht. 
Durch Wiederholung der Ausschiittelung mit immer neuen Mengen desjenigen 
Lbsungsmittels, in welchem die gelijste Substanz leichter loslich ist, kann 
schliealich die Menge der in dem anderen Losungsmittel zuriickbleibenden 
gelbsten Substanz unendlich kfein gemacht werden. Im vollig gleichen Sinne 
pflegt der Farber die Farbebader, welche zur Herstellung einer Ffirbung 
bereits gedient haben, mit neuen Mengen zu farbender Faser zu beschicken, 
om ihnen den von der ersten Farbung noch unvermeidlich anhaftenden Farb- 
stoff mhglichst vollstandig zu entziehen. Sehr haufig wird sogar noch ein 
dritter oder vierter J>Nachzugs veranstaltet. Bei Farbstoffen, welche nicht gut 
ausziehen, d. h. deren Loslichkeit in der Faser nicht sehr vie1 griiBer ist als 
im Wasser des Farbebades, wird aus dem gleichen Grunde das Farbebad so- 
gar fortdauernd weiter benutzt und immer nur durch Ersatz des Terdampfen- 
den Wassers und des von der Faser aufgenommenen FarbstoFfes auf die UP 
spriingliche Konzentration gebracht4. 

Auch auf dem Gebiete de r  Farbstoffanalyse hat  Witt  sich erfolg- 
reich betatigt. Sein nVersuch einer qualitativen Analyse de r  im Handel  
vorkommenden Farbstoffe., der  in de r  .Chemischen Industriec Jah r -  
gang 1886, Heft 1 erschienen ist, w a r  die erste in  dieser Richtung 
ausgefuhrte Untersuchung und ha t  den spateren Arbeitern auf diesem 
hochwichtigen Gebiete den W e g  gezeigt und geebnet. 

A z o v e r b i n d u n g e n .  
Literatur:  12, 13, 16, 20, 31, 34, 64, 68, 69, 72, 80, 81, 101, 

102. - 75, 82, 83. - D. R.-P. 26012, Ch. Zt. 1913, Nr. 69, S. 697. 
L e h n e s  Farber-Ztg., Bd. 24, S. 273 [1913]. 



Der Anteil Witts ac der Begriindung der Industrie der Azofarb- 
stoffe ist weiter oben ausfiihrlich besprochen worden. Es sollen also 
hier nu r  die wissenschaftlichen Arbeiten und diejenigen technischen 
Untersuchungen bezw. Erfindungen besprochen wrerden, die vorher 
keine Erwahnung gefunden haben. 

Es ist selbstverstandlich, daB Witt das Chrysoidin und die Tro- 
paeoline auch in wissenschaftlicher Beziehung eingehender untersuchte. 
Gelegentlich der Arbeit iiber Chrysoidin hat e r  festgestellt, daB nur 
solche m-Diamine Chrysoidine liefern, in denen rnindestens eine p a ~ a -  
Stellung gegenuber eioer Aminogruppe frei ist, da13 aber das m-Xy- 
lylendiamin, 

CH3 
NH2 . f'? 

I,,!. CH, ' 
NH2 

in  dem die beiden para-Stellungen durch NHz-Gruppen besetzt sind, 
hierzu nicht mehr befahigt ist. G r i e B  hatte gezeigt, daB o- und 
p-Dinmine mit Diazoverbindungen sich nicht zu Azokorpern ver- 
einigen. Lange dachte man, daG die entsprechenden 0- und p-Dioxy- 
benzole hierzu ebenfalls nicht imstande waren. Witt zeigte aber, 
daB dies doch unter TJmstanden (beim Brenzcatechin wenigstens) der 
Fall ist, und daS Azoverbindungen des Brenzcatechins sowohl wie 
des Hydrochinons sehr leicht erhaltlich sind, weno man die Mono- 
benzoylverbindungen dieser Phenole mit Diazokorpern kuppelt und 
die so erhaltenen benzoylierten Bzokiirper verseift. Er zeigte dann 
weiter, da13 das 0-1.2-Dioxynaphthalin und seine Sulfosauren leicht 
mit Diazokiirpern unter Bildung beizenziehender Azoforbstoffe kuppeln. 
Praktische Bedeutung haben diese Korper oicht erlangt, aber sie sind 
interessant als Vorlaufer der Azoverbindungen des peri-1 .S-Dioxynaph- 
thalins, die bekanntlich technisch sehr wertvoll sind (Chromotrope). 

DaB Witt zuerst die a-Naphthol-a-sulfosaure ( N e v i l l e - W i n t h e r -  
SHure) in zielbewuater Weise in die Technik einfiihrte, ist schon er- 
wahnt worden. Er war es auch, der das schwer diazotierbare Di- 
nitranilin zum ersten Male als Azokomponente benutzte und dabei 
eine neue Diazotierungsrnethode (Eintragen von Pyrosulfit in  die Sal- 
petersaure-LSsung des Amins) in Anwendung brachte. 

Bis zum Jahre 1884 galt es als ein Dogma, da13 para-substituierte 
Amine (z. B. p-Toluidio) wohl Diazoamino-, aber keine Aminoazo- 
verbindungen liefern konnten. Witt zeigte , gemeinschaftlich mit 
N o e l t i  n g ,  daB diese Buffassung irrig war, und daG das p-Toluidin 
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unter passenden Bedingungen sich ganz glatt in eine o-Aminoazover- 
bindung iiberfuhren laat. Aus dieser Verbindung stellte e r  dann 
durch Erhitzen mit Naphthylamin das erste Eurhodin dar. 

Zur Uberfuhrung der Nitro- in die Azokarper wendet man im 
allgemeinen irn Laboratorium Natriumamalgam, im groBen Zinkstaub 
und Natronlauge an. Witt fand, daB f k  Laboratoriurnszwecke Kalium- 
stannit, eine Losung Ton Zinnsalz in iiberschiissiger Kalilauge, sehr 
zu empfehlen ist. , 

Bei der Reduktion der Azokiirper werden im allgemeinen unter 
Spaltung der Azogruppe zwei hfolekiile Amin gebildet. Dieser Re- 
aktion bedient man sich vielfach, um die Konstitution der Azokorper 
zu bestimmen. 

Bei Anwendung geringerer Mengen Reduktionsmittel bilden sich 
hiiufig die Hydrazoverbindungen, die durch die im EberschuB vor- 
handene Saure in isomere Diarninodiphenylderivate, i n  Benzidine ver- 
asndel t  werden. 

Andere, sehr eigentiimliche Verhaltnisse treten aber suf  bei der 
Reduktion von alkylierten Szoderivaten des a-Naphthols und wurden 
von Witt in Gemeinschaft mit C h r i s t o p h  S c h m i d t ,  v. H e l m o l t  
und B u n t r o c k  eingehend studiert. 

Aus der Verbindung der Forrnel I erhalt man neben den nor- 
malen Spaltungsprodukten Anilin und der Verbindung der Formel I1 
der Hanptmenge nach eine neue Base, das Phenyl-athoxy-a-naphthyl- 

I. 11. 111. 

amin (Formel 111), deren Konstitution durch ein sehr eingehendes und 
sorgfaltiges Studium ihrer Derivate festgestellt wurde. Wie das 
o-Amino-phenyl-P-naphthylamin liefert sie mit Phenanthrenchinon einen 
Azoniumfarbstoff. 

Die Bildung derartiger Aminodiarylarnine wurde i n  anderen Reihen 
gleichzeitig von T a u b e r  und J a c o b s o n  beobachtet. Diese eigen- 
t,iimliche Umlagerung, die man im Vergleich zur Benzidinbildung als 
nur eine halbe ansehen kann, wurde von J a c o b s o n  als Semidinum- 
lagerung bezeichnet. Beifolgendes Schema veranschaulicht die Re- 
aktion fur den einfachsten Fall, den des Hydrazobenzols: 
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'\. IiH. N H .  ,'\, 
! I  

I : I  L \I 
Hydrazobenzol 

N H2 N Hp 
/\, . ~ /'.. ,".. ~-/.- 

1 1 ;  I /\,.NH.,/*= I I I  

~ \/ ,,j xt3a.'\,' ._/' 112N.,/' l.,i.NH., 
Semidin Diphenylin Beiizidin 

Halbe 1-olktandige 
Umlagerun g. 

Sehr interessant ist auch die bei den Azinen erwiibnte Spaltung 
der Azoverbindungen sekundarer $-Naphthylamine in Azine und Arnine. 

Aus der letzten Zeit (1912) stammt endlich eine sehr eingehende 
Untersuchung iiber Abkommlinge des Azobenzols (mit E d .  K o p e t s c  hni). 

f7.NH.NH.'"; 

Dinitrohydrazobenzol der beistehenden Formel wird als ein Korper 
von sehr labilem Gleichgewicht charakterisiert, der groBe Tendenz zu 
molekularen Umlngerungen zeigt. So zerfallt es leicht in Dinitroazo- 
benzol unter Beduktion eines zweiten Molekfils. Bei der Reduktion 
gibt e r  Diarninoazobenzol. Das freie Dinitrohydrazobenzol ist eigelb, 
seine alkalische Losung blau. Die Methylierung mit Dirnethylsulfat 
liefert ein kompliziertes Gernisch von Korpern, aus denen : 

NO2 . i.,l ',I. NO* 

-" . N : N . ,/' -'\.X ~. N.;", 

,/\ . N : N . f '  '>.X----X. '> 

SO2 .\/ \/'.N\CH3 1 XO,.\,I L,,~.NH.CH~ 1 :  

CH3 CH3 

I ,  I /  11 n d 
NO2 .\J -,/. NO2 N 0,. I,,' I.,/'. NOa 

isoliert wurden. Bei der Gelegenheit wurde gezeigt, daf3 das Ein- 
wirkungsprodukt von p-Nitrodiazobenzol auf Monomethylanilin nicht 
der Aminoazo-, sondern der isomere Diazoaminokyrper ist. Bei 
hiiherer Ternperatiir liefert der Hydrazokorper eine Trisazoverbindung, 
die durch Reduktion in eine Hydrazodisazoverbindung von der Formel : 

0, N . I\./ I !  1, ' I  \/ I-, -'.NH:, 
'.',. N : N .  r% ,. NH.NH./'. N : N  . ,/',, 

i 

iibergeht. Letztere l513t sich z u  der entsprechenden Trisazoverbiadung 
oxydieren. 

