
Uem Andenken an 

%I)ENKO H A N S  SKKAUP 
in alter treuer Freundschaft H u g o  S c h r o t t e r ,  Graz. 

A m  10. September 1910 ist Hofrat Dr. Zd.  H. S k r a u p ,  0. o. Pro- 
tessor fur Chemie an der Universitat Wien und Vizepriisident der 
Dentschen Chemischen Gesellschaft fiir das heurige Jahr ,  nachdem er 
5-cheinbar in bestem Wohlbefinden von den Salzburger Hochschul- 
kursen zurdckgekehrt war ,  ganz plotzlich i n  Wien verschieden. Es 
sei mir gestattet, an dieser Stelle dern ausgezeichneten Forscher und 
Lehrer , dem EO tatkraltigen und temperamentvollen Menschen, dem 
langjiihrigen lieben Freunde nacbfolgende Zeilen der Erinnerung zu 
\\ id m en. 

Z d e n k o  H : r n s  S k r a u p  wurde a m ' 3 .  Miirz 1850 i n  Prag als 
Sohn des damaligen Domkapellmeisters J o  h a n n  S k r n u p  geboren. Ich 
miichte hierbei besonders betonen, daB Skraup einer ganz deutschen 
Pamilie entstammte. Die Familie seines Vaters war schon seit langer 
Zeit in Prag  snsiissig, seine Mutter stammte aus der Bergwerksstadt 
Joachimstal. Weder der i n  Bohmen sehr gebrauchliche Name Zdenko, 
noch der Urnstand, dad der Rruder seines Vaters ein Lied kompo- 
nierte, das als Einlage eines Schauspieli verfal3t wurde, dann aber im 
1,aufe der Zeit zu einer Art tschechischer Nationalhymne wurde, 
kiinneri ola Beweis tscbechischer Abstammung geltco. In Bohmen 
sagt ein nltes Sprichwort, daI3 ein jeder zweite Bohm ein Musikant 
ist. Nun, Skraup war aucli ein Musikant und zwar ein guter. Am 
Klavier, wie als Offizier vor der Front, in der Vorlesung, wie im 
Laboratorium, immer traf er den richtigen Ton und war stets takt- 
fest. Speziell das  Klavierspiel, das er a19 vlterliches Erbteil uber- 
nommen hat, bot ihm wahrend seines ganzen Lebens Genul3 und Er-  
holung nach des Tages Miihen. Skraup war seinem TemperRment 
uach auaerst impulsiv, vielleiclit manchmal zu impulsiv, aber nie 
sprunghaft. Wenn er eine Idee gefadt hatte, hielt er fest daran, so- 
wohl in  seiner nisziplin, wie im gesellschaFtlichen Leben, und was 
er f i r  richtig hielt, wudfe er dnrchzusetzen gegen Hoch und Nieder. 
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Uber seine ersten Lebensschicksale kann ich rnich ganz kurz 
fassen. Er besuchte Torn Jahre  1860-1866 die Oberrealschule in 
Prag und hierauf studierte e r  an der durtigtu technischen Hochschule 
Y O U  1866-1871. Wahrend dieser Zeit diente e r  sein J a h r  als Frei- 
williger bei einem Infanterieregirnent in Prag ab und wurde zum 
Reserveleutoant befordert. I m  Jahre 1471 wiirde e r  Assistent bei 
Professor H. L. Buff  in Prag, wo er aber nicht lange verblieb, und 
schon 1872 bis nufnngs 1873 war er in der Porzellanfabrik Alt-Roli- 
lau bei Karlsbnd, dann bis Ende 1873 i m  Wiener Miinzamte tiitig. 
Doch keioe dieser Stellen behagte ihrn. D a  war es n u n  das Gliick, 
das  ihm sein ganzes Leben treu bleiben sollte, das ihm die Miiglich- 
keit bot, sich unter Piihrung des damnligen ersten Vertreters der 
Chemie an der Universitat in Wieu, R o c h l e d e r ,  chernisch weiter 
auszubilden und den Beruf zu ergreifen und zu erfassen, der seinem 
ganzen Wesen am meisten zusagte und danu auch von ,ihm in so 
gknzender Weise ausgefillt wurde : als akadernischer Lehrer und che- 
rnivcher Forscher. 

E r  trat irn November 1873 nls Assistent bei R o c h l e d e r  am zweiteu 
chemischen Universitiitslaboratoriurn ein. E s  war aher nicht nur die 
Assistentenstelle, welche die gliickliche Wendung in seinem Leben 
hervorbrachte, sondern nucb ein speziell liir Skraup sehr wichtiger 
Urnstand, da13 er i n  dieser kurzen Zeit von seinem von ihm so hoch- 
geschiitzten Chef i n  ein Arbeitsgebiet eingefiihrt wurde, das ibn wiih- 
rend seines ganzen Lebens hauptsichlich interessierte und i n  dem er  
seine grodten Triumphe feiern konnte. Es war die Chcmie der China- 
alkaloide. Schon im Jahre 1874 erschien eine Arbeit iiber die OX?- 
dation des Cinchonins mit Chromsaure von Rochleder und Skraup'). 

Rine zweite Arbeit uber, Chrysophansaure folgt. Nnch dem 
dbleben R o c h l e d e r s  nahm nun Skraup ganz selbstandig das Problem 
der Aufkllrung der chemischen Natur und Konstitution des Chinins 
und Cinchonins auf und bat es, zwar niclit allein, nber - ohne den 
anderen Forschern Unrecbt ZII tun - \vohl ale erster in  der Reihe 
gelost. 

Als A. L i e b e n ,  der Nachfolger B o c h l e d e r s ,  die Leitung des 
zweiten Unirersitltslaborstoriums iibernahm, verblieb Skraup, der iu-  
zwischen in Gie13en z u m  Doktor der Philosophie prornoviert war, 
i n  seiner Stellung. Damals lerute auch ich Skraup kennen iind be- 
freundete mich bald rnit ihm. Skraup war  als Assistent unter deu 
Studenten anfaugs wenig beliebt, und zwar  hnuptsachlich wegen seines 

1) Anxeigcr der Akad. ( I .  Wiss., W e n  1874, Nr. 14. 
a) Sitznngsber. der . \katl. (1. W i s .  1874, 24. Joli. 



Xommandotons, den er sich als Offizier angewohnt hatte. Doch bald 
iinderte sich die Stimmung, und wir gewannen ihn sowohl als Aesi- 
stenten, wie auch im gesellschaftlichen Verkehr immer lieber. Man 
muIjte ihn iiberhaupi erst naher kennen lernen, urn seine ebenso 
energische, wie sympathische Persiinlich keit richtig einzuschiitzen. 
Dann traten kleine Schwachen in den Hintergrund. 

In diese Zeit fallt eine kleinere Arbeit uber das  Berlinerblau '), 
die er auf L i e b e n s  Veranlassung unternahm. Dooh bald kehrte er 
zu seiner alten Liebe, dem Cinchonin, zuriick, und zwar erschien in] 
J a h r e  1877 seiue erste selbstandige Arbeit iiber die Chinaalkaloide in 
den  Sitzungsberichten der  Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
d e r  sich dann die groBe Anzahl der weiteren Untersuchungen spiiter 
in den Monatsheften fur Chemie anreiht. Wie oft is6 in jedem Bande 
dieser Zeitschrift der Name Skraup,  sptiter meist rnit dem seiner 
Scbbler, zu lesen! Er war nicht nur ein wirkliches, sondern such 
ein wirkendes Mitglied der Akademie. 

