
EUGlllN B A U M A N N .  

Wer in einer kiinftigen Zeit die Entwickelung der physiologischen 
Chemie iiberblickt, wird durch die Namen F e l i x  Hoppe-Seyler  
und Eugen Baumann an eine Periode des Aufschwunges der physio- 
logischen Chemie erinnert werden. 

Die iiberaus fruchtbare Wirksamkeit dieser beiden Forscher ist 
so eng verbunden gewesen, dam es oft unmtiglich ist, zn entscheiden, 
wo die Arbeit des Aelteren aufhiirt und die des Jiingeren beginnt. 
Ein gliickliches Qeschick hat die beiden ihrer Anlage nach durchaus 
verschiedenen Miinner zusammengefihrt, den Lehrer, der mit um- 
fassendem Blick die Probleme seiner Wissenschaft iiberechaute, und 
den Schiiler, der, mit hoher Begabung fir die Einzelforscbung aus- 
gestattet, bald ein Meister ihrer Methoden wurde. War Hop pe- 
s ey l e r  von rnedicinischen Studien ausgegangen und von biologischen 
Erwiigungen getrieben, so bewegte sich Baumann 's Denken vor- 
wiegend auf dem Gebiete der Structurchemie, und seine Erfolge sind 
Tor Allem dadurch bedingt, daw er die Reeultate und die Methoden 
dieser Wissenechaft fir die Erforschung des Thierkiirpers in eigen- 
artiger Weise zu bearbeiten und mit den physiologischen Erschei- 
nuDgen in einen engen Zusammenhang zu bringen wusste. SO drang 
er auf sicherer Bahn in die schwierigen, oft unzughglich erscbei- 
nenden Gebiete der physiologischen Chemie vor und trug Erfolge 
heim, welche die Fachgenossen mit Bewunderung erfiillten. 

Aber so gross dies Ansehen sein mochte, welches B a u m a n n  
durch seine wisseoschaftlichen Arbeiten gewann, und die Anziehungs- 
kraft, die er als Lehrer rusiibte, - was ibm das griisste Ansehen ver- 
schafi hat, was Freunde und Schiiler am festesten an ihn gekettet 
hat, waren die Eigenschaften seines Charakters. 

Die Begabung B aum ann's war nicht auf diejenigen Ftihigkeiten 
beschriinkt, welche bei den wissenschaftlichen Arbeiten in Betracht 
kommen. Neben einem ungewiibnlichen Verstand, der auch die prak- 
tischen Verhiiltnisse des Lebens mit wunderbarer Schtirfe und Klar- 
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beit ergriff, eine feine vornehme Liebenswiirdigkeit, wohlthuender, 
lebensfreudiger Humor, eine miinnliche Offenheit und vor allem eine 
nie versagende Bereitwilligkeit, Anderen zu rathen und zu helfen. 

E u g e n  B a u m a n n  wurde am 12. December 1846 zu Cannstatt 
als der zweite Sohn des Apothekers J, B a u m a n n  geboren. Die Er- 
ziehung der sieben Geschwister war einfach, aber sehr sorgsam. 
Eugen besuchte zungchst die Lateinschule in Cannstatt und vom 
14. Jahre ab daa Gymnasium zu Stuttgart, an dem er  nach 4 Jahren 
die Maturitstspriifung bestand. Diese f i r  einen Pharmaceuten damals 
ungewiihnliche Vorbereitung ebnete ihm spiiter den Weg zu seiner 
akademischen Laufbahn. Wiihrend er in der Apotheke seines Vaters 
die pbarmaceutischen Lehrjahre absolvirte, wanderte er, wie zu seiner 
Schiilerzeit, tiiglich nach Stuttgart, um die Vorlesungen H e r m a n  n 
v. Fehl ing’s  an der Stuttgarter technischen Hochschule zu horen 
und als Praktikant in dessen Laboratorium thatig zu sein. Der be- 
gabte und fleissige Schiiler lenkte bald die Aufmerkeamkeit F e h- 
ling’s auf sicb, und es bildete sicb zwischen beiden ein niiheres 
persiinliches Verhiiltniss, welches bis zu F e  b l in  g’s Tode dauerte. 

Im Jahre 1867 verliess B aum a n n  seine echwiibische Heimath 
und wandte sich, durch F e h l i n g  veranlasst, zunhhst nach dessen 
Vaterstadt Liibeck, wo er in  einer Apotheke conditionirte. Im fol- 
genden Jahr  finden wir ihn in Gothenburg, wo mehr als hundert 
Jahre friiher einer der griissten Chemiker, K. W. Schee le ,  seine 
Laufbahn in einer Apotheke begonnen hatte. Der junge Siiddeutache 
wurde schnell in der nordischen Hafenstadt heimisch; wie iiberall in 
seiner Laufbahn, so fie1 ihm auch bier die perdnliche Zuneigung 
seiner Umgebung wie eine selbstverstiindliche Gabe zu. Sein Chef, 
der Apotheker J. G. C a v a l l i ,  besuchte ihn spiiter wiihrend seiner 
Studienzeit in Tiibingen und wollte ihn iiberreden, nach dem Examen 
s u  ihni ziiriickzukehren. 

