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LUDWIG GATTERMANN. 
In Goslar am Harz wurde L u d w i g  G a t t e r m a n n  am 20. April 

1860 geboren. In der altertumlichen Stadt, in der sein Vater die erste 
Rackerei besaB, verlebte e r  Kindheit und Jagend, bis er 1880 z u r  
Universitjit zog. Von den in der Kindheit empfangenen Eindrucken 
hat  wohl am meisten die schijne, zur Naturbeobachtung einladende 
Emgebung seiner Heimatstadt seine Entwicklung beeinflufit. Er legte 
IIerbarien in peinlich sauberer Ausfuhrung an, sammelte Schmetter- 
linge und - wozb j a  die Ausfliige in den Harz besondere Gelegen- 
heit boten - Mineralien. D i i  Natur ist ihm bis zu seinem Lebens- 
ende der beste Preund geblieben. Noch von unserer letzten Begeg- 
anng irri Sommer 1918 entsinne ich mich seiner Freude uber die 
landschaftliche Anmut eines ihm bis duhin unbekannt gebliebenen 
Schwarzwald-Tales. 

Der Vater lief3 seinen Kindern - Gattermann hatte vier Ge- 
schwister, von denen zwei in den ersten Lebensjahren starben, - die 
beste Erziehung und Schulbildung zukommen. So wnrde Ludwig 
auch in der Musik unterrichtet, und mit Eifer verschaffte er sich durch 
Vierhiindigspiel Kenntnis von den klassischen Meisterwerken der Ton- 
kunst. Horte er auch schon in den Jiinglingsjahren auf, das eigene 
Spiel als tigliche Gewohnheit zu betreiben, so Btieb ihm doch die 
Freude an der Musik erhalteu, und auch an ihrer neueren Entwick- 
lung nahm er mit Verstiindnis teil. Die StraBen seiner Vaterstadt 
hiitten ihm auch die Anregung zur Beschlftigung mit der Archi- 
tektur geben konnen; aber ein lebhafteres Interesse fur I die bildenden 
Kiinste stellte sich bei ihm erst in einer vie1 s iiteren Zeit ein. Von 
seinem letzten Wohnsitz - Freiburg i. B. - aus besuchte er gern 
die nahe gelegenen Orte, in denen sich Denkmiiler altdeutscher Kunst 
befinden; hier schmuckte er auch sein Haus mit Nachbildungen der 
ihm lieb gewordenen Kunstwerke. 

Gattermann besnchte die Reabchule. Bald nach der ersten 
Einfiihrung in die Chemie traten die Anzeichen einer besonderen 
Neigung f i r  diese Wissenschaft auf, die sein Leben ausfullen sollte. 
E r  versah sich mit den gebrlhhlichsten Chemikalien und Geriiten, 
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urn zu Hause die in der Schule gesehenen Versuche zii wiederholen 
und andere an der Hand von Lehrbiichern zu erproben; seine Schul- 
freunde riihmen schon die sichere Hand, die er hierbei bewiihrte. 
Doch auch mit Physik und Mathematik beschiiftigte er sich gem. 
Er war der Ratgeber flir seine Mitschiiler bei der Losung mathemati- 
scher Aufgaben; dabei lie13 er sie aber nicht Sabschreibenu, sondern 
entwickelte ihnen an einer eigens hierfiir angeschaffteu Wandtafel den 
Weg. Bei der glanzend bestandenen Reifepriifung holte er sich durch 
seine Kenntnis der Differentialrechnung, die damals in der Schule 
noch nicht gelehrt wurde, die Note worzuglicha fur die Mathematik. 

Ostern 1880 bezog er die Universitat Leipzig, zunbhst um der 
Militiirpflicht zu geniigen. Eine grol3e Begeisterung fur soldatische 
Betiitigung erwarb er dabei nicht; auch bat er es nicht zu hoheren 
militlirischen Graden gebracht und spiiter die Ubungen auf das notigste 
MaS beschriinkt. Das eigentliche Chemie-Studium begann er in Heidel- 
berg unter Bunsen. Im Herbst 1882 ging er nach Berlin, urn an 
der Technischen Hochschule im Laboratorium L i e  be rm an  n s die 
organisch-chemischen Ubungsarbeiten auszufiihren. Bei dieser Gelegen- 
heit lernte ich ihn kenneo, da ich damals Liebermanns Assistent war. 
Ich entsinne mich nicht, jemals einen Praktikanten unterrichtet zu 
haben, der gr6Bere Geschicklichkeit bewahrt und sauberer gearbeitet 
hatte. Seine Ubungsaufgaben fiihrten ihn auch zu seiner ersten Ver- 
iiflentlichungl), in der er iiber die bislang unbebannt gebliebene 
Fahigkeit des 2.4.6-Tribrom-anilins zur Salzbildung berichtete; diese 
erste, nicht gerade bedeutsame Entdeckung hat ihn, wie er mir spater 
lachend erziihlte, so aufgeregt, da13 er schlaflose Nachte dariiber Fer- 
brachte. 

Dann wandte 
er sich nach Gottingen : zur Hochschule seiner Heimatprovinz, die 
ihn iiber den AbschluB seines Studiums hinaus an sich fesselte. Seine 
spatere Laufbahn fiihrte ihn nach den badischen Universitaten Heidel- 
berg und Freiburg. Diese drei Orte der beruflichen Tatigkeit be- 
zeichnen auch drei Abschnitte seines Lebens. 

Nur ein Semester verbrachte Gattermann in Berlin. 

Gottingen (1883-1889). 
Als Gattermam Ostern 1883 nach Giittingen kam, hatte H. H ii bn e r  

dort den Lehrstuhl f i r  Chemie inne. Die Dissertation DUber einige 
Derivate des m-Nitro-p-toluidinsx (Gottingen 1885) gehort in den Auf- 
gabenkreis, dem dieser im Sommer 1884 friihzeitig dahingeraffte 
Forscher damals seine Arbeiten zuwandte. Sie fuhrte nicht zu Er- 
gebnissen, welche Anla13 zur Hervorhebung geben; aber in einem 

l) B. 16, 634 [tS83]. 
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gelegentfichen Hinweis, auf die Eigenschaften aromatischer Diamine, 
in weit aulfallenderer Weise als Campher auf Wasser zu rotierenl), 
und in der Auffindung einer farblosen Form des m-Nitro-p-acet- 
toluids, das friiher stets in gelben Krystallen erhalten warz), zeigt 
sie schon mehr eigene und spurende Beobachtung, als man bei 
Anfangern zu finden gewohnt ist. In einer seiner fruhesten Publi- 
kationen, zu denen sich ihm als Assistent des Laboratoriums Gelegen- 
beit bot '), tritt auch schon seine apparative Geschicklichkeit hervor; 
sie betrifft jene Modifikation des Schiff  schen Apparates zur volu- 
metrischen S t i cks to f f -Bes  timmung'), welche darin besteht, daB 
der Stickstoff in einem ni ch  t kalibrierten Sammelapparat aufgefangen, 
dann in eine MeBrohre iibergefullt uud i n  ihr uber W a s s e r  gemessen 
wird. Bekanntlich hat sich diese zugleich mit erhohter Genauigkeit 
rerbundene Vereinfachung alsbald allgemein fur die Stickstoff-Bestim- 
mung in organischen Verbindringen eingefuhrt. Hier sei auch gleich 
einer am seinen spateren Arbeitsjahren herruhrenden Konstruktion, 
welche ebenfalls die alten Modelle in allen Laboratorien rerdrlogte, 
gedacht: seines Bombenofens  mit verstellbaren Brennerrbhren 9. 

Ostern 1885 folgte Vic to r  Meyer  auf Hiibner, und damit be- 
gann fur das Gottinger chemische Leben eine neue Zeit regster und 
erfolgreichster Forschungstltigkeit. Dem Laboratorium stromten 
Studentenscharen hinzu, die es kaum fassen konnte; und zu den i n  
ihm bereits tiitigen Dozenten K. B u c h k a ,  P. J a n n a s c h ,  R. L e u k -  
k a r t  und C. Pols torff  traten jiingere Krgfte, die sich der Dozenten- 
lanfbahn widmen wollten. Ostern 1886 siedelte ich von Berlin nach 
Gattingen uber, ein Jahr darauf folgte K. Aumers.  Zwischen Gatter- 
mann, Auwers und mir schloS sich ein enger Freundschaftsbund, in 
den aus der Blteren Gottiuger Zeit auch P. J a n n a s c h  eintrat, und 
der sich zeitlebens erhielt. Spater kamen R. D e m u t h  hinzu, der 
d a m  in die Elberfelder Farbwerke iibertrat, und E. Knoevenagel .  
Zwischen uns hat stets das vertrauensvollste Verhaltnis bestanden. 
Wir erziihlten uns von unseron AI beiten und unterstutzten uns durch 
Ratschliige. Wir bildeten eine fidele Mittagsgesellschaft - genannt 
die SCochleariae (von cochlear, der Kochloffel) -, zu der auch ein 
Jurist und ein Romauist gehorten. I n  den SBiergiirtenC, bei gemein- 
samen SpaziergCngen und Ausflugen lieBen wir harmlose Frohlichkeit 

l) B. 18, 1484 [l885]. 
2, Diese Beobachtung murde spater von ihm etwas weiter verfolgt; vergl. 

8) Vgl. B. 17, 778, 2601 [1884]; 18, 2599, 2604, 3245 [1SS.5] 
3 Fr. 24, 57 [1885]. 
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8. 23, 1733 [1890]. 

B. 27, 1944 [1S94] 
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und Neckerei mit wissenschaftlichen Gespriichen wechseln. Dab wir 
gewisserma8en ,)Konkurrentenc waren, kam uns kaum in den Sinn. 

Dieses eintrachtige Zusammenleben und Zusammenschaffen hat  
sich aus den Giittinger Jahren in  die Heidelberger Zeit iibertragen 
und ist niemals durch einen Zwischenfali getrubt worden. War  es 
ein glucklicher Zufall, der gerade Menschen zusammenluhrte, von 
denen jeder ohne Neid Erfolge und Vorziige des andern anerkanute 
uud uessen Scbwtchen nur als willkommenen AulaB zur Belustigucg 
empfand? Hat  die menschlich so uberaus aoziehende Natur des vcr- 
ehrten gemeinsamen Lehrers, der jedem seine Freiheit lieI3 und dnch 
mit leiser kaum fuhlbarer Hand die Leitung festhielt, in  seinem Ge- 
folge diese Harmonie erweckt und erhalten? W a r  es  das  Gefuhl dera 
Befriedigung iiber guten Fortschritt der wissenschaftlichen Arbeit i i i i r i  

aachsende Hiirerzahl? Trug der behagliche Rahmeu der Kleinstntlt 
d a m  bei? Es ist schwer, in menschlichen Dingen Ursache und R i r -  
h u g  zu verfolgen. Genug, ich habe in  meinem Leben nie eia 
reibu~gsloseres und daniit fur die Sache Eorderlicheres Zusammm- 
wirken beobachtet. 

