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HEINRICH BERNHARD RATHKE 
(I 840-1923). 

Wenn wir dar Foxscher gedenken, die in ernster f%i&m.rMt nach 
Erkenntnis des Zusmmenhanges zwischen Sinn WDd Verkqf chernisoher 
Reaktionen und den dabei anftretenden W2irmw-s &&wigen gestrebt 
haben, so mtissen wir an hervorragender Stelle Bernhard Rathke nennen, 
der als einer der ersten Stellung nahm gegen den ,,Dritten Hauptsatz" der 
Thermochemie, das ,,Prinzip der maximalen W2irmeentwicklung", &en 
Satz, der sowohl dwch zahlreiche experimentelle I3estiitimgen wie ganz 
besonders durch die Autoritat seines Schopfer Thornsea tlnd Berthelot 
zum Dogma erhoben worden war. Rathkes theore45sek ulzd ezperimentelle 
Studien zu diesem Grundproblem der chemischa VezwmdWaftsIehre sin4 
im Jahre 1881 in den ,,AbhamUungen der Natwfowhe 
Halle" erschienen; de t d h n  das Schicksal mancber werimllen, an sekwer 
zuganglicher S t d e  verbffeatlichten Untersuchungen: sie v d e n  - trotz eines 
in den J3eibliittern zu Wiedemanns Annalen" em&-- Referates - 
in den K r e k  der fiir theoretische ued physikalische VeMung der Chemie 
intereskten Facbgenossen vie1 zu wmig geleen, sod& &$hke den Chemi- 
kern z u n a W  hauptsachlich durch seine vortn@ichen Untexwchngen uber 
das Selen, sowie tiber organische Schwefel- und Cyao-VerbM-ea bekamt 
wurde, bis die Fhweise in den 1;ehrbuehern von Qstwa9d mad von Nernst 
den thermochemischen Untersuchungen RsthS~es zu erhzibter Beachttlng 
und gerechter Wtirdigpg verhalfen. 

Die Chemiker k Gegenwart, denen ein festg&gW L&geb&ude der 
Yerwandtxhdtslehre in den Handbuchern dargebten wird, werdea SeEeen - 
und das ist bei der F a e  des au bewiiltigenden Materials m& ats begreiflieh - 
nach den Quellen suchen, aus denen die Erkenntnke gctflossen sind, die jetst 
4s m W g e r  S t r m  ,der Forschtmg weite Felder fruchtbar erhailten. Wer 
aber dez &es&i&= EntwicHung jenes Gebietes nachforschen will, der 
darf nicht tux RsthkesStudien, die sich gegen Auto&at uxzd Dogma richteten, 
voriibergehen; mogen diese Zeilea dazu mregea, und maiJen sie weite&n 
ein Gedebkblatt fur den trefflichen For&her uad Lehrer, vor allem aber au& 
fiir den v o m h e n  und giitigen Menschen bleiben. 

Heinrich Bernhard Rathkelwnrde geboren am 20. Janaarr840 zu 
Konigsberg in OstpreaBen ah S o b  des Uni-bprofesssrs H e m i k h  
Rathke, ekes n&&en, besond&s urn die BnMcklungsg&chte w- 
&enten Zodogen, als yierter von fiinf Qschwistem. Die Wohpung der 
Familk rag h Zoologischen Museum, dessen weite RSume in Ckmhs&& 
mi0 ell- SoBen Garten den Kindern in guter und schldter J&eszei+ ab 
vortrefflicher Tummelplatz dienten. Da das Haw am Rande der Stadt lag, 
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so wohnte die Familie fast wie auf dem Lande, und Rathke gewohnte sich 
schon friih an weite Wandenmgen, fiir die er sein teben lang eine grof3e 
Vorliebe behalten hat. Von seinem neunten Jahr ab besuchte er das Alt- 
stgdtische Gymnasium, an wdchem neben Direktor Ellendt eine Reihe von 
trefflichen Iphrern wirkte, und zwar auch besonders f i i r  die mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Facher, welche Rathke bald aderordentlich 
anzogen, ohne d& dariiber sein Interesse fiir Sprachen und Geschichte zu 
kurz gekommen ware. Mit einem dieser Lehrer, dem allen seinen Schiilern 
unvergel3lichen Ju l ius  Schumann, verband ihn auch noch wahrend seiner 
Studentenzeit nahe Freundschaft; ihm verdankte er vielfache Anregung und 
Belehrung auf naturwisenschaftlichem und nicht minder auf ethischem 
Gebiet. Zur Universitat iibergehend, blieb Rathke in seiner Vaterstadt und 
wahlte das Studium der Physik und der Chemie. Er trat in eine Burschenschaft 
ein und nahm lebhaft teil an dem studentischen Leben, das - sehr verschieden 
VCM dern im ,,Reich" (zu welchem Ostpreden damals nicht gerechnet wurde) 
und von dem heute iiberall ublichen - einen eigenartigen Reiz 'bot durch 
das vertraulich-kameradschaftliche Verhaltnis innerhalb der. ganzen Studenten- 
d a f t .  