Im Friihjahr 1870 liess er sich iu Tiibingen immatriculiien, um 
sich dort zugleich mit seinem altern Bruder Gustav fiir das Apo- 
thekerexamen vorrubereiten. Die Zeugnisse F e h I ing’s bewirkten, 
dass er schon nach halbjiihrigem Studium zur Priifung zugelassen 
wurde. Nicht ohne Beeorgniss sah der iiltere Bruder dem Examen 
Eugen’s entgegen, hatte doch der junge, lebenslustige Student in der 
kurz bemessenen Studienzeit nur wenige Stnndeii fur Vorlesungen 
und hiiusliche Arbeit iibrig. Nur die Uebungen in dem damals von 
Fit t ig  geleiteten Laboratorium hatten sein Interesse dauernd in An- 
spruch genommen. Und docb gab das Examen den Anstoss zu seiner 
akademischen Loufbahn. H o p p  e-S eg le r ,  der damals in Toxi- 
cologie priifte, wurde durch die aussegewiihnlichen Kenntnisse iind 
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Fiihigkeiten des jungen Candidaten, den er erst im Examen kennen 
lernte, bewogen, ihm sogleich eine Assistentenatelle in  seinem Labo- 
ratoriulu anzubieten. 

Hoppe-Seyler’s  Institut befand sich im Tiibinger Schloss, in 
den Rhmen der friiheren herzoglichen Kiiche. Die grossen Essen 
und Feaerstftten, au denen friiher die Ochsen in toto am Spiesse 
brieten, waren jetzt fiir die feineren Anforderungen der physiologi- 
schen Chemie horgerichtet; hier schaarte sich eine grosse Zahl jiin- 
gerer Forscher um den anregenden Lehrer. Bald war Baumann in 
diesen Riiumen heimisch geworden. Anfangs freilich zog es ihn, wie 
er splter gern erzlihlte, oft schon zur Unzeit aus den dunklen Nischen 
und hinter den dicken Mauern des Schlosslaboratoriums hinaus in die 
Landschaft, die sich Ton den Fenstern des hocbgelegenen Tiibinger 
Schlosses aus besonders verlockend zeigte. Aber rllmiihlich iibten 
die wissenschaftlichen Aufgaben, die H o p p e - S e y l e r  ihm gestellt 
batte, eine wachsende Anziebungskraft aus, und er vertiefte sich i n  
seine Doctorarbeit, die Ende des Wintersemesters 1871/72 zur Pro- 
motion fiihrte. 

Als EIoppe-Seyler  im Friihjrhr 1872 an die in den Reichs- 
landen neu begriindete Universitiit iibersiedelte, zog Bail m ann ale 
w i n  erster Assistent mit ihm. Nur wer die ersten Jahre der Stram- 
butger Hocbschule mit erlebt hat, kann ermessen, welch’ ein Enthu- 
siasmus Lehrer und Leriiende erfiillte und welche Fiille wissenschaft- 
licher Anreguug diejenigen empfiugen, welche die dem deutschen 
Geiste neugeschenkte Ststte der Wissenschaft betraten. 

Da.9 rege geistige Leben, welches an der Straseburger Hochschule 
herrschte, ist von grossem Einfluss ruf die Eutwickelung B a u m  a m ’ s  
geworden. Hier trat er in gleicher Weise mit Medicinern und Che- 
mikern in personliche Beriihrung. In H o p  pe-Seyler’e Laboratorium 
sammelten sich deutsche und auslandische Aerzte, hier entwickelten 
sich manche von den freundschaftlichen Beziehungen, an denen das 
Leben Baumann’s  80 reich war, besonders das enge Verhtiltniiss eu 
J. v. Mering. 

Fiir den Chemiker bot Strassburg manche interemante Erinnerung. 
Bekanntlich hat das Elssse Ilngere Zeit Frankreich die beriihmtesten 
Chemiker geliefert. Strassburg war die Heimath von G e r h a r d t ,  
Wur tz ,  P. Schi i tzenberger ,  F r i e d e l ,  Ri t te r ,  im Elsass lebten 
damals Bouss ingaul t  und L e  €301. Eine Beziehung zu diesen 
alteren franzijsischen Traditionen war in M uscul  us verkarpert, dem 
Apotheker des nahegelegenen Biirgerspitals, aus dessen Officin damals 
werthvolle Versuche iiber das Harnstoflerment und iiber einzelne 
Capitel der Kohlehydratchernie hervorgegangen sind. Dieser fand 
sieh oft im physiologisch-chemischen Laboratorium ein, um in unver- 
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ftilschter elsffesiecher Mundart wissexischaftliche Fragen mit H o p  p e- 
S e y l e r  und Baumann zu verhandeln. 

Bis dahin hatte der Geditnke an eineii anderen Beruf, ale den 
pharmaceutischen, Baumann ferngelegen, die ersten Jahre des Strass- 
burger Aufenthalts weckten in ibm den Wunsch, sich der akade- 
demischeii Laufbabn zu widmen. 

Dieser Plan musste durch die wissenschaftlicheii Erfolge der 
niichsten Jahre gefestigt werden. Die ersten Arbeiten Bau mann ’s 
hatten sich auf dem Gebiete der reinen Chemie bewegt. Mehr und 
mehr von dem Werth iind der inneren Wahrheit pbysiologisch-chemi- 
scher Forschung durchdrungen, zog er biologische Fragen in das Be- 
reich seines Experiments, and im Winter 1875176 rnacbte er  eine 
Entdeckung, welche zuerst die Augen der Mediciner auf ibn lenkte, 
die gepaarten Schwefelsliuren des Harns. Im Sommer 187G erfolgte 
dann seine Habilitation fiir Chemie an der philosophischen Facultilt 
und im niichsten Jahre seine Rerufung nach Berlin ale Vorsteher der 
cheinischen Abtlieilung an dern von dn Bois-Reyrnond neu er- 
bituten physiologischen Institut. Die Strassbnrger medicinische Facul- 
tlit ehrte itin bei eeinem Fortgange durch Ertheilung der medicinischen 
Doctorwiirde honoris causa - die weiteren wissenschdtlichen Er- 
folge Baumann’s sollteu zeigen, dass er in  der That den Geist der 
Medicin auch ohne medicinisches Studium erfasst hatte. 