Das Jahr 1878 hrachte ihm eine jahe Unterbrechung seiner 
wissenschaftlichen Tatigkeit. Er wurde damala voni niederosterreichi- 
schen Gewerbeverein als Berichterstatter zor Pariser Weltausstellung 
delegiert. D a  erhalt er in Par is  telegraphisch die Einberufungsordre 
zum Feldzug nach Bosnien als Leutnant in einem kroatischen Infan- 
terieregimente. Skraup hatte militarisches Auftreten iind war, wenn 
e r  einberufen war, mit Leib und Seele Soldat. Er ware wohl auch 
e in  vortrefflicher Berufsoffizier geworden. Deshalb bewahrte er sich 
s u c h  in dieser kurzen, aber sehr anstrengenden Rampagne nus- 
gezeichnet. Fiir seine bravourose Haltung als Fuhrer einer Halb- 
kompagnie in den] Gefechte bei Rokatiza wurde er zum Oberleutnant 
ernannt und ihm dns Yi~itarverdieostkreuz mit der Kriegsdekoration 
vcrliehen , eine Auszeichnung , die i n  osterreichischen Oflizierskorps 
sehr geschatzt wird und die nur wenigen 8eserveoffizieren verlieheu 
wurde. Der  Feldzug bekam Skraup sehr gut; denn kaum zuruck- 
gekehrt, waren die Strapazen vergessen, und rnit riesigem Eifer und 
Arbeitslust wurden die Cinchonin-Arbeiten wieder aufgenomnien. Wie- 
wohl e r  von friih bis abends im Laboratorium arbeitete, besuchte e r  
oft die Hoftheater und lebte auch sonst recht gesellig, da  er i n  vielen 
Gesellschaiten schon wegen seiner musikalischen Talente sehr gerne 
aufgenommen wurde. Es war das zwar ein Kunststiick, das auch 
our Skraup fertig bracbte, denn er  war zur Bestreitung seiner Aus- 
lagen n u r  auf sein Assistentengehalt Y O U  sage 30 Gulden im Mooat 
bei freier Wohnung angewiesen. hlan horte ihn aber daruber nie 

~ ~ ~ _ _ _  - 

I) Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. 1876, 20. Juli. 
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klagen. Wie gerne erinnere ich mich noch zweier Besuche, die inir 
Skraup damals in den Ferien auf dem Lande machtel Auch dort 
faate er dles ,  wenn es ihm auch ganz neu war, init der ihni eigenen 
Energie an. Bei der Jagd waren aber die Erfolge gering. Dem Wilde 
ist er nie gefiibrlich gewesen, wobl aber den Nebenschiitzen; die  
Farnilienviiter hielten sich in respektvoller Entfernung. G r o h r t i g  
wirkte e r  aber bei der Desinfektion zweier Zimmer, nls ein \ 'er \nndter  
erkrankt war. Noch viele Jahre  roch es dort nach Chlor, SO gut hat 
er es gemacht. Eines heit,eren Ereignisses der darn:iligen Zeit in8chte 
ich nur erwahnen, da es fur Skraups Wesen sehr bezeichiiend ist. 
Iiurz nachdem Skraup aus Bosnien. zuriickgekehrt war, suchte er uni 
cine Audienz bei Sr. Mnjestiit dern Kaiser nach, urn fur die Verleihiing 
der Auszeichnnng z u  dankeu. X e  Audienz wnrde ihm gewahrt und 
tler Tag bestimmt. Die Aufregung in Freundeskreisen war grii(3, 
tlenn so etwas hatten wir noch nicht erlebt; nu r  Skraup war nicht 
aufgeregt. Als e r  aber yon der Audienz zuriickkani, war er ein- 
silbig und wollte rnit der ErzBhlung nicht recht voran; endlich kani 
es aber doch h e n u s .  Der  Kaiser war wahrend. der Audienz sehr  
huldvoll und stellte verschiedene Fragen an idn. SohlieBlich sagte er: 
.Nun, Herr  Oberleutnant, Ihnen ist der Feldzrig gut bekommen, d m n  
Sie sehen vorziiglich au9.e Daraufhin sprudelte Skraup in seiner 
J.ebhaftigkeit ohne zu beriicksichtigen , niit wen1 er sprnch, Ireraiis: 
SJawohl, Eure  Majestat, das sagen rnir alle nieinen guten Freunde!r 
I)er Kaiser lachte daraufhin herzlich und entlie5 ihn sehr goadig. 
Erst beim Heimweg knni Skr:cup darau!: da13 er denn doch den 
I h i s e r  nicht hatte zu seinen gutrn Freuiiden zablen sollen. Ja  zum 
Hofrnann tangte Skraup nicht, auch spater nicht, wenn er  auch in 
jrrngen ,Jahren Hofrat wvurde. 

In diese Zeit, E d e  der siebziger Jahre, fallen auch sei,ne ersteo 
rinsclilagenden Erfolge i; der Chemie der Chinaalkaloide und schlie(3- 
l.ich seine heriihmte Chinolin-Synthese, woruber ich spkter eingehend 
berichten werde. Dadurch y u r d e  sein Name ia der chernischen Welt 
immer bekanuter. 

Betreffa seiner Lebensstellung in dieser Periode' ware noch h e n o r -  
zuheben, da13 er sich im J s h r e  1879 an der Technischen Hochschule 
in Wien a1s Privatdozent hahilitierte, im Jahre  1881 auch an der  
Universitat. In diesem ,Jahre gab er  auch die. Assistentenstelle auF 
nnd trat als Professor in die Wiener Handelsakademie ein, wo er bis 
1886 wirkte. Obwohl er an der Handelsnkademie in seinem Lehr- 
amte stark bescliaftigt war, konnte er auch hier seine wissenschnft- 
lichen Arbeiten erfolgreich fortsetzen. $0 diese Zeit fallen Unter- 
suchungen, die er mit Mitarbeitern und Schulern reroffentlichte. Es 



sind da  bnuptsachlich V o r t m a n n ,  S c h l o s s e r ,  P r e i d l  und 0. W. 
F i s c h e r  zu nennen. 

Nocb eine andere bedeutende Anderung seines JIebens trat dn- 
durch ein, daB er  sich mit S o p h i e  T r u t t e r  nus Wien verheiratete. 
Dieser Ebebund hat h m  denn auch durch alle die 27 Jahre  nur 
Gliick und Segen gebracht. Fhf prachtige Kinder sah e r  heran- 
nacbsen. E r  war aber selbst auch ein idealer Ehemnnn und Farni- 
lienvater und war gliicklich im Hreise der Seinen. Damals bot sich 
ibm die Gelegenheit, seine materielle Position zu verbessern und eine 
gut dotierte Stellung i n  einer Chininfabrik anzunehmen. Doch e r  
blieb lieber bei der  Theorie, selbst unter den gar nicht glaozenden 
Verhaltnissen in der ljandelsakadernie. Auch das sollte sich bald rum 
Besseren wenden. Es wurden namlich in kurzen Intervalleu einige 
Lehrkanzeln fur Chemie an cisterrei'cbischen Hochschulen frei , und 
zwar an der Universitiit Prag, an der Hochschule fur Bodenkultur in 
Wien und am Polytechnikum in Graz. Es war selbstverstandlicb, daB 
Skraup nach den glanzenden Erfolgen seiner Arbeiten in den letzten 
Jahren bei der Besetzung dieser Lehrkanzeln in 1 orschlag gebracht 
wurde. Auch eiu Ruf an das  Polytechnikum in Ziirich kam d a m .  
so wurde denn Skraup im Jabre  1886 zum ordentlicben Professor der  
Cbernie an der Technischen Hochschule in dem schonen Graa ernannt, 
wo cr durch 20 Jahre,  win Erfolg zu Erfolg scbreitend, leben und 
wirken sollte, bochgescbktzt von Kollegen, Studenten und Mitbiirgern. 
-4ber die Verhaltnisse am Polytecbnikum bebagten ibm nicht sonder- 
lich; sowohl das zwar neugebaute, aber raumlicb recbt beschrinkte 
cbemische Institut, wie auch die den osterreichischen tecbniscben Hoch- 
schulen eigentumlicben Lehrarntsverpflichtungen. Auch d a  trat f u t  
Skraup ganz unvermutet und sehr bald Wendung ein. Professor 
L. v. P e b a l ,  der Direktor und Erbauer des schonen chernischen In- 
stitutes der Unirersitiit Graz, wurde von einem irrsinnigen Diener, 
den er nlit Wohltaten iiberhauft hatte, erstochen. Zu Ostern 1887 
wurde Skraup zu seinem Nachfolger ernannt. Nun war ihm, nach- 
dem eine medizinische Lehrkanzel, die provisorisch im chernischen 
Institute untergebrncht war ,  eiu anderes Heim gefunden hntte, ale 
Leiter dieses nach meiner Ansicht schiinsten und praktischsten che- 
mischen Instituta i n  fisterreich , die Gelegenhcit gegeben, sein Talent 
v011 zu entfalten, eine Heimstiitte chemisch-wissenschaftlicher Forschung 
entstehen z u  lassen und eine chemische Schule zu griinden. Das  ist 
ihm denn auch unter den glucklichen Umstanden, die er teils vorfand, 
und die ihm andernteils auf sein Drangen zugestnnden wurden, g l b  
zend gclungen. Fruher war der sogenannte Vorgeschrittene, der sicb 
mit einer chernischen Experimentaluntersuchuog befnhte, i n  Graz eine 
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Seltenheit. Nun mehrte sich die Zahl von J a h r  zu Jahr ,  SO dai3 es 
schon schwer wurde, einen Platz zu bekommen. Und alle die jungen 
Leute arbeiteten direkt mit ihm; er duldete es auch nicht anders, bis 
e twa ausnahmsweise in  der letzten Zeit. Daliir war e r  aber auch 
tiiglich nicht einmal, sondern 8-10-ma1 am Arbeitstische eioes jeden. 