Doc6 oon diesen Erinnerungen a n  gemeinsames Erleben zurhck 
zu Gattermanns eigencr Entwicklung! EP t ia t  zu V i k t o r  M e p e r  
alsbald in besonders enge Beziehung als Vorlesungsassistent - ei i:o 
Stelle, die e r  schon unter I lubner  ausgefiillt hatte. Bus Zurich hatte 
V. Meyer fur ein Semester seineu dortigen Vorlesungsassiste~ten 
T. S a n d m e y e r ,  der kurz, ziivor die so beriihmt gewordene Umsetzuug 
der  Diazoverbindungen mit Cuprosalzen entdeckt hatte, mitgebracht. 
Durch ihn a u r d e  Gatterrcann in  die Erfordernisse des yon V. Meyw 
auljerordentlich reich mit Experimenten ausgestatteten Kollegs eir: 
geftihrt, und auch aus dieser Lehrzeit erwuchs ihni dauernde Freur,d- 
schaft. Gattermann hat damals wohl kaum geahnt, cla13 er  die zmeiiel- 
hafte Freude hahen wiirde, noch etwa sechs Jahre  Vorlesungs-Assistent 
zu bleiben. Seine Geschicklichkeit und unbedingte Zuverlassigkeit 
machten seine Hilfe fur V. Meyer unentbehrlich; erst in der Heidel- 
berger Zeit willigte dieser endlich ein, ihn durch einen Nachfoiger 
ersetzen zu lassen, den wiederum Gattermann einlernte. Aber arich 
in allen Verwaltungs-Angelegenheiten wurde e r  V. Meyers mechte 
Handc und besonders in  der Aufstellung und Durchfuhrung der Bau- 
pliine. Galt es doch, zunachst in Gottingen dem Laboratorium einen 
Erweiterungsbau anzugliedern, spater in  Heidelberg einen solchen nsch 
provisorischem Umbau z u  errichten! 80 begann eine Bauzeit, die 
sich uber etwa sieben Jahre erskeckte. Keinen besseren Beistand 
konnte es hieriiir geben als Gattermann, der in allen technischen 
Dingen einen geradezu verbjuffenden Blick fiir die einfachste und 
zweckdienlichste Liisung beaab. 
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Aber V. Meyer sorgte auch dafur, dnB trotz dieser Beanspruchun- 
gen Gattermann Zeit f u r  eigene wissenscbaftliche Arbeiten bshielt 
und Gelegenheit hatte, sie mit Mitarbeitern zu fardern. So konnte 
die  Habilitation (1886) bald auf d a s  Doktorexamen folgen. 

DaB er  zunachst sich dem Thiophen-Gebiet zuwandte, das  da- 
mnls fast alle HInde  des Laboratoriums beschaftigte, wird nicht 
wlmdernehmen. Doch sei aus diesen Arbeiten I), die ja mehr zu dem 
Lebenswerk seines Meisters gehoren, n u r  erwahnt, daB sie ihm die 
erste Gelegenheit boten, dia F r i e d e l -  C r a f t s s c h e  Aluminiumchlorid- 
Reaktion genau kennen zu lernen, deren Anwendungsbereich e r  in  
den  niichsten Jahren 60 aufierordentlich erweitern sollte. I n  dieser 
Bichtung brachte das J a h r  1886 den ersten Erfolg: seine M e t h o d e  
z u r  D a r s t e l l u n g  a r o m a t i s c h e r  C a r b o n s a u r e n  m i t  H i l f e  v o n  
H a r n s t o f f c h l o r i d e n .  Er hatte fur eine VVerauchsreihe, welche 
iibrigens splterhin aufgegeben wurdea a), grBWerer Mengen aliphatischer 
fsocyanafe bedurft und wollte sie sich durch Ubertragung des 
H e n t s c h e l s c h e n  Verfahrens (zur Darsteliung des  Phenylisocyanatv 
aus  Anilin) in  die Fettreihe verschaffen. Dabei fand er ,  daB in der 
T a t  Phosgen auf die salzsauren Salze der aliphatischen Amine rea- 
giert, daIj aber zunachst die ,,Alkyl-harnstoffchloridecc (N-Alkyl carb- 
amidsaurechloride), Alk.NH.CO.C1, entstehen , aus denen sich dann 
durch Destillation uber Kalk leicht die Alkylisocyanate gewinnen 
lassen. Dies fubrte ihn  d a m ,  den Sa ln iak  der  Einwirkung des Phos- 
gens auszusetzen ; seiner Erwartung gemiiB entstand das  Carbarnid- 
saurechlorid (einfaches .€larnstoffchlorid.), &N.CO.Cl, das  fruher 
schon von W i i h l e r  beim Ueberleiten von Chlorwasserstoff uber iso- 
cyansaure Salze als Additionsprodukt von Cyansgure nnd Chlor- 
yasserstoff beobachtet war. Das Harnstofkhlorid und seine N-hlkyl-  
Derivate wurden nun in ihrem Verhalten genauer verfolgt a), und be- 
sonders fesselte ihn die Leichtigkeit, mit der diese Chloride in  a e -  
genwart von Aluminiumchlorid mit aromatischen Kohlenwasserstoffen 
und Phenolathern zu Amiden aromatischer Carbonsauren, Ar.CO.NH2 
bezw. Ar.CO.NH.Alk, zunammentreten. Da die Amide sich durch 
Alkali zu den Carbonsauren verseifen lassen, war  damit ein W e g  
Ton allgemeiner Gangbarkeit gefunden, um Wasserstoff des Benzol- 
kerns durch Cnrboxyl zu ersetzen. I n  spateren Jahren hat er (mit 
B o s s o l y m  0) dieeeni Verfahren eine sehr hubsche Modifikation ge- 
p b e n ,  welche gestattet, geringe Mengen von Kohleuwasserstolfen oder 
Phenoliithern unter Umgehung der lastigen Anweudung von Phosgen 

I)  B. lS,  3005, 3012 [lSSS]; 19, 658 [1856]. 
2’ Vorllufige Mitteilung dariiber: B. 19, 1639 [IS%]. 
a) B. 20, 118, 85s pss71; A. 244, 29 p8571. 
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in Form ihrer wohl krystallisierbaren Carbonsiiureamide zu identifi- 
gieren I);  zu diesem Zweck leitet er zugleich Cyansiiure-Dampf (durch 
Erhitzen von CyanursSure entwickelt) und Chlorwasserstoff in die 
mit Aluminiumchlorid versetzte und notigenfalls rnit Schwefelkohlen- 
stoff verdiinnte Probe des Kohlenwasserstoffs bezw. Phenoliithers ein. 
huch vereinfachte er in weiterer Ausbilduog eines von B o u v e a  u l t  
aufgefundenen Verfahrens die Verseifung der Amide 3, indem er zu 
ihrer siedenden Losung in  verdunnter Schwefelsaure Natriumnitrit- 
Losung zuflieden Eat. - Auch andere Anwendungen des Aluminium- 
chlorids haben ihn schon in Giittingen beschaftigt, greifen aber in  
seine Heidelberger Arbeitsperiode uber und mogen daher erst an 
spaterer Stelle besprochen werden. 

Der Winter 1887188 wurde zum Teil mit einer sehr aufregen- 
den Arbeit angefiillt, die sich a n  V. Meyer s  Vorlesungsversuche iiber 
Ch lo r s t i cks to f f  anschlol3. Man war bei den Versuchen, die ZK- 
sammensetzung dieses so auBerordentlich explosiblen Stoffes zu er- 
mitteln , bis dahin stets von ungewogenen Mengen ausgegangen und 
hatte sich begniigt, das Verhaltnis von Stickstoff zu Chlor zu bestim- 
men. Gattermann fadte nun den kiihnen Plan, >den Chlorstickstoff 
in ublicher Weise durch Waschen und Trocknen zu reinigen, ihn ab- 
zuwagen und in normaler Weise der Analyse zu unterwerfen(<. 
Schlicht und anschanlich schildert er 3, seine Beobachtungen iiber den 
gefiihrlichen Stoff, der auch ihm haufig unter den Hiinden espiodierte, 
und berichtet iiber die MaBnahmen, ihn zu reinigen, sich gegen schwerere 
Folgen einer etwaigen Explosion zu schutzen, die vorzeitige Explosion 
aber nach Moglichkeit zu verhuten und ihn schliedlich der Wage ohne 
deren Zertrummerung anzuvertrauen. Seine Chlorbostimmungen zeig- 
ten, daf3 das durch Einwirkung von Chlor auf Salmiak entstehende 
Priiparat nicht einheitlich ist; aber durch nochmalige Behandlung mit 
Chlor erhielt er  den .Perchlorsticlistoffa, der einen auf die ForrneL 
NCla passenden Chlorgehalt aufwies. Diese Untersuchung trug seinen 
Namen i n  weitere Kreise. Ein Bericht daruber kam - sicherlich 
nicht von ihm veranlal3t - in eine Tageszeitung. Die Notiz trat 
nun die iibliche Wanderung durch die deutsche Presse an, und eines 
Tages wurde sie ihm sogar aus England als Zeitungsausschnitt rnit 
dem Stichwort .a hero of sciencea zugesandt. Seitdem erhielt er in  
seinem niiheren Freundeskreise den Spitznamen d e r  Heros,  der ihm# 
bis an sein Lebensende haften blieb. 

An diese Arbeit schlofi sich im folgonden Jahre eine weitere- 
Untersuchung auf anorganischem Gebiet. I n  ihr lehrte Gattermann 

1) B. 23, 1190 [l890]; 32, 1116 118991. 
9' B. 32, 1118 1S991. B. 21, 751' [1888]. 
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Fur eine Anzahl von S i l i c ium-  und Bor-Prlparaten, die bis dahin 
nicht Ieicht herzustellen waren, sehr einfache Bereitungsweisen 
kennenl). E r  geht hierfur von den Produkten aus, die aus Quarz- 
sand oder Borax durch Erhitzen rnit Magnesiumpulver in lebhafter 
Eeaktion entstehen. Sie enthalten amorphes Silicium oder Bor, und 
aus ihnen lassen sich nun die verschiedensten PrLparate, die zum 
Teil vorher zu den Bchemischen Kostbarkeitene gehorten, - krystal- 
lisiertes Silicium , Siliciumtetrahalogenide , Siliciumchloroform und 
Siliciumbromoform , Silicoameisensiiure , Bortrichlorid - durch be- 
qneme Operationen in grol3en Mengen gewinnen. Die splteren Ar- 
beiten anderer Autoren uber die Chemie des Siliciums sind duroh 
diese eleganten DarstellunRsverfahren wesentlich erleichtert worden. 