In Berlin fand Baumann sehr giinstige Bedingung fur die Eiit- 
fnltung seiner Krilfte vor. Wenn auch sein Laboratoriurn beziiglich 
der Verwdtung dem Director des physiologischen Instituts unterstellt 
war, so schaltete er doch vollkomrnen selbststiindig in dem ihni an- 
vertrauten Gebiete. 

Du Rois-Reymond hatte in der Er6ffnungsrede des physiolo- 
gischeii Institute vor iibertriebenen Vorstellungen von den Erfolgen 
der in grogstirtigem Maassstabe ausgestatteten Anstalt gewarnt; die aus 
Bnu m a  nn’s Laboratoriurn hervorgegangenen Arbeiten rechtfertigten 
selbst die hiichsten Erwartungen, welche man an die Errichtung eirier 
besonderrn chemisclien Abtheilung kniipfen konnte. 

Daa Laboratoriom R a u  man n’s zog eine grosse Zahl jfingerer 
Mediciner an, die sich unter seiner Leitung mit Forschungen aus dem 
Gebiete der physiologischen und pathologischen Chemie beschtiftigten ; 
es geniige, die Namen A. Baginsky,  Br ieger ,  G. Hoppe-Seyler ,  
L e d d e r h o s e ,  P r e u s s e ,  Riilimann, Schi f fe r  zu nennen. Wer 
die ersten 8 Biinde dieser Zeitschrift durchblickt, kann von der regen 
und erfolgreichen Tbiitigkeit des in Berlin urn Baumann geschaarten 
Kreises eine Vorstellung geminnen. 

Die Lehrthiitigkeit Baum a m ’ s  blieb nicht auf die Mediciner 
beschrtinkt, die er mit unermiidlicher Geduld in Cursen und Vor 
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Iesungen iu die medicinische Chemie einfiihrte; auch f i r  Phamaceuten 
and Chemiker wurde er bald ein beliebter Lehrer. 

Es war selbstverstlindlich, dass er zu den Chemikern Berlins in 
oiihere Beziehungen trat. Die enge Freundschaft mit F. T i e m a n n  
hat auch durch eine gemeinschaftliche Arbeit fiber den Indigo ihren 
Ausdruck gefunden. 

Btiumann war in Berlin anfangs an der philosophischen Facultat 
habilitirt; nachdem er zunkhst den Titel Professor erhalten hatte, 
wurde er im Miirz 1882 zum Extraordinarins an der medicinischen 
Facultat ernannt. 

Im Herbst des nhhsten Jahres, nach 7-jffhriger Thiitigkeit am 
physiologischen Institut, folgte er einem Ruf ale Professor der Chemie 
an der mediciniscben Facultlit der Universitiit Freiburg. Dieser Lehr- 
stuhl war durch den Abgang von Babo’s frei geworden. Im glei- 
&en J a k e  fiihrte er T h e r e s e  K o p p ,  die Tochter des Heidelberger 
Chemikers, welche er im Hause A. W. Hofmanu’s keniien geleriit 
hatte, als seine Gattin heim. Sein Haus wurde eine Stiitte des 
schiinsten Familiengliicks. Seiner Ehe sind fiinf Kinder entsprossen. 

Die Lehrthtitigkeit Baumann’s dehnte sich in Freiburg iiber 
das . ganze Gebiet der Cbemie aus. Wie in Berlin, so waren auch 
bier HiirsaaI und Laboratoriurn von Medicinern, Chemikeni und Phar- 
maceuten fiberfiillt, und neue iiberraschende Aufkltirungen uber phy- 
siologisch-chemische Vorglinge gingen in ununterbrochener Folge aus 
seinem Laboretorium hervor. Die letzten Arbeiten, welche ihn be- 
schlftigten, kuiipften sicb an die Eiitdeckung des Jods in der Schild- 
driise und huben seinen Nemen auch iiber die Kreise der Fachgenossen 
hillitus bekannt gemacht. 

Die Uebersiedelung nach Freiburg hatte Baum a n n  seinem Lehrer 
H o p p e - S e y l e r  wieder nliher gebracht, es entspann sich wieder ein 
regerer Verkehr zwischen beiden, der mit Hoppe-Seyler’s  Tod im 
Jahre 1895 ein Ende fand. Vergebens bemiihte sich die Strassburger 
Universitlit Baumann ale Nachfolger seines Lehrers zu gewinnen, er 
schlug den ehrenvollen Ruf aus. Aber nicht lange mehr durfte sich 
die Freiburger Universitst ihres beriihmten und beliebten Lehrers er- 
freuen; am 3. November 1896 erlag er einem Herzleiden, das sich 
echon lange vorbereitet hatte, ohne ihm selbst bewusst zu werden, 
nnd das ihn erst wenige Tage vor seinem Tode aufs Krankenlager 
geworfen hatte. Am 5. November wnrde er zur Ruhe bestattet, auf’s 
Tiefste betrauert von seiner Familie, seinen Freunden und Schiilern. -- 