H a l t b a r e  D i a z o n i u m s a l z e  sind besonders fur die Nachbe- 
handlung einer gewissen Art v o n  substantiven AzofarbstofFen, den so- 
genannten Entwicklungsfarbstoffen, von  Wichtigkeit. Dementsprechend 
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hat man auch schon seit langen Zeiten nach solchen gesucht und das 
Problem durch die Darstellung der Azophore (Hochst), des Nitrazols 
( C a s s e l l a ) ,  des Benzonitrols (Baper ) ,  des Nitrosarnins (Badische 
Anilin- und Soda-Fabrik) teilweise gelost. Jedes dieser Produkte 
zeigte aber gewisse Nachteile. Ein von Witt kurzlich dargestelltes 
Produkt, die Verbindung von B-naphthalinsulfosaurem p-Nitrodiazo- 
benzol mit p-naphthalinsulfosaurem Natriurn, welches die Aktiengesell- 
schaft fur Anilinfabrikation in Berlin unter dem Namen Paranil A in 
den Handel bringt, scheint endlich allen Anforderungen zu geniigen. 
Die Verbindung ist in fester Form unbeschriinkt haltbar, nicht explosiv 
und in warmem Wasser ohne die geringste Zersetzung Ioslich. 

D i p  h e n  y l a m i n -  D e r i  vate .  
Literatur: 7, 15, 18, 20, 23. 
Den AnlaB zur Untersuchung der Diphenplaminderivate bot das 

Diphenylnitrosamin, das Witt in seiner Doktordissertation (s. 0.) Se- 
schrieb. Durch Behandeln mit Salpetersaure wird dieses in ein blono- 
und zwei Dinitroderivate verwandelt, aus welchen durch Abspaltung 
der Nitrosogruppe das  p-Mononitro- und das p,p’-Dinitrodiphenylarnin 
erhalten werden, neben einern isomeren DinitrokBPper, der als Di-o- 
Verbindung angesprochen wurde, aber wahrscheinlich eine 0,))-Ver- 
bindung ist. Die entsprechenden Aminodipbenylamine wurden einer 
eingehenden Untersuchung unterworfen. Das Di-p-Derivat erwies sich 
als identisch mit demjenigen, welches N i e t z  ki durch Reduktion des 
Anilinschwarz erhalten hatte, und das er spater in Indarnin uberfuhrte. 

Durch Einwirkung von Anilin auf Diphenylnitrosamin erhielt 
Witt das Kiernichsche,  spater auch bei anderen Reaktionen beobach- 
tete und eingehender studicrte Azophenin. Durch Kuppeln von Di- 
phenylamin rnit Diazobenzol wurde das Phenylamidoazobenzol, 

c ~ H ~ . ~ : N . c ~ I I ~ . N H . c ~ H ~ ,  
und durch Diazosulfanilsaure das Tropaeolin 00 dargestellt, das auch 
jetzt noch als oranger Farbstoff groI3e technische Bedeutung hat. 

A z i n e .  - A m i d i e r t e  A z i n e  ( E u r h o d i n e ) .  - A z o n i u m -  
v e r b i n d u n g e n .  - S a f r a n i n e .  - I n d u l i n e .  - A z o p h e n i n e .  - 

I n  d o  p h e nole .  
Literatur: Azine 49, 50, 56, 57. Eurhodine 24, 33, 39, 40, 43, 59, 61, 

85. Azoniumverbindungen Safranine-Induline 14, 21, 27, 28, 45, 51, 54, 59, 
65, 78 (diese beiden Cyanamine), 71, 75, 76, 85. Azophenine 15, 25, 31, 
52, 53. lndoplienole ‘25, 26, 30. Artikel : Azines (Quinoxalines). Azonium 
bases and colouring matters derived from them. Thorpe’s  Dictionary of ap- 
plied chemistry (1911). 
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On the Azines and Eurhodines and their relation to tbe Safranine-Group 
of artificial Dyes. Journal of the Society of Dyers and Colourists, Vol. 111, 
No. 10 (Oct. 25, 1887). 

On a new class of colouring matters. Journal of tha Chemical Society 
(June 1S79). 

The Eurhodines, a new class of colouring matters. Jotrnal of the Che- 
mical Society (Mai 1886). 

Researches of the Induline- Group. Journal of the Chemical Society 
(March 1S83). 

On the application of Indophenol Blue to Calico printing and dyeing. 
Journal of the Society of Chemical Industry, Vol. I, 255 (1852). 

Sur une nouvelle classe de matibres colorantes. Mnnit. scientifique 1881, 
Vol. 23, p. 840. 

Die Chemie der Azine und der zu denselben in nachster Be- 
ziehung stebenden Oxazine, Thiazine und Azoniumverbindungen ist 
heutzutage vollstandig aufgeklart und bis in die kleinsten Einzelheiten 
durchgearbeitet. E s  bedurfte hierzu jahrzehntelanger Arbeit und der 
Bemuhungen einer grol3en Anzahl bedeutender Chemiker, unter denen 
neben IVitt vor allen H i u s b e r g ,  B e r n t h s e u ,  N i e t z k i ,  F i s c h e r  
und H e p p ,  sowie K e h r m a n n  zu nennen sind. 

Witt hat sich wahrend etwa 18 Jahren auf diesem Gebiete be- 
tatigt (lb76-1894), und ihm verdanken wir viele tJer aichtigsten und 
grundlegenden Erfindungen und Klarstellungen. 

Wie auch sonst haufig, sind auch auf diesem Gebiete nicht die 
einfachsten Verbindungen, sondern im Gegenteil die kompliziertesten 
im Anfang aufgefunden worden. Bekanntlich gehdrt der zuerst ent- 
deckte Anilinfarbstoff, das Mauvein von P e r k i n ,  in diese Klasse; es 
ist e in  monophenyliertes Safranin. Nach dem Maurein wurden das 
Indulin ( C a r o )  und das Safranin ( G r e v i l l e  W i l l i a m s ,  P r i c e ,  
D u p r e y  und wahrscheinlich gleichzeitig bezw. unabhangig noch 
andere Techniker) erfunden, und erst erheblich spater kamen die ein- 
facheren Verbindungen und die Muttersu bstanzen. 

Es lie@ nicht in dern Rahmen dieser Biographie, eine ausfuhr- 
liche Beschreibuog aller auf diese Farbstoffklassen beztiglichen Ar- 
beiten zu geben, sondern ich muIj mich darauf beschfinken, uber die 
Wittschen Untersuchungen zu referieren und den EinfluB zu zeigen, 
den sie auf die Entwicklung des ganzen Gebietes gehabt haben. 

An fangs der siebziger Jahre wurde Safranin dargestellt, indem 
man die ))Echappkesa der Fuchsinfabrikation (Gemische von Anilin, 
o-Toluidin und etwas p-Toluidin) mit salpetriger SHure behandelte, 
sodann einige Zeit bei maBiger Ternperatur stehen lieB und  endlich 
rnit Arsensaure erhitzte '). Spater wurde das Verftihren in der Weise 

(Mit Horace  Koechlin.) 

l) Vergl. H o f m a n n  und G e y g e r ,  B. .i, 526 [1872]. 
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abgeandert, daB die gebildeten Amidoazoverbindungen mit Zinkstau b 
reduziert und das erhaltene Gemisch von Diamin und Monoamin mit  
Chromat oder Braunstein oxydiert wurde. Diese Nethode, deren Er- 
finder nicht bekannt ist, blieb lange Fabrikgeheimnis. Witt zeigte 
(1877), dal3 Safranin mit guter Ausbeute erhalten wird, wenn man 
die reine Aminoazoverbindung des o-Toluidins mit o-Toluidin- 
cblorhydrat erhitzt, wobei als Nebenprodukt p-Toluylendiamin ent- 
steht. Weiter zeigte er, daB durch Zusammenoxydation von 1 Mol. 
p-Toluylendiamin mit 2 Molekulen o-Toluidin ader 1 Molekul o- und 
1 Mol. p-Toluidin sich ebenfalls SaFranine bilden. Endlich fand e r  
auch, daB 1 Mol. p-Phenylendiamin mit 2 blol. Anilin den einfachsten 
Vertreter dieser Klasse, das P h e n o s af r a n i n , liefert. Eir  schiin 
krystallisiertes Praparat dieser Verbiuduog befand sich i n  der Aus- 
stelluog von W i l l i a m s ,  T h o m a s  und D o w e r  in Paris im Jahre  
1878. Durch die Darstelliing des Phenosafranins war gezeigt, daW 
die Methylgruppen bei der Bildung der Safranine keine Rolle spielen, 
wahrend eine lfethylgruppe fur die Rosanilin-Synthese unbedingt not- 
wendig ist. 

Im Jahre 1879 erhielt Witt durch Einwirkung von salzsaurem 
Nitrosodimeth~lanilin auf m-Toluylendi8min das T o l u y l e n  b l a u  und 
das T o l u  y l e n r o t ,  deren Zusammensetzung und Bildungsmechanismus 
er richtig feststellte, aber deren Konstitution er damals noch nicht 
aufklaren konnte. Mit H o r a c e  K o e c h l i n  fand er dann (1881) die 
Bildungsweise der I n d o p h e n o l e  durch Einwirkung von salzsaurem 
Nitrosodimethylanilin auf Phenole, speziell auf rL-Naphthol in der 
IWte ,  oder durch Zusammenoxydation yon 1 Mol. p-Diamin mit 
1 Mol. Phenol. Auch die Konstitution dieser Korper blieb zunachst 
ratselhaft. 

Durch die schone Arbeit N i e t z k i s  uber die Safranine’) wurde 
zuerst eine gewisse Klarheit in das  Gebiet dieser Farbstoffe gebracht, 
wenn es auch auf den ersten Schlag noch nicht gelang, die Kon- 
stitution der Safranine festzustellen. 