Unter den fiir Rathke in Betracht kommenden akademischen Iphrern 
nahm die hervorragendste Stellung Franz  E r n s t  Neumann ein, welcher 
zahlreiche Fuhorer aus ganz Deutschland und dariiber hinaus nach Konigsberg 
zog. Rathke hat wkhrend dreier J ahre N e um a nn s zahlreiche Vorlesungen 
iiber mathematische Physik gehort und mehrere Semester im mathematisch- 
physikalischen Seminar gearbeitet. Der chemische Unterricht lag in den 
Hiinden von Gust a v  We r t h e r und beschrankte sich in der Hauptsache, im 
Praktikum ausschliel3lich, auf anorganische und analytische Chemie ein- 
schliel3lich der Metallurgie, fur welche Werther ein besonderes Interesse 
hatte. Zur Doktorarbeit wurde Rathke von Werther eine Untersuchung 
des spez. Gewichtes und der spez. Warme von Schwefel- und Selen-Metallen 
empfohlen; die Absicht war, Anhaltspunkte dafiir zu gewinnen, ob etwa die 
verschiedenen Modifikationen der beiden Nichtmetalle in ihren aqorphen 
und krystallisierten Verbindungen mit den Schwermetallen sich wiederfinden. 
Es gelang nicht, die aus Losungen niedergeschlagenen Verbindungen wie 
Schwefelkupfer, Schwefelblei u. dergl. wahrend der langen Filtrationen (die 
Wasserstrahl-Pumpe war no& nicht erfunden) vor Oxydation zu schiitzen, 
und nach Eingerem Bemiihen wurde die (uberhaupt wenig aussichtsreiche) 
Arbeit aufgegeben. Im Verlauf derselben hatte Rathke Interesse fur das 
Selen gewomen und unternahm es nunmehr, den Vorgang aufzuklaren, 
welcher stattfindet, wenn Selen in emer IJisung von Kaliumsulfit aufgelost 
wird. Es gelang ihm, seine Vermutung zu bestatigen, d& sich dabei ein Salz 
bildet, welches dem Kaliumthiosulfat in Zusammensetzung und Eigenschaften 
entspricht, das selendithionigsaure Ralium (Se:S = I : I) ; weiter ftihrte die 
Untersuchung zur Kenntnk des dem trithionsauren entsprechenden selen- 
trithionsauren Kaliums (Se:S = 1:~). Diese Untersuchungen bilden den 
Gegenstand seiner Inaugural-Dissertation1), mit welcher er am 19. Juli 1865 
promovierte. Nachdem Rathke im April 1865 noch die Oberlehrerprufung 
in Chemie, Physik und Matherpatik bestanden hatte, begab er sich naeh 
H e  i d e 1 berg und arbeitete dart bei Buns e n wZhrend des Sommersemesters 
1866 und der ersten H a t e  des folgenden Wintersemesters. Seine Hoffnung, - 
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an dem physikalischen Praktikum Kirchhoffs teilnehmen zu konnen (damals 
in Deutschland fast die einzige Gelegenheit zu solchen Ihungen), a t e  sich 
zu Rathkes groSem Bedauern nicht, weil Kirchhoff erkrankt war. So 
bestand der Gewinn dieser Zeit fiir Rathke wesentlich in dem machtigen 
Eindruck der Pers6nlichlreit Bunsens, ferner in der Ankniipfung von Be- 
ziehungen rnit Kirchhoff, Helmholtz,  Horstmann,  Victor Meyer 
(diese beiden lernte Rathke im B unsenschen Laboratorium kennen), rnit 
dem Mathematiker Hesse, dem Zoologen Pagenstecher und anderen. 

Mit Beginn des Jahres 1867 iibernahm Rathke die Stelle des zweiten 
Assistenten am Chemischen Institut zu Halle unter Adolf Heintz. Als 
ersten Assistenten fand er Carl  Engler vor, mit dem ihn bald nahe Freund- 
schaft verband, die ihn durch das ganze Leben begleitet hat. Im Institut 
wohnend, waren beide Hausgenossen von Heint  z, in dessen liebenswiirdiger 
Familie sie als vertraute Freunde verkehrten. Von Altersgenossen standen 
ihnen besonders nahe der Physiologe Nasse, der Anatom Steudener,  die 
Botaniker ReeS und Graf Solms, die Juristen Phill ips und Pernice. 

Erst in Halle begann Rathke sich eingehender rnit organischer Chemie 
zu beschaftigen, die durch das kurz zuvor erschienene ideenreiche TAhrbuch 
von Kekule einen neuen Aufschwung und neues Interesse gewonnen hatte. 
Rathkes experimentelle Arbeiten beschrankten sich zunachst auf Rohlenstoff- 
verbindungen von einfacher Zusammensetzung : auf die Cqorschwefelkohlen- 
stoffe CSCl,, CSdl,, C$,C& und Derivate derselben. Weiter wurden Ver- 
bindungen des Selens untersucht : Selenkohlenstoff, Selenathyl, athylselenige 
SZure und andere. Besonderes Interesse brachte Rathke den Mischungen von 
Schwefel und Selen und deq darin enthaltenen Selen-Schwefel-Verbindungen 
entgegen. Rathlre kam durch Versuche iiber fraktionierte Krystallisation des 
beim Zusammenschmelzen von Schwefel und Selen erhaltenen Produktes aus 
Schwefelkohlenstoff zu der Auffassung, da13 hier ein Parallelismus zum Ver- 
halten metallischer Legierungen beim Auftreten chemischer Verbindungen 
zwischen den Komponenten vorliegt. 