Aber zu dieser Zeit, als Gattermann sich vie1 rnit anorganischen 
Aufgaben beschlftigte, kniipfte sich zugleich ein Arbeitsverhlltnis rnit 
einer der bedeutendsten Farbenfabriken an, das ihm fur Betatigung 
i n  organischer Richtung neue Anregung bot. Hrn. Direktor Dr. 
R o b e r t  E. S c h m i d t  in Elberfeld, dessen Freundschaft er durch 
diese Beziehung gewann, verdanke ich hieriiber die folgenden Mit- 
teilungen : 

.In den ersten Monaten des Jahres 1888 trat Gattermann in 
nlhere Beziehungen zu den Farbenfabriken vorm. F r i e d r .  B a y e r  
& Go. i n  Elberfeld, und es entstand ein Ireundschaftliches Verhlltnis, 
das nur  durch seinen Tod gelost wurde. Es war die Zeit, wo der 
junge Dr. D u i s b e r g  anfing, dem Elberfeldw Werke einen ganz 
rreuen Impuls zu geben, dessen glanzende Resultate ja jedem bekannt 
sind. Duisberg, darnals noch Laboratoriumschemiker, erkannte sofort, 
daf3 der Erfolg der chemischen Industrie im dlgemeinen, der Teer- 
farbenfabrikation aber insbesondere nur auf grundlicher wissenschaft- 
licher Forschung beruhen kiinne. Duisberg waren wohl eine Anzahl 
junger Chemiker zu wissenschaftlichen Arbeiten zugeteilt worden. 
EF hielt es aber fur nutzlich, auch Beziehungen mit akademischen 
Forschern anzuknupfen, da die damals aoch recht primitiven Labo- 
ratoriumseinrichtungen der Farbenfabriken fur alle Zwecke der wissen- 
schaftlichen Forschung kaum geniigten. So wurden dann auf Ver- 
anlassung von Duisberg auch rnit zwei jungen Gottinger Privatdozen- 
ten, Schiilern von V i k t  o r Meyer,  ganz lose Abmachungen getroffen. 
1Es waren d i e sLeucka r t ,  der leider bald darauf starb, und G a t t e r -  
m ann. Die Abmachungen, durch welohe die freie Forschungstatig- 
keit in keiner Weise beeintrlchtigt werden sollte, bestanden im 
wesentlichen darin, dal3 die betreffenden Hochschuldozenten neue Be- 
obachtungen nnd Reaktionen , welche ein technisches Interesse bean- 

l) B. 22, 186 [1889]; s. ferner B. 27, 1943 [1894]. 



epruchen konnten, der Firma zum etwaigen Erwerb anbieten und 
i h r ,  sofern sie Zeit und Lust d a m  hHtten, bei Aufkllrung neuer 
Reaktionen behilflich sein und Gutachten erstatten sollten. Dafur 
wurden die Forscher von der Firma durch Zuweisung von Prapara- 
ten und Material aller Art unterstiitzt.K 

.So hat sich zwischen Gattermann und den Farbenfabriken ein 
T'erhaltnis entwickelt , wie man es sich harmonischer nicht denken 
konnte, und das 32 Jahre zur vollth Zufriedenheit beider Teile fort- 
bestanden hat. Gattermann erhielt so tieferen Einblick in manche 
Gebiete der chemischen Industrie, die ihm sonst wohl fremd geblie- 
ben waren. E3 war oft ein inniges Zusammenarbeiten. Wiederholt 
verbrachte Gattermann einen Teil seiner Ferien in den mittlerweile 
aiif das rollkommenste ausgestatteten Laboratorien der Farbenfabi- 
ken, und noch ofter geschah es, daB ein Chemiker der Farben- 
fabriken zu Gattermann fuhr, um in seinem Laboratorium mit ihni 
zusammen einige Versuche zu machen. Des liebens wiirdigsten Emp- 
fanges waren unsere Chemiker gewiJ3, und mancher denkt noch heute 
an die Stunden zuriick, die er mit Gattermann verbracht hat, und 
i n  denen nach getaner Arbeit auch bei einem Glase Wein oder auf 
einem Spaziergang in die schone Umgebung von Heidelberg oder 
Freiburg die Geselligkeit gepflegt wurde. * 

SDiese freundschaftlichen Beziehungen sind auch den Schulern 
von Gattermann zugute gekommen, indem viele YOU ihnen nach be- 
endigtem Studium in den Farbenfabriken untergebracht wurden und 
da eine Lebensstellung fanden.a 

Gattermann war zeitlebens fiir diese Beziehung dankbar. Als 
erste Frncht finden wir 1888 in den BBerichtena eine Abhandlung') 
Biiber zwei Nebecprodukte der technischen Darstellung von Bmino- 
azobenzok (mit G. Wichmann) .  Mit groBer Findigkeit erkannte 
er rasch das eine als p-Amino-diphenyl, das andere als N-Phenyl- 

pseudoaziinino-benzol, CS Hk -p;T, I ,N.Cs Hs, dessea Bildung er als einen 
N 

Hinweis darauf deutete, daB bei der Umlagerung des Diazoamino- 
benzols neben dem p-Amino-azobenzol in geringer Menge sich auch 
o-Amino-azobenzol bildet; diese Vermutung ist dann vie1 spater (1913) 
durch F e l i x  H. W i t t a )  bestLtigt worden. Auch eine nicht abge- 
schlossene Untersuchung iiber A l d e h y d  b lau  3, ist vielleicht auf eine 
Anregung der BFarbenfabrikenu zuriickzutiihren. 

l) B. 21, 1633 [lSSSj. 
a) Gattermann und W i c h m a n n ,  B. 22, 227 [lSS9]; vergl. dam 

a) B. 46, 2557 [1913]. 

v. Miller und Pl6ch1, B. 2$, 1700, 1715 [1891]. 
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Im letzten Gottinger Winter (1885/89) arbeitete Gattermann im 
Auftrage der nFarbenfsbrikenC( an der Aufkliirung des P r i m u l i n s ,  
eines von A. G r e e n  entdecliten Farbstoffes, der unpatentiert von 
England aus auf den Markt geworfen wurde und grol3es Aufsehen er- 
regte’). Zu gleicher Zeit war ich durch eine englische Farbenfirma 
veranlaf3t worden, mich rnit diesem Farbstoff, dessen Herstellungs- 
weise von dern Entdecker geheim gehalten war, zu beschgftigen. 
Unsere Versuche spielten sich i n  demselben Zimmer - V. Meyers 
Privatlaboratorium - ab. Wir mufiten naturlich iiber sie schwei- 
gen, wiihrend wir sonst gewohnt waren, uns nnsere Laboratoriums- 
Freuden und -Leiden mitzuteilen. Das Laboratorium war mit Olbii- 
dern nicht sehr reichlich gesegnet, und so traf es sich oft, da13 wir 
uns vereinigten, um unsere KBlbchen in  einem und demselben Bade 
z u  erhitzen. Erstaunt .waren wir, da13 wir immer Verlangen nach 
der gleichen Temperatur hatten, und da13 die in unseren beiderseitigen 
KoIbchen enthaltenen Schmeizen dieselbe braune Farbe zeigten. Als 
wir dann am AusguB wahrnahmen, da13 beim Ausspulen unserer Ge- 
fiBe auch die gleiche herrlich blaue Fluorescenz auftrat, wul3ten wir 
Bescheid. Wir hatten beide immer Schwefel mit p-Toluidin erhitzt, 
urn das friiher von D ah1  & Go. beschriebene, angebliche Thiotolui- 
din darzustellen, das durch schBne Fluorescenz seiner Liisungen aus- 
gezeichnet ist. Wir waren beide zu ungefahr der gleichen Zeit so- 
weit, daB wir die Ergebnisse unserer Versuche veroftentlichen durften. 
Nun wurde das Schweigen gebrochen, und wir verabredeten uns, 
iinsere Mitteilungen i n  das gleiche Heft der SBerichteS zu bringen ”. 
Jeder von uns wa,r - wenn auch auf etwas abweichendem Wege - 
zu dem gleichen Ergebnia gelangt: da13 jenes Schwefelungsprodukt 
des p-Toluidins nicht die Zusammensetzung eines Thiotoluidins 

s[csHa (CHa)(NHa)]i, 

besitzt, sondern 4 H-Atome weniger enthiilt, und da13 nur eines seiner 
beiden N-Atome in Form der prirniiren Aminogruppe zugegen ist. 
Diese Kollision hat unsere Freundschaft nicht beeintrachtigt. Gatter- 
mann ging dann i n  den Osterferien nach Elberfeld und klarte dort 
)nit P f i t z i n  g e r  3, die Strulitur jenes Schwefelkorpers, den ich D e - 
h y d r  o - t h i o  t o l u i d i n c  genannt hatte, als eines ,u-[Arnino-phenyl]- 
toluthiazols auf. In der Heidelberger Zeit hat er spater mit 0. Weu- 
bezg  4, diese Struktur durch eine Synthese bestatigt. 

l‘ Vergl. dazu H. C a r o ,  B. 25, Ref. 1099 [1892]. 
2, Vergl. B. 22, 330, 422, 1372 [1589]. 

B. 92, 1063 [1889]. B. 26, 1052 [l892] 
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Heidelberg (1889-1900). 
Im Herbst 1889 zog V. Meyer  als Nachfolger B u n s e n s  in Hei- 

delberg ein. Mit ihm siedelten von Gottingen als Assistenten - zum 
Teil als Dozenten - J a n n a s c h ,  G a t t e r m a n n ,  A u w e r s ,  K n o e -  
venage l  und ich uber. Diese groBe Zahl von gewohnten Hilfs- 
kraften konnte V. Meyer an die neue Wirkungsstatte iiberfiihren, ds 
er dort .tabula rasaa vorfand. Hatte doch Bunsen i n  seinen letzten 
Amtsjshren ausschliedlich dern analytischen Unterricht gelebt und 
jiingere Krgfte, die sich der Forschung widmeten, nicht herbeigezogen ; 
auch sein letzter Assistent - 0. P a v e l ,  dem man eine schone Studie 
uber Nitrososulfide und Nitrosocyanide yerdankt, - hatte das Feld 
geraumt. 

G a t t e r m a n n ,  der gleich zum Extraordinarius und Stellvertreter 
des Direktors ernannt wurde, hatte nun zunachst die Aufgabe, das 
Institut, das nur fur anorganische Arbeiten eingerichtet war, proviso- 
risch bis zu der erst nach mehreren Jahren zu erwartenden Vollen- 
dung eines Erweiterungsbaus umzugestalten. In der kurzen Spanne 
der Sommerferien versah er die alten Raume mit den fur organische 
Arbeiten niitigen Einrichtungen, vervollkommnete die Ausstattung der 
Horsaales, errichtete im Hofe eine Barscke fur die anorganische Ab- 
teilung und kummerte sich daneben auch urn die bebagliche Gestal- 
tung der fur den Direktor bestimmten Dienstwohnung’). Als wir an- 
deren ihm zum Semesterbeginn folgten, Ianden wir alles in schiinster 
Ordnung und konnten sofort - wenn auch unter Herabsetzung un- 
serer aus Giittingen hocbgeschrsubten Anspruche - an die Fortset- 
zung unserer Untersuchungen gehen. 

Fur Gattermann beginnt nun das fruchtbarste Jahrzehnt seines 
Schaffens. Blieb er zunachst auch Vorlesungs-Assistent, so wurde 
ihm doch gleich eine stattliche Zahl von Doktoranden Kberwiesen ; 
und als 1892 der schiine Erweiterungsbau eroffnet werden konnte, 
durfte er sich endlich ganz dem Unterricht und der Forschung widmen. 

I n  das erste Heidelberger Jahr fzllt der Beginn seiner erfolgrei- 
chen Bemuhungen um die Erweiterung und Vereinfachung der D i -  
nzo -Reak t ionen .  Zuniichst zeigt erz) (mit H a u d k n e c h t ) ,  da13 
die Methode, die sein Freund S a n d m e y e r  fur den Ersatz der Di- 
azogruppe durch Halogen und durch Cyan eingefiihrt hatte, sich auch 
fur den Austausch gegen Rhodan gut verwerten la& Bald darauf 
sber macht er die wichtige Beobachtung3), dad fein verteiltes metal- 

I) Vergl. Richard Meyers Biographie von V i k t o r  Meyer (Lcipzig 

*) B. 23, 738 [lS90]. 
3, B. 23, 1218 [1S90]; 8.  ferner B. 28, 1086 [1S92]. 