N i e t z  k i zeigte, daB das blaue Zwischenprodukt der Safranin- 
bildung, das .Indamincc, bei der Reduktion das r o n  ihm selbst und 
Witt fruher auf andern Wegen erhaltene z),p’-niaminophenylamin (I ) 

I )  B. 16, 464 [1883]. 
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liefert, und schreibt ihm - entsprechend der damals allgemein ange- 
nommenen Superosydformel des Chinons (11.) - die Konstitution 

I '-.-N-/ '. 
1 C1 H, HN. ._ -.,,-. NH:, 

211, die mit der Anderung der Chinonformel zu 
/ \ : O  , \=N- '-- 

in o:\/ CIH, HN:,, -_ .NHz 

umzuschreiben ist. 
Hierdurch wurde gleichzeitig das ToluylenblLiu als ein amidiertes 

Iadamin erkannt und dafur die Formel I11 sufgestellt. Fur das  
Jntlophenol ergibt sich alsdnnn die Formel IV:  

,.--=N--/\ 
"'=N-" .CH3 o:\,, ,,I. N (CH3)z 

CI(CH3)aN: ,/ 112N. /.NH I 
\/ 

111. IV. 

Im Jahre  1886 erhielt Witt durch Erhitzen tler Aminoazoverbin- 
dung .des p-Toluidins mit salzsaurem Naphthylamin eine Verbindung, 
die er als Aminonaphthotolazin charakterisierte und die rnit seinem 
Toluylenrot, sowie mit den Safraninen grog, Ahnhchkeit zeigte. Der  
Bildungsmechanismus dieses Korpers ist der Iolgende: 

N Hz N H  
' . : N . X H . C ; H I  - '\" '\.N:N.CTIIi --f I 

CH3 CH3 NH2 

= C ;  H,.NH:,+H> + I --t I -  
\./I \./\ J \/ L/ \/ 

I \.' \:' \A/ 
&= N--, ,- N=+ 

/ \ , = N - / \ / \  , \-N=<'/\ 

CHI NHa N Ha 

Hierdurch wurde es sofort wahrscheinlich, daB auch in dern 
Toluylenrot und in rlem Safranin ein Azinkern vorhauden sei. 
B e r n t h s e n  stellte alsdann das unmethylierte Toluylenrot dar und 
erhielt durch Elimination der Aminogruppen daraus das Pheno- 
tolazin, so daI3 dem T o l u y l e n r o t  rnit Sicherheit die Formel: 

" - N ='\ . CH? 
(CH3)zX.k /-N=, .NH, 

zuzuschreiben war. 



1810 

Wenn die Eurhodine arnidierte Azine waren, so mul3ten die 
Safranine amidierte Azoniumverbindungen sein. J e  nach der Art, 
wie das dritte Molekul Monamin mit dem zuerst gebildeten Indamin 
zusammentritt, konnte dem Safranin eine symmetrische oder eine 
asymmetrische Formel zukommen: 

B e r n t h s e n  und A n d r e s e n  geben der ersteren den Vorzug, 
wiihrend Witt und N i e t z k i  sich der zweiten anschlossen. Spater 
bekehrte sich N i e t z k i ,  auf Grund weiterer Experimente, auch zu 
d e r  anderen Ansicht, die heute die allgemein angenommene ist, 
wahrend Witt in seinem Artikel DAzinesa 1911 noch hervorhebt, daJ3 
er  alle vorgebrachten Griinde nicht fur zwingende halte. 

Vergeblich versuchte N i  e t z k i , die beiden Aminogruppen aus dem 
Phenosafranin zu eliminieren und zu der Muttersubstanz der Safrmine, 
dem Phenylphenazoniumchlorid, zu gelangen. E r  erhielt durch Eli- 
mination einer Aminogruppe das Aposafranin, aber die Darstellung 
des  Azoniumchlorids gluckte erst einige Jahre spater seinem ehe- 
maligen Schiiler K e h r m a n  n. Hierdurch wurde die Safraninfrage 
endgiiltig gel6st. Inzwischen waren aber schon yon Witt andere 
kompliziertere Derivate dargestellt worden. ,Sofort nach der Ent- 
deckung des Eurhodins aus Amidoazotoluol stellte Witt sein niedri- 
geres Homologe dar ,  indem er die H i n s b e r g s c h e  Azinsynthese aus 
Chinonen und o-Diaminen auf das 1.2.4-Triaminobenzol anwandte, 
in welchem auch zwei Aminogruppen sich in ortlro-Stellung befinden. 
In diesem Eurhodin ist die Aminogruppe im Benzol statt im Naphthalin- 
kern. Durch Ausdehnung dieser Reaktion auf monoarylierte o-Dia- 
mine erhielt e r  die ersten Vertreter der unsubstituierten Azonium- 
salze (1887): 

f‘ n 
I I  
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Die monosekundiiren aromatischen Diamine wurden erhalten 
durch Reduktion der Azoverbindungen des Phenyl-(-naphthylamins und 
seiner Analogen: 

I?. N:N-, 
HN----'"-./\ 

C6Hs \/la/ 

* 1 1 1  

oder durch reduktive Umlagerung der Ather der Azorerbindungen des  
a-Naphthol; : 

' f  \.-: 

Wird der aus diesen letzteren Verbindungen erhaltene Azonium- 
korper : 

/'i 
'r>. N:C.CGHI . .  

c, H5 0.  </I. N: c. C6H4 
/\ 

c l  CsHs 

mit Ammoniak erhitzt, so wird durch Ersatz der OC2Hs-Gruppe 
durch NHs ein safranin- bezw. aposafranin-artiger K6rper erhalten. 

Gelegentlich seiner Azinarbeiten gelang es Witt. auch die Natur  
der zuerst von L a u r e n  t erhaltenen und bislang riitselhaften Naphthase 

aufzuklaren j er erkannte sie als ein Dinaphthazin, C,OH~<;>C,OHG- 

u-t, und stellte sie synthetisch aus 1.2-Naphthylendiamin und /3-Naphtho- 
chinon dar. 

Eine sehr eigentiimliche und interessante Syntbese von Azinen 
beohachtete e r  hei der Behandlung der Azoverbirdungen der sekun- 
daren 8-Naphthylamine mit Sauren; es bildet sich das Azin d e s  
Naphthalins und des damit durch den Stickstoff verbundenen Radikals, 
wahrend das Amin, das der Diazoverbindung zugrunde gelegen hatte, 
regeneriert wird; z. B.: 

CG Hs .N : N \  
HN-''t" CH3 .( 7 -N a 
/- I 1  -N=/\/> 

\/\/ 

, 1 , + CgII5.NH2. ' '(\/\, --f \/ 

[ I  

'.! 
CH3 
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Das so gewonnene Tolunaphthazin schmilzt bei 1690; ein Iso- 
meres vom Schrnp. 179O wird beim Zusammenoxydieren von o-l'oluy- 
lendiamin und 6-Naphthol gebildet : 

q'. . NH* ,"- N :< i 1- :+\ CHz.1,. NHz + H O  . '\,/' -+ CHI.\,- -N=, 
i I ; '  

\/'\, \/ \, 

wahrend das von H i u s b e r g ,  aus o-Toluylendiarnin und p-Naphtho- 
chinon erhaltene, bei 139-1 4'20 schmelzende Derivat ein iiquirnole- 
kulares Gernisch der beiden Isomeren ist. 

DaB das Chrysochinon dern Phenauthrenchinon und p-Nsphtho- 
chinon ganz analog konstituiert ist, wurde durch die Bildung von 
Azinen, gerneinschaftlich mit L i e b e r m a n n ,  nachgewiesen. 

Durch Kondensation der aus den Azofarbstoffen der Naphthion- 
saure durch Reduktion erhaltenen Naphthylendiarninsulfosaure mit 
o-Chinonen erhielt Witt Azinsulfosauren und aus diesen durch Kali- 
schrnelze Eurhodole, die auf diese Weise leicht und billig zuganglich 
sind. Durch diese Reaktion wurde auch festgestellt, daB die Kupp- 
lung bei der Naphthionsaure in der orlho-Stellung zii der schon vor- 
handeneu Arninogruppe stattfindet. 

Diese Reaktion ist von Witt, wie von anderen Forschern haufig 
angewendet worden, urn die Konstitution der Naphthylaminoazofarb- 
stoffe zu bestirnmen. Die Azine sind kriiftige Chrornogene und werden 
durch Einfuhrung von auxochrornen Hydroxyl- und Arninogruppen 
zu Farbstoffen, von denen einige eine gr6Bere technische Bedeutung 
haben. Dasselbe gilt in vie1 hoherern MaBe noch von den Oxazinen 
und Thiazinen. Die Azoniurnverbindungen sind schon an und fur 
sich gelbe bis orangene Farbstoffe; durch Einfuhrung von Auxochrornen 
konnen sie in rote, violette, blaue und selbst griine (diese letzteren 
freilich praktisch unbrauchbar) Farbstoffe ubergefuhrt werden (Safra- 
nine, Rosinduline, Isorosinduline, Induline). Auf die Analogie der 
drei Chrornogene Phenazin, Anthrachinon und Acridin : 

/'-cop,- ,"- = CH - 

\,-CO-\, \ , ' = N p \ /  
1 I I  ~ I I .  Y-'!=N- '\ 

!.. /==N-I,,,,, 

hat Witt auch bereits schon hingewiesen. 
Das Toluylenblau, obgleich sehr schon, hat wegeu seiner Unbe- 

standigkeit keine praktische Verwendung finden konnen. Beirn Kochen 
seiner wal3rigen Losung geht es durch intrarnolekulare Oxydation und 
Reduktion einerseits in Toluylenrot, andererseits in Leuko-toluylenblau 
uber. Das Toluylenrot wird dagegen unter dem Namen nNeutralrotg 
auch jetzt noch von C a s s e l l a  i n  den Handel gebracht. Bei der 
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Einwirkung von Nitrosodimethylanilin auf ?rj-Phenylendiamin wird 
nicht ein Rot, sondern ein Violett erhalten, welches irn Handel den 
Narnen BNeut ra lv io le t tcc  tragt. Es ist nicht das niedrigere Horno- 
loge des Rots, das Diniethyldiaminophenazin, welches auf anderem 
Wege von N i e t z k i  dargestellt wurde und ebenfalls ein roter Farb- 
stoff ist, sondern ein Einmirkungsprodukt von m-Pheoylendiamin oder 
Dirnetbyl-1)-phenplendiamin auf dieses einfache, zuerst gebildete Produkt: 

/\-N=/ \ , N/H 
bezw. \C;HI . N (CHJ)?. 