Er war  im clemischen Institute Herrscher und zwar - Allein- 
herrscher. Das Laboratorium wnr das richtige Arbeitslaboratorium, 
die  Arbeit entschuldigte nuch alles, Uberschreiten der Arbeitszeit, 
groljen Glas- und Materialienverbrauch und dergl. Nur der lassige 
Praktikant hatte es nicht gut. Von seinen Schiilern und Mitarbeitern 
sind meines Wissens vier in akademischen Stellungen, Prof. V o r t -  
m a n u ,  Wien, Prol.Pr.Pregl,Innsbruck,Prof. R. K r e m a n n ,  Oraz, und 
Privatdozeot Y. C o r d i e r ,  Graz. Dieanderen sind entwederin technischen 
Betrieben beschaftigt oder Beamte, Mittelschulprofessoren und Apotheker. 
Hauptsachlich die Sonn- und Feiertage waren fur Skraup Arbeitstage; 
d a  war er ungestart. Wie sehr Skraup in Zeiten intensiver Arbeit selbst 
Hand anlegte und vor der gewBhnlichsten Verrichtung nicht zuriick- 
scheute, zeigt vielleicht folgende Tatsache: Skraup brauchte damals zur 
Trennung der Cincholoiponsiinre und des Cincholoipons von den anderen 
Oxpdationsprodukten Gold i n  groderer Menge, da  die Goldsalze gut 
krystallisierten. Nun  war die Anschaffung des Goldes filr die da- 
malige noch sehr diirftige Dotation ausgeschlossen. Er wiidte es nun 
durchzusetzen, dad ihm voni Munzamte, ich glaube, ' / a  k g  Gold ge- 
borgt wurde. Nun hiel3 es, das Gold wieder zoriickzugeben. Dn 
wurden an einem Ferialtage sarntliche Assistenten und Diener des 
Instituts, auch Ileizer und Maschinisten versarnmelt, er mitten dar- 
unter, uod es wurden ails einer Uomenge Schalen, Kolben und 
Tapfen die Goldruckstande quantitativ herausgekratzt und heraus- 
geliist. Es war eine Hollenarbeit. Ein Unglucksstern fhhrte sogar 
den ahnungslosen Pedell der phil. Fakultat in der kritischen Stunde 
ins Laboratorium. Kaum hatte ihn Skraup erblickt, hatte er schon 
eine grolje Schale in die Hand gedriickt und muljte, obwohl e r  sich 
energisch wehrte, kratzen und losen, da13 es eine Freude war, das 
heifit fur uns und nicht fiir ihn; e r  war totungliicklich und mied 
lange das Laboratorium. Aber das Gold wurde bis auf einige 
Grnninie zurtickgewonnen, nod zwar ganz rein, reiner als es von der  
Miinze kam. 

Dalj Skrnup auch bei LBsung V O I I  Fragen, die den1 Chemie- 
Pro€essor meist nicht gestellt werden, den richtigen Weg fnnd, moge 
folgendes, in Graz vielbesprochenes Erlebnis illustrieren. I n  einer 
Nacht wurde von Bubenhanden das w e i h  Marmordenkmal des 
Schiipfers des prlchtigen Stadtparks, Biirgerineisterv M. v. F r a n k ,  
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besudelt. Der  Verschonerungsverein wandte sich an Skraup, und 
dieser fand, dad die Flecke YOU Tinte herruhren und durch lang- 
wieriges Waschen mit Cyankaliumlosung fast vollkommen zu entferneo 
wiiren. Nun sah man durch viele Tage Skraup irn Arbeitskittel mit 
einem Assistenten und eineni Diener, nur  durch eine Blahe vor den 
Blicken der promenierenden Menge gescbiitzt, den marmornen Burger- 
meister so waschen, daO man weithin das  Cynnkalium roch; und die  
Flecke verschwanden fast vollkommen. Es wurde damals das Bonmot 
kolportiert, daO Graz die nobelste Stadt hsterreichs sei, da  es eioeo 
Hofrat und beriihmten Gelehrten ala Fleckputzer engngiert babe. 

Skraup hatte auch das Taleut, sich mit den ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln bei der L6sung irgend einer ihn interessierenden 
Aufgabe helfen zu konnen. So Iegte er sich, nachdem ihm die Auf- 
findung und Isolierung der Cellobiose, der aus der Cellulose ent- 
stehenden Biose gelungen war, d i e  Frage vor, o b  die Cellobiose nicht 
bei der Keimung von Pflanzen im l h n k e l n  entsteht. Zu ihrer Liisung 
verwendete e r  kurx entschlossen das schiine optische Zimmer: der  
glirnzende FuSboden wurde handhoch mit feuchten SiigespHnen belegt 
und Bohnen ausgesiit. Die Freude an unserem Gemusegarten war 
grol3, als die Bohnen ihre blal3gelben Bliittchen herausstreckten, aber  
leider enthielten sie Cellobiose nicht. 

Seine Vorlesungen iiber allgemeine Chemie waren fiir die An- 
fanger, fiir die sie ja  bestimmt waren, sehr belehreud und nnregend. 
Skraup experimentierte in der Vorlesung sehr vie1 und war darin 
iiuI3erst geschickt. Alle neuen Entdeckungen wurden, so weit es die 
Mittel erlaubten, experimentell vorgebhrt. Es war daher selbstver- 
stiindlich, dal3 er.deshalb, wie auch wegen seines sehr klaren und 
temperamentvollen Vortrages, den er immer frei hielt, YOU einer groflen 
%ah1 begeisterter Horer umgeben war. 

Doch nicht allein dem Laboratorium und der Vorlesung widmete 
e r  seine ganze Arheitskraft, er brachte auch den Fakultats- und nll- 
gemeinen Universitiitsangelegenheiten grodes Interesse entgegen. Bei 
allen Sitzungen und Kommissionen beteiligte er sicb eifrig. Die  
WertschHtzung der Kollegen zeigte sich dadurcb, daS er zweimal zum 
Dekan nnd in1 Jahre  1903-1904 zum Rektor gewahlt wurde. Obwobl 
er wabrend des Rektorjahres dem Laboratorium weniger Zeit widmen 
konnte, war e r  doch Rektor rnit Leib und Seele, nicht nur aus 
Pflichtgefiihl, sondern auch aus Preude daran. Eine Anzahl V O D  

Neuerungen, die alte und unzeitgemafle Gewohnheiten abschafften und 
sich auch erhalten haben, verdankt die Universitat dem Rektor Skraup. 
Auf Details will ich nicht eingehen. I m  groljen und gnnzen hat e r  
auch als Rektor seine Ideen ziir Ausfiihrung gebracht, und die Uni- 
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versitlt kann ihm nur dankbar sein. Auch fur die volkstiinilicheu 
Universitatskurse ioteressierte e r  sich sehr, leitete deren Einrichtung 
in und auBerhalb Graz und hielt selbst alljahrlich solche Kurse ab. 