Das kostbare Material fur diese Arbeit holte sich Rathke perGnlich aus 
Eisleben, wo er nicht ohne Neid ganze Schranke voll desselben sah. Obgleich 
damals noch keinerlei Verwendung des Selens bekannt war, wurde sein Preis 
sehr hoch gehalten. Auf Grund dieser Untersuchungen habi l i t ier te  sich 
Rathke 1869 in Halle; er hielt Vorlesungen uber physikalische und theoretische 
Chemie, ein gut besuchtes Repetitorium der Physik u. a. 

Im Friihling 1873 iibernahm Rathke die Stelle eines Lehrers der Chemie 
und chemischen Technologie an der ,,Hoheren Gewerbeschule" zu Cassel. 
Diese war hervorgegangen aus dem friiheren sog. Polytechnikum, an welcha 
einst Wohler, Bunsen und Winkelblech, spater Rudolf Schmidt ge- 
lehrt haben. Die in einem schonen neuen Gebaude vortrefflich eingeri4tete 
und ausgestattete, rnit tiichtigen Lehrern (von denen hier nur der Physiker 
G e r 1 a n  d , spa€er in Clausthal, genannt sei) besetzte Anstalt vermochte 
gleichwohl infolge gewisser Mangel in der Organisation nicht zu der erhofftea 
Bliite zu gelangea Da Rathke auch im ubrigen den Verkehr mit Fachgenossen 
sehr entbehrte, kehrte er im Jahre 1876, wenn er sich auch sonst in Cassel 
wohl gefiihlt hatte, gem nach Halle zuriick, w11 die durch Englers Berufung 
nach Karlsruhe freigewordene erste Assistentenstelle, die mit &em Extra- 
ordinariat verbunden war, zu iibemehmen. Dort hielt er nunmehr ab- 
wechselnd mit Heintz  die groLle Vorlesung uber anorganische Chemie, ferner 
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las er wieder Qhysikdische Chembe, aul3erdem fiber verschiedene Gebiete der 
Technologie, der organischen C h 4 e  u. a. 

Im Oktober 1877 vermiihlte sich Rathke mit der ziltesten Tochter des 
Fabrikbesitzers Hormann, welche er in h e r  Heimat Reut te  (Tirol) kennen- 
gelernt hatte: Von einem im Friihling 1879 aufgetretenen schweren I,ungen- 
leiden wurde er durch einjtihrigen Aufenthalt in der Schweiz ziemlich wieder- 
hergestellt ; als aber nach Ablauf eines Jahres sich neuerliche besorgniserregende 
Krankheitserscheinungen zeigten, erkannte RaWe, daB er das-Klima von 
Halle, sowie den dauernden Aufenthalt in dem dortigen, nicht genUgend 
ventilierten Laboratorium fernerhin nicht ertragen konnte. Er siedelte des-, 
halb, nachdem er seine Gesundheit durch nochmaligen langeren Gebirgs- 
aufenthalt gekraftigt hatte, im Herbst 1882 mit Genehmigung des Unterrichts- 
ministeriums nach Marburg iiber, jedoch ohne an die Universitat durch 
besondere Verpflichtungen gebunden zu sein. Bis 1890 hat Rathke im dortigen 
Chemischen Institut gearbeitet und bis 1900 Vorlesungen iiber verschiedene 
Gebiete gehalten, bis zunehmende Stimmlosigkeit ihn notigte, auch darauf 
zu verzichten. Als seine besondere Aufgabe betrachtete, er es, in Marburg 
das Studium der physikalischen Chemie einzufiihren, welche in der damaligen 
Zeit durch die Arbeiten von van  't Hoff, Ostwald, Arrhenius und anderen 
sich schnell zu grol3er Bliite entwickelte. Es gelang ihm auch, die Studenten 
mehr und mehr fur diese neue Disziplin zu interessieren, welche dann spater 
von F. W. Riister u. a. aufgenommen und weiter gefiihrt wurde. 

Nach einer schweren Operation entschlol3 sich Rathke im Herbst 1912 
nach Meran iiberzusiedeln; dort blieb er bis zum Ausbruch des Krieges mit 
Italien im Friihjahr 1915. In der leider nicht in Erfiillung gegangenen Hoff- 
nung, spater wieder nach Meran zuriickkehren zu konnen, verlegte Rathke 
seinen Wohnsitz nach Reichenhall, wo er nach langeren, zuletzt recht 
schweren Leiden am 14. August 1923 sanft verschieden ist. 

Die Forschungsgebiete Rathkes wurden zurn Ted schon erw&hnt; eine 
Zusammenstellung seiner Arbeiten (s. S. 92) lat die Vielseitigkeit der 
Rathke schen Untersuchungen und zugleich die Griindlichkeit in der Be- 
arbeitung seiner Hauptforschungsgebiete erkennen ; es ist ersichtlich, was 
leider aus Raummangel nicht naher dargelegt werden kann, daB die Chemie 
der Cyanverbindungen und die der Schwefelkohlenstoff-Abkommlinge durch 
Rathke ganz wesentlich bereichert wurde, wobei sich aussidhtsreiche, neue 
Arbeitsgebiete ergaben; das gleiche gilt fur Rathkes Studien iiber Harnstoffe. 
Von grol3er Bedeutung fur die anorganische Chemie waren Rathkes griindliche 
Untersuchungen iiber das S elen , seinen Polymorphismus, seine Verbindungen 
mit Schwefel und mit Kohlenstoff; die groSe Analogie zwischen Schwefel und 
Selen wird an Hand der Darstellung anorganischer und besonders auch organi- 
scher Selenverbindungen (Selenathyl, athylselenige Saure, Selenxanthogen- 
saure u. 8.) dargetan. 