(CH,)? N . I, /-N = , , . NH? 
Bei dern Tnluylenrot, 

-"--N= ''-. CH, 
(CHs)?N. 1, -i'i==.,/.NHj ' 

i n  welchem neben der Atninogruppe eine Nethylgruppe steht, kann 
sich ein derartiger Korper nicht bilden. 

Durch Einwirkung von Nitrosodimethylanilin-chlorhydrat auf 
8-Naphthylamin erhielt Witt ein Eurhodin (I.) und ails den1 Phenyl- /-. 

I 
I I ,  

I. '7 11. 
--. - h7 =, ' \ / /\ -N=/'-/ 

I I 
(CH3)2N., " /-N=\, I /  (CH3)2N.\ -N=,/ 

6 k5H, 
8-naphthylarnin die entsprechende Azoniumverbindung (II.), die unter 
dern Namen NNeutralblau<c ( C a s s e l l a )  auch jeczt uoch in der 
Farberei Verwendung findet. Diese Reaktion, die uns  heute ganz 
selbstverstandlich erscheint, war zur damaligen Zeit such theoretisch 
recht interessant, denn sie zeigte den engen %usammenhang zwischen 
Eurhodinen und Safraninen. 

Die direkte Uberfuhrung eines Eurhodins in ein Safranin wurde 
(1594) in dern n. R.-P. 75911 beschrieben. Das durch Benzyl-n- 
naphthylamin aus der Aminoazoverbindung des 1)-Toluidins erhaltene 
Eurhodin, das Benzylderivat des oben erwahnten typischen ersten 
Eurhodins, geht durch Behandeln mit Chlorrnethyl i n  methylalkoho- 
lischer Losung bei 120' in die Azoniurnverbindung: 

I\ 

iiber. 
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Die Untersuchung des v3n M e l d o l a  entdeckten und nach ihm 
benannten Farbstoffes Iiihrte Witt auch zu  interessanten Resultaten. 
Er fand, daf3 dieser rotstichig blaue Farbstoff : 

f '1 

' I  /".-N=/ \/ 

' I  
(CHa)*N. \ , -0= \/ 

c 1  

beim Behandeln mit Alkali in einen grunstichigen ubergeht, den e r  
>Cyanamin< nannte. Derselbe Farbstoff bildet sich auch neben dem 
BMeldola-Blaucc, wcnn man die Reaktion lange Zeit gehen IaBt ,  u n d  
verdankt seine Bildung dem bei der Reaktion entstehenden Dimethyl- 
p-phenylendiamin, worauf von H i r s c h  und K a l k  hof I )  hingewiesen 
wurde. Durch Einwirkung von Anilin erhielten sie ein analoges Cyan- 
amin. Der  Mechanismus dieser Reaktion wurde yon N i e t z k i  und 
B o s s i 2 )  aufgeklart. Das Meldola-Blau  als chinonimid-artiger Korper  
anilidiert sich nach der Auffassung dieser Forscher im Naphthalinkern 
in der para-Stellung, iihnlich wie das P-Naphthochinon selbst. Diese 
Ansicht wird bestiitigt durch die glatte Bildung von Cyanamin a u s  
Nitrosodimethylamidophenol und Phenyl-a-naphthylamin: 

I\ 

Cl 

Das Indulin gehort mit zu  den alteren kiinstlichen Farbstoffen. 
Seine Bildung wurde im 'Jahre  1863 von C a r o  bei der Einwirkung 
von Anilin auf Aminoazobenzol aufgefunden und von G r i e 5  und 
M a r t i u s  naher studiert. G i r a r d ,  d e  L a i r e  und C h a p e a u t a u t  
erhielten ein Bhnliches Produkt durch Oxydation von reinem Anilin 
mit Arsensaure (Violanilin) und C o u p i e r  ein analoges Derivat aus '  
reinem Anilin, Nitrobenzol und Eisenchloriir. J e  nach der Arbeits- 
weise bilden sich blaue oder mehr schwarzliche Verbindungen, die 
sowohl in alkoholloslicher Form (Sprit-Indulin, -Nigrosin), wie auch 
als liisliche Sulfosauren Verwendung fanden. Wissenschaftlich unter- 

I)  B. 23, 2992 [1890]. a) B. 25, 2998 [1S92]. 
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sucht wurden diese Produkte von H o f m a n n  und Geyper’ ) ,  sowie von 
D e c h e n d  und W i c h e l h a u s 2 ) .  Von diesen Autoren wurde nur  eine 
einzige Verbindung isoliert, welcher die Forrnel ClsHtsNa zugeschrieben 
wurde, die also aus drei Molekiilen Anilin unter Verlust von seehs 
Atornen Wasserstoff gebildet zu sein schien. Witt nahrn gelegentlich 
der technischen Darstellung des Indulins Ende der siebziger Jahre 
gemeinschaftlich rnit E d .  Thorn  as  dae Studiuni dieser Reaktion 
wieder auf und zeigte, daB sie vie1 weniger einfacher Natur ist, ale 
man bisher geglaubt hatte. Es gelang Witt und T h o m a s ,  aus der 
Schrnelze, je nach den Bedingungen, zwei sehr schone, krystallisierte 
Verbindungen zu isolieren, denen die Formeln C I O H I I ~ N ~  und C36HZBN5 
zugeschrieben und der Name Indulin 3 B  bezw. 6 B  gegeben wurde. 
In den Mutterlaugen des Indnlins 3 B  war eine noch leichter losliche 
Verbindung, Indulin B, enthalten. 

Wird das Gemisch r o n  Arninoazobenzol, Anilin und Anilinchlor- 
hydrat kurzere Zeit und auf Wasserbad-Ternperatur erhitzt, so bildet 
sich ein sehr schiin krystallisierter Kiirper, den Witt und T h o m a s  
mit dern yon K i e m i c h  RUS Nitrosophenol und Anilin erhaltenen 
Azophenin identifizierten. Das A z  o p  h e n  i n  ist ein standiges Zwischen- 
produkt der Indulinbildung. Denselben Kiirper hatte Witt schon 
friiher b$ der Einwirkung von Diphenylnitrosarnin auf Anilin erhalten. 
K i e m i c h  hatte das Azophenin, das sehr schwer rerbrennlich ist, 
fur sauerstoffhaltig angesehen; Witt und T h o m a s  zeigten, daB es nur  
C, H und N enthalt und schrieben ihm die Forrnel C~GH~TNS zu. Es 
gelnng ihnen jedoch nicht, seine Konstitution aufzuklaren. Dies wurde 
erst durch die Arbeiten v o u  C h r .  R u d o l p h  und ron 0. F i s c h e r  
und I I e p p  erreicht. Der erstere erhielt durch Erhitzen yon Azo- 
phenin niit hlethylalkohol und Schwefelsiure den hletbylather des 
Z i n  keschen Anilido-oxybenzochinon-anilides, 

3:. CsHs 
‘6 Hz “N H . C ~ H ~  7 

0 13 
und stellte daraufhin fur das Azophenin die Formel eines Dianilido- 
c hinondian ils au I, 

welche durch die weiteren eingehenden Untersuchungen der beiden 
-. 

l) B. 5 ,  472 [lSiY]. B. 8, 1609 [18i5-. 
3r;ichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. XXXXIX. 117 
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letzteren Forscher volIkommen bestltigt wurde. Die Witt-T h o'm a s- 
schen Analysen stimmen auf die Formel C30&4N4 ebensogut als wie 
auf die von ihnen friiher aufgestellte CacH27NS. 

Durch Einwirkung von p-Toluidin und p-Toluidinchlorhydrat auf 
das  von ihnen aufgefundene o-Aminoazo-p-toluol, 

N Hz 

CHB 

haben Witt und N o e l t i n g  einen dem ,Azophenin des p-Toluidinsa 
von K i e m  i c h homologen Korper erhalten, der auch sauerstofffrei ist 
und dem die Formel C ~ ~ H I I N S  gegeben wurde. Diesem Azo-p-toluidin 
diirfte nach Obigem zweifellos die Formel C3bH34Ni zukommen, auf 
welche die Analysen ebenfalls recht gut stimmen. 

Auf das Indophenol, dessen Bildung wir schon weiter oben ge- 
streift haben, hatten Witt und K o c h l i n  groBe Hoffnungen in tech- 
nischer Beziehung gelegt, die sich leider nur in bescheidenem MaBe 
erfullt haben. Die Indophenole sind blaue bis violette, schiin kry- 
stallisierte Substanzen, welche durch Redubtion in alkalilosliche Leuko- 
verbindungen iibergehen. Diese kiinoen sowohl aus der Kiipe wie 
irn Druck auf der vegetabilischen Faser befestigt werden und gehen 
unter dem EinfluB der Luft oder durch Oxydationsmittel in die un- 
loslichen Farbstoffe iiber. Als technisch brauchbar erwies sich nur 
das Indophenol aus Nitrosodimethylanilin und a-Naphthol, welches 
einige Zeit lang eine gewisse Verwendung fand, im direkten Druck 
sowohl als auch mit Indigo zusamrnen in Form der sogenannten Bge- 
mischten Kupea. I m  MaBe, wie der Indigo billiger wurde, fie1 die 
Bedeutung 'des Indophenols, das ihm, wenn auch nicht an Schonheit, 
so doch an Echtheit bedeutend nachsteht und besonders sehr saure- 
empfindlich ist. Seit einigen Jahren ist aber das  Interesse an den , 
Indophenolen wieder erwacht. Sie finden Verwendung nicht als Farb- 
stoffe, sondern a19 Zwischenprodukte der Schwefelfarbstoff-Fabrikation. 
Eine ganze Anzahl von denselben gibt unter dem EinfluB von Alkali- 
sulfiden technisch sehr wertvolle blnue Farbstoffe '). 

N a p  h t h a1 i n -  D e r i v  a t e. 
Literatur: 1, 36, 38, 42, 42a, 60, (21), 62, 63, 70, 72, 73, 74, 

58, 105, 90, 93, 108. 

I )  Vergl. S c h u l t z ,  Farbstofftabellen. 5 .  Aufl., Nr. 736, 738, 730, 731, 
733, 735, 748. 