1917), s. 239. 
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lisches Kupfer in  iihnlicher Weise auf die Diazolosungen wirkt, wie 
die von Sandmeyer angewendeten Cuprosalze, daB man also z. B. 
aus einer salzsauren Losung von Benzoldiaaoniumchlorid durch ein- 
faches Eintragen von Kupferpulver Chlorbenzol in guter Ausbeute 
bereiten kann. Diese Arbeitsweise hat den Vorzug, da13 die Reak- 
tion in der Kiilte verlauft, und sie ermoglicht es, Saurereste an Stelle 
der Diazogruppe einzufiihren, deren Cuproverbindungen iiberhaupt 
nicht bekannt sind. So gelangte er von den Aminen Ar.NH2, in- 
dem er ihre diazotierten Losungen mit Kaliumcyanat versetzte und 
dann Kupferpulver hinzufugte, zu den enteprechenden Isocyanaten 
Ar.N : GO. Spiiter griindete er auf die Anwendung des Kupferpul- 
vers ein besonders willkommenes Verfahren, urn die Aminogruppe 
durch den Sulfinslnre-Rest -SO,H zu ersetzen. Zu diesem Zweck 
s5lCtigt er die stark saure diazotierte Liisung mit Schwefeldioxyd und 
tragt dann Kupferpaste ein'); das Kupfer wirkt hierbei, wie er nach- 
wies, zunachst reduzierend auf die Diazoniumsulfite, (Ar. N3 .SO3 €1 
--t Ar.Nr.SO,H). Da  aus den Sulfinsauren durch Reduktioo die 
Mercaptane, durch Oxydation die Sulfonsauren hervorgehen , so wer- 
den durch dieses Verfahren also auch Ubergiinge von den Amioen 
zu dieseu beiden Rorperklassen vermittelt. 

Auch beschaftigte er sich rnit Versuchen, die Amino- bezw. Di- 
azogruppe durch die Aldehydgruppe bezw. einen Ketunrest zu er- 
setzen. Er hatte gehofft, daB die unbestiindigen durch Quecksilber- 
oxyd entatehenden Oxydationsprodukte der S a n r e  h y d r  s z i  d e unter 
der Einwirkung von Kupferpulver ihren Stickstoff irn Sinne folgender 
Formelreihe abspaiten wurden : 

CsH5.NH.NH.CO.CHs -+ CsH5.N: N.CO.CH3 -+ CsHs.CO.CH3. 

Es gelang zwar nicht, die Reaktion in dieser Weise zu leiten. 
Aber im Verlauf der hiermit zusammenhangenden Versuche fand er 2), 

daB die Slurehydrazide durch ammoniakalische Kupferlosung in sehr 
eigenartiger Weise veriindert werden: es tritt nLmlich ein Aryl nus 
einem Molekiil i n  ein anderes uber, SO daB z. B. aus Formyl-phenyl- 
hydrazin, CsHs .NH.NH.CHO, das Formyl-diphenyl-hydrazin, (c6H5)2N 
.NH.CHO, gebildet mird. Zugleich rnit ihm hatte Tafe13) diesen 
Vorgang beobachtet. - Bei Gelegenheit dieser Untersuchung fand Gatter- 
rnann4) (mit Holz le )  auch, da5 man den Hydrazinrest bequeni durch 
Chlor ersetzen kann, wenn man die salzsaure Losung eines AryIhy- 
draains zu siedender Kupfervitriol-Liisung flieI3en 1hBt. 

') C. 1898, I1 196. 
2) B. 25, 1075 [1892] (mit J o h n s o n  und Hijlzle!. 
3, B. 25, 413 [1892]. 

B. 32, 1136 [lS99]. 

') B. 25, 1074 [1SD2]. 
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Gelegentlich anndte  sich Gattermann auch anderen Verbindungs- 
klassen zu , welche durch das  Vorkommen der ZweistickstofhGruppe 
gekennzeichnet sind: den A z o x y -  und Azo-Verbindungen. Von 
stereochemischen Ertrlgungen ausgehend, untersuchte er ') (mit 
R i  t s  c h k e) die Alkylather des p-Azoxy-phenols, bei dereu Bildung 
e r  Alkylverdrlngiingen von auffallender Leichtigkeit auffaod ; so lie- 
f a t  z. B. p-Nitro-phenetol beim Kochen niit Natriummethylat in Me- 
tbylalkobol als Hauptprodokt p-Azoxy-anisol. Dieses Azoxy-anisol 
erwies sich aher  auch als krystallographisch und pbysikalisch inter- 
essant. Es tritt in  einer farblosen und einer gelben Modifikation auf 
und zeigt die Eigenschaft, bei einer bestimmten Temperatur scharf 
z u  einer t r u b e n  Flussigkeit zu scbmelzen, die sich wiederum scharf 
bei einer boheren Temperatur plotztich kl l r t .  Ein ahnliches Ver- 
halten beim Schmelzen hatte 0. L e h m  a n n  beim Cholesterylbenzoat 
untersucht, und es bot sich hier nun ein zweites Beispiel f u r  die 
merkmiirdige Erscheioung der a f l i e d e n d e n  K r y s t a l l e e .  Bekannt- 
lich haber  die von Gattermann entdeckten Alkyliither des p-Azoxy- 
phenols in der Folge a1s die meistbenrbeiteten Paradigmen fur das 
Studium dieses physikalisch so wicbtigen Phanomens gedient. - Das 
Gebiet der Azofarbvtoffe streifte e r  1896 (mit H. S c h u l z e )  in  einer 
Cntersuchung uber die Kuppelung der a-Naphthol- und a-Naphbhyl- 
amin-sulfonsiuren; in  ihr  erbracbte e r  Beweise fur die i n  der Tech- 
nik wbon bekannt gewordene Regel, da13 auch bei freier para-Stellung 
(zu 013 bezw. NH2) orllto-Azofarbstoffe entstehen, wentl entffeder in  
ortho- oder in peri-Stellung zu ihr sich Sulfogruppen befindeu 
Splter aber - i n  der Freiburger Zeit - zeigte era)  mit H. L i e b e r -  
m a n  n ,  da13 diese Regel einzuschrgnken ist, wenn die Diazo-Kompo- 
nente negative Substituecteu enthilt. 

Das erste Heidelberger Jahr fiihrte Gattermann aber auch auf 
Anregung der E l b e r f e l d e r  P a r b e n f a b r i k e n  zuerst in das  Gebiet 
d e r  A n t h r a c h i n o n - A b k o m m l i n g e  ein4), dem er nach 1, on g erer 
Pause sich spater in  der Freiburger Zeit wieder zuwandte. R. E. S c  h m i  d t 
hatte in der ersten Hiilfte des Jabres  1890 die fur die Farbenindustrie 
so bedentungsrolle Beobachtung gemacht, daB durch Ein wirkung von 
sehr hochprozentiger rauchender Schwefelsaure auf Alizarin bei ge- 
wohnlicher Temperatur ganz glatt, obne da13 Sulfierung stattfindet, 
ein neuer Farbstoff entsteht, vcelcher den Nanien .Alizarinbordeaux<( 

I) B. 23, 1738 [1S90]. 
4' B. 30, 50 [1597]. 3) A. 393, 198 [19121. 
4, Vergl.: R. E. S c h m i d t ,  J. pr. [2] 43, 237 [1891]. - G n t t r r m n n n ,  

J. pr. ["I 43, 246 [1991]. - R. E. S c h m i d t  und G a t t e r n i s n u ,  J. pr. [2] 
44, 103 [1891]. 
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erhielt. Gattermann wurde gefragt, ob e r  an die Aufkllrung der 
Reaktion herangehen woile, und fand alsbald, daB das Alizarinbordeaux 
identisch mit dem fruher von C .  L i e b e r m a n n  auf anderem Wege 
erhaltenen 1.2.5.8-Tetraoxy-anthrachinon (*Chinalizarin<) ist, daB also 
der Vorgang i n  einer Hydroxylierung besteht, die durch die oxy- 
dierende Wirkung des Schwefelsaure-anhydrids zustandekommt. Die  
Untersuchung wurde dann auf andere Oxy-Deriyate des Anthrachinons 
und auch auf Oxy-Derivate des Antbrachinon-chinolins ausgedehnt. 
Parallel damit gingen Untersuchungen von G r a e  b e  I), welche durch 
die in  der B a d i s c h e n  A n i l i n -  u n d  S o d a f a b r i k  IS88 von R e n b  
B o h n gemachte Entdeckung veranladt waren, daIj A1izarinbla;u (Dioxy- 
anthrechinonchinolin) durch Behandlung mit Schwefelsaure von hohem 
Anhydridgehnlt in wertvolle neue Parbstoffe iibergeht, und hierfiir 
ebenfalls die Hydroxylierung als die aesentliche Wirkung der Schwefel- 
sLure dartaten. S c h m i d t  und G a t t e r m a n n  zeigten, daO man durch 
Einwirkung von Schwefelsaure-anhydrid auf Anthrachinon bei YOD 
sogar bis zum Hexaoxy-anthrachinon gelangen kann. 

Der  neue Aufschwung, der durch die eben erwahnten Ettdeckun- 
gen von B o h n  und S c h m i d t  dem Ausbau der Anthracen-Farbstbffe 
gegehen wurde, hatte zur Folge, dafi auch die l lngst  bekannte Bilduug 
von Farbsio€fen aus Nitro-anthrachinonen und  Schwefelekxe zu einem 
technisch wertvollen Prozefi ausgearbeitet wurde. Dies wurde von 
den beideu oben genannten Farbstoff-Fabriken dadurch erreicht, daB 
statt der Schwefelsaure selbst Losungen von Schwefel in konz. oder 
reuchender Schwefelsiiure angewendet wurden, in denen mau Schwefel- 
sesquioxyd a h  das wirksame Agens ansehen darf. R. E. S c h m i d t  
vereinigte sich nun mit G a t t e r m a n n  zu einer mehrjahrigen, 1896 
veroffentlichten Untersuchung a), in welcher auf die Wirkung des Ses- 
quioxyds Licht geworfen wurde. Es wtirde niimlich gefunden, da13 bei 
gernaBigter Einwirkung des Sesquioxydu nuf 1.5 Dinitro-anthrachinon 
zwei isomere Diaminodioxy-anthrachinone enistehen, zu denen man 
auch gelangt, wenn man das  Dinitro- authrachinon in alkalischer 
Liisung reduziert und das so gewonnene 1.5- Bis- hydroxylamino- 
anthrachinon durch konz. SchmefelsZiure umlagert. Es liegt daher  
nahe, die primiire Wirkung der Sesquioxyds darin zu erblicken, daB 
Nitrogruppen zu Hydroxylamino-Gruppen reduziert werden. 

Dnfi aromatische Hydroxylamine aus aromatischen Nitrokorpern 
durch Reduktion gewonnen werden konnen, haben bekanntlich zuerst 
B a m b e r g e r  und W o h l  unabhangig voneinander 1894 am Beispiel 

*) Vergl.: Graobe,  B. 23, 3739 [lS90]. - G r a e b e  und Phi l ips ,  B. 24, 
2297 [lS91]; A.276, 21 [1893]. 