Niiher eingehen miissen wir a d  die bereits erwahnte ausfiihrliche thermo- 
chemische Studie Rathkes: ,,Uber die Prinzipien der Thermochemie ursd ihre 
Anwendung"B). Im Jahre 1853 hatte J. Thomsen folgenden Satz aufgestellt: 
, , Jede einfache oder zusammengesetzte Wirkung von rein chemischer Natur 
ist von einer Warmeentwicklung begleitet." Zwijlf Jahre spater - 1865 - 

*) Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle 16 [1881]; Beibl. 
z. Wied. h d .  5, 183 [1882]. 
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diskutierte M. Berthelot seia ,,Drittes Prinzip" der Thermochemie, den 
,,Satz von der grofiten Arbeit", der im Jahre 1875 folgende Fassung erhielt: 
,,Jede chemische hderung, die ohne Mitwirkung einer aderen Energie 
verrauft, strebt zur Bildung des Korpers oder des Systems von Korpern, 
welche die meiste Warme entwkkeln." Rathke stellt in sehen geistVollen 
Untersuchungen, die eine griiadliche Besprechung von Berthelots umfang- 
reichem Werk ,,Essai de mecanique chimique" (1879) lieferten, zunachst fest, 
da13 Thomsens Satz weit weniger fordert, als Berthelots  Prinzip, namlich 
nicht die maximale, sondern iiberhaupt eine Wiirmeentwicklung. Gegeniiber 
dem Berthelotschen Postulat fragt Rathke: ,Jst das Streben knmer von 
Erfolg begleitet?" Diese Frage wird unter Hinweis auf die Tatsache, da4 
S + 0, nur SO,, KOH + Ch in der Kate  nur ClOK liefern, obgleich bei der 
Bildung von SO, bzw. CI0,K weit m e h  Wkirme entwickelt wiirde, verneht. 
Rathke geht nun auf den mit Thomsens Forderung iibereinstimmenden 
Teil des Berthelotschen Satzes zuri.ick; da gegen diese Forderung offenbar 
alle endothermen Vorgiinge verstoBen, fragt Rathke, welche ,,fremde Energien" 
hier zur Rompensation des Energieverbrauchs eingreifen konnten. Da strah- 
lende Energie, elektrische Energie u. a. meist ausgeschlossen sind, kommt 
nur chemische Energie selbst in Frage; nach Berthelot sollen vorangehenrle 
ader nachfolgende stark exotherme Reaktiown mit dem endothermen Vor- 
gang verkniipft sein, so daB die Gesamtwarmesumme positiv wird. Berthelot 
stellt z. B. folgendes Schema auf: 

Athylalkohol + Essigsaure = Ester + Wasser -2.0 Cal. 
Losung des Esters in Alkohol . . . . . . . -0.1 ,, 
Losung des Wassers in Alkohol . . . . . . +0.3 ,, - _- __ 

Summe . . . . . . -1.8 Cal. 

