
WILLIAM IlENRY PERKIN'). 

Sir Wi l l i am H e n r y  P e r k i n ,  dessen Tod wir am 14. Juli 1907 zu 
beklagen hatten, wurde in London am 12. Marz 1838 geboren. E r  
war der jungste Sohn des Baumeisters und Bauunternehmers G e o r g e  
Fowle r  P e r k i n ,  der I865 im Alter von 63 Jahren starb. Der 
junge Perkin erhielt den eraten Unterricht i n  einer Privatschnle und 
besuchte dann splter die City of London School; hier trat zuersk - 
so darf man wohl sagen - die ihm angeborene Begabunp; Rip die 
Chemie als Wissenschrrft deutlich in  Erscheinnng, und zwar dabk der 
Forderung, welche der verstorbene T h o m a s  H a l l  - damals Hlassen- 
lehrer an der erwiihnten Schule - dem Kdaben zuteil werden lie& Die 
Naturwissenschaften bildeten in jener Zeit allerdings anscheinend noch 
keinen allgemein anerkannten Bestandteil des Lehr- und Erziehungs- 
planes i n  der City ol London School, denn H a l l  muote, um wiichent- 
lich zwei Vortrlge ttber Chemie und Physik halten zu kbnneh, eine 
entsprechende Verkiirzung der Mittagspause eintreten lassen. Seih 
Schiiler Perkin erwartete diese ff nterrichtsstunden stets mit freudigster 
Ungeduld und lief3 sogar ihretwqfen o€t sein Mittagsmahl im Stich; 
sein Enthusinsmus sah sich dann auch b& belohnt, denn er riickte 
rasch in eine bevorzugte Stellung ein, in der es seine Aufgabe q*ar, 
die Versuche vonubereiten und H a l l  bei den Demomtrationen 
wiihrend des Vortrags zu untersttitzeh. 

Wie dies allgemein bei Miinnerd zu beobachten ist, die ipgend 
einem Zweig der Wissenschaft ihren besonderen Stempel aufgeprkgf 
haben, trat auch bei Perkid di8 sich durch angeborene Geschickllch- 
keit verratende Begabung nnd Neigung ftir ein Speaialfach verhllltuis- 
mal3ig frtih hervor, und es ist sicherhh als ein besonders glGeklicher 
Umstand zu preisen, da6 Perkin an jeneni ersten kritischen Wende- 

I )  Dieser Sachruf ist eine gekiirzte i!'bertraguug des im Jalirc 1908 im 
Journal of tho Chemical Society (Londoo) ersrhicnenen Perkin-Nekrolop 
(SOC. 93, 2214--2237.). 
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punkt seines Lebensweges unter den EinlluS von T h o m a s  Hal 1 
geriet, der selbst ein Schuler A u g u s t  Wi lhe lm H o f m a n n s  war 
und, wie aus allen Berichten seiner Zeitgenossen hervorgeht, als 
wissenschaftlicher Lehrer bei seinen Schiilern die hochste Begeisterung 
zu erwecken wuQte. In der Schilderung, die Perkin selbst vor einiger 
Zeit von seinen Jugendjahren gegeben hat, findet sich die folgende 
Stelle: )Soweit wie ich znruckdenken kann, war die Art des Berufs, 
den ich ergreifen sollte, fur mich ein Gegenstand, der meine Gedanken 
sehr stark beschiftigte. Da mein Vater Baumeister war, ergab es 
sich als das Nichstliegende, daR ich spzter in seine FuBstapfen treten 
wurde, und so uberwachte ich denn auch oft die Zimmerleute bei 
ibrer Arbeit und versuchte mich sogar selbst als Zimmermann. Einige 
Reobachtungen, die ich spiiter machte, fiihrten mich dann dam, am 
Maschinenbau und Ingenienrwesen Interesse zu gewinnen; im Zu- 
sammenhang rnit dirsen Ideen habe ich ein altes Buch rnit dem Titel 
,The  A r t i s a n s  oft und fleidig durchstudiert, das diese Gegenetiinde 
behandelte und auch einige der Dampfmaschinen beechrieb, die damals 
i n  Gebrauch waren. Ich versuchte mich damals sogar selbst in der 
Konstruktion einer Mascbine und gelangte bis zur Herstellung der 
QuSmodelle, kam aber mangels einer Verwendung nicbt weiter. Am 
Zeichnen habe ich immer eine besondere Freude gehabt und aus 
diesem Grunde fur meinen Vater hiiufig Pliine kopiert, zumal es sein 
Ehrgeiz war, daB ich Architekt werden mochte. Tom Zeichnen g k g  
ich dann zur  Malerei uber; jch trug mich sogar eine Zeitlang rnit 
dem Gedanken, Kiinstler zu werden, und iibte mich deshalb fleibig 
in der Olmalerei. Alle diese verschiedenen Dinge betrieb ich durcb- 
aus ernsthaft und keineswegs nur zum Zeitvertreib; die Erfahrungen, 
die ich hierbei sammelte, kamen zwar uber die Anfangegriinde nicht 
hinaus, waren aber trotzdem spiiter fur mich von Wert. Ale ich so 
etwa 12-13 Jahre tilt geworden war, machte mir ein Jugendfreund 
einige chemische Versuche vor und zeigte mir auch die wunderbare 
Fiihigkeit gewisser Stoffe, in bestimmten Formen zu krystallisieren. 
Besonders letztere Eigenschaft wirkte stark auf mich ein und fiibrte 
.mi& zu der Erkenntnis, daB in der Cbemie noch etwas ganz be- 
sonderes stecken miisse, das sie weit fiber die anderen Berufszweige 
heraushob, rnit denen ich mich vorher beschiiftigt hatte. Auch die 
Maglichkeit, neue Entdeckungen selbst zu machen, loste in mir t ide 
Eindriicke aus. Und so war denn meine Wahl rasch getroffen: ich 
beschlob, falls sich dies irgend ermoglichen liede, Chemiker zu 
werden, und begann alsbald .damit, Flaschen mit Chemikalien anzu- 
sammeln und Vereuche anzustellen.. 