So verlebte er im emsigsten Schaffen und nie erlahmender Ar- 
beitslust 20 Jahre in dem ihm nun auch so lieb gewordeoen Graz. 
1900, nach dem Tode W e i d e l s ,  erhielt er eine Berufung nach Wien 
als Leiter des Ersten Chemischen Universitatslaboratoriums. Doch 
konnte er sich damals von Graz und den so angenehmen Verhiilt- 
nissen irn Laboratoriurn nicht trenneti und lehnte ab, zur groaten 
Freude der Studenten und Kollegen. Ganz anders aber lagen die 
Verhliltnisse irn Jahre 1906. A. L i e b e n  trat in  den Ruhestand, und 
die Leituna des Zweiten Chemischen ~niversitirtslnboratoriums, in dern 
er seinerzeit als Assistent die akademische Karriere begonnen hatte, 
wurde ihm unter Gewihrung pekuniarer Vorteile und - was f i r  
Skraup am meisten in die Wagschale fie1 - uuter Zusicherung eines 
nach seinen Intentionen zu errichtenden Neubaues angetragen. Diesen 
so iiberaus ehrenvollen Ruf konnte Skraup nach seiner Ansicht nicht 
ablehnen ; er  ubersiedelte schweren Herzens i m  Herbste 1906 nach 
Wien. Leicht wurde es ihm nicht, und wie oft versicherte e r  mir bei 
gelegentlichen Resuchen, daQ e r  sich eigentlich immer als Crazer 
fiihle. 'I'rotz des schweren Scheidens hatte er sich doch auch in 
Wien bald eingewiibnt. Das Hauptinteresse nnhm fur Skraup in  Wien 
der Neubau in Anspruch, die Fiihrung uud Einrichtung des Labora- 
toriums trnt i n  zweite Linie. Nur die wissenschaftlichen Arbeiten 
wurden wegen der verschiedenen anderen Abhaltungen keineswega 
vernachlassigt; eine Anzahl von vorgeschrittenen Cbernikern meldete 
sich, und  neben der Ausarbeitung alterer Unterstichungen wurden auch 
neue Probleme, wie in  letxter Zeit das Studium eigentumlicher 
Cnpillaritatserscheinungen, begonuen. So herrschte denn auch in 
Skraups Wiener Laboratoriuni ein reges wissenschnltlichen Leben. 
Ich miichte bei dieser Gelegenheit noch hervorheben, daB Skraup 
auch den Salzburger Hochschulbestrebungen und Vortragen das griiRte 
Interesse entgegenbrachte j alljkhrlich im September erschien er in 
Salzburg und hielt Vortrige. Die Vorschliige und Pliine fur den Neu- 
bau wurden immer aufs neue abgegndert. SchlieBlich wurde schein- 
bar eine Einigung erzielt, und Skraup war voll der besten Hoff- 
nungen. Da machte n u n  Vater Hein durch alle diese schiinen 
Pliine einen dicken Strich. 

Skraup wurde, wie es ja bei seinen groWen Erlolgen leicht er- 
kliirlich ist, vielfach ausgezeichnet. Doch waren die Auszeichnringen 
fast durchaus wissenschaftlicher Natur, mit Xusnahme des Militgr- 
verdienstkreuzes, das er sich vor dern Feinde erklrnpft, und des 
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Boiratstitels, der ihrn nuch in jungen Jahren verliehen wurde. Er er- 
bielt von der .Kaiserl. Akademie der Wissenschaften den Lieben-Preis, 
wurde noch jung an Jahren korrespondierendes und bald darauf 
wirkliches Mitglied der Kaiserl. Akademie in Wien, war Ehrendoktor 
der Deu tschen Technischen Hochschule in Prag und Mitglied verschie- 
dener  wissenschaftlichen Gesellschaften. Die Deutsche Chemische Ge- 
sellschaft wahlte ihn 1888 und 1889 zum auswiirtigen AusschuB- 
mitglied, 1909 zum Vizepriiaidenten. 

S k r n u p s w i s s e n  s c h a f t l i  ch e A b 11 a n  d 1 u n g e n. 

lch glaub am besten den Intentionen der Leitung der Gesell- 
achaft zu entsprechen und rnich auch dadiirch am leichtesten den 
WViinschen betreffs des Umfanges dieses lteferates anzupasseo, wenn 
ich die so iiberaus groA3e Zahl von wissenschafdichen Publikationen 
Skraups uicht in chronologischer Heihenfolge durchspreche, sondern 
ohne Riicksicht auf ihre Entstehung in groWere, durch ihren Inhalt 
bedingte Gruppen einteile und behandle. lch muW nqr bemerken, 
daD meine Literaturangaben vielleicht einige Publikationen, besonders 
von Mitarbeitern, deshelb nicht beriicksichtigen k6nnen und daher 
auf Vollstiindigkeit keinen Ansproch erheben. Ein fast vollstindiges 
Literaturverzeichnis der. Skraupschen Arbeiten enthiilt der treffliche 
Nachruf, den Prof. J. P o l l a k  in der Osterreichischen Gherniker- 

Zeitung Nr. 20, 1910 auf Skraup schrieb. Ich werde demgemal3 die 
Publikationen Skraups in folgende Gruppen gliedern: 1. Die 
Chinolin-Synthese und die Konstitutionsbestimmung der Pyridincarbon- 
siiuren. 2. Untersuchungen iiber die Chinaalkaloide. 3. Die Arbeiten 
iiber Kohlehydrate. 4. Untersuchungen iiber EiweiOkBrper. 5. Die 
nicht obigen Gebieten zugehorigen Arbeiten. 

L?k-  die S?ynthrse des Chinolinx ztnrt die lio~ilitutionxlestiiii ,it  tin!/ der  
&ridincarbonsiiuren. 

Iru Jahre 1850 veroffentlichte Skraup seine erste Mitteilung I) 

iiber die Synthese des Chinolins aus Nitrobenzol uod Anilin, Glycerin 
uiid Schwefelsaure. Durch das Studium gewisser Spaltungsprodukte 
verschiedener Alkaloide kam man zu der Uberzeugung, daB dieselben 
Derivate des Pyridius und Chinolios vorstellen. Zur sicheren Identi- 
fizieruog war es deshalb notwendig, die zu diesen Gruppen gehiirigen 
Derivate herzustellen. Das Pyridin und Chioolin selbst war aber nur 
scli wer erhaltlich ned die Darstellung seiner- Derivate urnstiindlich. 

I) Monritsh. f. Chem. I ,  316. 
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Da kern nun die Skraupsche Synthese, die nicht nur  den Stamin- 
kiirper, das Chinolin, billig und in jeder Menge lieferte, sondern auch 
durch Variierung der Ausgangsprodulite die synthetische Darstellung 
ganz bestimmt gebauter Derivate gestattete, sehr geleged. S k r a u p  
gibt in seiner 1. Mitteilung selbst an, daf3 er den Anstof3 zur Durch- 
fiihrung der Synthese durch die Arbeit G r a e b e s  erhielt, der d a s  
Alizarinblau fur ein Anthrachinolin-Derivat erklarte und seine Ent- 
stehung durch Wasseraustritt ans Nitroalizarin nnd Glycerin deutete, 
wie auch durch die Chinolio-Synthese von K o n i g s  aus Anilinacrolein, 
In kurzen Intervallen erscheinen n u n  die ausfiihrlichen Beschreibungen 
der Synthesen des Chinolins, wie auch - zum Teil mit einigen Mit- 
arbeitern - verschiedener, durch den Verlauf der Synthese konsti- 
tutionell sichergestellter Derivnte desselben. So beschrieb er ') das 
Chinolin, das 0- un.d p-Toluchinolin und das a-Naphthochinolin, ferner 
mit A. S c h l o s s e r l )  die in-, p- und o-Chinolinbenzcarbonsiiure. Durch 
Oxydation des Chinolins erhielt e r  die zweibasische ChinolinsHure, 
die er mit der  TO^ H o o g e w e r f l  und v a n  D o r p  erhaltenen 
iden tifizierte. 