Diese warmebinderide Reaktion diirfte nach Berthdot nicht eintreten ; 
da sie aber beim Einleiten von Chlorwasserstoffgas (schnell und nahezu voll- 
stiindig!) verlguft, setzt Berthdot die mit der Adlosung von ,Chlomasser- 
stoff in Alkohol entwickelten 17.4 Cal. in Anrechnung, so daS die Gesamt- 
warmetonung + 15.6 Cal. betragt: dadurch son die Reaktion thermisch 
moglich werden. ,,Diese Argumentation," sagt Rathke, ,,ist offenbar ganz 
unzulassig, denn die Absorption des Chloiwasserstoffs tritt gar nicht als ein 
organisches Glied in den Komplex der Reaktionen ein, sondern lauft ganz 
aderlich neben denselben her." Rathke zeigt, dai3 man in Zhnlicher Weise 
jede eadotherme Reaktion in eine exotherme verwandeln und dadurch moglich 
machen konne; z. €3. wurde sich Gold in Chlorwasserstoffsiiure auflosen lassen, 
indem man in die warige Fliissigkeit, in welcher der ProzeB vor sich gehen 
SOU, so lange Chlorwasserstoff einleitete, bis die notigen Calorien gewonnen 
waren. Wenn Rathke die kompensierende Energie bei der Esterifizierung 
in der Hydrationswarme des Chlorwasserstoffs sucht, so bedeutet dies ein 
Streben, dem Berthelotschen Prinzip nach Moglichkeit gerecht zu werden; 
da13 die Esterifizierung auch ohne Einleiten von Chlorwasserstoff verliiuft und 
zu einem Gleichgewichtszustand fiihrt, der auch durch Hydrolyse des Bsters 
erhalten wird, war Rathke und auch Berthelot bekannt; denn die grund- 
legenden Untersuchungen iiber diese Vorghge sind ja gerade von Betthelot  
slnd St. Gilles ausgefiihrt~ worden. Die umkehrbaren Reaktionen behandelt 
Rathke erst in einem spateren Teil seiner Abhandlung. Sofort clrbgt s i 4  
nun R a W e  die Frage auf : Kann die e rgkende  Energie, z. B. bei den frei- 
willig verlaufenden Dissoziationen, auch den reagierenden Stoff en selbst ent- 
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nommen werden? Diese Frage ist umso brennender, als Berthelot endo- 
therme Votgange haufig durch warmeverbrauchende ,,physikalische" Prozesse 
(Gasentwicklung u. a.) deutet, dab& aber auch die Moglichkeit der Mitwirkung 
vorangehender oder nachfolgender ,,chemischer" Vorgkge mit Warme- 
verbrauch (!) ins Auge faBt. Es werden zur Stiitzung des Prinzips also Vor- 
gange herangezogen, die nach dem gleichen Prinzip gar nicht stattfinden 
diirfen. A. Naumann hat noch im Jahre 1879 mit aller Entschiedenheit den 
Satz aufgestellt : ,,Chemische Vorgange, welche mit einer Warmebindung ver- 
kniipft sind, k6nnen fur sich einzeln nicht stattfindea." Dem gegenuber 
betont Rathke, da13 die strenge Geltung von Thomsens Prinzip wenig wahr- 
scheinlich sei; denn bei den Reaktionen C + 2 S + CS,, CO, + C-+ 2 CO 
(dieser Vorgang ist von Rathke selbst festgestellt und untersucht worden), 
bei den Dissoziationen, iiberhaupt grundsatzlich bei einer der beiden zu 
einem Gleichgewicht fiihrenden reziproken Reaktionen handelt es sich ohne 
jegliche Frage um rein chemische, endotherme Vorgange, bei denen die ver- 
brauchte Warme zunachst dem Warmevorrat der Stoffe selbst entnommem 
wird. Mit dieser Feststellung verliert Berthelots Prinzip jeglichen Inhalt. 

Der hohe Wert der Rathkeschen Darlegungen liegt in Folgendem be- 
griindet: Zur Zeit ihres Erscheinens beherrschten die Autoritaten Thomsens 
und besonders B e r t he1 o t s die Anschauungen fast aller Fachgenossen. Zwar 
hatten schon Schroeder van der Kolk (1864) und vor allem Horstmana 
(1869-1873) die chemische Verwandtschaftslehre mit bestem Erfolg thermo- 
dynamisch zu durchdringen begonnen ; aber es bedurfte noch j ahrzehntelanger 
Arbeiten und der umfassenden Untersuchungen von Helmholtz und von 
van 't Ho f f , bis die Thermodynaniik zum eigentlichen Fundament der 
chemischen Affinitatslehre wurde, deren Lehrgebaude dann in der Folgezeit 
durch die Erschlidung der Gibbsschen inhaltsreichen Studien und durch 
die Ne r n s t schen Forschungen und Erkenntnisse zu hoher Vollendung ge- 
bracht wurde. Als Rathke seine Abhandlung verfdte, waren thermodyna- 
mische Anshauungen der uberwiegenden Mehrzahl der Chemiker vollig 
fremd: Horstmanns vortreffliches, viel zu wenig ausgeschapftes khrbuch 
erschien erst 1885. Die Beleuchtungund Widerlegungdes Thomsen-Berthe- 
lotschen Pfinzips m a t e  daher von allgemein bekannten Grundsatzen aus 
erfolgen. D& dies durch Rathke in ausgezeichneter Weise geschehen ist, 
kann natiirlich nicht durch die wenigen referierenden Satze dargetan werden, 
die in erster Linie zum Studium der auch heute noch nach mehr als drei De- 
zennien trotz aller inzwischen gewonnenen Erkenntnisse und erfolgten Wand- 
lungen irnserer Anschauungen wertvollen Abhandlung anregen sollen. 