Die ersten Arbeiten, welch B a u man n im Strassburger Labo- 
ratorium ausfiibrte, beschliftigten sich mit einigen Cyanverbindungen 
nnd specie11 mit dem Cyanamid. 
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Die Synthese des Kreatins aus Cyanamid und Sarkosin war von 
V o l h a r d  im Jahre 1868 ausgefiihrt worden. B a u m a n n  wandte diese 
Reaction auf das Alanin an iind erhielt ein Isomeres des Kreatins, 
das Alakreatin, aus dem e r  dann weiterhin ein Alakreatinin daretellen 
konnte 1). I m  Laufe dieser Untersuchungen fiihrte B a u m a n n  den 
h’nchweis, dass bei der Entschwefelnng des Sulfoharnstoffes durch 
Quecksilberoxyd Cyanamid entsteht. Hieraus ergab sich eine bequeme 
Methode ziir Darstellung diesev Kiirpers, fur deseen Gewinniing man 
friiher auf das Cyanchlorid rngewiesen war ’). Andrerseits konnte 
B a u m  anii das Cyaiiamid diirch Schwefelwasserstoff wieder in Sulfo- 
barnstoff’ zuriickverwandeln ”. Tin folgenden Jahre ( I  874) gelang ee 
B a u m a n  11, das Dicyandiarnidin, welches H aa g ’) aus Dicyandiamid 
dargestellt hatte, auf anderni Wege, nlimlich durch Erhitzen \-on 
Gumidincarbonat mit Harustoff zu gewinnen. Diese Reaction, welche 
der Hildung von Biuret aus Harnstoff analog ist, kliirte die Consti- 
tution des Dicyandinniidins auf, indem es diese Base als Guanylharn- 
stoff charakterisirte. Eine zweite bald darauf erschienene Arbeit 5) 

brachte die Beschreibuug der bisher nur in ihren Salzen bekannten, 
von R a u i n a n n  zuerst im freien Zustand dargestellten Base und 
weitere Beweise filr die von Raum:rnn angegebene Constitutiou. 
Hierau schloss eich die Ueberfiihrung der von Hal lwtrchs  6)  aus Di- 
cywidiamid diirch Kochen mit Barytwasser erhaltenen Amidocyaiisjiure 
in. Biuret ’), welche eine weitere Analogie fijr die Umwandlung dev 
Cyanamids iii Hamstoff wid des Dicyandiamids in Dicyand&nidin 
lieferte und unsere Kenntnisse Ton den Beziehungen der Cyangriippn 
ZUP Harnstoffgruppe erglinzte. 

Durch eine dcr eben erwiihnten Synthese des Dicyandiamidias 
aus Guanidin analoge Reaction. nfimlich durch die Einwirkung 
von Guanidin auf Sarkosiii , hoffte B a u m a n  n zu eirier iieuen Syn- 
these des Kreatins zu gelangen und einige Zweifel beziiglich der 
Constitution dieees Kiirpers zu heben, die trotz der Volhard’schen 
Synthese iibrig geblieben wareii. Aber es entstaud bei diesem Process 
kein Kreatin, mndern eine leicht zersetxliche Verbindung von Sarkosin 
mit Guanidin $). B a u m a n n  Less d:rs Sarkosin in gleicher Weise ruf 
Hanisiiure einwirken und erhiel t die Verbindung beider 9, welclie 
10 Jahre sptiter von Myl ius  in Baumann’s  Laboratorium weiter 
untersucht worden ist 10). 

Auf dem gleichen Gebiete Lewegten sich aiich eiiiige Versuche, 
welche B a u m a n n  imVerein mit H o p p e - S e y l e r  im d:ihre 1874 an- 

1) Ann. d. Chem. 167, 83. 
J) Diese Berichte 8 ,  26. 
5) Dieso Berichte 7, 1766. 
3 Diese Berichte 8, 708. 
9 Diese Berichte 7, 1152. 

- ._ 
y> Dieso Berichte 6, 1376. 
‘) Ann. d. CLem. 124, 25. 

8)  Diese Berichta 7, 1151. 
lo) Diese Berichte 17, 517. 

Ann. d. Cliem. 153. 293. 



stellte. S c h u l t z e n  hatte hehauptet, das in  den Thierkiirper einge- 
fiihrte Sarkosin werde durch Anlagerung von Carbaminsiiure in e k e  
neue Siiure umgewandelt. Aus den Untersuchungen von E. Sal- 
k o w s k i ,  sowie von B a u m a n n  und H a p p e - S e y l e r  ergab sich, dass 
hier Methylhydantoiinstiure entstanden war, und die letzteren Forscher 
bemiihten sich nun, durch die Synthese dieser Stiure aus Cyanstiure 
und 'Sarkosin und durch eine eingehendere Untersuchung ihrer Bil- 
dungsweise darzuthuu, dass im tbierischen Organismus ein Cyanstiure- 
rest wirksam ist. H o p p e - S e y l e r  ist auf diese Anscbauung nocb 
mehrfach zuriickgekommen, um aus ihr die Bildung des Harnstoffs im 
thierischen Organismus zu erkliiren. 