1817 

Mit Derivaten des Naphthalins hat Witt sich wihrend seines 
ganzen Lebens hier und da  beschaftigt. Seine Erstlingsarbeit war 
eine neue Darstellungsmethode des Naphthonitrils aus  naphthalinsulfo- 
saurem Natrium mit Kalitmferrocyanid statt des damals recht teuren 
Kaliumcyanides, seine letzte Arbeit war eine aufierordentlich ein- 
gehende Untersuchung uber die Bildungsverhlltnisse und die Eigen- 
schaften der P-Naphthalinsulfosaure und ihrer Salze. Witt zeigte zu- 
erst im Jahr 1886, da13 beim Sulfonieren des a-Naphthylamins, je 
nach den Bedingungen, verschiedene isomere SulfosZuren entstehen, 
und studierte besonders eingehend die Einwirkung rauchender Schwe- 
felsaure bei niedriger Temperatur. Er erhielt hierbei eine Sllure, die 
verschiedener technischer Verwendungen fahig ist, und die sich als 
identisch erwies mit derjenigen, die L a u r e n t  d x c h  Sulfierung des 
Nitronaphthalins und nachherige Reduktion erhalten hatte. 

Eine interessante Bildungsweise eines Dinaphthylderivates, 
CioH6. NH.CHa . CsHj 
C , o  Hs . NH. CHa . C6Hg ’ 

beobachtete Witt bei der Eiawirkung von Nitrosodirnethylanilin auf 
Benzyl-a-naphthylamin. Die Nitrosoverbindung wirkt einfach als Oxy- 
dationsmittel; mit Eisenchlorid wird dasselbe Resultat erhalten. Auch 
bei der Oxydation des Benzolazo-a-naphthols wurde die Bildung eines 
Dinaphthylderivates beobachtet , welches . beistehender Forrnel ent- 
spricht : 

0 €I O H  
/\/\ -__ /\/’\ 

“ I  ~ 

\/ I I I  \* / \ /  

N : N . C6 Hg N :  N . Cs H,. 

Die sogenannte C r o c e i n s a u  r e ,  P-Naphthol-a-sulfosaure, wurde 
friiher als 2 .  OH, 1 .S 0 3  H-Verbindung angesehen. Witt zeigte, daB 
diese Annahme nicht richtig sein kann, denn die durch Reduktion der 
Azofarbstoffe erhaltene AminonaphtholsulfosHnre 1aBt sich in p-Naphtho- 
chinonsulfosaure bezw. P-Naphthochinon (durch Abspnltung der sulfo-  
gruppe) verwandeln, in dem die 0-Atome die Stellung 1.2 einnehrnen. 
Spater wurde dann von anderer Seite bewiesen, daB dieser Saure die 
Konstitution 2.8 zuzuschreiben ist. 

Eingehende Studien verdanken wir Witt uber die Reduktions- 
produkte der Azofarbstoffe aus den verschiedeuen Naphthylamin- und 
Naphtholsulfosauren. Zur Aufklarung der Konstitution der Diamino- 
naphthalinderivate leistet das Phenanthrenchinon, nach dem Vorgange 
H i n s b e r g s ,  gute Dienste. Die o-Diamine lassen sich in Form von 
Azinen gut  abscheiden und charakterisieren. Die Aminooxyderivate 

11i* 



wurden durch Kochen mit Sauren in Dioxyderivate und diese weiter 
in Chinone verwandelt. Aus den o-Dioxyverbindungen wurden die 
oben bereits behandelten, beizenziehenden Azofarbstoffe dargestellt. 
Die bpziiglichen Arbeiten sind besonders auch fiir diejenigen von In-  
teresse, die sich mit der Aufklarung der Zusammensetzung techoi- 
scher Azofarbstoffe befassen wollen. 

N a p h t h o l - K e t o n e .  Durch Einwirkung von Eisessig aut a- 
Naphthol bei Gegenwart von Chlorzink bildet sich ein Keton, wel- 
ches als der ortho-Reihe angehorig charakterisiert wurde und eine aus- 
gesprochen gelbe Farbe besitzt; sein Imin ist noch intensiver ge- 
firbt. Auf die chromophore Eigenschaft der CO-Gruppe wurde schon 
in dieser Abhandlung hingewiesen. DaB die polyhydroxylierten Ke- 
tone rnit OH-Gruppen in ortho-Stellung Beizenfarbstoffe sind , wurde 
auch im Jahre darauf von R. B o h n  gefunden. (D. R.-P. 49 149 und 
andere, speziell noch 50238 der Badischen Anilin- und Sodafabrik.) 
Bei der Einwirkung von Acetylchlorid und Chloraluminium auf a- 
Naphthol-athylither erhBlt man, nach G a t t e r m a n n ,  den i t h e r  des 
isomeren Ketons der para-Reihe. Wenn man diese aber rnit Chloralu- 
minium entalkyliert, so wird unter gewohnlichen Umstanden niclit 
das p-Keton, sondern der Wittsche Korper infolge einer eigentum- 
lichen Umlagerung erhalten. Unter Anwendung von Benzol als Ver- 
diinnungsmittel l aa t  sich jedoch auch das p-Keton gewinnen. Aus 
@-Naphthol erhi l t  man das 2.3-Keton, 

Cm Hg (OH)(CO CHa). 

u - N a p h t h o l - a t h y l a t h e r .  Mit F r a n z  S c h n e i d e r  wurden eine 
Anzahl Derirate dieses Korpers studiert. 

U b e r  N a p h t h a c e t o l .  Als Naphthacetol wird die Acetverbini 
dung des 4-Amino-1-naphthols bezeichnet. Dieser K6rper liefert sehr 
schone A~ofarbstoffe, bedeutend blaustichiger als diejenigen des (I- 

Naphthols, die jedoch wegen ihres zu hohen Preises keine prak- 
tische Verwendung gefunden haben. 

D e r i v a t e  d e s  n t - D i c h l o r -  b e n z o l s .  

Literatur: 4, 5 ,  6, 8. 
Die Untersuchung des damals noch wenig bekannten m-Dichlor- 

benzols und seiner Abkiimmlinge bildete den Hauptteil der Arbeit, 
die Witt i m  J a h r  1875 der philosophischen Fakultat der Universitat 
Ziirich als Innuguraldissertation vorlegte. 

Zur Darstellung des 1.3.4-Dichloranilins, aus dem das 1.3-Di- 
chlorbenzol durch Abspaltung der Aminogruppe erhalten wird, wurde 
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eine verbesserte Darstellungsmethode ausgearbeitet? die in der Ein- 
wirkung von Kaliumchlorat bezw. Chlorkalk und Salzsaure in theo- 
retischer Menge auf Acetanilid besteht. Bei Anwendung eines Ober- 
schusses von Chlorkalk entstand nicht Trichlor-acetanilid, sondero ein 
eigentumlicher olformiger Korper, der nicht reio erhalten w urde, aber 
nach Analyse und Eigenschaften ala ein Additiowprodukt von unter- 
chloriger Saure an Dichlor-acetanilid anzusehen war: 

Cg H a  Clz . NH. Cz H.3 0 + CI OH. 

E s  ist ziemlich wahrscheinlich, daB in diesem Korper nicht ein 
CI 
CZHJO, Additionsprodukt vorliegt, sondern ein Chloramin, CS HS GIt .  N< 

worauf die Analyse und besonders der Gehalt an aktivem Chlor eben- 
falls stimmt. Witt hatte somit den ersten Reprasentanten der Klasse 
der Chloracylamine schon im J a h r  1875 in Hanien  gehabt, zu einer 
Zeit, wo man an die Existenzmoglicukeit derartiger Korper noch nicht 
dachte. Zu bemerken ist noch, dafi in dieser Arbeit Witt schon die seither 
haufig erwogene Ansicht ausspricht, daB den Substitutionen in der 
aromatischen Reihe stets Additionen vorangehen. 

f i b e r  N i t r i e r u n g e n .  

Literatur: 98, 100. 
Bei der Nitrierung bilden sich je nach den Urnstanden verschie- 

dene Isomere. Beim Nitrieren von Acetanilid mit stark konzentrierter 
Salpetersaure erhalt man als Hauptprodukt das p - N i t r a n i h  neben 
wenig des orlho-Derivates. Die gleichen Produkte bIlden sich, wenn man 
in Liisung i n  wenig (z. B. 4 Tln.) konzentrierter Schwefelsaure in der 
Kalte arbeitet. Bei erhohter Temperatur dagegen erhielt Po k o  r n  y 
etwa 20-25Pl0 des ortho-Derivates, und in Losung in vie1 Schwefelsaure 
(20 Tln.) bilden sich nach N o e l t i n g  und C o l l i n  nicht unerhebliche 
Mengen der meta-Verbindung. 

Mit U t e r m a n n  zeigte nun Witt, daB, wenn man die Reaktion 
in eisessigsaurer Losung, bei Gegenwart von Acetanbydrid als wasser- 
entziehendem Mittel, und ohne UberschuB von Jlineralaaure vornimmt, 
man bis z u  75 O l O  der ortho-Verbindung erhalten kann.  

Durch Nitrieren von p-Nitranilin in Losung von Schwefelsaure- 
monohydrat mit Kaliumnitrat gelang es Witt und E. W i t t e ,  Pikra- 
mid mit guter Ausbeute zu erhalten, wodurch dieser KBrpsr, den man 
bislang nur aus Pikrylchlorid und Ammoniak darstellen konnte, leicht 
und billig zuganglich wird. 
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B i l d u n g  v o n  N i t r o - i n d a z o l  a u s  n i t r i e r t e m  o - T o l u i d i n .  
Literatur: 66, 77.  . 
Wenn man die Diazoverbindung des Nitro-o-toluidins , Schmp. 

1070 (I.) in verdiinnt- schwefelsaurer Liisung erhitzt, 
neben dem entsprechenden Kresol, ein neuer Korper, 

so bildet si& 
der von Witt, 

N 0 2  NO, 
N o e l t i n g  und G r a n d m o u g i n  als Nitroindazol (11.) erkannt wurde. 

Das Nitrotoluidin (III.) und das  Nitroxylidin (IV.) ergeben da- 

gegen unter den gleichen Urnstanden nur  die entsprechenden Phenole. 
Die Reaktion wurde spater von N o e l t i n g  wieder aufgenommen, 

und es gelang ihm, unter etwas veranderten Bedingungen, Arbeiten 
in essigsaurer statt in mineralsaurer Losung, alle nitrierten, ortho-me- 
thylierten Amine, mit mehr oder weniger guten Ausbeuten in nitrierte 
Indazole zu verwandeln. Auch die bromierten ortho-methylierten Amine 
verhalten sich analog und geben eine gauze Reihe von bromierten 
Indazolen. 