Rathke war einer der ersten Hochschullehrer, die dem physikalisch- 
chemischen Unterrichtsstoff durch regelmaige Vorlesungen gerecht wurden. 
Sein Vorlesungsprogramm war aber ein recht vielseitiges: er las aul3erdem 
noch uber Spezialgebiete der organischen Chemie und der Technologie, auch 
der physikalischen, wie z. B. uber Heizung, Gas- und Wasserversorgung. 
Seine Darlegungen waren von groJ3er -marheit und Sachlichkeit, kurz und 
iiberzeugend waren seine Satze geformt ; ubediissiges Beiwerk fehlte voll- 
kommen, dabei fiihlte man aber deutlich des Vortragenden Freude am Stoff, 
an Versuchen und Praparaten; man empfand - besonders bei den thermo- 
dynamischen Ausfiihrungen -, daB er nicht lediglich seine sorgfaltigen Aus- 
arbeitungen vortrug, sondernl wiihrend des Vortrags h e r  wieder die Grund- 
fragen geistig verarbeitete und mit scharfer I,ogik Schlusse zog und das Lehr- 
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gebaude errichtete. Zu Rathkes fleiJ3igsten Horern gehorten auBer den physi- 
kalisch-chemisch interessierten Studierenden und naheren Fachgenossen 
auch die philosophischen Kollegen in Marburg, besonders H e r m a n  n C o h e n. 
Rathkes vortreffliche Lehrereigenschaften zeigten sich uns Jiingeren, die wir 
nicht zum Rreis seiner experimentellen Mitarbeiter gehorten, auch in der 
steten Bereitschaft, Fragen aus dem Rahmen seiner Vorlesungen und aus 
anderen Gebieten griindlich durchzusprechen ; hierbei offenbarte sich in der 
freundlichen und geduldigen Art, mit der Rathke selbst recht unbelehrten 
Anfangern Rede und Antwort gab, ein Teil seiner glanzenden personlichen 
Eigenschaften, die ganz zu ermessen ein unverganglicher Gewinn fiir alle 
wurde, die ihm n&her treten durften. Wenn ich seine Wesensart in wenige 
Worte zusammenfassen soll, so mu13 ich sagen, daB auf wenige Menschen, 
denen ich begegnet bin, das Ehrenpradikat , ,anima candida" so uneinge- 
schrankt zutraf wie a d  Rathke. Schon sein von hoher Korpergestalt getragener 
Gelehrtenkopf mit dem ernsten Antlitz zeugte, vornehmlich durch die ruhigen, 
giitig blickenden Augen, von erhabener Gesinnung, und jeder, der auch nur 
wenige uber das Alltagliche hinausgehende Satze mit Rathke gewechselt hat, 
m d t e  erkennen, daf3 er einem Menschen von ungewohnlichem sittlichen 
Ernst begegnet war; seine naheren Bekannten und Freunde aber wuBten, daf3 
alles Unfreie, Kleinliche und Niedrige ,,hinter ihrn in wesenlosem Scheine" 
lag. Der unbefangene zukiinftige Studierende macht sich von dem Hochschul- 
lehrer wohl meist ein idealisiertes Biid: olympische Ruhe und Erhabenheit 
iiber das Alltagliche, unbeirrbarer Wahrheits- und Gerechtigkeitssinn bei 
volliger Vorurteilslosigkeit, Streben nach Erkenntnis ohne Sucht nach Ruhm 
ader materiellem Erfolg sollen seine hervorragendsten Eigenschaften sein ; 
der Jiinger ist dann oft einigermden enttzuscht, wenn der Meister in der 
Wirklichkeit nicht dem Idol entspricht, wenn auch er nur als erdgebundener 
Mensch mit Mangeln und Widerspriichen erscheint. Wohl dem begeisterungs- 
fahigen jiingeren Akademiker, der eine solche Personlichkeit wie Rathke 
n5her kennenlernen und sich zum Vorbild nehmen du fte! In ihr fand er 
seiner Idealgestalt wesentliche Ziige in hoher Vollendung. Eine ungewohn- 
liche Vielseitigkeit der Interessen und des Wissens, ein feines Verstandnis 
fur Kunst, nicht zum wenigsten fur die des klassischen Altertums - davon 
zeugte schon das schone, behagliche Heim, das er sich in Marburg geschaffen - 
trugen Rathke hinaus iiber den grauen Alltag; dabei geleitete ihn seine an 
Geist und Gemiit ihm ebenburtige Lebensgefahrtin, die, mit ihrn zu einem 
Bunde reinster Harmonie vereint, in guten Tagen sein Dasein verschonte und 
in schweren Zeiiten mit selbstloser Hingebung ihm des IAbens Biirde erleich- 
terte. Ihr ist es zu danken, d d  Rathke auch in den letzten Jahren, in denen 
grausame Blindheit und qualvolles Siechtum hart auf ihm lasteten, den 
schweren Kampf in Geduld und Tapferkeit durchfocht und dabei ungebeugt, 
ohne Klage und Bitterkeit, das adere  Geschick beherrschte, ja sich zu einer 
Hohe aufschdang, von der wir ehrfurchtsvoll bekennen miissen, daIj sie nur 
dem innerlich ganz groGen Menschen erreichbar ist. Homer, die deutschen 
Dichter der klassischen und nachklassischen Zeit, besonders Uhl and,  Frey-  
tags  Bilder aus der deutschen Vergangenheit, die Vortrage von Helmholtz 
U. a. gaben ihm, aus der Gattin Mund vernommen, auch in schwerster Leidens- 
zeit geistigen Aufschwung, sodafl er oft dankerfiillt am Abend sagte: ,,HeUte 
war unser Tag doch wieder voll Wert und Inhalt." Ich we23 nicht, ob Rathke 
Hermann Oesers Schriften kannte; gew23 wiirde er in ihnen seiner eigenen 
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Lebendiihrmg Leitgedanken mit freudiger Zustimmung gefunden haben : 
,,Leben heat sein Leben zu Sekle zu machen; tot-sein im atmenden Korper 
heat, dem verfallen sein, was dich um das Seele-sein bringt." 