Im Jahre 1875 betrat B a u m a n n  dasjenige Forschungsgebiet, auf 
welchem er die bedeutendsten Erfolge erringen sollte: die physiolo- 
gische Chemie der Benzo lde r iv r t e .  H o p p e - S e y l e r  hatte die 
Beobachtung gemacht, dass das von S t i ide l e r  im Harn aufgefundene 
Phenol nicht ale solches , sondern in Form einer 'qhenolbildenden 
Substauzu ausgeschieden wird. Diese geht erst unter der Einwirkung 
von Mineralstiuren in der Siedehitze in Phenol iiber. Die phenolbil- 
dende Substanz musste danacb als ein Analogon der \-on S c h u n k  im 
Harn nachgewiesenen indigobildenden Substrnz erscheinen, denn auch 
letztere liefert das Indigo nur in Folge chemischer Eingriffe. 

Baumann  machte die Beobacbtong, dass bei der Zerlegung der 
damals noch nicht in reinem Zustmde bekannten indigobildenden Sub- 
stanz des Hame stets eine gewisse Menge Schwefelslure in der Fliiesig- 
keit aufrritt, die vorher als solche nicht vorhanden war - er ent- 
deckte damit die sgepaarten Schwefelsiinrena I). Kiirz darauf gelang 
es ibm aucb, die phenolbildende Substanz des Hums ah gepaarte 
SchwefelsLiure zu charakterisiren, sie rein zu gewinnen nnd ihre Zu- 
sammensetzung festzustellen. Anfangs hielt er die Slure fir eine der 
drei Phenolsulfosiiuren, von denen damals erst zwei bekannt waren, 
bald erkannte er jedoch, dass sie den Chsrakter einer rAetherschwefe1- 
siiurecc besitzt *). Bei weiteren Versuchen ergab sich, dass man durch 
rrichliche Zufiihrung vou Phenol die ungepaarte Schwefelsiiure des 
Harns v611ig eum Verschwinden bringen kann; e8 zeigte sich ferner, 
dass ausser dem Phenol und dem ahdicana noch das Kresol s) und 
das von B a u m a n n  schon friiher im Harn aufgefundene Brenzcatechin 4) 

als gepaarte Scbwefeleiiuren im normalen Harn nachzuweisen sind, 
dass endlich eine grosse Zahl anderer, dem Thierkiirper einverleibter 
aromatischer Stoffe in dieser Form den Kiirper verliisst 5). 

. .  

') P. A. 12, 69. 
3) Dime Berichte 9, 1389. 

') P. A. 18, 285. 
*) P. A. 12, 63. 

3 z. 1, 244. 
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Bald wurde der Nachweis der gepaarten Schwefels&uren in der 
Hand der Kliniker ein beliebtes Hflfsmittel, um die Resorption des 
ale Antisepticum vie1 benutzten Phenols zu schtitzen. 

Die Ansichteu Baumann’s iiber die chemische Natur seiner neu- 
entdeckten Verbindungen wurden durch die Synthese der Phenol- 
schwefelsgure aus Phenolkalium und pyroschwefelsaurem Kalium in 
glhzender Weise bestiitigt I). Diese Reaction hesass eine allgerneinere 
Anwendbarkeit, und es gelang leicht, eine grosse Zahl gepaarter 
Schwefelstiuren synthetisch darzustellen ’). 

Diese Entdeckungeii r e e n  eine grosse Znhl neuer Versuche an 
und lenkten das Interesse der pbysiologiechen Chemiker auf ,das 
Studium der synthetischen Processe des Thierkijrpers, welches seitdem 
n ick  mehr geruht hat. 

B a u m a n n  verfolgte zuniichst die Frage iiach dem Ursprung der 
aromatisclien Stoffe, welche selbst bei reiner Fleischkost im Harn er- 
scheinen, und gelangte auch hier zu neuen unorwarteten Schlussfolge- 
rungen. Im Verein mit seinen Schfilern studirte er die Fauluiss der 
EiweisskGrper uiid gewlrnn ein klares Bild von den Umwandlungen, 
welche die tyrosiiibildende Gruppe des Eiweissinolekiils bei der FBuI- 
niss erleidet. Er zeigte, dtlss die Bildung des Kresols und Phenols 
aus Tyrosin durch die Stufe der aromatischen Oxystiureu hindurch 
erfolgt; und wiea nach, dass diese SLiuren in gleicher Weise wie die 
Phenole im Ham erscheinen 3). Das Auftreten im Harn ist eine Folge 
der Darmfaulniss. Wenn diese Ftiulniss unterdriickt wird, etwa durcli 
Eingabe von Calomel, so verschwinden auch die gepaarten Schwefel- 
sauren des Hams. Die aromatischen Oxysauren hingegen sind nicht 
in gleichem Maasse von der Dmmfiiuloiss abbtingig, denii ihre Bildung 
erfolgt - wie auch die neueren Versuche von T h i e  r f e  1 de  r erkenneii 
lassen’) - iiicht iiur im Darm, sondern auch in deli Geweben5). 