?) B. 29, 2934 [1896]. 
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des Phenyl-hydroxylamins gezeigt ’). Aber schon ein Jahr zuvor hatte 
G a t t e r m a n n  einen sehr iiberraschenden Reduktionsverlauf am Nitro- 
benzol entdeckt, der von ihm auf die intermediare Bildung von 
Phenyl-hydroxylamin zuruckgefllhrt wurde. Als er namlich rnit 
K o p p e r t  das in konz. Schwefelsilure geliiste Nitrobenzol der elektro- 
lytischen Reduktion unterwarf, erhielt er p-Amino-phenol; zu gleicher 
Zeit fanden A. A. N o y e s  und Clementz), die mit stiirkerer Schwefel- 
saure denselben Versuch angestellt hatten, als Reaktionsprodukt die 
p-Amino-phenol-sulfonsiiure auf. Gattermann deutete den Vorgang 
sogleich dahin, da13 Izunachst Phenyl-hydroxylamin sich bilde, das 
dann d q c h  die SchwefelsLure - entsprechend einer um dieselbe 
Zeit von P. F r i ed l i i nde r3 )  geiiul3erten und dann von B a m b e r g e r  
bestatigten Vermutung - zu Amino-phenol umgelagert wurde. Hier- 
rnit begann eine lange Reihe ergebnisreicher Arbeiten (1593-1896) 
iiber die e l e k t r o l y t i s c h e  R e d u k t i o n  a r o m a t i s c h e r  N i t r o -  
k o r p e r  *) in Schwefelsaure, i n  deren Verlauf eine auderordentlich 
groBe Zahl von Beispielen (Nitro-kohlenwasserstoffe, Nitro-carbon- 
&wen, Nitro-chinoline, Nitro-ketone, Nitro-aldehyde usw.) zur Unter- 
suchung gelangten. Sie fand ihre Kronung in dem sicheren Nachweis 
der Zwischenbildung von Hydroxylaminen durch BAbfangena mit 
Aldehyden; denn nus Nitro benzol z. B. wurde bei der elektro- 
lytiscben Reduktion unter Zusatz von Benzaldehyd das Benzalderivat 

0 CS&. N y  ‘CH.CsHs des Phenyl-hydrosylamins erhalten. 
Das elektrochemische Gebiet beriihrte Gattermann auch in einer 

kleinen Arbeit (mit F r i e d r i c h s )  iiber die elektrolytische Oxydation 
von Benzol in alkoholischer Schwefels5ure5). In ihr stellte er fest, 
dal3 das Ton R e  n a r d  hierbei erhaltene und a19 Dioxy-dihydrobenzol 
(>>Isobenzoglykol<~) aufgefal3te Produkt nichtv anderes als Hydro- 
chinon ist. 

Auf drei neuen Arbeitsfeldern - dem Ausbau der Diazoreak- 
tionen, der Cbemie des Anthracens und der Nutzbarmachung des 
elektrischen Stromes fur priiparative Zwecke - sehen wir also Gatter- 
mann sich in den ersten Heidelberger Jahren rnit Erfolg betiitigen. 
Aber daneben werden die alten Gottinger Themen nicht vergessen, 
und insbesondere wird aus der Bearbeitnng der A l u m i n i u m c h l o r i d -  

I) Vergl. B. 27, 1347, 1432, 1548 [1894]. 
3, B. 2G, 178 [1893]. 
3 Ch. Z. 17, 210 [1S93]. B. 26, 1874, 2810 [1893]; 87, 1927 [1894]; 

29, 3034, 3037, 3040 [1896]. Siehe auch die zusammenfassende Daratellung 
von K. Brand ,  khrens-Herzsche Sammlung &em. und chem.-techn. Vor- 
trage, Bd. XI11 [Stuttiart 19081, S. 139ff. 

a) B. 26, 990 [1893]. 

5, B. 27, 1942 [1894]. 
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R e a k t i o n e n  eine reiche Ernte heimgebracht. Im Verlaufe der hier- 
auf sich richtenden Arbeiten ergab es sich, dad diese Reaktionen meist 
rnit frisch dargestelltem Aluminiumchlorid besser verlaufen als mit 
dem kauflichen Priiparat. Fiir die Herstellnng im Laboratorium gab 
Gattermann ') (mit S t o c k h a u s e n )  die bequeme, heute allgemein be- 
kannte Vorschrift, die auf dem Erhitzen von Aluminiumspiinen im 
Chlorwasserstoff-Strome beruht. 

Noch in Gottingen hatte Gattermann begonnen, die F r i e d e l -  
Craftssche Keton-Synthese aus Saurechloriden und Kohlenwasser- 
stoffen dadurch zu erweitern, da13 Phenolather statt der Kohlenwasser- 
stoffe angewandt wurden. Es ergab sich, dal3 die Phenolather in 
auderst glatter Weise reagieren, und eine groi3e Zahl TOU Athern 
der aromatischen Oxyketone wurde daher leicht zuggnglich '). Hier- 
bei wurde die Beobachtung R;emacht, daB zuweilen neben dem erwar- 
teten Keton eine betriichtliche Menge von freiem Phenol entstand. 
Dies fiihrte Gattermann *) (mit C. H a r t m a n n )  zu einer niiheren Unter- 
suohung der Einwirkung von Aluminiumchlorid auf die Phenoliither 
selbst, bei der sich herausstellte, dalj Aluminiumchlorid diese Lither 
leicht verseift. Damit war eine sehr allgemein rerwendbare Methode 
zur Entalkyliernng der Phenoliither gefunden, die in der Folge anderen 
Autoren mehrfach gute Dienste geleistet hat, besonders in solchen 
Flillen, wo die Verseifung rnit Jodwasserstoff durch die Gegenwart 
reduktionsempfindlicher Atomgruppen auegeschlovsen ist'). 

Der in Gottingen gefundenen Synthese von Carbonsaureamiden 
mit Hdfe von Harnstoffchloriden wird 1892 eine Synthese von Carbon- 
saurethioaniliden zur Seite gestellt, die auf der Vereinigung von Senf- 
ijlen rnit aromatischen Kohlenwasserstoffen oder Phenolathern unter 
dem EinfluS von Aluminiumchlorid beruht Diese Reaktion war 
friiher stets vergeblich versucht worden; aber sie gelang nun, als das 
klufliche Aluminiumchlorid durch das im Laboratorium hergestellte, 
vie1 wirksamere Produkt ersetzt wnrde. 

Den grodten Erfolg aber erzielte Gattermann 1897, als es ihm 
gelang, die Fr iedel-Craf tssche Reaktion fur die direkte S y n t h e s e  
a r o m a t i s c h e r  A l d e h y d e  durch Einfuhrung des Restes -CIIO in 
den Benzollrern nutzbar zu machen 3. Er versuchte dies zuniichst 
durch Anwendung eines Gemisches Ton Kohlenoxyd und Chlorwaseer- 

l) B. 25, 3521 [1892]. 
2) B. 23, 1129 [1889]; 23, 1199 [1890]; 2 4  3535 [1892]. 
a) B. 25, 3531 [1892]. 
4) Vergl. z. B. J a c o b s o n  und HGnigsberger ,  B. 36, 4095 [1903]. 
5) B. 25, 3525, 3528 [1892]. J. pr. [2] 59, 572 [1899]. 
6) B. 30, 1622 [1897]; 31, 1149, 1765 [1898]; 32, 278, 284, 287 [l899]. 
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stoff - den Spaltungsstucken des ftir sich unbestindigen Formylchloridj 
(H.COC1 = CO + HCI) - und erhielt i n  dur Tat nus Toluol Spuren 
eines Aldehyds. Hierdurch ermutigt, probiert er die verschiedensten 
Kondensationsmittel, um die Reaktion ergiebiger zu gestalten, und 
findet endlich (mit J. A. K o c h )  i n  dem Cuprochlorid, das sich ja 
bekanntlich mitKohlenoxyd vereinigt, ein Hilfsmittel, das im Zusammrn- 
wirken mit Aluminiumchlorid die gewiinschte Synthese niit guter d u s -  
beute bei KohlenwasserJtoffen auszuftihren gestnttet. oberraschender 
Weise aber versagt die Reaktion bei den Phenolathern, die sich sonst 
bei den Aluminiumchlorid-Reaktionen stets bereitwilliger als Kohlen- 
wasserstoffe erwiesen hatten ; es  liegt dies daran, daB das Cuprochlorid 
sich bei Gegenwart von Aluminiumchlorid in dem Phenollither nicht 
aufiost. Da greift Gattermann ohne Scheu zu einem gefahrlichen 
Agens - der wasserfreien Blausaure -, da  er  vermutet, daB die>e 
mit Chlorwasserstoff zusammeu mie Formimidchiorid IT. C(:NH) C1 
wirken, also den Rest R.C(:NH)- in den aromstischen Kern treten 
lassen wurde, wodurch die Imide von Aldehyden entstlinden, die sich 
leicht in  die Aldehyde selbst und Ammoniak spalten lashen muaten. 
Der  Plan gelingt, und die Ather der Oxy-aldehvde werden in fast 
quantitativer Ausbeute erhalten. Aber such auf freik Phenole, bei 
denen sich sonst die F r i e d e l -  C r a f t s s c h e  Reaktion schlecht oder 
garnicht voilzieht, 1HOt sich diese Synthese ubertragen. Sie fiihrt t on  
ibnen zu Oxp-aldehyden mit einer Aldehydgruppe, die sich zu eiuem 
Hydroxyl in  para-Stellung befindet, und besitzt vor der R e i m  e r -  
T i e m a n n  schen Reaktion, die fur diesen Zweck schon zur Verfugung 
stand, Vorziige durch ihren glatten und meist einheitlichen Verlauf. 
Bei den freien Phenolen tritt sie zomeilen so lejcht ein, daB tian 
das Aluminiumchlorid durch Ziokchlorid ersetzen oder sogar eim 
Kondensationsmittel uberhaupt entbehren kann. Die auf solche Weise 
gewonnenen Aldehyde des Pyrogallole, Oxyhydrochinons und 0x7- 
hydrochinon-trimethgliithers hat Gat termam (mit M. K o b n e r  und 
F. E g g e r s )  benutzt, urn mit Hille der P e r k i n  schen Reaktion Synthesen 
der  Naturstolfe D a p h n e t i n ,  A e s c n l e t i n  und A s a r o n  auszufiihrer ’). 

Es lag so recht in Gattermsnns Natur, die Handhabung e h e s  
so gefurchteten Stoffs, wio der rn asserfreien Elausaure, in den Rahmen 
der gebrliuchlichen Laboratoriums-Operationen einzupassen. I n  einem 
Brief a n  Freund Sandmeyer schreibt er :  ,Wenn man sich an die 
Substanz geaShnt  hat, so ist sie in der Tat  nicht schlimmer als 
Spiritus<. Immerhin suchte e r  nach einer Xodifikation der Synthese, 
welche die direkte Vermendung des Giftetoffes zu umgehen gestattet, 

I )  B. 32, 287, 289 [1899]. 
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und wurde hierbei auf das feste und kaum gittige Sesquihydrochlorid 
der Blausiiure aufmerksam, das yon Claisen  und M a t t h e w s  entdeckt 
war. Als er aber mit S c h n i t z s p a h n  *) diese Verbindung in Gegen- 
wart von Aluminiumchlorid auf aromatische Kohlenwesserstoffe ein- 
wirken lie13, erhielt er nicht Aldehyd-Derivate, sondern N-[Diaryl- 
methyl]-formamidine ( A n  CH)NH.C(:NH).H, die sich durch Kochen 
rnit alkoholischem Alkali zu Diarylmethyl-aminen Arl CH.NH9 ver- 
seifen lieBeu. Aus dieser hiibschen Untersuchung ergab sich somit 
einerseits die Struktur jenes Sesquibydrochlorids als salzsaures N- 
CDichlor-methyl]-formamidin CHCh . B E .  C(:NH). H + HCI, anderer- 
seits eine Synthese fur Amine vom Typus des Benzhydrylamins 

Die Bearbeitung der Aluminiumchloriil-Reaktionen fuhrte ihn 
ferner, als er das gelegentlich von anderer Seite schon hierfur be- 
nutzte Thiophoegen heranzog, in die Klaase der aromatiechen T h i o -  
ketone3).  Kurz nachdem B a u m a n n  und Fromm3) die uber- 
raschende Mitteilung gemacht hatten, da13 das monomolekulare Thio- 
acetophenon ein blaues 01 ist, konnte er wohlkrystallisierte k h e r  
yon Oxy-thiobenzophenonen und schlieBlich auch das Thio-benzophenon 
selbst beschreiben, die silmtlich durch intensive Farbjgkeit ausgezeichnet 
waren. So erwies sich die Thiocarbonyl- Gruppe als chromophor. 
Eine Erhohung des Farbstoffcharakters durch Austausch von Sauerstoff 
gegen Schwefel beobachtete Gattermann anch beim Th io - f luo res -  
c e i  n ') (im Vergleich zum Fluorescein), dessen Darstellung ihm DUS 
Fluoresceinohlorid durch Erhitzen mit alkoholischem Kaliumhydro- 
sulfid gelang. 