Von hoher Warte aus iibersah Rathke das politische Treiben und die 
Behandlung sozialer Fragen seiner Zeit. Nahm er auch einen eigenen festen 
Standpunkt ein, so war ihm doch alles Doktrinare, aller Parteifanatismus 
fremd: ernste Kritik verband er rnit Achtung vor fremder Anschauung, nie 
habe ich Ausbruche billiger Entrustung oder gar schmahende Worte aus seinern 
Munde gehort. Dabei war nichts Weichliches oder Sentimentales an ihm; 
die Tiefe seines Empfindens war mit fester Mannlichkeit gepaart. Gerechtes 
Urteil und gerechtes Handeln, Bekennen 8er Wahrheit, auch wo sie verlangte, 
in Goet hes Sinn sich ,,zur kleinsten Schar zu gesellen", kennzeichneten 
sein Wesen. 

Von seinem Volke dachte Rathke groS und stolz; seine Vaterlandsliebe 
war frei von Phrase; des Dichters Ruf ,,Deutschland uber alles", den ver- 
blendete Feinde zu einem Schr'ei nach deutscher, andere Nationen knechtender 
und zertretender Weltherrschaft fdschten, war ihm das Gebot, in starker 
Liebe zu unserem Vaterland alles zu tun zu innerer Einigung unseres Volkes 
und zu seiner Hebung auf eine moglichst hohe sittliche Stufe. Sein Sinn fur 
Wahrheit und Recht, sein moralischer Mut waren unbeirrbax, und fiir seine 
politischen Grundanschauungen ist es kennzeichnend, d& d er Dichter Sein; 
ausgesprochener Liebling war, der das schone Wort gesprochen hat: ,,In 
Fiihrden und in Noten zeigt erst das Volk sich echt; drum soll man nie zer- 
treten sein altes gutes Recht." In einer Zeit, in der es vielfach zum guten 
Ton gerechnet wurde, einen Sozialdemokraten zum mindesten als Entgleisten 
anzusehen, scheute er sich nicht, mit Sozialisten sachlich zu diskutieren und 
anderen gegenuber die von ihm als berechtigt erkannten politischen und 
sozialen Forderungen zu vertreten ; ihm verfehlt scheinenden Bestrebungea 
begegnete er aber mit Sachlichkeit, wenn notig, selbst mit Scharfe, besonders 
wenn er Ungenauigkeiten oder gar Abweichungen von der Wahrheit fest- 
stellte; so hat er, wie mir ein Augenzeuge (C.Engler) berichtete, einst in 
einer sozialdemokratischen Wahlerversammlung in Halle unbeirrt durch die 
wilden Drohungen der ihn timgebenden anfgeregten Menge einem skrupellosen 
sozialistischen Agitator laut und deutlich Unwahrheiten und Verleumdungen 
nachgewiesen. 

Wie he% Rathke sein Volk und sein Vaterland liebte, zeigte sich nach 
dem ungliicklichen Ausgang des Krieges. Die bittere Enttauschung uber 
die Verkehrung aller hohen Versprechen, wie vom Selbstbestimmungsrecht 
der Volker, in ihr Gegenteil, der tiefe Kummer uber die furchtbare Not unseres 
tapferen Volkes, das in einem Ringen gegen fast die ganze Welt Unglaubliches 
geleistet und getragen hatte, das zornerfiillte Entsetzen iiber cjie Bedriickung 
unschuldiger und wehrloser Menschen und die schmerzvolle Erkenntnis von 
der innera Zerrissenheit und dern Mangel an Verstandigungsbereitschaft im 
eigenen Volk haben ihn, der alles eigene schwere k i d  klaglos und ohne Er- 
bitterung getragen hat, im tiefsten Innern getroffea, so da13 er m m h e  Nacht 
in Kummer und Sorge durchwachte und sein bisher so ruhiges und giitiges 
Antlitz immer mehr den Ausdruck von Schwermut annahm. 

Wissenschaftliche Erkenntnis begluckte Rathke durch 'hen eigenen 
inneren Wert; ein Arbeiten mit ausgesprochen technischen Zielen lag ihrn 
fern ; ob er eine industriell brauchbare Entdeckung finanziell ausgewertet 

- 
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hatte, weil3 ich nicht; aber ich bin uberzeugt, da5 ein derartiger Erfolg ihn 
weit weniger beriihrt hiitte als das wissenschaftliche Ergebqis an und filr sich. 
Fseilich ersparte eine giinstige auI3eire Lage ihm das Trachten nach praktisch 
verwertbaren und somit nutzbringenden Entdeckungen; aber es ist zu 
beachten, daJ3 sein vie1 gepriiftes behen immer wieder unter gro5ea Opfern 
d r o h d e n  Gefahren abgerungen werden mdte .  Von seinea eigenen wissen- 
schaftlichen kistungen dachte Rpthke iiberaus bescheiden, und die g r o h  
Tragik seines Lelwns, die standige Hemmung und fWeit ige Verhinderung 
seiner Forschertatigkeit hat ihn nicht verbittert. Wir aber miissen sein 
Schicksal aufs tiefste beklagen; denn - was er selbst in groater Bdeidenheit  
abgelehnt hatte - es m d  hier ausgesprochen werden: Rathke ware, hatte 
das Geschick es anders gefiigt, einer der fiihrenden Forscher, einer unserer 
hesten Padagogen und einer unserer trefflichsten Institutsleiter geworden. 
Wiihrend Rathke seine Person e d  seine Leistungen nie in den Vordergrund 
treten lie& war er voll von begeisterter Bewunderung der grol3en Pach- 
genossen ; von seinen Lehrern, besonders von B u n sen , ferner von H e  1 m - 
ho 1 t z , H o r s t m a n n und vielen anderen sprach er in Vorlesungen und Privat- 
gesprachen mit gro5ter Hochachtung, ganz besonders von van’t Hoff, 
dessen vornehme Geldvtengestalt; mit h e n  schonen menschlichen Eigen- 
schaften ihm vor allem lieb und wert gewesen ist. 