Auch die indigobildende Substanz, bei deren Untersuchung die 
ersten Beobachtuiigen iiber die gepaarten Schwefelsliuren gewoniien 
waren, wurde voii B a u m a n n  iii ihrer Constitution klar gelegt. Aus- 
gehend von dern Befund JaffB’s, uach welchem das Indol :&Is Mutter- 
substanz des BHaruindicansc zu betrachten ist, gewann R s u m  ann  ini 
Verein mit B r i e g e r  aus dem Harn eines mit Indol gefiitterten Huiides 
diese Substanz zuerst in reinem Zustande, stellte ihre Formel als die 
einer Indoxplschwefelsfure fest &) und kliirh im Verein init F. T i e -  
m a n n  die Constitution des Iiidoxyls vijllig auf ’). Diese Unter- 
suchungen sind f i r  die Erkeiirituiss der Constitution des Indigos srhr 
wichtig gewordeu. 
- ~- 

9 Diese Berichte 9, 1715. 
3> Z. 8, 250; 4, 304; 6, 183. 
B) Z. 3, 254. 

3 Diese Berichte 11, 1907; 2. 2, 335. 
4) 2. 22, 62. 5, Z. 10, 123. 

’) Diwe Berichte 12, 1098, 1192; 18, 408. 



B a u m a n n  ist sptiter noch einmal in einer liusserst interessanten 
Arbeit auf die Frage iiach dem Verhalten der aromatischen Stoffe im 
Kiirper zuriickgekommen, bei der Untersuchung eines Falles von Al- 
kaptonurie. Im Verein mit seinem Schiiler Wolkow entdeckte er  im 
Harn eines Patienten eine aromatische Stiure, die 2 Homogentisiusilureo:, 
welehe als eine Dioxyphenylessigsiiure charakterisirt und synthetisch 
dargeetellt 1) werden konnte. Die Entstehung dieser Stiure erinnerte 
an einen Befund Kirk’s, welcher unter tihnlichen Verhiiltnissen eine 
Trioxyphenylpropionstiure nachgewiesen hatte. B a u m a n n  und Wol- 
k o w  zeigten, dass das Tyrosin ale Mutteraubstanz der Homogentisin- 
slure zu betrachten ist. Diese Umwandlung muss also durch einen 
Process vollzogen werden, welcher unter Verschiebung des Sauerstoffs 
erfolgt, denn in der Homogentisindure steht keine der Hydroxyl- 
gruppen in der Parastellung zu der Seitenkette, wie dies beim Tyrosin 
der Fall ist 4). 

Die Untersuchung iiber die Verhderungen, welche die aroma- 
tischen Stoffe im thierischen Kiirper erleiden, verbreitete in unerwar- 
teter W e i e  Licht iiber eine andere Verlinderung dea Stoffwechsels, die 
Cys t inu r i e .  Nach Einfiihrung von Brornbenzol fanden B a u m a n n  
uiid P r e us  s e im Harn eine complicirte schwefelhaltige Verbindung, 
die Brornphenylmercaptursiiure, deren Abbau in vollkommener .Weise 
ausgefiihrt werden konnte a). Hierbei ergab sich eine Zwischenstufe, 
das Bromphenylcysteiii , desseii Aehnlichkeit mit dem Cystin uiiver- 
kennbar war. Baumanii  wnudte die Lei den aromatischen Mercap- 
tanverbindiingen gewoiineiien Erfahrungen auf das Cystin an. Indem 
er es einerseits durch Reduction in Cystein verwandelte, andererseits 
durch Kochen mit Baryt in Schwefelwasserstoff, Ammoniak uud Brenz- 
traubensliure zerlegte, stellte er seine Constitution fest ”>. 

Durch diese Versuche war erwiesen, dass im  Organismus cystin- 
tihnliche Atomgruppen bereit stehen, welche jederzeit durch Eiiifiihrung 
halogensubstituirteii Benzols losgeliist werden kiinneii. Ihr Urspruug 
kanii kaum anderswo zu sucheu sein, als im Eiweissmolekiil. R a u -  
m a n n  und sein Schiiler S u t e r  versuchten aber vergebens, die Bil- 
dung von Cystin aus Eiweiss festzustellen, auf welche bereits einzelne 
Beobachtungen (Kiilz,  Emmer l ing )  bingewiesen hatteii. Statt dessen 
erhielt S u t e r eine Thiomilchsliure 5). Diese stellt aber kein primlire8 
Spaltiingsproduct der Eiweissktirper dar, vielmehr war B a u  m a n n  
geneigt, eine geschwefelte Asparaginstiure als erstee Zersetzungsproduct 
zu betrachten s), wlihrend D r e ch sel neuerdings Sulfinverbindungen, 
also ein vierwerthiges Schwefelatom, im Eiweiss annimmt 7). 

- - 

*) 2. 20, 219. 
4) Dim Berichte 15, 1734; Z. 8, 299. 
3 Centralblatt ftir Phpsiologie 10, 529. 

9> 2. 15, 228. 8 )  2. 5, 309. 
5) 2. 20,564. 2. 20, 585. 
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Versuche zur Spthese des Cystins und des Phenylcysteins ftihrten 
B a u m a n n  zu dem Studium der E i n w i r k u n g  von Mercap tanen  
a u f  d i e  Brenz t r aubens i iu re .  Er fand, dass bier mit Leicbtigkeit 
eine Vereinigung molekularer Mengen stattfindet. 