Um jene Zeit trat Perkin dann in die City of London School 
ein, und zwar, wie aus der eben zitierten Stelle seiner Lebens- 
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erinnerungen hervorgeht, bereits rnit der ausgesprochenen Absicht, die 
Chemie als Beruf zu erwlhlen. Diese Entscheidung scheint seinem 
Vater zunichst einige Enttiiuschungen bereitet zu haben, zumal damals 
die Chemie ale Erwerbszweig nur wenig Anziehungskraft besab. 
SO ist e~ auch nur der Fursprache H a l l s  zu danken, da6 der Knabe 
im Alter von 15 Jahren die Erlaubnis erhielt, sich (1853) in das 
Royal College of Chemistry als Student unter Hofmann  rtufnehmen 
zu lassen. Seine spezielle Begabung mub sich dann aber bald auch 
dem beriihmten Professor zu erkennen gegebsn hsben, der damals an 
der Spitze des genannten Instituts stand; denn Perkin mrchte den 
gewohnlichen, in der qualitativen und quantitativen Analyse, sowie 
in der Gasanalpse bestehenden Ausbildungskursus rasch durch, und 
run Schlusse seines zweiten Studienjahres hatte er  uoter H o f m a n n s  
Leitung bereits eine erste eigene experimentelle Untersuchung eus- 
gefiihrt. Bei der Schilderung dieses Abschnittea seiner Lau€bahn 
flocht Perkin gelegentlich einer in New York im Oktober 1906 ge- 
haltenea Rede im Hinblick auf den gew6hnlichen Weg, den alle 
Studenten -des Royal College of Chemistry damals zu dnrchmessen 
hatten, die nachstehende, fur ibn charakteristische Bemerkung ein : 
SDiese Ausbildung betrachtete ich nur als einen vorbereitenden Abschnitt 
meiner chemischen Studien, und nicht, wie dies damals viele nnd 
heute noch einige tun, ale einen AbschluB. Meiu Ehrgeiz ging dahin, 
eigene Untersuchungen auszuliihrens 

Fur einen jungen Mann mit solchen Absichten konnte es im 
ganzen Lande keinen anregenderen EinfluR geben, ala wie ihn damals 
Hofmann  auf die Studenten des Laboratoriums in der Oxford Street 
ausiibte, und so finden wir denn Perkin, der inzwischen schon Proben 
seiner Befiihigung abgelegt hatte, bereits im Alter von 17 Jahren als 
Titular-Assistenten Hof m a n n s  angestellt. In jenem Laboratorium 
gewann Perkin den ersten tieferen Einblick in die experimentellen 
Methoden, und es ersoheint yon besonderem Interesse, daB #seine von 
H o f m ann  angeregte Erstlingsarbeit eich mit dem Kohlenwasseretoff 
Anthracen beschkltigte, der einige Jahre splter den Ausgangspunkt 
fiir einen der gllnzendsten synthetischen Erfolge rtuf dem Gebiete 
der wissenschaftlichen und industriellen Chemie bilden sollte, rnit 
welchem auch der Name Perkin immer verbuuden bleiben wird. 
Nicht geringeres Interesse verdient der Umstand, daB, obwohl diese 
erste Untersuchung aus Griinden, die jetzt ohne weiteres verstiindlich 
sind, lediglich zu negativen Ergebnissen fiihrte, der gliihende Eifer 
des jungen Experimentators keineswegs gediimpft wurde ; Perkin hat 
vielmehr in seinem spiiteren Leben oft genug erkrart, da13 diese ersten 
Bemiihungen, aus dim Anthracen wobldefinierte Derivate zii erhalten, 