A r  y 1 s ulf a mid e. 
Literatur: 84, 103, 104. 
Die aromatischen Sulfamide losen sich bekanntlich in Alkalien; 

die Gruppe .NH.SOa.CrH? verhalt sich also ungefahr wie die Hy- 
droxylgruppe. Da13 dementsprechend die aromatischen Skfarnide sich 
den Phenolen analog verhalten sollten, daB also z. B. 

CioH7. NH. SO,. C7 H? 
ein nahes Analoges des Naphthols sein miisse, hatte aber vor Witt 
niemand geahnt. Witt zeigte, daB die Analogie im Verhalten gegen- 
iiber Diazoverbindungen eine sehr groBe ist. p-CloH7 .NH.SOl .C,H7 
liefert eine Reihe von Azofarbstoffen, die denjenigen aus &Naphthol 
ganz ahnlich, aber von gelbstichigerer Nuance sind. Daneben hilden 
sich aber unter Abspaltung der .SO,. C? H7-Gruppe auch farblose Axi- 
mide von der Formel: 

c,,H,:N>N.R. N 
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Wenn man behufs Darstellung sekundarer , aromatischer Amine 
substituierte Arylsulfamide, z. B. der Formel: 

C2 Hs 
""<SO2 .C, HI , 

HaC.1  ' J  
mit Schwefelsaure erhitzt, so tritt, neben der normalen Verseifung, 
bei einem Teil des Produktes eine merkwurdige Umlagerung ein, in- 
dem ein substituiertes Sulfon (I.) gebildet wird. Die Konstitution des 
Korpers wurde nachgewiesen durch Abspaltung der C J & -  und NHz- 
Gruppe und Synthese des so erhaltenen Sulfone (11.) aus Toluol-m- 
sulfochlorid und Toluol. . SO,.C,H, SO,. C7 Hr 

/\ 

I 1  
HsC.\/ H,C.\, ' 

I. /'j. NH. C2Hs 11. 

Eine ahnliche Reaktion wurde bei dem ICBrper der Formel 111 
beobachtet. Beim Erhitzen mit Schwefelsaure bildet sich eine Verbin- 

/> H3C ".CH, IV. "\.CH3 
NO2, 

I 1  * I  I CHa .HK.\, 
111. 

NOS~.',,.SO~.N--\, 
so*. I-\ \-I 

dung von der Formel IV, die durch saure Reduktion die entsprechende 
Aminoverbindung liefert. 

Unterwirft man sie dagegen der alkalischen Reduktion, so ent- 
stebt zunachst eine Azoxy-, dann eine Azo- und Hyirazoverbindung, 
welch letztere durch SBuren in das  entsprechende Benzidin der 
Formel: 

' NHa 
/\ 

..I 

NH8 
umgelagert wird. 

0 r g  a n  i s c  h e A r b  e i  t e n v e r  s c  h i e d  e n  e r -U a t u r .  

2, 3, 111, 17, 19, 32, 35, 47, 36, 41, 55, 86, 96, 106, 

Verbessertes Verfahren zur Darstellung der E e b a c i n s a u r e  und 

Literatur: 
107, 89. 

Beschreibung eines Kobaltsalzes derselben. 
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Untersuchung der Schwefelfarbstoffe von C r o i s s a n t  und B r e -  
t o n  n i  i. r e. 

Im Benzolvorlauf werden erhebliche Mengen von Athylalkohol, 
neben Schwefelkohlenstoff und anderen Substanzen nachgewiesen., 

Verfahren zur Darstellung von p-Phenylendiamin' durch Reduk- 
tion von Arninoazobenzol i n  alkoholischer Losung rnit Zinnchlorur, 
ohne Zusatz von Sauren, wobei die freie Base erhalten wird. 

Darstellung von Chloranil aus Dichlor-p-phenylendiarnin durch 
Chlorat und Salzsaure, wobei sofort ein reinere3 Produkt gewonnen 
wird, als bei Anwendung von p-Phenylendiamin. 

Ferner stellte Witt dar bezw. untersuchte Yerbindungen der Formeln : 

N Ha NHa 
<i .  NO^ / * \ ! .  N H ~  , . NO* . N H ~  

I I 1  
'\i \ A  

I i  

/ \ I/'! 

.-/ I !  

I 

( ) .Noa  k.,,. NHz \ / . N O 1  i\,.NHa 

\./ 

/\ 
I 
I-. 

I I 
: I  

NHa NH:, 

Er mies nach, da13 der aus der letzteren Verbindung erhaltene, 
mit dem Kongorot isomere Farbstoff bedeutend gelbsticbiger ist und 
n u r  geringe Affinitat fur Baurnwolle zeigt. In  dem bei der Darstel- 
l ung  des Dinitrotoluols erhaltenen flussigen Nebenprodukte konnte 
von Witt und N o e l t i n  g m-Nitrotoluol in erheblicher Menge nachge- 
wiesen werden. 

Die im Handelsxylidin entbaltenen Isorneren konnen nach einern 
Verfahren von Witt, D.R.-P. 34 854, getrennt werden. 

Das Vorkonirnen des pXylidins, seine Darstellung und sein Ver- 
halten beschrieb Witt gerneinsam mit E. N o e l t i n g  und S. F o r e l .  
Durch Sulfonieren des Handelsxylidins erbalt man eine schwer Ios- 
liche Suliosaure. die dem as.-n-Xylidin, una eine leicht Iosliche, die 
dern p-Xylidin entspricht. Aus diesen Sauren konnen die Xylidine 
regeneriert werden. Seit jener Zeit hat man einfachere Methoden er- 
funden, die denselben Zweck erfullen. 

AnschlieBend an seine Arbeiten uber Farbstoffe aus Nitrosodi- 
methylanilin, untersuchte 'Witt auch das Verhalten alkylierter Diarnine 
gegen salpetrige Saure, und stellte fest, dal3 das Tetramethyl-in- 
pbenylendiarnin rnit Leichtigkeit eine Nitrosoverbindung liefert, die 
sich in ihren Reaktionen dem Nitrosodimethylanilin i n  jeder Beziehung 
an die Seite stellt. 

Bei der Oxydation mit ozonisierter Luft sind die Ausbeuten a n  
Aldehyden aus Phenolen mit ungesattigten Seitenketten sehr schlechte : 



1.4 Anisaldehyd aus Anethol, 0.35 O i 0  Vanillin aus Eugenol und '2 '/o 

aus Isoeugenol. 
SchlieBlich sei noch auf ein Verfahren Witts z u r  Gewinnung von 

Reinstarke aus Rohstarke hingewiesen, das in dern D.R.-P. 88 447 
beschrieben ist. (Mit S i e m e n s  & H a l s k e . )  Durch aufeinander 
folgendes Behandeln rnit Permanganat und Salzsagre werden die Ver- 
unreinigungen zerstort und die Membran i n  Oxycellulose verwandelt. 
Man 16st alsdann in Alkali und fallt rnit Saure. 

%u erwkhoen sind endlich noch folgende Arbeiten auf dern Farb- 
stoffgebiete, die mehr zusarnmeniassender und referierender Natur 
sind. In  ihnen findet sich aber rnanche, nicht anderweitig veroifent- 
lichte, eigene Beobachtung und, wie bei einem Autor wie Witt nicht 
anders z u  er warten, rnancher originelle Ausblick. 

In T h o r p  e's Dictio- 
nary of applied chemistry (neueste Auflage). Weiter, Triphenyl- 
methane Colouring Matters, in der ersten Auflage desselben Werkes. 
Die Pabrikation des a-Naphthylarnins (Chernische Induatrie 1887, 
Nr. 6). Uber die Homologen des Anilins und ihre fabrikmaaige 
Trennung (ibid. Nr. 1). Die technische Synthcse des lcetylens (ibid. 
1895, Nr. 4). 

Fortschritte der chemischen Technologie der Textilfasern ( D i n  g - 
l e r s  polytechnisches Journal, 69. Jahrg., Bd. 270, H. 6 u. 7,  und 
71. Jahrg., Bd. 276, II. 4 11. 5). Progress i n  the manufacture and 
use of artificial colouring matters (Journal of the American Chemical 
Society, Vol. XV, No. 8 ,  August 1S93). La spnthke  de l'indigo (mit 
N o e l t i n g )  irn Bulletin de In Socistt: Iodostrielle de Mulhouse (1881). 

lndigo (artificial) and lndigoid Dye-stuffs. 

u b e r  das Argon (ibid. 1896, Nr. 4:. 

A n o r g a n i s c h e  A r b e i t e n .  

Literatur: 22, 46, 8S,  ! ) 2 ,  !f5, 97. 
Die durch B,ehandeln von Arsenigsaureanhydrid rnit Salpetersiure 

erhaltenen roten Darnpfe, welche als Salpetrigsaureanhydrid, N103, 
angesehen werden, siod, wie Witt nachgewiesen. ein Gemisch von 
NO2 und NO. Wenn man sie namlich in Anilin einleitet, das  i n  
einern indifferenten Losur;gsmittel, z. R. in Benzol, gelost ist, so 
scheidet sicli Diazobenzolnitrat aus, w5hrend Stickoxyd entweicht: 

CeHs . NIIa +- 2 Na 0 s  oder 2 NOz + 2 NO 
angeblicli wirklich 

= C6E15. N : io3 +2  NO + If2 0. 

In  deui D.R.-P. 34 3!15 gibt Witt eiu Verfahren zur Darstellung 
Y O U  Salzsiiure und Arnmoniak aus dem Salrnink des Ammoniaksoda- 
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Prozesses mittels Phosphorsiure an. Die nach Ausscheidung des 
Natriumbicarbonats bleibenden Laugen werden eingedampft und aus  
dem Riickstande das Chlo&mmonium durch Sublimation gewonnen. 
Durch Behandeln mit Phosphorsaure werden Sa lzsbxe  und Diammo- 
niumphosphat erhalten. Letzteres endlich liefert durch Erhitzen Am- 
moniak und Metaphosphorsaure: (NH4)I HPOI = 2 NH3 +HsO+HPO,. 
Das Verfahren ist nur an der Schwierigkeit gescheitert, GefaBe zu 
finden, welche der Einwirkung der Metaphosphorsaure bei hoher Tem- 
peratur widerstehen, und es ist deshalb durchaus nicht ausgescblossen, 
da13 es noch einmal technisch werden kann. 