Bei der Einwirkung von Phenylmercaptan auf Brenztraubenssiure 
nnd Benzoylameisenssiure wurden gut charakterisirte Verbindungen er- 
halten, welche unter der Einwirkung trockner Salzsliure eine Um- 
wandlung erfuhren 1). Aus dew Additionsproduct : 

entsteht auf diese Weise eine andere Verbindung p, 

Analoge Verbindungen stellte B nu m an n durch die Einwirkung 
von Mercaptanen auf Aldehyde dar. Hier fand eine Vereinigung voii 
zwei Molekillen des Mercaptans mit einem Molekiil Aldehyd statt, 
und die entstehenden Verbindungen entsprachen in ihrer Constitution 
den Acetalen. B a u m a n n  fiihrte fur sie die Bezeichnung 2Mercap- 
talea ein, durch Einwirkung von Mercnptanen anf Ketone erhtilt er 
die BMercaptolea 8). Ebenso wie die oben bezeichneten, zwei Schwe- 
felatomc enthaltenden Derivate des Phenylmercaptans konnten anch die 
Mercaptale und Mercaptole als Substitutionsproducte des hisher nicht 
dargestellten Methylenmereaptans, CHp(SH)a, betrachtet werden. Durch 
Oxydation mit Kaliumpermsnganat gewann B a u m a n n  aus ihnen Di- 
sulfone , die sich von den friiher dargestellten Disulfoneii dadurch 
unterschieden, dass sie beide Sulfonreste an einem und demsrlben 
Kohlenstoflatom enthielteri '). 

Diese lieu entdeckten Verbindungen gewannen ein selir bedeuten- 
des Interesse fiir die praktische Medicin, als KaRt die Beobachtung 
niachte, dass das von B a u in an  n dargestrllte Diiithylsulfondimethyl- 
metban, (CHs)aC(SOp. G H & ,  cin Schlafmittel ist, und bald fand 
diese Substanz unter dem Namen BSulfonala eine ausgedehnte An- 
wendong ". Die pharniakologische Untersuchung dieser Gruppe, 
welche von B a u m s n n  und K a s t  ausgefilhrt wurde", envies, dass 
die schlsfbringende Wirkung von den Aethylgruppen und nicht von 
der S02-Gruppe als solcher abhiingt. Demgemsiss wiichst diese Wir- 
kung wit Vermehruiig der Aethylgruppeo. Den analogen Kiirpern mit 
drei und vier Aethylgruppen, dew 9Trionala uiid ~Tetronale, kommt 

I) Diese Berichte 18, 262. 
3) Diese Berichte 18, 883. 
5, Dieae Berichte 19, 2808. Kas t ,  Bed. klin. Wochenschr. 1888, No. 16. 
6) Z. 14, 52. 

2, Uiesc Berichto 19, 1787. 
Diese Berichte 19, 2806, 2814. 



3207 

eine noch intensivere Wirkung zu, als dem Sulfonal, welches nur zwei 
Aethylgruppen besitzt ; von diesen Kiirpern spielt das Trional beute 
in unserem Arzneischatz eine grosse Rolle. 

Baumann’s  Interesse verblieb dauernd bei dem Studium der orga- 
nischen Schwefelverbindungen, dss ihm den Ruhm gebracht hat, neue, 
echmerzstillende, beruhigende Heilmittel geschaffen zu haben. Im 
Verein mit seinen Schiilern, besonders mit F r o m m ,  fiihrte er  zahl- 
reiche Versuche iiber die Einwirkung von Schwefelwasseretoff auf 
Aldehyde und Ketone und iiber die Oxydationsprodncte der hierbei 
entstehenden Thioderivate aua. Er fand, dass nus Aldehyden zu- 

niichst Kiirper von der Formel R . CH<sH hervorgehen, welche sich 

leicht in die bekannten Polymeren umwandeln I). Aus dem Aceton 
entsteht bei Gegenwart \-on Salzsaure zunachst (CH&CS, ein Kiirper, 
dessen Isolirung freilich aus besonderen Griinden unterbleiben musstea). 
Die Substanz verbreitete nSmlich einen so furchtbnren Gestank, dass 
in den dem Laboratorium benachbrrrten Strassen bei einzelnen P e r  
soueu Ohnmachtsanflille , Uebelkeit und Erbrechen auftraten. Jedes 
mit diesem Thioderivat angestellte Experiment rief einen Sturm der 
Entriistung in den anliegenden Stadltheilen hervor, und B a u m s n n  
und F r o m m  snhen sich genijthigt, die Versuche aufzugeben. Um 80 

auffallender war es, dam die Experimentatoren selbst unter dem Ge- 
ruch nicht erheblich zu leiden batten. 

Die durch Condensation der primiixen Reactionsproducte deo 
Aldehyds und des Schwefelwasserstoffs erhaltenen Kiirper zeigten 
interessante Isomerieverhiiltnisse, welche schon von friiheren Be- 
arbeitern beschrieben waren. Auf Grund stereochemischer Erwiigungen 
gelang es B a u  mann ,  dieselben viillig aufzukliiren’). Diese Deduc- 
tioiien fiihrten sogar zur Aufdeckung eines Fehlers, der sich in die 
friiheren Beobachtungen eingeschlichen hatte. Drei isomere Trithioal- 
dehyde waren von friiheren Autoren beschrieben worden, iiach B a u -  
mann’s Theorie konnten abber iiur zwei existiren. B a u m a n n  und 
F r o m m  priiften deshalb die friihereii Versuche nach und fanden, 
dass die Angaben iiber einen dritten Trithioaldehyd auf Irrthum be- 
ruhten. 