61 * 
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ihm unschiitzbare Dienste geleistet haben. als er q a t e r  die Untersuchung 
dieses Kohlenwasserstoffes sowohl von wissenschaftlichen, wie anch von 
industriellen Gesichtspunkten aus von neuem in Angriff nahm. Das 
ihm damals von H o f m a n n  gestellte Problem wurde allerdings erst 
mehr als ein Vierteljahrhundert nach Perkins! ersten Versuchen geliist, 
und auch dann noch auf eineni ganz indirekten Wege. Das Haupt- 
themn, das  neben anderen um jene Zeit im Lnboratorium der Oxford 
Street bearbeitet murde, war die Gewinnung organischer Basen aus 
Kohlenwasserstoffen durch lteduktion der Nitroverbindungen. Auch 
das Anthracen, das man damals als d’arannphthalinc bezeicbnete, 
wurde in  den Kreis dieser Versuche gezogen, und die Aufgabe, den 
Kohlenivasserstoil aus  dem Pech des Steinkohlenteers zu isolieren 
und die reine Substanz dann zu nilrieren u n d  reduzieren, wurde 
Perkin anvertraut. Welche Schwierigkeiten es diesem bereitet haben 
mag, mit den Hilfsmitteln eines wissenschaftlichen Laboratoriums zu 
einem Ziel zu kommen, dns i n  befriedigender Weise lediglich beini 
Arbeiten in technischem Mafistabe erreicht werden kann, ist leicht zu 
ermessen. SchlieBlich wurtle dann auch die hlithilfe einer Kohlen- 
Destillieranstalt in Anspruch genommen, und Perkin erhielt von den 
Bethels Tar Works eioe griiliere hIenge Roh-Anthracen; aber der 
reine Kohlenwssserstoff lie13 sich nicht nitrieren, und so ging die 
Hoffnung, aus ihtn ein dem Anilin entsprechendes Amin herstellen zu 
konnen, nicht in Erfiillung. Bei der  Einwirkuog der  Salpetersaure 
auf das Anthrncen hatte Perkin jedoch unbewuBt eine dem Alizarin 
nahe verwandte Substanz erhalten: das Anthrachinon ; nllerdings 
konnten seine Analysen die wahre Natur der  von ihm aufgefiindeneri 
Substanz nicht enthiillen, weil man damals noch dem Kohlenmasser- 
stoff die irrtiimliche Formel auschrieb, welche ihm seine Entdecker 
I j u m a s  und L a u r e n t  beigelegt hatten. Auch die Dmstellung anderer, 
besonders der Halogenderirate, die it11 Laufe noch der gleiehen Arbeit 
versuclit wurde, fiihrte aus dern gleichen Grunde hinsichtliah der 
analytischen Daten nicht zu durchsiclitjgen Ergebnissen, und so wurde 
denn dem jungen Experimentator ein anderes Gebiet z w  Bearbeitung 
angewiesen : die Untersiichung der Einwirkung von Chlorcyan auf 
Naphthylaniin. Dieses zweite Thema bildete einen l‘eil der pol3 
angelegten Arbeiten iiber die ISinwirkung von CJ anhaloiden usw. auf 
organische 13aseu, die einige Zeit bindurch unter den Anspizien 
H o f m a n n s  ausgefiihrt wiirden; die Untersuchung lieW sich zu einem 
befriedigenden Abschlul3 bringen und w r d e  dann eio Jabr spater 
(1S5G) der Chemical Society of Idondon ’) mitgeteiit, die damals ibre 

- _  

I )  SOC. 9, 8; vergl. nucti A .  98, 238. 



915 

Sitzungen in eineni Hause am Cavendish Square ;~bhielt; r o n  da a l ~  
hat Perkin, solange er wvissenschaftliche Untersuchungen ausfiihrte, 
fast alle seine Ergebnisse der Chemical Society ubermittelt und sie 
i n  deren Journal publiziert. 

Die von Perkin i n  jener ersten Mitteiluog gemHB der h’omen- 
klatur der damaligen Zeit als )~Jienaplltbylamincc beschriebene Base ist 
das Di-a-naphthyl-guanidin der modernen Chemie. Es sei bei dieser 
Gelegenheit daran erinnert, daB man zur Zeit, d s  Perkin die i n  Rede 
stehende Arheit ausfiihrte, nur e i n  Naphthylamin kannte und bei 
dem damaligen Stand der chemischen Theorie die mogliche Esistenz 
einer zweiten hiodifikation auch nicht voranssehen konnte. Dnfl aber 
die Arbeit des jungen Perkin, wie auch ihr Berfasser selbst in  der 
Gunst H o f r n n n n s  standen, geht ails dem Umstand hervor, daB der 
Autor nach ihreni Abschlufl ails seiner bisherigen Stellung eines 1111- 