Mit W a l t e r  T h e e 1  veraffentlichte Witt Beitrage zur Kenntois der  
C e r i t e r d e n .  Die Abscheidung des Cers aus den Gemischen mit 
seinen Begleitern geschah durch Versetzen der salpetersauren Losung 
der  Nitrate mit Arnnioniumsulfat: 

2 Ce   NOD)^ + 2 (NH,):, SO4 + 0 - 2 Ce (NO& (SO4.NH4) + 2 NHa + H10. 
Beim Kochen scheidet sich basisches Cer-Salz Bus, wahrend die 

anderen Metalle der Gruppe in LBsung bleiben. 
Mit K u r t  L u d w i g  berichtete Witt iiber ein einfaches Verflthren 

zur  Darstellung von B a r i u m n i t r i t .  Ein Gemisch von 1 Mol. Chlor- 
barium und 2 Mol. Natriurnnitrit wird i n  eine gesattigte kochende 
Losung von Natriumnitrit eingetragen, wobei in der Hitze Chlor- 
natrium ausfallt. Nach Abfiltrieren desselben und Erkaltenlassen 
krystallisiert reines Bariumnitrit aus. 

111 IV 

L a b o r a t o r i u m s a p p a r n t e. 

Literatur: 41, 48, 79. 
Jederrnann wei13, wieviel Zeit und hliihe sich beim Arbeiten im 

Laboratorium durch Anwendung passend gewahlter Apparate ersparen 
1aBt. Man muB also stets den Fachgenossen dankbar seio, wenn sie 
die kleinen Hand- und Kunstgriffe, die sie ersonneh und ausgeprobt 
haben, durch Veraffentlichung zum Gemeingut machen. Witt hatte ein 
besonderes Geschick im Arbeiten und war auch ein vorziiglicher Glas- 
blaser. E r  hatte eine besondere Freude darnn, sich hiibsche Apparate 
zusammenzustellen. Veroffentlicht hat er leider bei weitem nicht 
alles, was e r  auf diesem Gebiete geleistet hat. Immerhin sind die von 
ihm zuerst eingefiihrten durchlocherten Platten, sein mechanischer 
Ruhrer und seine sehr zweckdienliche Laboratoriumspresse Gemeingut 
aller chemischen Institute geworden. 

E. iVoe1ting. 
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Arbeiten von Otto N. Witt, 
selche in den Berichten der Deutschen Chemischen Gesellscbaft 

verijffentlicht sind. 

6. 1873. 

7. 1874. 
I .  Darstellung von a-Naphthoesaure, S. 448. 

2. Darstellung und Sake  der Sebacinsiure, S. 219. 
3. Farbstoffe von C r o i s s a n t  und B r e t o n n i k r e ,  S. :530. 
4. Derivste des m-Dichlorbenzols, S. 1601, 1746. 

8. 1875. 
5. Zur Kenntnis des 1.3-Dichlorbenzols und seiner Derivate, S. 143. 
6. Uber 1.3.4.5-Dicblornitranilin, S. 820. 
7. Uber das Diphenylnitrosamin (I), S. 855. 
8. Uber Additionsprodukte sromatischer Amine uncl tiber eine neue Me- 

thode zur  Darstellung gechlorter Aniline, S. 1226. 

9. Zur Kenntnis des Baues und der Bildung flrbentler Kohlenstoffverbin- 
dungen, S. 522. . 

10. Uber das Verbaltnis der chemischen Konstitution eines aromatischen 
Korpers zu seiner farbenden Kraft, S. 950. 

10. 1877. 

9. 1876. 

11. Uber Phenylendiamin, S. 296. 
12. Zur Geschichte des Chrysoidins, S. 350. 
13. Das Chrysoidin und seine Ummandlungen, S. 654. 
14. Wecbselmirkung von Aminen und Amidoazorerbindungen ; Bildung der 

Induline und Safranine, S. 873. 
15. Einwirkung von primaren Aminen auf Diphenylnitrosamin (II), S. 1309. 
16. Neue Farbstoffe a m  Azoderivaten und  Sulfosauren, S. 1509. 
17. Bthylalkohol im Steinkohlenteer, S. 2227. 

18. Uber aromatische Nitrosamine (III), S. 755. 
19. Methylchlorid aus Vinasse, S. S07. 

12. 1879. 
20. Uber Azoderivate des Diphenylamins und Diphenylxitrosamins (IV), 

s. 258. 
21. Uber neue Farbstoffe, S. 931. 
22. Darstellung und Konstitution der Salpetrigsaure-Dampfe, S. 2158. 
23. Uber Amidoderivate des Diphenylamins (mit R. N ia t zk i ) ,  S. 1399. 

14. 1881. 
24. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen (lurch Einwirkung von Ni- 

trosokorpern oder Chinonchlorimiden auf aromatische m-Diamine (D. R.-P. 
15272), S. 2434. 

25. Darstellung blauer untl rioletter Farbstoffe (mi: H o r a c e  K o e c h l i n )  
(D. R.-P. 15913,  S. 2i14. 

11. 1878. 
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15. 1882. 
26. Darstellung von Farbstoffen durch Einwirkung von Nitrosokqrpern oder 

Cbinonchlorimiden auf aromatische Monamine (D. R.- P. 19224), S. 2645. 
27. Daratellung von blauen Farbstoffen (mit E. T h o m a s )  (D. R.-P. 17340), 

S. 968. 

28. Untersuchungen iiber die Indulingruppe (mit E. Thomas ) ,  S. 1102. 
16. 1883. 

17.  1884. 
29. Zur Kenntnis der Induline, S. 74. 
30. Uber die Indophenole, S. 76. 
31. Uber o-Amidoazoverbindungen (n i t  E. Noe l t ing ) ,  S. 77. 

IS. 1885. 
32. Uber Nitrosoderivate aromatischer Diamine, S. 877. 
33. Uber eine neue Gruppe von Farbstoffen (I), S. 1119. 
34. Uber eine einfache Methode zur  Darstellung von Azokorpern, S. 2912. 
35. Uber das Eliissige Nebenprodukr dea 1.2.1-Dinitrotoluols (mit E. Noe l  - 

t i n g ) ,  S. 1336. 
36. Uber das Vorkommen des p-Sylidins, seine Darstellung und sein Ver- 

halten (mit E. N o e l t i n g  und S. Fore l ) ,  S. 2664. 

1'3.  1886. 
37, 38. Zur Iienntnis der isomeren a- Naphthylaminsulfos~uren, S. 55, 578. 
39. Uber die Eurhodine, eine nouc Klasse von Farbstoffen (II), d. 441. 
40. Uber die Eurhodine (111), S. 914. 
41. Uber eine neue Filtriervorrichtung, S. 918. 
42. Zur Konstitution der Naphthionsanre und des Kongorotes, S. 1719. 
42s. c b e r  Dinitronaphthylamin, S. 2032. 
43. Uber die Eurhodine und L a u r e n t s  Kaphthase (IV), S. 2791. 
44. Uber die Wechselwirkung zwischen Acetessigester und aroniatischen 

Diaminen, S. 2977. 
Berichtigung diesbeziiglich, S. 3299. 

45, Zur Konstitution der Safranine, 5. 3121. 
46. Verfahren zur Darstellung von Salzaiure und Amnioniak aus dem Sal- 

miak des Amrnoniaksoda-Prozesses mittels Phosphorsiiure (D. R.-P. 
34395), R., S. 224. 

47. Verfahren zur Trennung der im Handelsxrlidin ehthaltenen Isomeren 
(D. R.-P. 34854), It., S. 276. 

45. Uber eine einfache Wasserluftpumpe, It., S. 669. 

20. 1881. 
49. Uber eine neue Bildungsweise der Azine, S. 571. 
50. Zur Kenntnis der isomeren Tolunaphthazine und des Wollschwarz, 

s. 577. 
51. Zur Kenntnis der Azoniumbasen, S. 1183. 
52. Zur Kenntnis der Induline und Azophenine, S. 1538. 
53. Zur Kenntnis des Azopbenins, S. 2659. 



54. Verfahren i n r  Darstellung von Naphthalinrot und analogen roten Farb-  
stoffen, R.: S. 755. 

55. Uber einige Derirate  des Benzidins (mit Ph. B r u n n e r ) ,  S. 1023. 
56. Uber einige Derivate des Naphtbophenazins (mit P h. B r o n n e r ) ,  S. 2660. 
57. Uber Azine des Chrysochioons (nrit C. L i e b e r m a n n ) ,  S. 2442. 

21. 1888. 
58. Uber Derivate des a-Naphthols, S. 321. 
59. Uber Eurhodine iind Safranine, S. i19.  
60. Uber Naphthalinderivatc, S. 726. 
61. Zur Kenntnis der  Eurhodine, S. 2418. 
62. Reduktionsprodukte aus Azofarbstoffen der  Naphthaiinreihe, S. 3468. 
63. Uber die Konstitution der  ,~-Saphthol-n-monosul~os8ure,  S. 3489. 
64. Verfahren ziir Darstellung violetter AzoEarbstofEe durch Einwirknng VOD 

Dinitrodiazobenzol auf die Mono uud Disulfosauren des /?-Naphthyl- 
amins (D. It.-P. 44173, R., S 813. 

23. 1890. 
65. Uber die Cpanamine, cine neue Gruppe von Farbstoffen: S. 2247. 
66. Uber AbkGmmlinge tles Indazols (niit E. N o e l t i n g  und E. G r a n t l -  

m o u g i n ) ,  S. 3635. 
67. Verfahren zur Darstellung ron  Amido-,%naphthol und n,,%Dioxynaph- 

thalindisulfosauren (D. I<.-€'. 49 %7), I t ,  S. 128. 
68. Verfahren zur Darstellung von Metallbeizen farbenden Azofarbstoffen 

aus ,BNaphthohydrochinonsulfosiure (D. R.-P. 49 872), R., S. 47. 
69. Verfahren zur Darstellung von Metallbeicen farbenden Azofarbstoffen 

aus ,+Dioxynaphtlialin (D. R.-P. 49979)) It., S. 132. 
70. Verfahren zur  Darstellung von a,/?-Dio*ynaphthnlinmoIislsulfosLure (D. 