Anf organischem Gebiet sind aus der Heidelberger Zeit aulJer 
den groaeren Untersuchungsreihen, die im Vorgehenden besprochen 
wurden, noch einige GeleKenheits-Arbeiten zu nennen : das Verfahren 
zur Isolierung aromatischer Sul fons i iurens)  in Form ihrer Natrium- 
ealze durch direktes Aussalzen der mit Wasser verdiinnten Sulfurierungs- 
gemische, das in der Technik schon bekannt war; eine Synthese des 
T h i o n a p h t h e n  s6); Versuche iiber die Kondensation von aromatischen 
Alkoholen mit Njtro-kohlenwasserstofTen 9 zu N i t r o - D e r i v a t e n  
d e s  D i p h e n y l - m e t h a n s  und Untersuchung einiger A n a l o g a  d e s  
Me s i t y l e  n s *). 

Auch der anorganischen Chemie hat Gattermam sich in Heidel- 
berg wieder von Zeit zu Zeit zugewandt. Seine prachtige, in Gottingen 

(CeHs), CH. NHs. 

I )  B. 31, 1770 [1898J. 
3, B.28, S97 [1895]. 

B. 26, 2808 [1893]. 

*) B. 28, 2869 [189.5]; 29, 2914 [l896]. 
4, H. 32, 1127 [1SY9]. 
') B. 27,2293 [1891]. 

9 B. 24, 2121 [l89l]. 
a B. 32, 1122 [1S99]. 
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gefundene Methode zu r  Darstellung des Siliciumtetrachlorids durch 
Uberleiten von Chlor iiber das aus Sand und Magnesium entstehende 
Reduktionsgemisch arbeitete er 1894 mit Wein l ig  genauer aus '). 
Hierbei zeigte sich, daB neben dern Tetrachlorid auch das Silicium- 
hexachlorid Sia CIS ziemlich reichlich entsteht, das zwar schon bekannt, 
aber bis dahin nur iiul3erst schwer darstellbar war, und auderdem 
in sehr geringer Menge das noch unbekannte Oktachlorid Sia CIS. 
Mit E l l e r p 2 )  untersuchte er dann die aus dem Oktachlorid durch 
Luftfeuchtigkeit hervorgehende BSilicomesoxalsliurea: - eineu 
sehr unbestandigen, trocken unter Feuererscheinung sich zersetzenden 
Stoff, fur den die Zusammensetzting (HaSia O S ) ~  festgestellt wurde. - 
Sodann ist noch aus dem erbten Heidelberger Jahr einer durch sinn- 
reiche Versuchsanordnung ausgezeichneten Studie zu gedenken, die 
er mit Haui3knecht3)  fiber den se lbs t en tz i ind l i chen  P h o s p h o r -  
wassers tof f  anstellte. Gelang es auch nicht, die beiden Bestandteile 
dieses iiuBerst unbestbdigen Stoffes durch direkte Analyse zu be- 
stimrnen, so wurden doch wenigstens durch Ausfiihrung der Wasser- 
stoff-Bestimmung das Atomverhaltnis PHa und durch die erstmalige 
Bestimmung des Siedepunkts die Molekularformel Pa HI bestiitigt. 

Aus Gattermanns Unterrichtstatigkeit in Heidelberg erwuchs seiu 
allgemein bekanntes Buch: >>Die  Praxis d e s  o r g a n i s c h e n  Che-  
m i k e r s  c .  Gattermann hatie durcbaus keine Nejgung fur literarische 
Betatigung. Es war fur ihn schon ein schwerer EntschluB, eine Ab- 
handlung niederzuschreiben. Was er aber schrieb, war kurz und klar. 
Dieser Vorzug seines Stils bewahrt sich auch in den allgemeinen Er- 
orterungen, die er i n  jenem Buch den einzelnen Prsparaten-Beispielen 
hinzufugt. Aber seinen grodten Wert erhalt es durch die sorgsame, 
aus reichster Erfahrung schbpfende Beschreibuug der allgerneinen 
Operationen und der einzeluen Darstellungsweisen. Der Erfolg seines 
aIZochbuchsa:, wie er es zu nennen pflegte, zeigte, wie sehr es 
in allen Laboratorien als Unterrichtsmittel geschltzt wurde. Denn 
der ersten, im August 3894 auegegebenen Auflage folgten bis 1920 
vierzehu weitere deutsche Auflagen; auch in Fremde Sprachen wurde 
es dbersetzt. Zahilose Chemiker haben an ihm die Technik des LG- 
boratoriums erlernt und werden fiir manchen Kunstgriff dankbar seirr, 
den sie darans entnommen haben. 

I m  Kreise der Unterrichtsgenossen vollzog sich wahrend Gatter- 
manns Heidelberger Tatigkeit mancher Wechsel. Im Jahre 1896 
wurde ihm als Vertreler der physikalischen Chernie H e i n r i c h  Go ld -  
Schmidt  zugefiihrt. Gatterxnann trnt alsbald mit ihm in freund- 

B. 23, 1174 [1890]. I )  B. 27, 1913 (15941. 2) B. 32, 1114 LlS991. 
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echaftliche Beziehung; er horte seine Vorlesung, besuchte auch zu- 
gleich ein Kolleg iiber Differential- und Integral-Rechnung, um sich 
mit der neuen Arbeitsrichtung vertraut zu machen. Ein J a h r  darauf 
wurde es - nach dem tragischen Tode V i k t o r  M e y e r s  - Gatter- 
manns Aufgabe, provisorisch das  Institut zu leiten; dankbar riihmen 
die  Kollegen die taktvolle und doch energische Art, mit der er dieser 
Aufgabe gerecht wurde. Als dann 1898 T h e o d o r  C u r t i u s  die 
Nachfolge V. Meyers antrat, war  Gattermann wieder bemiiht, dem 
neuen lnstitutsleiter bilfsbereit zur Seite zu stehen. I n  voller Ein- 
tracht mit ihni blieb e r  noch zwei Jahre  als Assistent des Laborato- 
riums tatig, bis e r  anfangs 1900 selbst in  eine leitende Stellung nach 
Preiburg i./B. berufen wurde. 

Freiburg i., B.  (f90~-~91'0). 

Ostern 1900 siedelte G a t t e r m a n n  nach Freiburg iiber, um als 
Nnchfolger von AdolE C l a u s  die Leitung des Chernischen Laborato- 
riums der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultiit zu uber- 
nebmen. Nun galt es zunachst, die Organisation des Unterrichts 
und die bauliahen Verhaltnisse des Instituts den gesteigerten Er- 
fordernissen anzupassen und sich in  die mannigfachen Verwaltungs- 
Angelegenheiten, a n  denen ein Ordinarius als Mitglied der  Fakultiit 
teilzunehmen hat, einzuarbeiten. Mit griifiteni Eifer widmete sich 
Gattermann diesen Aufgaben. Alsbald wurde dem Institut ein An- 
bau angegliedert. Die alten wie die neuen Raumo waren wiihrend 
seiner Amtszeit stets, bis der Krieg den groaten Teil der akade- 
rnischen Jugend ins Feld rief, iiberfiillt, und meist muaten viele An- 
rneldungen abgeschlagen werden, da  der Platz fur alle Bewerber nicbt 
ausreichte. Wie e r  selbst den praktischen Unterricht mit groatem 
Ptlichtgefrihl ausiibte, so w d t e  e r  diese ernste Auffassung auf die 
Uitfskrzfte, die ihm zur  Seite standen, - teils bewahrte KollegeD, 
die  schon unter seinem Vorganger am Freiburger Laboratorium tatig 
gewesen waren, teils neue ICraEte, die er heranzog, - zu iibertragen. 
Und ebenso wie am Laboratoriumstisch wirkte er in der Vorlesung 
als begeisternder Lehrer, der manchen noch zweifelnden Junger end- 
gultig fur die Chemie gewann. Bei seinen Fakultats-Kollegen erwarb 
pr sich durch die peinliche Gewissenhaftigkeit, mit der er Verwsltungs- 
arbeiten durchdachte und ausfiihrte, End durch sein Geiechtigkeits- 
gcfuhl hohe Schiitzung; sie wiihlten ihn zweimal zum Dekan und ent- 
sandten ihn mehrmals i n  den Senat. 

Dal3 die Amtspflichten der neuen Stellung fiir einige Zeit die 
Forschungstatigkeit hemmten, konnte nicht verwundern. Aber das 

A 10" 
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Nachlassen der eigenen Produktion hielt weit langer an, al+ die 
Freunde, die seinen lebhaften Schaffensdrang in Giittingen nnd 
Heidelberg beobachtrt hatten, erwarteten. Hatte doch in dem Heidel- 
berger Jahrzehnt fast jedes Jahr einen neuen Beweis seiner experi- 
mentellen Originalitat erbracbt! Aus Freiburg aber berichtet er nur  
selten i n  den Fachzeitschriften von seinen Arbeiten, und groatenteils 
bringen diese Mitteifungen nur ausgestaltende FortKihrung alterer 
Themen. 

Es  l a g  dies keineswegs daran, daB sein Arbeitsdrang sich min- 
derte. Um den ganzen Tag fur das Laboratoriurn frei zu habeu, 
hielt er seine Vorlesung schon fruh von 7-8 Uhr, und selten ging 
er abends vor 7 Uhr nach Hause. Auch schwilchte sich seine Be- 
geisterung fur die Wissenschait nicht ab. Seine Briefe sind immer 
voll von Pliinen; und unter Opfern an Zeit und Bequemlichkeit be- 
lehrt er sich in den an die Chemie angrenzenden Wissengebieten, 
hort Vorlesungen uber Geologie und beteiligt sich an geologischeu 
Exkursionen. 