hesoldeten Assistenten zuni Mitglied des aresearch staff.. aufruckte. 
Hierdurch wurde er Kollege des jetzigen Sir A r t h u r  H e r b e r t  
C h u r c h ,  niit welchem er alsbald eine Freundschaft schloB, die dann 
sein ganzes Leben hindurch fortbestanden hat. In diesen Lebens- 
abschrdt Perkins fiillt auch die Entdeckung des Farbstoffs .Mauve., 
der seine Aufnierksarnkeit fur einige Zeit von der reinen Wissenschaft 
nbwendete und  sie der nngewandten Chemie zulenkte. Jetzt aller- 
dings wissen mir sehr wobl, daI3 die Wissenschaft als solche, \Venn 
auch erst in einer spiiteren Periode, durch diese Entdeckung i n  aller- 
lochstern h 1 3 e  gefordert wurde, uud zwar in manchen Richtungen, 
die sich damals noch nicht voraussehen lieBen. Die Geschichte dieses 
ersten Kohlenteer-Farbstoffs ist schon wiederholt auf Grund nuthen- 
tischer Quellen geschildert worden; wie man sich erinnern a i rd ,  fand, 
als 50 Jahre seit der Buffindung des Mauve verflossen waren, im Juli 1906 
in London eine internationale Feier statt, in deren Mittelpunkt Perkin 
stand, iini die Huldigungen und Gliickwunsche der Chemiker und 
Technologen aus allen Teilen der Welt entgegen zu nehmen. Viel- 
leicht bietet die Geschichte der  Wissenschaft noch kein zweites Bei- 
spiel dafiir dar, daB die Entdeckuug einer chemischen Substanz von 
praktischer Bedeutuug zu Resultaten ron so enormer wissenschaftlicher 
und technischer Wichtigkeit gefiihrt hat, wie die zuvallige Auflindung 
des U a u r e  durch Perkin im Jahre  1856. Die Einzelheiten der Aus- 
arbeitung eines brauchbaren Herstellnngsverfahrens und der Methoden 
zur Verwendung des Farbstoffs gehiiren der Geschichte der ange- 
wandten Wissenschaften an; da aber die Entdeckung des Mauve den 
AbschluB bildete in  einer Reihe YOU nur in  wissenschaftlicher Hin- 
sicht interessanten Vorgiingern und nndererseits die erfolgreiche Durch- 
fuhrung der betreffenden A rbeiten auch in materieller Hinsicht Ein- 
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fluI3 auf die weitere Gestaltung der Laufbahn Perkins gehabt hat, so 
erscheint auch dieses Kapitel seiner Lebenaarbeit von Bedeutung fur  
die vorliegende Skizze und sol1 deshalb bier etwas eingehender be- 
handelt werden. 

Der ganz ungewohnliche Eiter, mit welchem sich der junge 
Assistent Hof m an n s seinen Aufgaben zuwandte, geht besonders 
deutlich iius dem Umstand hervor, daB die rege Tiitigkeit i m  Labo- 
ratorium der Oxford Street seinen Entdeckungseifer noch nicht be- 
friedigen konnte. Perkin arbeitete damals an den Untersuchungen 
mit, zu  welchen der beruhmte Professor die Anregung gab, dessen 
Reichtum an geistigen Hilfsmitteln ein geradezu unersch6pflicher zu 
sein schien. Unter diesen Umstiinden hatte der junge Chemiker z u  
eigenen Untersuchungen im Institut wenig oder gar keine Zeit; er 
richtete deshalb im Jahre 1854 einen Teil seiner Wohnung als Labo- 
ratorium ein und fiihrte dort in  den Ferien, sowie nach AbschluB 
des tiiglichen Arbeitspensums im College noch selbstiindige Versuche 
aus. Es ist nicht ohne Interesse, daI3 schon diese friihe Periode 
seiner chemischen Tiitigkeit Perkin in Beziehung zu den Farbstoffen 
brachte; denn als er sich die hlitnrbeiterschaft seines Kollegen 
Church  gesichert hatte, bestand eines der ersten Themen, deren 
Bearbeitung er in die Hand nahm, in einer Untersuchung uber die 
Reduktionsprodukte des Dinitro-benzols und Dinitro-naphthalins. Aus 
letztgenanntem Ausgsngsmaterial wurde eine gefiirbte Substanz erhalten, 
die im Einklang mit den damals herrschenden Anschauungen iiber 
die Natur derartiger Stoffe den Namen ,Nitroso-naphthylina erhielt. 
Hofmann')  beschrieb sie kurz in  der Sitznng der Royal Society 
vom 6. Februar 1856; ein vollstandigerer Bericht emchien danu 
spiiter unter den Namen von Perkin und Churcha)  im Journal der 
Chemical Society. Das Interesse, welches dieser Farbstoff beanspruchen 
drrf, liegt unter anderem darin, daf3 in ihm der erste technisch dar- 
gestellte ReprPsentant der groI3en und wichtigen Gruppe der Azo- 
farbstoffe gewonnen war, die sich vom Naphthalin ableiten. Demgegen- 
iiber fiillt ea nicht ins Gewicht, dn13 seine wahre chemische Natur den 
Entdeckern zuniichst noch verborgen blieb, und daB aelbst seine Zu- 
sammensetzung zu jener Zeit noch nicht mit vollkommener Sicherheit 
ermittelt werden konnte. Denn erst 7 Jahre spater fanden Perkin 
und C h u r c h  bei einer Wiederaufnahme ihrer Plteren Untersuchungen, 
daI3 die in  Rede stehende Verbindung - entgegen der urspriinglichen 
Annahme - keinen Sauerstoff enthielt, und da13 sie vie1 bequemer 
durch Einwirkung T O ~  Nitrit auf ein Naphthplamin-Salz bei Gegen- 

1) Proc. Roy. SOC. 8, 48. z, SOC. 9, 6 [1857]. 
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wart von Alkali dargestellt werden konnte. Die Substanz wurde 
dann nen benannt und erhielt nunmehr in ebereinstimmung mit der 
damals gebrPuchlichen Nomenklatur die Bezeichnung SAzodinaphthyl- 
diamins. Die in dieser Weise ergiinzten iilteren Resultate sind i m  
h u r n a l  der Chemical Society publiziert worden '). Auch ein Patent 
(Nr. 893 des Jahres 1893) wurde p;enommen'), und die Substanz fand 
dann in beschriinktem MaSstabe Verwendung sls Farbatoff. Das 
.AzodinaphthyldiaminU von 1863 ist das a-Amino-azonaphthalin der 
modernen Chemie, und besitzt, wie nebenbei bemerkt sei, fur die 
heutige Farbstoff-Industrie keine Bedeutung mehr. 