Des weiteren berichtet er2)  iiber die Synthesen der drei Oxy- 
chinoline, TOE denen er in  einer zweiten Mitteilunga) das p-Oxy- 
chinolin mit dem aus der Xanthochinslure erhaltenen identifizierte, 
wodurch deren Konstitution festgestellt wurde. Mit G. V o r t m a n n  ') 
Iiihrte er die Synthese des aus dem m- und p-Diamidobenzol eot- 
stehenden Phenanthrolins und Pseudophenanthrolins durch und weist 
die Konstitution der daraus entstehenden Dipyridylcarbonsauren nacb- 
ES wurden daraus die Dipyridyle dargestellt und nachge wiesen, d a P  
durch Reduktion des m-Dipyridyls dns Clem Nicotin isomere Nicotidin 
entsteht. In Gemeinschaft mit 0. W. F i s c h e r  stellte er auch ein 
Methylphenanthrolin und zwei Dichinolyle dar 9. Einen sicheren Be- 
weis fur die der Synthese nach zwei Deutungen zulassenden Konsti- 
tution der m-Derivate des Chinolins brachte die von Skraup und' 
R r u n n  e r 6, durchgefhhrte Synthese der cma-ChinolinlenzcarbonsHure 
aus substituierter Terephthalssure. 

Von F r e y d  1 ') wurden auf Skraups Veranlassuog /l-Cyanchinolin. 
und 711-Chlorchinolin dargestellt. Er selbst gewann rnit C o b e  n z 1 
neben dem schon friiher erhaltenen a-Naphthochinolin das /I-Naphtho- 
ehinolin ">, orydierte diese schliefllich z u  Picolin- resp. Nicotinsaure 
und erbrachte dadurch einen strikten Beweis der Stellung der 

1) Monatsh. f.  Chem. 2, 139, 518. 
3) Mooatsh. f .  Chem. 4, 695. 
5, 3Ion:itsh. f. Chem. 7, 139. 
7\ Nonatsh. F. Chem. 8, 580. 

2) Mooatsh. f. Chcm. 3, 531. 
') Moiiatsh. f. Chein. 3, 570; 4, 509. 
I;) Monatsh. f .  Chem. 5, 523, 417; 6, 546. 

8) Monatsh. f .  Chem. 4, 436. 
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Carboxylgruppen in diesen Siiuren. Dieser von Skraup durch die 
Synthese und Osydation der Naphthochiooline erbrachte Nachweis 
der Konstitution der betreffenden Siiuren ist nach meiner Ansicht eine 
der sch6nsten und klarsten Strukturforschungen in der organischen 
Chemie und IHBt sich ruhig etwa den klassischen Arbeiten G r a e b e s  
iiber das Naphthalin oder L a d e n b u r g s  iiber die Ortsisomerie in den 
Benzolderivaten zur Seite stellen. Die zwei schlichten Formelreihen : 

i 

sprechen deutlicher als es Worte konnen. Jeder Dozent der Chemie, 
der ein Kolleg iiber cyclische Verbindnngen gelesen hat, wird be- 
merken, wie tiberseugend dieser Ortsbeweis auf die Zuharer wirkt. 
Es ist eine wahre Freude, denselben vorzutragen. Skraup iiuI3erte 
sich selbst einmal mir gegenuber, daI3 ihm diese Untersuchung eigent- 
lich die liebste aller seiner Arbeiten sei. 

Auch das p-Chinanisol wurde von ihm' )  aufgebaut und durcb 
Hydrierung in ein Tetrahydroderivat iibergefiihrt, das er wegen der 
Ahnlichkeit mit den Thalliumsalzen Thallin nannte, und an dem starke 
antiseptische Eigenschaften beobachtet wurden. Doch hat sich daa- 
selbe im Arzneischatz nicht erhalten und wird heutzutage wohl kaum 
mehr verschrieben. Damit war der einzige Versuch Skraups, seine 
wissenecheftlichen Forschungen auch pekuniiir zu  verwerten, erfolglos. 
Schlieljlich wkren hier noch zwei von Skraup beeinflubte Arbeiten 

1) Monatsh. f. Chem. 6, 760, ond 10, 701 (Srpek). 
Berichte d. D. Chem. Qesellschaft. Jahrg. XXXXIII. 239 
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zu nennen, und zwar von R. H a i d ' )  iiber Nitro-a-naphthochinoline 
uud yon 11. H e p p n e r l )  iiber Nitro-8-naphthochinoline. 

C'nterszLclrtcngen iiber die G'itinaalkaloidr. 
Diese Untersuchungen, die Skraup vom Beginn seiner wissen- 

schaftlichen Laufbahn bis zu seinem Lebensende unablassig beschPf- 
tigten, sind in einer sehr groI3en Zahl von Abhandlungen niedergelegt. 
Urn den Leser iiicht zu ermuden, will ich mich darauf beschranken, 
die aus diesen Untersuchungen sich ergebenden , fur die Konstitution 
der Chinaalkaloide wichtigen Tatsachen hervorzuheben , iind YOU De- 
tails. wie interessant sie auch manchmal waren, ahsehen. 

Schon in seinen ersten selbstandigen Untersuchungen konnte 
Skraup fiir das Cinchonin, dessen empirische Formel bis dahin un- 
sicher war, die Formel Ci9Ha1NaO nachweisen und fiir das Chinin die 
Formel Caa H P I  NZ 0 2  bestatigen 9, wodurch erst die Grundlage zu einein 
weiteren Studium gegeben wurde. Fur das Cinchonidin wies er mit 
V o r t r n n n n  die Isomerie mit Cinchonin und die Identitat mit H e s s e s  
Homocinchonidin nach , wie auch , daI3 das Cinchotin (Hydrocincho- 
nin) im Hand'elticinchonin nls Nebenalkaloid enthalten ist. Sehr wicli- 
tig fiir die spatere Entwicklong der ganzen Frage war der Nachweis 
der Ameisensa,nre') neben Cinchotenin bei der Oxydation des Cin- 
cboninv mit Pernianganat, da er zur Annahme der Vinylgruppe durch 
Skraup liibrte. Aiich das Cinchonidin, Chinin und Chinidin gaben 
Ameisensiiure. Hei der Osydation des Chinchonins und des Cincho- 
iiidine rnit, ChromsHure erhielt Sliraup ') die Cinchoninsaure, die er 
fruher als Carbocinchoninsiiure bezeichnet 'hatte; er stellte die Formel 
CloH, NU2 fest und wies ihre Identitzit niit der ron W e i d e l  ails 
Cinchonin und Salpetersaure und r o n  KO u i g  s erhaltenen Saure nach, wie 
auch ihre Natur als Chicolincarbons~.ure. Ebenso wurde aus Chinin 
iind Chinidin die Chiniusaure erhalten, in  die Xanthochinsaure uber- 
gefiihrt und als r,i-O?cycinchoninsa~ire definiert. 

Ich miichte an dieser Stelle noch hervorheben, da13 Skraup in  
diesen Arbeiten schon weitgehende Schlusse auE die Konstitution der  
Alkaloide zieht, die alle eiogetrotfen sind. Er spricht schon hier von 
der Chinolinhalfte des Cinchonins und der anderen, no& unbekannten, 
eine Bexeichnung, die von ihm eingefiihrt wurde. Des weiteren wer- 
. . . . . - . 

I) Moitatsh. f. Chem. 27, 315. 
3, Sitzungsber. t i .  Akad. d. Wiss. Wien, 2 .  Abt. 1878 11. Juli, 18. Juli; 

1879 10. J u l i ,  l'i. .Tuli iind dieso Berichte 1 I ,  311 iind 1516 [1875]. 
4, Uiese Berichte 11, 230, 1104, 1107 [1879]. 