Wir mussen andere Grunde dafur suchen, da13 dieser in  der 
Jugend so aus dem vollen schaffende Mann auf der Hohe des Lebens 
nur noch wenig Neues erriogt. Zum guten Teil scheint es mir in der 
Eigenart seiner Begabuog und seiner Arbeitsrichtung begrundet. 
Uberblickt man die Arbeiten seiier friiheren Periode, denen die 
Chemie so viele wertvolle Bereicherungen ihrer experimentellen Me- 
thodik verdankt, so fiillt es auf, daB sie gewissermaBen durch aiso- 
iiertw Ideen veranlafit sind und meist aus der scharfen Beobachtuug 
irgend einer iiberraschenden Erscheinung herauswachsen. Sein ex- 
perimentelles Geschick und sein ungewiihnlicher Hick fur einfache 
Noglichkeiten der Uberwindung von Schwierigkeiten fuhren ihn dxnn 
rasch von einer glucklichen Beobachtung zur Ausbildung einer be- 
quernen Illethode. Solche Erfolge sber sind an das eigene Hantieren 
gebunden; je mehr der Unterricht und sonstige Amtspflichten vom 
eigenen Laboratoriumstisch hinwegluhren, miissen sie seltener werden. 
Er hatte sich stets vom Versuch fuhren lassen und daran mehr Freude 
gefunden, als den Versuch einem hoch gesteckten Ziele nutzbar zu 
machen. Auch in den jungeren Jahren hatte er sich begniigt, die 
schonen Nethoden, die er €and, nach Miiglichkeit zu vervollkommnen ; 
aber er hatte kaum Ausschau danach gehalten, welche wichtigeren 
Problerne mit ihrer Hilfe gefordert werden konnten. Ein bedeutenderes 
Ziel - etwa die Aufklarung einer noch zu entriitseinden Gruppe 
von Naturstoffen oder die Erkenntnis theoretischer Zusammenhiinge 
- hatte er nicht gewonnen. So fehlte ihm in der spateren Lebens- 
zeit der fiirderlich innere Zwang, der aus jedem Hindernis, das sich 
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bei der Vertolgung einer liebpewordenen Aufgabe aufwirft, neuen 
Trieb zur Herbeischaffung neuer Hilfsmittel weckt. 

Von arztlicher 
Seite wird gesagt, da13 die Arteriosklerose, der er spiiter zum Opier 
fiel, schon fruhzeitig ihre liihmende Wirkung ausiiben konnte. Auch 
brachte ihm sein Familienleben aufreibende Kampfe, welche der 
inneren Sammlung Fur wissenschaftliche Arbeit entgegenwirken mocbten. 

Ein glucklicher Fund ist aus dem Arbeitsjahr 1903 zu verzeichnen. 
Iodem er auf magnesiumorganische Verbindnngen Ameisensaureester 
im UberscbuS bei sehr niederer Temperatur (ca. -501 einwirken IaSt, 
gelingt es ibm ') (mit Maffezso l i ) ,  das Halogen der Verbindung, 
die nach dem Grignardschen Verfahren mit Magnesium in Reaktion 
gebracht war, gegen die Aldehydgruppe -CHO auszutauschen, bei- 
apielsweise o-Brom-toluol i n  o-Methyl-benzaldehyd zu verwandeln. 
Er  verkuppelt also auf diese Weise e i n e n  Kohlenwasserstoffrest mit 
dem Formylrest, wiihrend G r i g n  a r d  - unter anderen Bedingungen 
arbeitend - zu sekundiiren Alkoholen gelangt war, die zwei  Kohlen- 
wnsserstoffreste zu beiden Seiten der Gruppe -CH(OH)- enthalten. 
Die Reaktion gelingt besonders in der aromatischen Reihe mit leid- 
licher Ausbeute, und so hatte er den beiden in Heidelberg gefundenen 
Methoden  z u r  S y n t h e s e  a r o m a t i s c h e r  A l d e h y d e ,  die in einem 
Austausch von Wasserstoff gegen Formyl bestehen, eine dritte Me- 
4 bode hinzugefiigt, bei welcher Halogen gegen Formyl ausgewechselt 
wird. Spater zeigte er, daS man dieses Ergebnis auch erreichen 
kann, wenn man Athoxymethylen-anilin, C1 Hs 0.  CH:N . CS H6, statt 
des Ameisensaureesters anwendet, wobei in erster Linie Anile der 
Aldehyde entstehen, die durch Siiuren leicht in Aldehyd und Anilin 
zerlegt werden. Seine drei Aldehyd-Synthesen - die Kohlenoxyd-, 
die Blaussure- und die Magnesium-Methode - hat Gattermann nun 
in Freiburg mit vielen Schiilern auf eine grol3e Zahl einzelner Bei- 
spiele angewendet. I n  drei umfangreichen Annalen-Abhandlungen a) 
(1906, 1907 und 1912) gab er einen zusammenfassenden Bericbt 
dariiber. Hierbei nahm er Gelegenheit, auf die VorsichtsmaSregeln 
hinzuweisen, die beim Arbeiten mit wasserfreier Blausaure zu be- 
achten sind. Er emptiehlt besonders, dabei zu rauchen, da die Zi- 
garre einen iiul3erst charakteristischen Geschmack annimmt, sobald nur 
Spuren von Blausiiure in der Luft vorhanden sind. Auch bei den 
Schulerarbeiten hat sich - so berichtet er - im Verlaufe vieler 
Jahre nicht das mindeste MiSgeschick ereignet. Er riihmt, geradezu 
den erzieherischen Wert solcher Versuche, da Bmit Ruclrsicht auf die 

Doch auch andere Griinde lassen sich anfiihren. 

I)  B. 36, 4132 [1903]. 
A. 347, 347 [1906]; 357, 313 [1907]; 393, 215 [1912]. 
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Gefahr auch madig begabte Praktikanten dadurch zu sorgfaltigstern 
Arbeiten geradezu gezwungen werdene. 

Auch auf das S e s q u i h y d r o c h l o r i d  d e r  B laus i iu re  ist er in 
Freiburg gelegentlich zuruckgekommen I). Mit S k i t  a untersuchte e r  
dessen Einwirkung auf Natriummalonester und gelangte zu einer vor- 
teilhaften Synthese des 2.6-Dioxypyridin-3.5-dicarbonsaureesters, durch 
melche auch das 2.5-Dioxypyridin leicht zugiinglich wird. 

Eine grode Zabl der Schiilerarbeiten, die Gattermann in seiner 
Freiburger Zeit veranlaflte, gehijrt dem A n t h r a c h i n o n - G e b i e t  an 
und wurde dadurch ermoglicht, daB sein Freund R. E. S c h m i d t  ihn 
in  reichstem Made rnit Ausgangsstoffen, die sonst unzugilnglich waren, 
aus den Werkstatten der Elberfelder Farbenfabriken versah. Von 
diesen Arbeiten ist in die Zeitschriften nur ein Teil ubergegangen. - 
Mit D a m m a n n  2, bringt Gattermann 1902 einen hiibschen syntbe- 
tischen Beweis dafiir, dal3 die aus a- Aniliuo-anthrachinon 'durch Ab- 
spaltung eines Wassermolekiils entstehende basische Verbindung ein 
Acridinderivat ist. - Etwa voni Jahre 1909 gewinnt er ein besonderes 
Interesse fur die schwefelhaltigen Anthrachinon-Derivate. Eine sehr 
reichhaltige, 1912 erschienene Annalen- Abhandlung 9 - betitelt: *Die 
Xercaptane des Anthrachinonscc - ist dieser Korpergruppe gewidmet. 
In ihr finden wir manche bemerkenswerten Beobachtungen iiber eigen- 
artige Bildungsweisen und eigenartiges Verhalten der geschwefelten 
Anthrachinon-Korper. So gluckt es ihm, zu Rhodan-anthrachinonen 
durch einfaches Kochen der aue Amino-anthrachinonen eststehenden 
Diazoniumliisungen mit Kaliunirhodanid zu gelangen, zu Athylathern 
der Mercapto-anthrachinae aber durch Umsetzung der Nitro-anthra- 
chinone mit den Alkalisalzen von Thiophenolen. Aus den Mercapto- 
anthrachinonen, die aus den Rhodan-anthrachinonen durch kurzesKochen 
mit alkoholischem Alkali bereitet werden, konnen mit auffallender 
Leichtigkeit Ather rnit ungeslttigten aliphatischen Radikalen hergestellt 
werden, z. B. C l h  H, 0 2 .  S . CH: CH. S. CIA H, 0 2  und CIC Hr 0 2 .  S.C ICH. 
Auch der Vergleich der Mercapto-anthrachinone untereinander und 
riiit den Oxy-anthrachonen in bezug auf die Farben ihrer alkalischen 
Losungen bietet Interesse, ebenso wie ihr Verhalten als Farbstoffe. 
Erhitzt man Wolle rnit einer waBrigen Suspension der Mercapto-an- 
thrachinone, so zieht bei 40-50° das Mercaptan fast vollstiindig auf 
die Wolle auf; beim Seifen wird aber der grijdte Teil des Farbstoffs 
mieder abgezogen. Erhitzt man jedoch hoher, so erhiilt man unter 
Farbenanderung seifenbestandige Farbungen, welche den Disulfiden 

') B. 49, 494 [1916]. 
2, Ztschr. f. Farben- und Textilchemie 1, 325 [1902]. 
J) A. 393, 113 [1912]. 
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der Mercaptane entsprechen. - In den spateren Jahren beschiiftigte 
sich Gattermann, wie das mir vorliegende Titelverzeichnis der unter 
seiner Leitung ausgefuhrten Dissertationen erkennen liiDt, vielfach mit 
den selenhaltigen Anthrachinon-Abkornmlingen und rnit den konden- 
sierten Ringsystemen, die durch Angliederung eines Heterorings an 
den Anthracenkern zustande kommen (Anthrathiophen, Anthrapyridon). 
In der Zeitschriften-Literatur aber finden wir einstweilen nur noch eine 
vorlaufige Mitteilung uber eigentiimliche Beobachtungen, die vom 1- 
Azido-Anthrachinon ausgehen. Beim Erhitzen dieses Stoffes fand er l) 
(mit R. E ber t )  unter Abspaltung von Stickstoff nlcht das erwartete Axo- 
nnthrachinon, C Z ~   HI^ 04N8, sondern eine Verbindung von der halben 
MolekulargriiBe ((314 HI OzN), in der er nun eine demiazo-Verbindunga 
C14H?0,.N< mit einweriigem Stickstoff vermutet; S c h a a r s c h m i d t  3, 
der gleichzeitig auf demselben Weg zu dieser Verbindung gelangt war, 

GHk. 0 
CsHa- N ‘  

aber deutet sie als Benzoylenanthranil, COK .C<. Durch 

Dimerisation erhielt Gattermann daraus zwei Stoffe, in denen er zwei 
stereomere Azoanthrachinone erblicken zu diirfen glaubte ”>. 

Auch die Freiburger Periode hat in den Dissertationen seiner 
Schiiler - das Verzeichnis zahlt deren fiir die Zeit von 1901-1919 
nicht weniger als 65 auf - der organischen Chemie wertvolles Ma- 
terial zugefuhrt. Aber wir finden in dieeen Untersuchnngen kaum 
noch Proben jener eigenartigen Versuchsgestaltung, die uns in den 
Arbeiten der fruheren Perioden so oft erstaunen macht.’ Erst seine 
letzten Jahre versprachen wieder Friichte dieser Begabung, die seine 
eigentliche StZirke war. VeranlaBt durch die Schwierigkeiten, welche 
die Fortfuhrung des Unterrichts wahrend des Krieges mit sich brachte, 
beteiligte er sich lebhaft am Anlangerpraktikum und wurde dadurch an- 
geregt, nach Verbesserungen der a n a l y t i s c h e n  Method ik  zu suchen. 
Veroffentlicht bat er4) (mit H a n s  Sch i ldhe lm)  in dieser Richtung nur 
ein Verfahren zur Entfernung der Phosphorshe  in der qualitativen 
Analyse, das auf der Anwendung einer konzentrierten, in  der Kalte 
frisch bereiteten Losung von Zinntetrachlorid beruht und im Gegen- 
sat2 zu der iiblichen Methode die Abscheidung der Phosphorsaure 
selbst bei Gegenwart van Salzsaure erlaubt; es wird von erfahrenen 
Analytikern als die beste Arbeitmeise fur diesen Zweck geriihmt. 
Sesonders hat er sich rnit der AufschlieBung schwer- oder unloslicher 

l) B. 49, 2117 [1916]. 
3) Uber weitere Versuche in dieser Richtung hat nach Gattermanns 

Tode sein Mitarbeiter H. R o l  fe s eine Mitteilung den >>Annalmc eingesandt, 
deren Erscheinen demnachst zu erwrtrten iat. 

a) B.49, 1632 [1916] 

4’ B. 49, 2416 [1916]. 
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Analysenriickstflnde und Mineralien, vor allem YOU Silicaten und Sul- 
faten, beschaftigt. Einige hektographie rte Vorschriften, nach denen er 
die Praktikanten des Laboratoriums arbeiten lieu, beschreiben auBer- 
ordentlich hiibsche Aufschluhethoden, bei welchen er sich teils des 
Natriumsuperoxyds (im Gemisch mit Natriumhydroxyd), teils - wenn 
es sich um den Nachweis von Natrium oder kleinerer Mengen von 
Kalium handelt - des entwiisserten Bariumhydroxyds bedient; das 
Natriumsuperoxyd geht bei der Schmelze durch Abgabe von Sauer- 
stoff in Natriumoxyd NaaO iiber, das nun ohne jede Nebenreaktion 
(Abspaltung von Wasser oder Kohlendioxyd) sich mit dem sauren 
Bestandteil der aufzuschlieSenden Probe vereinigt. Auch auf seine alte 
Liebe - die Reduktion von Silicaten mit Magnesiumpulver - kam 
er nunmehr fur den Zweck des Aufschlusses von Silicaten zuriick. 