Die Entdeckung einer Verbindung mit den Eigenschaften eines 
Farbstoffes war in jenem Abschoitt von Perkins Leben nur ein Spiel 
des Zufalls; das Gleiche gilt ubrigens beziiglich der Auffindung des 
Mauve, die in demselben primitiven Privatlaboratorium gelang, und 
zwar in den Osterferien des Jahres 1856. Im Hinblick auf die weit 
verbreitete Annabme, dad Entdeckungen von industriellem Wert aus- 
nahmslos das Ergebnis YOU Untersuchungen sind, die sich von vorn- 
herein ausschliedlich auf das praktische Ziel richten, mag es nicht 
uber€lUssig erscheinen, auch an dieser Stelle noch einmal mit allem 
Naehdruck darauf hinzuweisen, daS die Auffindung des ersten Stein- 
kohlenteer-Farbstoffes durch Perkin im Laufe einer Arbeit gelang, 
.die so rein wissenschaftlich wie nur m6glich war und sich vollkommen 
im Rahmen der theoretischen Anschauungen jeaer Zeit bswegte. Man 
darf hierbei nicht vergessen, dad die organischen Chemiker im 
Jahre 1856 lur die Adstellung einer Formel praktisch kein anderes 
Hdfsmittel zur Verfiigung hatten, als die sich aus den analytischen 
Resultaten berechnende prozentische Zusammenmttuug der betreftenden 
Substanz. Freilich war die Mtjglichkeit, da8 verschiedene Stoffe die 
gleiche Zusammensetzung haben ki)nnen, bereits seit den Zeiten yon 
Wiihler  und B e r z e l i u s  im Kreise der Chemiker anerkannt; aber 
diese ersten Hinweise auf den Begriff der Isomerie hatten sich noch 
nicht zu SO bestimmten Vorstelluogen ilber die ehemische Struktur 
verdichtet, wie sie sich in spiiterer Zeit aus der Anwendung der 
Valenz-Theorie ergaben. Unter diesen Umstiinden war es im Jahre 
1856 wissenschaftlich noch vollkommen berechtigt, von der Annabme 
auszugehen, man kBnne ein Naturprodukt aus seinen Elementen 
synthetisch darstellen, wenn man diese nur in dem richtigen Ver- 

I) SOC. 18, 207 [1863]. 
2) Caro hat aut S. 111 seines Anhaogs zu E. F i s c h e r s  Nekrolog auf 

P e t e r  Gr iess  (B. 24, 1007-1078 [1891]), darauf hingewiesen, daB dieses 
Patent den ersten dnspruch auf Darstellung eines sulfonierten Azolarbstoffes 
enthalt. 



918 

haltnis mit eiuauder in Verbiiidung brachte. Tatsiichlich waren auch 
bereits, nachdeni W o hl e r 1 S25 die grundlegende Synthese des Harn- 
stoffs aus Ammoniumcyanst gelungen war, viele, sich auf dieses 
Prinzil, stiitzencle Versuche zur kiinstlichen Daretellung iintiirlicher 
Stoffe nnternommen morden. Alle spiiteren Benitihungen, nuf den1 
gleichen Wege Synthesen von Naturprodukten dorchzufiihren, hatteii 
nllerdings nicht die erhofften Hesultate ergeben; inimerhin kann es  
nicht zweifelhaft sein, daB iiian unter der Herrschaft dieser irrtum- 
lichen Anschnuungen auF indirektein Wege doch zu Ergebnissen ge- 
komtnen ist, die fur die Wissenschalt sich als von dnuerndem Werte 
erwiesen habeu. Die Entdeckung des hlauve durch Perkin kasn ala 
Reispiel fur solche indirekten Resultate angefuhrt werden; sie stellte 
sich anfangs lediglich als ein industrieller Erlolp; dar, brachte es  aber 
- wie man jetzt sageu iiiuf3: gliicklicherweise - tiiit sich, ds13 sie fur 
eine Zeitlang die Kriifte ihres Entdeckers vou deiri Gebiet der  reineu 
Chemie ablenkte iiod sie der chemisclien Industrie zufiihrte. 