?) Monatsh. f. Chem. 27, 1045. 

Monatsli. f .  Clieiii. 1, 587. 
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deu die Pyridin-tri-, -di- und -monocarbonsiiuren dargeetellt und ihre  
Konstitution bewiesen, ebenso auch die y-Stellung der Cinchoninsaure. 
Die beiden folgenden Formeln werden vielleicht am deutlichsten die 
bi:: z u  dieser Zeit von Skraup gefundenen Tatsachen illustrieren : 

Cg HsN- C-cg Hisno; CioHs NO -C- '&His NO 
Chinolin Methyl-oxychinolin 
-/-. \- -- -/ 

Cinchonin Chinin. 

Nun trat Skraup an die Erforschung der bis dahin noch ganz 
unaufgekliirten zweiten Halfte experimentell heran. Ich miichte hier- 
bei noch Folgendes bemerken. Ziemlich in dieselbe Zeit fallen die 
ebenso erfolgreichen und wichtigen Untersuchungen der Chinadka- 
h i d e  von K o n i g s  in Miinchen, und es ist beim Lesen dieser Arbeiten 
oftrnals schwer oder unnioglich zu sagen, ob die Schliisse, welche die 
beiden Forscher fiir die Konstitution gezngen haben, auf Grund der 
eigenen oder der anderen Hefunde erfolgten. Es haben eben beide, 
wenu auch unabhlingig und an verschiedenen Orten, doch Remeinsam 
genrbeitet und z w m ,  was besonders hervorzuheben ist, in  vollkorn- 
mener Hnrmonie. Prioritttsreklamationen und derlei unertreuliche 
Differenzen gab es nicht; beiden war es n u r  urn die Sache und die 
Erforschung der Wahrheit zu tun. Erleichtert wurde ja  das gliick- 
liche Verbaltnis durch die so durchaus liebenswiirdige Personlichkeit 
K Bnigs'. 

Die Untersuchung der bei der Oxydation des Cinchonins und 
Chinins neben der Cinchoninsaure, aber aus  der zweiten Halfte ent- 
stehenden Sirupe war iiuderst schwierig und ein experimentelles 
Kunststuck Skraups'). Es gelang ibrn schliefilich, die im reinen Zu- 
stande schiin krystallisierenden Oxydationsprodukte: Cincholoipon, 
Cg HIT NOp, Cincholoiponsiure, CsH13 NO,, und das Kynurin, CsH,NO, 
zu isolieren. Von dem Kynurin, einem Oxychinolin, gelang es ihm 
nachzuweisen, da13 es aus der Cinchoninsiure, also R U S  der ersten 
Halfte stainmt. Durch diesen Befund wie auch dadurcb, da13 auf seine 
Veranlassung S c h r n i d e r s c h i t s c h Y )  und Wiirst13) dieselben Osy- 
dationsprodukte aus  dern Cinchonidin und Chinidin erhielten, hntte 
nun Skraup die von ihm schon frhher geniachte Annahme bewiesen, 
da13 die zweite Halfte im Molekiil dieser Alkaloide identisch ist, iiud 
der Uoterschied im Baue seinen Grund nur in der Chinolin-Hzlfte lint. 
I h  er aus dern Cincholoipon Athylpyridin und nur dieees erhielt, 

1) Monatsh. f. Chem. 7, 517; I), 783; 10, 39, 727. 
5) Monatsh. f. Chem. 10, 51. 3) Monatsh. f. Chem. 10, 65. 

239 
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nimmt er eine Athylgruppe a n  und sprach den Sauren dam& fol- 
gende Konstitutionsformeln zu : 

HI Ha ., 
/\IH. COOB 

I 

/,COOH ’ 
H 2 1  

\HH 
‘Cz H5 

I ,COOH 
HzI-.. 

i 
Hs k.,. ,.’ ‘-CHs 

NH NH 
Cincholoipon, 

die er wohl bald andern mu5te. 
Ferner vermutet e r ,  d a 5  in  den Alkaloiden der Athylpiperidin- 

Rest mit der Cbinolin-Halfte durch eine Rrucke von zwei Kohlenstoff- 
atomen verbunden sei. S k r a u p  und Wiirs t l ’ )  untersuchten hierau! 
auch das aus Cinchonin und Chinin entstehende Cinchonicin und Chi- 
&in und kommen dadurch zur Besprechung der sogenannten P a s t e u r -  
ecben Umlagerung. Sie fassen ihre Erfahrungen darin zusammen, daB 
alle sechs Alkaloide (Cinchonin, Cinchonidin, Cinchonicin, Chinin, 
Chinidin, Chinicin) ganz gleichmaBig aufgebaut sind, d a  sie dieselben 
Spaltungsprodukte geben, und da13 der Grund der optischen Aktivitiit 
der Alkaloide in  der Asymmetrie des Kohlenstoffatoms liegt, das  die 
Verknupfung der  beiden Halften vermittelt. Des niiheren heschiiftigt 
sich Skraup’), teilweise mit R. v. B u c h e r ,  R a t z ,  F o r t n e r  und 
v. K o n e k ,  mit dem Teninen; sie enthalten eine OH- und eine COaH- 
Gruppe, und da  bei der Oxydation des Cinchonins zu Cinchotenin 
ein Kohlenstoffntoni a19 Ameisensaure abgespalten wird, nimmt Skraup  
im Cinchonin eine Vinylgruppe an und formuiiert die Korper fol- 
gendermaBen : 

, CH = CHa ; ~ I , H I ~ N ~ < ~ ~ ~ ~ ;  C i ~ & s N z \ o ~  ,CHn . CHs - 
C17HiaNs\oH 

Cinchonin Cinchotenin Cinchotin 
Ferner weist er i n  Ubereinstimmung mit K i j n i g s  nacb, d a 5  dae 

von ihm bei der Oxydation erhaltene Cincholoipon aus beigemengtem 
Cinchotin entsteht und reines Cinchonin nur  Merochinen und Cincho- 
IoiponsSure liefert, deren Zusammensetzung er  nochmals feststellt. In 
einer weiteren Mitteilung 3, beschreibt e r  die Bildung der Loiponsiiure, 
G Hit NO(, bei der Oxydation der Cincholoiponsaure. Sodann be- 
richtet Skraup’) iiber die sebr interessante und abnorm verlaufende 

I)  Monatsh. f. Chem. 10, 220. 
B, Monotsb. f. Chem. 16, 1159; 14, 598; 15, 787, 16, 62, 321. 
a) Monatsh. f. Chem. 17, 365. 
’) Monatsh. F. Chem. 21, 879; vergl. auch PiccoI i ,  23, 269 und SWO- 

boda,  842. 
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Hoffmannsche  Reaktion der Cincholoiponsaure, die er durch die 
Synthese der stickstofffreien S u r e  sicher aufklarte. Er stellt dadurch 
die Konstitution der Cincholoiponsaure endgiiltig fest. Die Resultate 
dieser eben skizzierten, so erfolgreichen Untersuchungen von S kr  s u p  
und Konigs, die ja rnit denen von v. Mi l l e r  und R h o d e ,  wie auch 
den neuesten von R a b e  ziemlich iibereinstimrnen, mogen folgende 
Formelbilder veranschaulichen : 

HOOC--- CH HaC--. CH ,COOIT 
Hg C('1CH. COOH I HaC('1CH 

1 H*CL/CHa 
COOH NH 

Loipons&nre Cincholoipons&nre 

Ha C CH 
I HaC('jCH-CH=CHz 
I H~.,!cH, 

COOH N 

Cinchonin Chinin 

H 

Cinchonin (neueste Formel von Rabe) .  
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Zu dieser Gruppe yon Untersuchungeo gehort schlieDlich nocb 
eine Anzahl von Arbeiten, die Skrnup mit oerschiedenen Mitarbeitern l) 
iiber die Umlagerungen der Chinnalkaloide bei Eiowirkung ron 
Siiureo und Bildung verschiedener isomerer Basen veriiffentlichte. 
Es wurde in allen diesen Arbeiteo ein PuSerst umfaogreiches Mate- 
rial zueammengetrageo , so da13 eine eiogehende Besprechung der 
Ergeboisse zu weit fiihren wiirde, zumal das nngestrebte Resultat, 
iiiimlich eioe Erkliirung dieser eigenttimlichen Isomerieo, nicht er- 
reicht wurde. Skraup sieht zwar den Orund der Isomerie in der 
Doppelbindung und setzt Isomerie, wie bei Fumar- und MaleinsPure, 
voraus; es zeigteo sich aber noch so viele Unklarheiten, da13 sichere 
Schlusse trotz der unendlichen nufgewandten Miihe nicht gezogen 
werden koonen. In allerletzter Zeit sol1 Skrnup mit einigen Schulern 
die Reduktion der Chinaalkaloide wieder aufgenommen haben, docb 
ist dariiber noch nichts veriiffentlicht. 