Er trug sich mit dem Plan, seinem organisc.hen .Kochbuch.r ein 
anorganisches zur Seite zu stellen. Die Freunde, die ihn aus der 
Jngendzeit kannten, und die Kollegen, die in den letzten Jahren seine 
freudige, analytische Verbesserungen aufspurende Tiitigkeit beobachten 
konnten, beklagen es lebhaft, da13 es zur Ausfiihrung dieses Planes 
und zur Abrundung seiner analytischen Arbeiten nicht mehr gekommen 
st. Denn sie sind uberzeugt, da8 sein Buch mit hilfreichen Hand- 
grilfen bekannt gemacht hiitte, und da13 durch die jugendliche Be- 
geisterung, mit der er sich den Jahren zum Trotz an analytischer 
Betiitigung erfrischte, die gluckliche Findigkeit der jungen Jahre 
wiedererweckt worden ware. 

Sein ganzes Denken ging in diesen Arbeiten auf, als er anfangs 
Februar 1920 durch sehwere Erscheinungen der Arteriosklerose auf 
das Krankenbett geworfen wurde, das ihn monatelang fesseln sollte. 
Wahrend dieser langen Zeit hatte er keine Ahnung von dem Ernst 
seines Zustandes, freute sich vielmehr immer auf den Tag, an den1 
er  wieder sein geliebtes Laboratorium wurde aufsuchen kiionen. Es 
kam nicht mehr dazu; am 20. Juni 1920 ist er sanft und schmerzlos 
entscblafen. 

Wer G a t t e r m a n n  nahe getreten ist, hat ihn als lauteren und 
geraden Charakter von strengster Wahrhaftigkeit erprotit and wird 
Zeichen seiner Treue, seiner Oneigenniitzigkeit und seiner durch 
klaren Verstand gelenkten Herzensgute in der Erinnerung behalten. 
Mit Dankbarkeit hielt er das Andenken seiner Eltern hoch, seinen 
Schwestern blieb er in schweren Stunden des Lebens ein hilfreicher 
und triistender Berater. Die Fiiden, die ihn mit Freunden aus der 
Schulzeit und aus den spiiteren Jahren verbanden, blieben bis ans 
Lebensende geknupft. Seinen Schulern trat er mit freundlicher Milde 
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entgegen; wen er als ernsten Arbeiter erkannt hatte, forderte er, wo 
e r  nur konnte. 

Die Jahre des Krieges sind besonders reich an Betjitigungen 
seiner Hilfsbereitschaft. Amtlich ubernahm er  es, fiir die Primen 
des Realgymnasiums und der Oberrealschule Vodesungen uber Chemie 
zu halten. I n  sein Haus aber nahm er verwundete Kriegsteilnehmer 
auf, bis sie wieder ins Feld ziehen oder der Arbeit sich zuwenden 
konnten. Die Fiirsorge Iiir diese jungen Manner und der Umgang 
mit ihnen boten ibm, dem ein eigener S o h  vereagt geblieben war, 
i n  jenen schweren Jahren eine wahre Erquickung. In jedem Brief 
ilus dieser Zeit ereahlt er YOU ihnen. Zu einem dieser Pfleglinge, bei 
dem er eine groBe Begabung fur die Chemie erkannte, gewann er 
die herzlichste Zuneigung. Er behielt ihn im Hause und sorgte da- 
fiir, da13 er das Abiturienten-Examen machen und das Stodium 
durchfiihren konnte. Es war die groBte Freude seiner letzten Jahre, 
die Entwicklung dicses *Kriegssohnsa zu leiten und den raschen 
Fortschritt und AbschluB seines Studiums zu beobachten. Mit ihm 
hat Gattermann auch die oben erwilhnte Methode zur Entfernung der 
Phosphorshre ausgearbeitet. 

Die alten Ereunde aber erinnern sich seiner Hilfsbereitschaft 
namentlich aus den Laboratoriumsnoten. Wie oft hat er uns durch 
seine Geschicklichkeit iiber den Berg gehollen! Ein Lacheln um- 
spielte dann seinen Mund, wenn er ein Hindernis, vor dem ein 
anderer stutzte, spielend uberwinden lehrte. Aber es lag kein Spott 
darin, wie ihm Anmadung iiberhaupt durchaus frernd war. Es glich 
mehr dern gutmutigen Lacheln, mit dem ein Erwachsener die Schritte 
eines Kindes lenkt. 

Eine erhabene Miene pflegte er dagegen aufzusetzen, wenn man 
ihm in spateren Jahren von eigenen inneren Kiimpfen oder von den 
Schicksalen anderer erzahlte. Dann spielte er gern den Weltweisen. 
Dabei wurde ihrn freilich das Liicheln zuruckgegeben; denn die Zu- 
h e r  seiner Ausspruche waren meist von seiner Zustiindigkeit in 
der Lebenskunst weniger iiberzeugt, als von seiner Uberlegenheit i n  
der Laborstoriumstechnik. 

DaB er aus kleinbiirgerlichen Verhaltnissen stammte, merkte ihrn 
der scharfe Beobachter sein Leben lang an. Zum Weltmann eignete 
er sich nicht. Nicht etwa, d 9  er jemals einen VerstoS begangen 
hatte! Aber man glaubte hiiufig, zu spiiren, daB er auf der Hut da- 
vor war. I n  seinen ersten Dozentenjahren iiuderte sich dies in einer 
iibertriebenen Wiirde beim Verkehr mit den Studenten, die oft 
komisch wirkta Eine gewisse pastorale Feierlichkeit Jiingeren gegen- 
aber aber blieb ihm immer eigen und entsprang wohl ungewollt 
seinem Wesen. 
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In Geselligkeit groSeren Stiles fiihlte e r  sich nicht wohl, in 
kleinerern Kreise war e r  ein behaglicher Genosse. Die groBen Kon- 
gresse waren ihm ein Greuel, und er mied sie daher. Aber an der 
in  Deutschlands Sudwestecke gegriindeten, engeren Chemischen Ge- 
sellschaft, welche die Universitiiten Basel, Freiburg und Strarjburg 
und die Chemieschule hliilbausen urnfaflte, beteiligte e r  sich gern und 
rege; zur gemiitlichen Gestaltung h e r  Zusammenkiinfte bat e r  vie1 
beigetragen. 

In seiner Lebensfuhrung gab er durch phi l is t rhe Ziige oft An- 
1 4  zur Neckerei. Schon in fruhen Jshren  war, es ihm ein scbwerer 
EntschlnB, sein Mittagschlafchen fahren zu lassen oder den Beginn 
der  Nachtruhe um eine Stunde aufzuschieben. So arbeitsarn er war, 
SO hoch stellte e r  die Becluemlichkeit der arbeitsfreien Stunden in 
seiner Junggesellenbude, wie spater in seinem Familienheim. 

Die Worte, die K o n r a d  F e r d .  S f e y e r  seinem H u t t e n  i n  den 
Mund legt: 

*. . . ich bin kein ausgekliigelt Buch, 
Ich bin ein Mensch niit seinem Widerspruchc 

treffen wohl auf jeden zu. Aber beim einen tritt der Widerspruch 
auffallig i n  die Erscheinung, beim andern bleibt e r  verborgen. 
Gattermann gehiirte zu den Naturen, die ihre  Bzwei Seelena leicht 
erkennen lassen. Wahrend seine Laboratoriumsarbeit sich stets auf 
eng umgrenzte Ziele richtete, schwarmte e r  POD Fundamentalideet , 
die e r  verfolgen wollte. Wahrend er  im taglichelt Leben an spie8- 
burgerlicben Gewobnheiten hing, erschien es  ihm plBtzlich erstrebens- 
wert, den Rahmen des Gewohnlichen z u  sprengen. Die  Freunde, 
die ihn von solchen Absichten sprecben horten, waren freilich da- 
durch mebr erheitert als in Spannung versetzt. War  es ihnen auch 
als harmloser Seitensprupg bekannt, daS er  in  seinen Heidelberger 
Studentensemestern fur eine Tageszeitung die Theaterkritiken iiber- 
nommen hatte, so wuSten sie doch, daB es sich meist nur urn Ein- 
fllle handelte, denen die Umsetzung in die Tat nicht Iolgte. 

Aber jener Widerspruch hat  ihn leider bei einem sehr ernsten 
Schritt i n  die I r re  gehen lassen. Zu diesem Manne hatte nur eine 
Frau  gepaBt, die in rubigem hauslicben Wirken Belriedigung fand. 
Aber e r  wiihlte eine temperamentvolle Kunstlerin, die e r  ihrer Buhnen- 
laufbahn entzog, zur  Lebensgefahrtin ! Die E h e  schien zuerst gliick- 
lich. Doch nach einigen Jahren traten die Triibungen ein, die bei 
der Verschiedbnbeit der Lebensauffassungen uoausbleiblich wareu. 
S ie  verscharften sich immer mehr, bis endlich zwei Jahre  vor seinem 
Tode - nach fast 25-jiihriger Ehe  - der endgultige Bruch und die  
Scheidung erfolgten. 
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Eine Tochter war dieser Ehe entsprungen. Sie eilte herbei, als 

den Vster die schmere Erkrankung traf, die ihn von hinnen fiihrte. 
Wahrend der langen Moeate des Krankenlagers hat sie ihn mit 
Selbstaufopferung gepflegt und ihm den Gedanken des nahenden 
Todes ferngehalten. 

Als ein aufrechter Mann ist L u d w i g  G a t t e r r n a n n  von uns  
geschieden - ungebeugt durch das Schicksal seiner Ehe, ungebeugt 
nuch durch Deutschlands Not. Der groBen Zahl seiner Schuler, die 
in den chemischen Werkstatten des Vaterlandes wirken, wird er ein 
Vorbild strengster Pflichterfullung und selbstlosen Strebens bleiben, 
auf daB sie ibre graf t  und die Lehren, die sie Ton ihm ernpfingen, 
niilzen zu Deutschlands Wiedererhebung. 

B e r l i n ,  im Marz 1921. Paul Jacobsotz. 