1st hiernnch die Entdeckung des hfnuve einer reiu wissenschaft- 
lichen und nicht einer ausgesprochen technischen Untersuchnng zuzu- 
schreibeu, so mag nuch daran erinnert xerden, daB H o f m a n n ,  wie 
Perkiu in seiner ))IIofmnnn Memorial Lectureel) berichtet, tlninnls 
ebenfalls nocli unter dem EinfluL) der herrschenden Anschnuung stand, 
genial) welcher ein synthetisches Produkt, wenii es nur  die gleiche. 
Zusammensetzung besitze wie der nachzuahmende natiirliche Stoff, 
auch iuit diesern ideutisch sein miisse; von diesen Gesichtspunkten aus 
hat teHofnian n bereits iniJahre1849 diehfogiichkeit ins Auge gefafit, das  
Chinin synthetisch aus dem Naphtlixlin dnrzustellen. Der  hierbei zu- 
grunde liegende Gedanke war der folgende: Die Base *Naphthalidin< - 
unser heutiges Naphthylamin - unterscheidet sich, wie nian damals 
irrtiimlicherweise annahm, roni Chinin nur  durch den hlindergehalt 
yon 3 BAquivalentenU Wnsser; wenn es n u n  gelaog, die genannte Base 
nuf irgend einem Wege zu bydratisieren, so lief3 sich die Entstehuog 
yon Chinin erwarten*). Solche Ideen wareo, wie schon erwahut, i n  
der chemischen Welt urn die hlitte des neunzehnten Jahrhunderts die 
nllgemein vorlierrschenden, und Perkiu selbst hat erziililt, wie er, von 
den gleichen Ideeu erfiillt, ))ehrgeizig genug war, auch seinerseits an 
der Losung der Aufgabe mithelfen zu vollen, natiirlich vorkomniende 
Stoffe auf kiinstlicheni Wege darzustellena ::). Im Banne der darn& 
modernen hfethode kani er ZLI der SchluBfolgerung, Allyl-toluidin sei 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Staninisubstanz des Chinins, da zwei 

I) Soc. 69, 603 [1896]. 
'9 Ileports of the Royal College of Chemistry, 1549, Einleitung, S. 61. 
j) Hofnianii Meniorinl Lecturc, loc. cit. 



*Aquivalentea dieser Base durch Aufnnhme von Sauerstoff und A b -  
spaltung yon Wasserstoff (in Form von Wasser) einen Korper niit 
der Formel des Chinins ergeben muBten: 

2CioK1zN + 3 0  = CloHzcOaNz + HZO. 
Der  betreffende Persuch wurde dann auch angestellt; ein Snlz 

des Allyl-toluidins wurde mit Kaliumdichroniat oxydiert, aber a n  
Stelle des Chinins wurde *ein schmutzig rotlichbrauner Nicderschlag 
erhalten. Obgleich dieses Ergebnis in gewissem Sinne negativ war, 
erschien es dem jungen Experinlentator doch geniigend interessant, 
um etwas eingehender vertolgt zu werden. Er wiederholte cleshalb 
den Versuch mit einer einfacher ziisammengesetzten Hase, dem rlnilin ; 
hierbei beobnchtete er einen tief dunkel gefiirbten Niederachlag, der 
bei naherer Untersuchung sich nls ein Farbstoff envies, und zwnr niit 
fiirberisch brauchbaren Eigenschaften. So vollzog sich die Entdecknng 
des ersten Steinkohlenteer-Farbstoffes. Die unmittelbar dararif fol- 
gende schuelle Entwicklung dieses Farbstoffs ron einern interessanten 
Laboratoriumspriiparat zum technischen Prodiikt ist ein glanzender 
Reweis dafiir, da13 i n  dem jungen Perkin, der damals noch nicht riel 
Llter als 17 Jahre war, sich Euergie, Geschicklichkeit und Reichtnin 
an geistigen Hilfsmitteln in ungewohnlich hohem MaOe vereinigt 
fnnden. Schon die Tatsache, daB er die Untersuchung eines Pro- 
duktes aufunhm, welches die Mehrzahl der zeitgen6ssischen Chemiker 
als Dhoffnungslose Schmieres beiseite geworfen hatte, darf man a15 

Zeichen der Originnlitiit deuten; denn man mu0 irn Auge behnlten, 
daB urn jene Zeit das Hauptbestreben der orgnnischen Chemiker dn- 
hin ging, schon krystallisierte Verbindungen zu erzielen. wkhrend ninn 
das Auftreten von nicht krystallisierten und in1 besonderen von ge- 
fiirbten Verbindungen nls ein Zeichen clafiir anzusehen pflegte, da13 
die erwartete Reaktion nicht eingetreten war. Diese Auffassnng der 
Versuchsergebnisse stand irn Hof m a n n  schen Laboratoriuni in beson- 
ders hohem Ansehen, und die allzu rigorose Durchfiilirung dieses 
Priuzips ist auch bereits mehrfach von Kritikern verurteilt worden. 
Jedenfalls unterliegt es keinem Zweifel, daB durch die damals iib- 
liche, allzu reichliche Verwendung der Tierkohle als Entfarbungs- 
mittel sich die Entdeckung der Teerfarbstoffe betrbhtlich rerziigert 
hat. Ein Opfer dieses Dogmas ist ubrigens such H o f m a n n  selbst 
geworden, der bekanntlich schon im Jahre  1858 das Rosanilin gele- 
gentlich einer Arbeit uber die Einwirkung des Koblenstofftetrachlorids 
nuf das  Aiiilin als Nebenprodukt erhalten hatte, es aber irn Hinblick 
:iuf das Hauptthema der betreffenden Untersuchung lediglich a19 eine 
Verunreinigung betrachtete. Perkin muB deshalb das Verdienst zii- 
gesprochen werden, da13 er  den Nut  besessen hat, niit der traditio- 