llntcrsuduageit iiler Koltleltydrafe. 
Den AnstoB zu diesen Untersuchungen grben oerschiedeoe h u -  

zoylierungsversuche, die Skraup') aostellte, uin die Baum-Baoriiann- 
sche Methode zu studieren. Es wurden Pheoole, mehrwertige Alkohole 
rind die Zuckerarten benzoyliert. Das wichtigste Resultrrt dieeer 
Untersuchung war der Nachweis, daD das Pentabenzoat der Glykose 
nicht mit Phenylhydrazin reagiert, sich also nicht wie ein Aldehyd 
verhiilt. AnschlieSend daran wurden durch P ti m 9 Beozoyl-glykosa- 
mine beschrieben. Bald darauf wurden TOO ihm mit einigen Mit- 
nrbeitern *) die Acetochlorderivate der Glykose, Galrktose, des Milch- 
zuckers, der Maltose wie auch die daraus entstehenden Glykoside 
dargestellt. Die mit Hilfe dieser Korper versuchteo Syntheeen von 
hiiher molekularen Kohlehydraten gelangen aber nicht. Einen in che- 
mischer wie physiologischer Beziehung durchschlageoden ErMg er- 

1) Monatsh. f. Chem. 12, 431. Pum, 14, 582. Schubert, 12, 667 
Xoumann, 13, 651. Pum, 13, 676. Skraup,  14, 428. Pum,  15, 446; 
16, 68. Langer, 20, 157, 151. Skraup,  18, 411. v. Cordier ,  19, 461. 
v. Arlt,  00, 425. Skraup, YO, 571. Hlavnicka, 24, 191. Skraup,  22, 
253. Schmid, 42, 803. Widmar, 82, 976; 21, 535. Zwerger, 28, 1088, 
1097. v. Pecsica, 23, 443. Zsorger ,  88, 455; 24, 119. Kaas, ti, 1145; 
86, 119. Coponi und Medanitsch, 21, 512. S k r r u p ,  PO, 491. Egerer, 
24, 669. 

3 Monatsh. f. Chem. 10, 389, 401, 721. 
') Monatsh. f. Chem. 12, 435. 
9 Monateh. f. Chem. v. Arlt,  82, 144. Kremann, 28, 375, 1037. 

Bodakt, e8, 1. Ftirg, 28, 44; 84, 357. Ditmar, 83, 865. 
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zielte Skraup in Gerneinschaft rnit K o n i g  I) beini Studiuni der schon 
con F r a n c h i m o n t  dargestellten, aher unrichtig gedeuteten Acetyl- 
tlerivate der Cellulose. Er \vies nach, daB bier das Octacetylderivat 
einer neuen und durchaus leicht und krgstallisiert darstellbaren 
B i o s e  vorliege, die er C e l l o b i o s e  nennt. Sie ist von allen bisber 
dargestellten, auch  von der hlaltobiose verscbieden und geht bei der 
Inversion vollstftndig in Glykose uber. I n  physiologischer Reziehung 
ist die Arbeit deshalb von groflter Bedeutung, well dadurch die Auf- 
fassung, die wohl von den rneisten Physiologen geteilt wurde, daB der 
Aufbau der Cellulose in der Pflanze aus Zucker iiber die Stiirke er- 
folgt. hinfallig wird, da  schon das erste Glied in der verwickelten 
Kette von Kondensationen, die yon der Glykose zu Stiirke oder Cellu- 
lose fiihrt, ein anderes ist. Die beiden Polysaccharide haben vie1 
weniger gerneinsnm, als bisher angenomrnen wurde. Ich halte die 
Entdeckung der Cellobiose fiir den schonsten und wichtigsten Erfolg 
geiner Grazer Periode, die allein genugen wiirde, ihm einen dauern- 
den Ehrenplatz unter den Naturforschern zu sichern. Auf Skraups 
Anregung wurde yon Preg12)  auch das  Acetylprodukt der loslicheii 
Stiirke dargestellt, wie auch von v. H a r d t 3 )  die Acetcellobiose unter- 
s u c h  iind auch aus Oxycellulosen dargestellt. SbhlieBlich ware noch 
eine sehr interessaote Abhandlung YOU Skraup in Gemeinscbaft mit 
G e i n s p e r g e r ,  v. K n a f f l ,  h i e n t e r  und S i r k  iiber StBrke, Glykogen 
und Cellulose ') z u  erwahoen, wobei er die MolekulargroBe dieser 
Polysaccharide nach einer neuen chemischen Methode zu hestirnmen 
>ersnchte. E r  fand niirnhh, daB die Polysaccharide durch Essigsaure- 
anhydrid und Salzsauregas zunachst nicht gespalten werden und 
Monochlorpolyacetylderivate entstehen. Aus dern Chlorgehalt kann 
man dann das Molekulargewicht berechnen, selbstverstftndlich iiur als 
Minimalwert. Er fand auf diese Weise fur losliche Stiirke hf = 7440, 
fiir Glykogen M = 16350, f i r  Cellulose Y = 5508, also erhebliche 
Unterschiede gegen die nach anderen Methoden gefundeneo Molekular- 
gewichte. 

Eiccei~un2e7.svch~iii!ien. 
Der leitende Gedanke, der Skraup zur Ausfuhrung seiner Unter- 

suchungen iiber das EiweiS fuhrte, war, wie ich verschiedenen Aube- 
rungen seinerseits entnehme, folgender : Die alteren Eiweihnter -  
suchungen haben iins wenig und nichts wesentliches iiber dns EiweiB 
gesagt. Durch die so geniale Idee E. F i s c h e r s ,  auf syntbetiscbern 

I) Monatsh. f. Chem. 23, 1011; vorgl. auch H a m b u r g e r ,  iliese Berichte. 
Monatsh. f. Chem. 24, 1043. 3) Monatsh. I. Chem. 28, 63, 73. 

') Monatsh. f .  Chern. 46, 1415. 



Wege dem Problem niher  zu treten, die zur Entdeckung und Dar- 
stellung der Polypeptide - sowohl synthetiscb, wie BUS dem Eiweilj 
- fiihrte, wurde die Struktur des hydrolysierten, also aufgespaltenen 
E i w e a e s  gekliirt. Nach Skraups Ansicbt war es nun notwendig, 
hijher molekulare EiweiDderivate auf Grund der neueren Erfahrungen 
in  den Kreis der Untersuchungen zu ziehen. Wenn man Skraups 
EiweiDarbeiten iibetblickt, niul3 man aber nach meiner Ansicht sagen, 
dal3 sie n u r  eine Erglnzung und Erweiterung der bereits gefundenen 
Resultate brachten. Die Schwierigkeiten, die die EiweiBkorper der  
chemischen Untersuchung bieten, wurden auch von ihm nicht iiber- 
wunden. Er war  aber fest iiberzeugt, auch auf diesem Gebiete Er -  
folge zu erzielen, und auBerte sich noch heuer zu Ostern, daJ3 e r  
uber EiweiB weiter arbeiten werde, so lange e r  iiberhaupt arbeiten 
konne. 