24. 1891. 
R.-P. 50506)) K., S. 218. 

71. Zur Kenntnis tler hconiumbasen, S. 1511. 
72. Uber Sulfosauren des 6-Naphthochinons, S. 3154. 
73. Zur Kenutnis der  n-Naphthol-a-sulfosaure (mit H. K a u f n  a n n ) ,  S. 3157. 

74. Uber Sulfosiuren des Amido-q-naphthols und des a-Naphthochinons, 
s. 735. 

75. Uber die Iteduktionsprodckte alkylierter Azofarbstoife der  Naphthalin- 
reihe ( I )  (mit C h r i s t o p h  S c h m i d t ) ,  S. 1013. 

76. Zur Kenntnis der  Azoniumbasen (11) (mit C h r i s t o p h  S c h m i d t ) ,  
s. 2003. 

7 i .  Uber Abkiimmlinge des rndazols (11) (niit E. N o e l t i u g  und E. G r a n d -  
m o u g i n ) ,  S. 3149. 

78. Verfahren zur  Darstellung eines griinlichblauen basischen Farbstoffes 
ails Naphtholviolect (D. I<.-€'. 61 662), R., S. 486. 

P6. 1893. 

25. 1892. 

79. u b e r  einige neue Laboratoriumsapparate, S. 1694. 
80. Uber Azoderivate des Brenzcatechins (mit F r i e d r i c h  M e y e r ) ,  S. 1072. 



81. Uber hzoderivate des Hydrochinons (mit E d .  E. J o h n s o n ) ,  S. 1908, 
82. X b e r  die Rednktionsprodukte alkylierter Azofarbstoffe der Naphthalin- 

27. 1894. 
83. Uber die Reduktionsprodukte alkylierter Azofarbstoffe der Naphthalin- 

reihe (IV) (niit A r t h u r  B u n t r o c k ) ,  S. 2358. 
84. Uber naphthylierte Benzolsulfamide und Toluolsulfamide (mit G e o r g 

S c h m i t t ) ,  S. 2370. 
85. Verfahren zur Darstellung eines am Stickstoff alkylierten Eurhodins 

28. 1895. 

reihe (111) (mit H a n s  von  H e l m o l t ) ,  S. 2351. 

(D. R.-P. 75911), It., S. 911. 

86. Verfahren zur Darstellung von p-Phenplendiamin durch Reduktion vou 
Amidoazobenzol (D. R.-P. 80315), R., S. 526. 

87. Einigea iiber seltene Erden, R., S. 625. 
88. Notiz iiber einen Prozell zur Fabrikation von Salzsaure (vergl. Nr. 46.1, 

R., S. 952. 
S9. Verfahren zur Gewinnung von Reinstarke aus Rohstiirke (mit S i e m e n s  

& H s l s k e )  (D. R.-P. 88447), R., S. 896. 
90. Uber Naphthacetol (mit J. Ded ichen) ,  S. 2945. 

30. 1897. 
91. Studien fiber Aoilinazo-a-naphthol (mit J. Ded ichen) ,  S. 2653. 

33. 1900. 
92. Beitrage zur Kenntnis der Ceriterden (mit W a l t e r  Thee l ) ,  S. 1315. 

34. 1901. 
93. Uber den a-Naphthol-athyliither upd Abktimmlinge desselben (mit F r a u  z 

S c h n e i d e r ) ,  S. 3171. 
94. Nekrolog auf F e r d i n a n d  T i e m a n n ,  S. 4403. 

29. 1896. 

36. 1903. 
95. Uber ein Eeinfaches Verfahren zur Darstellung von Bariumnitrit (mit 

96. Uber ein verbessertes Verfahren zur Darstellung von Chloranil (mit 
K u r t  Ludwig) ,  S. 4384. 

T o e c  h e -  Mi t t l e r ) ,  S. 4390. 
37. 1904. 

97. Uber die Darstellung Ton Bariumnitrit, Erwiderung an Hrn. M e p e r -  
h o f f e r  (mit K u r t  J’udwip), S. 352. 

39. 1906. 

40. 1907. 

41. 1908. 

98. Ein neues Nitrierungsverfahren (rnit A. U t e r m a n n ) ,  S. 3901 

99. Die Entwicklung der technischen Chemie, S. 4644. 

100. Beitriige zur  Benntnis der Nitrieriiug des Anilins und seiner Abk6mm- 
linge (mit E. Wit te ) ,  S.  3090. 



101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

10s. 
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42. 1909. 
Uher die Diazotierung schwach basischer, 
Amine und einige damit zusammenhgngende 

45. 1912. 

schwer l6slic,her, primarer 
VorgBnge, S. 2958. 

Studien iiber AbkBmmliuge des Azobenzok (mit Ed. Kope t schn i ) ,  
S. 1134. 

Untersuchuugen Ciber substituierte Arylsulfarnide (mit D. U e r  m e n  J i), 
S. 296. 

Uber Umlagerungen bei Arylsulfamiden dcr m-Nitrobenzolsulfos~ure 
(mit H. T r u t t w i n ) ,  S. 8786. 
Uber Cmlagerungen in der Gruppe der Acetonaphthole (mit O t t o  
B r a u n ) ,  S. 3216. . 

Uber das Verhalten von Phenolen mit ungedittigten Seitenketten gegen 
Ozon, S. 231. 
Nochmals das Verhalten Ton Phenolen mit ungesittigten Seitenketten 
gegen Ozon, S. 698. 
Zur Kenntnis der Naphthalin-monosulfosiuren (erstt: Nitteilung), S. 743. 

46. 1913. 

47. 1914. 

48. 1915. 

Veriiffentljchungen d e r  Dozenten, Assistenten und Studierenden 

aus den1 
Technisch-Chemischen Institut in Charlottenburg von 190.5-1914'). 

1905. 
F. U l l m a n n  und E m i l  B i ih l e r :  bber  Synthesen ron  Aminonaphthacri- 

dinen. Ztschr. f.  Farben- u. Textilindustrie, lV,  H. 22. - F. U l l m a n n  und 
R o b e r t  F i t z e n k a m :  Uber Oxyacridine. B. 38, 3787. - F. U l l m a n n  
und R. v o n  W u r s t e m b e r g e r :  Untersuchungen in dcr Fluorenreihe. B. 38, 
4105. - F. U l l m a n n  und J. T s c h e r n i a c k ,  Cber Dipheny1.o-phenoxylen- 
dihydroanthracen. B. 38, 4110. 

1906. 
F. U l l m a n n  und H a n s  W. E r n s t :  fiber eine neue Synthese von Phe- 

nylacridon-Derivaten. B. 39, 298. - F. Ul lm'ann  und E. B r o i d o :  fiber 
Chlordinitrobenzophenon und dessen Uniwandlung in Dinitrophenylacridin- 
derivate. B. 39, 356. - F. U l l m a n n  und A. S t e i n :  Gbar Diphenylendi- 
oxyd. B. 39, 622. - F. U l l m a n n  und R. Maag :  Uber Chinacridon. B. 

I )  Eine Liste 'der vor 1905 verijffcntlichteii Arheiten konnte ich mir 
leider nicht verschaffen. Fur die Zusammenstellung der obi5en bin ich Hrn. 
Prof. U l l m a n n  zu grol3em Danke verplliclitet. 



59, 1693. - F. U l l m a n n  und P. S p o n a g e l :  b e r  Phenplierung von Phe- 
nolen. A. 360, 83-107. - F. U l l m a n n  und L. P a n c h a o d ,  Synthese des 
Euxanthons. A. 360, 108-117. - F. U l l m a n n  und W .  D e n z l e r :  c b e r  
o-Aminobenzophenon-Derivate. B. 39, 4332. - A. B i n z :  Zur Keantnis de r  
Schwefelfarben der Methylenviolettgruppe. 

1907. 
F. U l l m a n n  and J. K o r s e l t :  Ubcr Dichlordiphenylsulfon. B. 40, 641’. 

- F. U l l m a n n  und R. M a a g :  Uber N-Phenyl-acridiniumverbindungen. B. 
40, 2515. - F . U l l m a n n :  c b e r  Arylanthranilsauren. A. 356, 312-358. - 
P. U l l m a n n  und C. W a g n e r :  Uber Umsetzungen substituierter o-Chlor- 
benzoesiuren hei Gegenmart von Cu. A. 355, 359-371. - F. U11- 
m a n n ,  W. B a d e r  und H. L a b h a r d t :  Umwandlung von Acridon in 
Phenylacridinderivate. B. 40, 4’795. - L. L e h m a n n :  uber  die Fortschritte 
auf dem Gebiete der kiinstlichen organischen Farbstoffe in den Jahren 1904,’ 
1905 und 1906. Ch. I. 30, 199, 216 und 250. - I r m a  G o l d b e r g  u n d  
M a r i e  N i m e r o o s  ky: uber Triphenylamin und Triphenylamin-carbonsiure. 
B. 40, 2448. 

1908. 
F. U l l m a n n  u i d  31. F u k n i :  Uber o-Amino-p-oxydiphenylamin. B. 

41, 624. - F. U l l m s n n :  Organisch-chemisches Praktikum. Verlag van 
S. H i r z e l ,  Leipzig. 26 Abb., 263 S. - F. U l l m a n n  und G .  N a d a i :  
Uber die Herstellung von o-nitrierten Aminen aus den entsprechenden Phe- 
nolderivaten. B. 41, 1870. - A. Z o e l l n e r :  Zur Frage nach der chemisch- 
physikalischen Natur des Porzellsns. Ch. I. 31, 212-217. VeranlaBt von 
W i t t  und S p i t z e r .  - F. U l l m a n n :  Uber die Verwendung von Chlor in 
der organischen GroBindustrie. Ch. I. 31, 405. -- C. v o n  G i r s e w a l d :  
Peroxyde und Persalze. Gh. I. 31. 443.- F. U l l m a n n  und M. G s c h w i n d :  
Studien in der Stilbenreihe. B. 41, 2391. - F. U l l m a n n  und It. D a h m e n :  
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