nellen Abneigung gegen die Untersuchnng gefarbter, harzig aussehen- 
der Produkte zu brechen. Der ErTolg, den er hierdurch errungen 
hat, ist, soweit ~ R S  Mauve in Betracht kommt, vielleicht auch auf jene 
seltene Vereinigung von wissenschaftlicher und kiinstlerischer Bega- 
bung zuruckzufiihren, die ihn, wie schon hervorgehoben wurde, Bus- 
zeichnete. Die Tatsache, daB die neue Substanz nach ihrer Reinigung 
ein Produkt ergab, welches den damit gefarbten Geweben eine nach 
den damaligen Begriffen wunderschane violette Nuance verlieh, mag 
seinem Zisthetischen Emplinden besonders angenehm gewesen sein und 
ihn zu einer eingehenderen Fortsetzung seiner Untersuchung angereizt 
haben, ohne da13 er dabei - wenigstens im Anfang - praktische 
Ziele im Auge hatte. h r  diesen Abschnitt in Perkins Lebensgange 
hat sein Kollege und Mitarbeiter Sir A r t h u r  C h u r c h  die folgenden 
Angaben gernacht: 

))Meiner Erinnerung nach ist William Henry Perkin im Oktober 
1853 i n  das Royal College of Chemistry eingetreten. Er erhielt 
seinen Platz neben a i r  in einem Borderzimmer des Hauses mit der 
Aussicht auf die StraBe. Schon ein Jahr friiher hatte ich meinea 
Anfingerkursus durchgemacht und war dann in die sog. *scholarship. 
iibergetreten, d. h. ich wurde noch weiter unterrichtet und horte such 
noch Vorlesungen, zahlte aber keine Gebiihren. Gleichzeitig fiihrte 
ich gelegentlich einige kleinere Untersuchungen aus, zu denen Dr. 
H o f m a n n  die Anregung gab. Perkin und ich fanden rasch, da13 wir 
in unseren Interessen manche gemeinschaftlichen Beriihrungspunkte 
besaoen; SO hatten wir beide einen Hang f i r  die Malerei und zeich- 
neten aus Liebhaberei. Ich fand auch bald Zutritt zu Perkins Heim 
beim King David's Fort, lund wir begannen zusammen ein Bild zu 
malen. Es mu13 dies bald nach der 1854 eroffneten!Ausstellung der Royal 
Academy gewesen'sein, auf der ein Gemiilde von mir ausgestellt war. 
Ich war nahezu vier Jahre Blter als Perkin, geriet aber rasch unter 
den EinfluB seiner groQen geistigen Regsamkeit und seiner Auf- 
opferungsfiihigkeit fiir die Arbeit.. 

*Ich entsinne mich noch des epochemachenden Versuohs, bei 
welchem das Mauve entdeckt wurde. Perkin wiederholte ihn in 
meiner Gegenwart zu meiner privaten Belehrung. Ich drang dann 
stark in ihn, daB er 'auf seine Erfindung ein Patent nehmen sollte. 
Bald danach verlie13 ich das College und siedeltegnach Oxford iiber; 
Perkin und ich blieben aberiin lebhaftem Briefwechsel und arbeiteten 
auch noch gelegentlich zusammen, nachdem ich im Jahre 1860 pro- 
moviert hatte, bis ich dann 1863 meine Berufung auf den Lehrstnhl 
fur Chemie am Royal Agricultural College erhie1t.g 
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SDas gauze Jahr 1855 hindurch und auch noch wiihrend des 
Friihlings von 1856 waren Perkin und ich nicht mehr im gleichen 
Raum tiitig; denn ich hatte einen Platz im Privatlaboratorium des 
Professors, das im ErdgeschoB lag, erhalten und war mit der Aus- 
fiihrung von einigen seiner wichtigsten Arbeiten aus jener Zeit be- 
traut wordens 