Mit welch’ erfinderischem Scharfblick B aum arm die Werkzeuge 
zur Bearbeitung schwieriger Pragen zu schaffeii wusate, das zeigt sich 
besonders deutlich in der sinnreichen Anwendung des Be nzoyl- 
chlor ids .  S c h o t t e n  und Baum hatten die Wahrnehmung gemacht, 
dass die Einwirkung des Benzoylchlorids auf Con% auch in wgss- 
riger Liisnng vor sich geht’), und R a u m  hatte daraufhin eine sehr 

8 )  Dime Berichte 23, 69. 
8)  Diem Berichte 84, 1419. 

OH 

- . - - - - -- - 
9) Diem Berichte 22, 2593. 
9 Diem Berichte 17, 2549. 
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bequeme Methode zur Darstellung von Hippurrdiure gegriindet *). 
B aumann ,  in dessen Laboratorium B a u  m seine in Berlin begonnenen 
Untersuchniigen fortgesetzt hatte, erkannte die vielseitige Anwendbar- 
ireit dieser Reaction und hat aus ihr eine Methode abgeleitet, mit der 
e r  nicht allein Amingruppen, sondern auch Hydroxyle angeifen 
konnte, um aus complicirten Gemischen die gesuchten Verbindungen 
als gut krystallisirende Benzoylderivate herauszuholen. So konnte 
I3 a u m an  n die unl6slichen Benzoylester des Traubenzuckers, des 
Rohrzuckers, des Glycosamins, des Glycerins darstellen und 
zum Nachweis der betreffenden Stoffe verwerthens). Resonders 
fruchtbar erwies sich diese Methodo bei der Untersuchung auf 
Diamine. Mit ihrer Hilfe gelang es B a u m a n n  und U d r a n s z k y ,  
den iiberraschenden Nachweis zu fiihren, dass die von B r i e g e r  ent- 
deckten Fliulnissbasen: Ciidaverin und Putrescin bei Cystinurie im 
Darni gebildet werden, urn von hier resorbirt in den Harn iiberzu- 
gehen3). Bis jetzt ist das Riitbsel des Zusammenhanges zwischen 
Cystinurie und Dinminbildung noch nicht gelijst - vielleicht werden 
die von I3 a u m a n n  entdeckten Erscheinungen einst iiber diese eigen- 
thumliche Verlnderung des Stoffwechsels Licht verbreit.en. 

Neben diesen, weit ausgedehnten Arbeiten, welche uns B aum a n n  
in jahrelanger beharrlicher Verfolgung eines Ideengaiiges zeigen, 
finden wir einzelne, mehr gelegentlich ausgefiihrte Untersuchungen, 
wie die Analyse eines Termitennestes'), Beobachtungen fiber den 
chemkchen Mechanisinus der Oxydstions), durch welclie Ho ppe-  
S e y l e r ' s  Ansichten uber die Activirung des Sauerstoffs gestiitzt 
wurden, und endlich eine kritische Abhandlung iiber den von L o e w  
und B o k o r n y  erbrachten BNnchweis von der chemischen Ursache 
des Lebensa, in welcher die Ansicliten dieser Autoren in iiberzeu- 
gender Weise widerlegt wurden6). 

Es bleibt uns noch iibrig, einer der wichtigsten Entdeckungen 
B a u m a  n n's zu gedenken, der Auffindung des organisch gebundenen 
Jods in der Schilddrii~e~). Das 8 Jodothyrina (Thyrojodin) wurde von 
Baumaiii i  im Verein mit seinen Schiilern Roos und G o l d m a n n  
ale derjenige Bestandtheil der Schilddriise charakterisirt, dem die 
therapeutischeo Wirkungen dieses Organs zuzuschreiben sind*). 
__ - .. 

1) Z. 9, 465. 
3 DieseBerichte 19, 3218. - Diez, Z. 11,472. - Wedenski, Z. 13,6G. 
9 Dime Borichte 21, 2744, Z. 13, 562; 18, 77. 
4) Sitzungebericht der EBnigl. Preuss. Akademie der Wissenschaft zu 

5) Z. 6, 244; diem Berichte 16, 2146; 17, 283. 

4 YIinchener medioinische Wochenschrift 1896, No. 14 ond 47. 

Berlin. 1882, 20. 

6, Pfliiger'a Archiv 39, 400. ?) z. 21, 319, 481; 22, 1. 
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Man durfte erwarten, dass diese Entdeckung der Ausgangspunkt 
neuer glgnzender Untersuchuagen Baiimann’s sein wiirde, wie es die 
Auffindung der gepaarten Schwefelsfiuren und der Mercapturauren 
gewesen ist. Diese Hofiung ist leider nicht in Er l l lung  gegangen 
- Ba u m a n  n wurde inmitten solchen vielverheissenden Schdens  
seiner Wissenschaft entrissen. Andere miissen sein Werk vollenden 
und den Weg wandeln, den er gebahnt hat. 

Die reichen Erfolge Banmann’s ,  die in dieser knrzen Dar- 
stellung nur angedeutet werden konnten, gelen UDS eine Vorstellung 
davon, was die Wissenschaft durch den allzufriihen Tod dieses 
Mannes verloren hat. Und doch lbst sich die Gesammtheit seines 
Wirkens nicht anniihernd. nach den Ergebnissen seiner wissenechaft- 
lichen Arbeiten schtitzen. Der Einfluss, den diese edle PersGnlichkeit 
als Vorbild fiir Andere ausgeiibt hat, ist nicht zu ermessen. Allen, 
die ihm nahetraten, musete es als ein erstrebenswerthes Ziel er- 
acheinen, so zu denken nnd so zu schaffen, wie er. 
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