Die Rathke aufgezwungene vorsichtige Lebensfiihmg gestatte€e keine 
grof3e Geselligkeit; dem kleineb Kreis von Freunden, der in seinem Haw 
verkehrte - zu ihm ziihl.ten besonders der klassische Philologe Bir t , der 
Theologe Brieger, der Fhilosoph Cohen, der Endogermanist Jus t i ,  der 
Pharmakologe Hans  Meyer und der Archaologe v.Sybe1 -, erschlol3 er 
sich dafiir umso tiefer. Wem es vergonnt war, gelegentlich in diesem Kreise 
zu weilen, wird die Stunden reichster Anregung nie vergessen. Und alle, die 
Rathke als Freunde, Rollegen oder Schtiler niiher kennenlernten, werden 
die von einer edlen, iiber dle Widmijrtigkeiten und Bitternisse des Lebens 
triumphierenden Selbstlosigkeit durchdrungene Persijnlichkeit. den treuen 
Freund und Berater, den gtitigen und gedtildigen Lehrer in &render, tm- 
verganglicher Erinnerung bewahren, erfiillt von dem Bewul3tsein. da13 er 
ihnen bis an ihr Ende ein glkendes Vorbild bleiben wird, das zu erreichen 
wohl ihre Sehnsucht, kaum aber ihre Hoffnung sein kann. 
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Die  wissenschaftlichen Arbeiten Rathkes. 
Im Folgenden ist eine vollstandige ifbersicht - soweit moglich, nach 

Grundthemen gruppiert - zusammengeskllt : 
I. Uber das  Selen: Zur Kenntnb des Selens (A. 162; J. pr. 108); Verbindungen 

von Selen mit Schmefel (Pogg. A. 141); Natur des Schwefelselens und der Legierungen 
(B. 18, 36); Geruch erhitzten Selens (B. 16); Se$ndithionige Saure, Selentrithionsaure, 
Krystallfonn des trithionsauren und des selentrithhsauren Kaliums (J. pr. 96, 109). 

2. a b e r  Harnstoffe: Phenylsulfocarbaminsaure (B. 11); Biguanid (B. 12); 
Aromatische Sulfoharnstoffe (B. 12); Einwirkung von Phenylsenfol auf Diphenyl- 
gnanidin (B. le); Derivate und Konstitution der Schwefelharnstoffe (B. 14); Verbin- 
dungen des Schwefelharnstoffes (B. la. 

3. Uber Cyanverbindungen: Geschwefeltes Dicyandiamin (B. 11); Additions- 
produkte der Cyanverbindungen, Konstitution des Dicyandiamids und des Melamins 
(B. 18; Casseler Naturf.-Vers. 1886); Melamin, Thiammeline (B. 20, 23); Monophenyl- 
isocyanursaure, Triphenyl-melamine (B. 31) ; Cyanurverbindungen des Taurins (B. el) ; 
Entschwefelung des Triphenylguanyl-tharnstoffes; Dicyandiamid (B. 28). 

4. Uber Derivate. des Schwefelkohlenstoffs: Chlorschwefelkohlenstoffe 
(A, 167); Einwirkung von Amiden auf CSCl, und CSC1, (A. 167, 169); Methylmercaptan- 
trisulfonsiiure, M e t h y l m e r c a p t a n - d a u r e ,  Methylakohol-trisulfonsaure (mit Max 
Albrecht; A. 161); Einwirkung von Perchlor-methylmercaptsn auf Anilin bzw. Toluidin 
(B. 19) ; Methylviolett aus Perchlor-methylmercaptan (B. 19) ; Chlorthioameisenslure- 
methylather (polymeres Thiocarbonylchlorid) (B, 21). 

5 .  Ober chemische Verwandschaftslehre: Uber die Prinzipien der Thermo- 
chemie (Abh. Nat. Ges. Halle 15); Reduktion der Kohlenssure durch Kohle (Abh. Nat. 
Ges. Halle 16); Erkennung von Molekularverbindungen (B. 2); Bildung chemischer 
Verbindungen bei unzureichender chemischer Verwandschaft (A. 161). 

6. Uber Metallographie: Krystallisiertes Ferromangan (A. em); Uber den 
Kohlenstoff im Spiegeleisen (A. 260); Eben und Stahl (Marb. Ber. 1901). 

7. Verschiedenes: Entstehung der Unterschwefelsaure (J. pr. 92, 97); Ein- 
wirkung von schwefligsaurem Kalium auf -CCl, enthaltende Korper (A. 161); Um- 
wandlung von NO,-Korpern in Sulfansauren (A, 167) ; Darstellung von ZinkLthyl (A. 16’2) ; 
Bemt-rkungen zu Arbeiten: von Potil i tzin (B. l?), Merling (B. 19); Nachruf auf 
Robert  Bunsen (2. a. Ch. 93). 