Ob er auf seinem Wege 
schliedlicb Erfolge gehabt hatte, dariiber zu diskutieren wiire wohl 
miil3ig. Eine ganz kurze Zusanimenfassung der wichtigsten Ergeh- 
nisse der hierher gehiirigen Untersnchungen miige daher geniigen. 
Er fiihrte zuerst mit einer groBen Zahl von Mitarbeitern die vollige 
Hydrolyse von Casein und Gelatinel), wie auch die unvollstandige 
Hydrolyse durch Einwirkung von Sluren oder Alkali durcb. Auch 
die Einwirkung von salpetriger Saure, die schon von anderen Che- 
mikern in  ihrer Wirkung auf EiweiBkBrper untersucht wurde, hat  er 
studiert. Es wurden zwar einige neue Spaltungsprodukte aufgefunden, 
deren Struktur  aber  nicht festgestellt werden konnte; im grol3en und 
ganzen wurden aber n u r  die schon bekannten nachgewiesen, wenn 
nuch manchmal in anderen Mengenverhaltnissen. Auch die Einwir- 
kung von salpetriger Saure brachte eigentlich nichts Neues. Durch 
alle diese muhevollen Untersuchungen wurde n u r  ein, vielleicht epiiter 
wertvolles Material zusammengetragen. Aucb die Xinwirkung von 
Jodmethyl und nachherige Hydrolyae wurde untersucht, aber hierbei 
ebenfalls keine greifbaren Resultate erhalten. 

Zuruckgeschlagen fiihlte e r  sich nicht. 

Es waren schliefilich noch einige zurn Teil noch sehr interessante 
Untersuchungen 211 erwiihnen, die in  keine der besprochenen Gruppen 

I )  mit Zwerger,  Haecke l ,  Adensamor ,  Ilcirnes, B a r b e r ,  W e i t z e n -  
b6ck,  Wit t ,  v .Hard t ,  Texl, Sydlomski ,  Kudielka, H u m m e l s b e r g e r ,  
Samez,  W e b e r ,  Krause ,  Lampl, G u p t a ,  Pfannl .  

Yonatah. f. Chem. 25, 633; 46, 243, 633, 1217, 1343, 1403; 27, 379, 
601, 631, 663, 821, 831; 29, 791, 351, 15, 779, 55, 451, 255, 29, 59; 30 
287, 467, 289, 125, 363, 767; 31, 81, 143. 
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einznreihen sind. So wurde von Skraup') ein ihm yon M e r c k  zur 
Untersuchung iibergebenes Nebenalkaloid des Cocaine 81s Benzoyl- 
ecgonin erkannt und in das Cocain iibergefiihrt. Auch mit dem Mor- 
phina) beschaftigte er sich und wies mit W i e g m a n n  nach, daB das- 
selbe beim Erhitzen mit alkoholischem Kali Athyl-methylamin , das 
Eodein Athyl-dimethylamin liefert. In zwei Mitteilungen ') beobachtet 
Skraup einige bis dahin unbekannte cbergange FOD Malein- in Fumar- 
eiiure. Er findet, dalj die Urnwandlung durch Sauren, durch Wasser 
und durch nebenher verlaufende Prozesse miiglich ist, aber eine Be- 
ziehung zwischen dem Leitungsvermogen der  Saure und der Umwand- 
lung  nicht besteht. Auch Sanren, die nicht IaIjbare Additionsprodukte 
liefern, bewirken Urnwandlung. 

Trotzdem spielen Additionsprodukte bei der Umwandlung eine 
wichtige Rolle und bewirken katdytisch Umlagerung. Er spricht sich 
daher  entschieden gegen die alte W i s l i c e n u s s c h e  Hypothese aus, Bul3ert 
aber  auch gegen die yon A n s c h i i t z  aufgestellte Lactonformel der Ma- 
leinsiiure Bedenken. Ferner beobachtet e r  , daB trockne Maleinsjiure 
i n  Funiarsaure und Apfelsiiure iibergeht. Angeregt durch diese Unter- 
suchung, veroffentlicht e r  eine kleine Studie i h e r  Doppelbindung '). 
Auch eine Untersuchung VOXI Bleitetrachlorid von F r i e d r i c h ' )  sei 
erwiibnt. Ferner Yeroffentlicht. e r  eiue optische Methode zur Bestiru- 
mung der AfEioitit organischer Basen 3. v. S i e b e u  rock ' )  berichtete 
iiber das Trocknen von feuchtem Ather uud P r i g l i n g e r ' )  iiber die 
Entstehung von Dimethplpyron aus Essigshureanhydrid und kouzen- 
trierter Schwefelsaure. 

Die letzten Untersuchungen Skrnups rnit einjgen Mitarbeitern B, 
beachaftigen sich mit dem capillaren Aufstieg YOU Fliissigkeiten und 
Sdzliisungen. Sie wurden durch eine Mitteilung H o l m g r e e n s  an- 
geregt, der auf diese Weise den SalzsZiure-Gehalt des Magensaftes zu 
bestinmen versuchte. Sie sind noch nicht abgeschlossen, haben aber 
schon einige interessante und vielversprechende Resultate ergebeo. Ich 
mochte nur  einiges hervorheben. Die Messungen der Steighohe wur- 
den auf gewohnlichem Piltrierpapier vorgenommen; aschehaltiges ad- 
sorbiert energischer und zwar durch mechanischen EinEluB der Asche. 

I) Monatsh. fur Chem. 6, 556. 
3) Monatsh. fur Chem. 9, 323; 12, 107; 14, 501. 
4) Monatsh. far Chem. 12, 146. 

Monatsh. fiir Chem. 15, 775. 
8 )  Monatsh. f i x  Chem. 31, 363. 
9, Monatsh. fir  Chem. 30, 675, 773; mit Krause  und v .Biehler ,  ill, 

753; mit v. Biehler ,  L a n g ,  P h i l i p p i  und Priglinger,  Sitzmgsber. d. 
Akad. d. Wiss., 30. Juni 1910. 

1) Monatsh. fiir Chem. 10, 101, 732. 

5) Monatsh. ffir Chem. 14, 505. 
7) Monatsh. fir Chem. 30, 795. 



lemperatur , wie indifferente Reimischungen des Wassers haben Ein- 
f l u 6  Die Salze zerfallen hierbei in zwei Hauptklassen; die einen 
steigen so hoch wie das Wasser, es sind das die Salze der Alkalien 
und Erden, die anderen vie1 weniger hoch. Ein erheblicher EinfluS 
des Anions auf die Steighijhe des Kations ist nicht zu bemerken. 
Ohne auf die Details niiher einzugehen, spitzt sich nnch Skraups An- 
sicht die Frage dahin zu, o b  d e r  Z u s t a n d  e i n e r  L 6 s u n g  in ca -  
p i l l a r e n  GefaBen e in  a n d e r e r  i s t  a l s  sonst.  Doch ist dieselhe 
noch nicht gelost. 

Daniit hatte ich nun, wenn auch fiir die Fiille des Stoffes sehr 
kurz , die wissenschaftlichen Ergebnisse der Untersuchungen Skraups 
durchgesprochen. 

E i n  N a t u r f o r s c h e r  u n d  G e l e h r t e r ,  wie  S k r a u p ,  b a u t  
s i c h  s e i n  D e n k m a l  s e l b s t :  ndurch s e i n e  Arbe i teua .  T r o t z  
g r o d e n  I n t e r e s s e s  fi ir  t h e o r e t i s c h e  S p e k u l a t i o n e u  l a g  s e i n e  
S t a r k e  i m  E x p e r i m e n t ,  d a r i n  w a r  e r  Meister.  Und auch 
Gluck, diese Gottesgabe, die ein Chemiker so notwendig braucht, 
hatte er;  er hatte es beim Experiment, er hatte es in seiner Karriere, 
er hatte es in seiner Ehe wie i n  der Familie, er hatte es auch bei 
seinem Tode. Wie furchtbar derselbe fur die Angehorigen, wie traurig 
fiir die Freunde, fiir ihn war er gliicklich. Ohne lange Krankheit 
und Leiden ging er von uns. 

ISr w a r  eben  ein L i e b l i n g  d e r  Giit ter.  