Die Geschichte der technischen Weiterentwicklung seiner Ent- 
deckung des Mauve ,hat Perkin selbst 1896 in der von ihm gehaltenen 
Hofmann Memorial Lecture erziihlt, und man braucht diese Rede 
nur durchzulesen, um eine richtige Vorstellung von der Bedeutung 
jener hervorragenden Leistung zu gewinnen. Ein junger Mann von 
ungefiihr achtzehn Jahren, der sich auch durch die Warnungen seines 
Lehrers, des groaten damals lebenden Meisters dur Chemie, hiervon 
nicht abschrecken lieB, hatte den EntschluB gefaSt, die von ihm ge- 
machte Entdeckung bis zur technischen Brauchbarkeit ausznarbeiten, 
und zwar ohne selbst Erfahrung oder Schulung in technischen Ar- 
beiten zu besitzen, und ohne Iiber ein Vorbild zu verfilgen, an 
welches er sich bei der Konstruktion der Betriebseinrichtungen hiitte 
anlehnen konnen, . mit denen er Operationen im GroBen durch- 
fiihren wollte, die man bis dahin lediglich im Madstabe des wissen- 
schaftlichen Laboratoriums erprobt hatte. So muB Hofmanns  Op- 
position dagegen, da13 sein junger Assistent die Pfade der reinen 
Wissenschaft verlassen und sich Aufgaben zuwenden wollte, die nach 
dem reiferen Urteil des Lehrers ein recht gefiihrliches Unternehmen 
darstellten, als durchaus rerstiindlich und vollkommen berechtigt er- 
scheinen. Tatstichlich muDte damals alles, was in Zusammenhang 
mit dem neuen Zweige der chemischen Industrie stand, erst ganz von 
Grund aus geschaffen werden, und zwar sowohl die Methoden fiir 
die Darstellung nnd Reinignng der Rohmaterialien, wie auch die Fa- 
brikation des Farbstoffs selbst; auf3erdem war dann noch das vor- 
urteil der Fiirber und Drucker gegen jegliche Neuerung zu uber- 
winden. Aber ungeachtet aller dieser uber seinem Haupte drohedden 
Schwierigkeiten gab Perkin, augenscheinlich durch die gtinstigen Be- 
richte uber die fiirberischen Eigenschaften des neuen Produktes, die 
ihm von mehreren Seiten aus der praktischen Fiirberei - im beson- 
deren von der Firma P u l l a r  in Perth - zugegangen waren, ermutigt, 
in aller Form seine Stellung am Royal College of Chemistry auf 
und begann kuhn seine neue Laufbahn als technischer Chemiker. 
Mit riihrenden Worten hat Perkin selbst die grode Dankesschuld 
gegenuber seinem Vater hervorgehoben, der, wie schon erwBhnt 
wurde, anfangs iiberhaupt dagegen gewesen war, daB sein Sohn die 
Chemie als Berufszweig ergriff, dann aber nach der Entdeckung des 
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Jfaiiveins alsbald ein so festes Vertrauen zii den Fahigkeiten seines 
Sohnea gewann, dal3 er sein eigenes Schicksal mit den] des neiien 
Unternehmens verknupfte iind den grol3eren Teil seiner Ersparnisse 
atif den Hau einer Fnbrili serwandte; fur diese war ein geeigneter 
Platz i n  Greenford Green, in der Niihe vou Sudbury, w o  Perkin 
spilter lebte, bereits gesichert wordeii. Aiich Perkins Llt,erer Rruder 
l ’ h o n i a s  D. P e r k i n  (geb. 1831, gest. lS91), der in den Sommer- 
ferien von 1856 dabei geholfen hntte, iiii Laboratorium seines Briiders 
,\Larive i n  etwas griiI3erem Ynl;)stabe darzustellen, daniit den Fiirbern 
erheblichere Mengen des Fnrbstoffes zii praktiachen Versuchen ziir 
Verfiigung gestellt werden komten ,  schlofi sich dem Uiiternehmep an. 
Nachdem die W i n d u n g  tlurch ein Patent gesichert worden war  
(Nr. 1984 roni 26. August 1Y5G), begann im Juni  1857 der Bnu des 
Pabrikgebiiiides, und sechs Monate spiiter wurde der neiie Pnrbstoff 
unter den Rezeichnungen *Aniline Purple% oder ))Tyrian Purple<( be- 
reits in so erheblichen hlengen hergestellt, da6 einer der Londoner 
Seideufarber llaniit seiuen H e d d  decken konnte I). Die sich hieran 
nnschlieBende Eutwicklung dieses ersten Yertreters der Steinkohlen- 
teer-Fnrbstoffe bildet ein interessnntes, ja sogar eiii rotnantisches 
Knpitel ’in der Geschichte der angewaodten Wissenschnften. D e r  
Ruhm tles iieuen Firbeiuaterials verhreitete sich rasch: anfangs niir 
fiir Seide yerwendet, wiirde das Maure dann nuch fiir die Baumwoll- 
fiirberei und den Kaliko-Druck benutzt. In jedem Abschnitt der Ent- 
wicklungsgeschichte dieses Fnrbstoffes, die :ils eine geradezu glan- 
zende bezeichnet werden rniiI3, erkeniien wir aber, was die Meister- 
hand William Henry Perkins hierbei geleistet Iiat. Bald finden wir 
ihn rnit dem Ausarbeiten von Yerfahren bescbiiftigt, nach denen 
Nitrobenzol und  Anilin in einem his clahin nocli nie betiitigten Urn- 
fange dargestellt werden konnten ; d a n u  vieder erfahren wir, dafi er 
neiie verbesserte hlethoden fiir clas F l rben  groBer Qiiantitaten Seide 
ersonnen oder geeignete Beizmittel entdeckt hat, welche die Be- 
nutiring seines Fnrbstoffes sowohl fiir das Farben, als nuch fur das 
Bedrucken Ton Baumwollgeweben erniiiglichen. Alle diese Leistungen 
lassen sicb am besten mit Perkins eigenen Worten wiirdigen: .In fact, 
it was all pioneering works?). 

Aber trotz dieser gerndeen bewtindernswerten bahnbrechenden 
Leistungen Perkins scheint die richtige Einschatzung des Wertes der 

I) Dcn Nanicii ~~Mauvea ,  unter nrlcliem er apiitcr allgemciii Ilckannt 
\vurdc, Iiat (lor Parbstoff i n  Fraiikrcicli crhnlten; i n  der clcutscheii Literatur 
wird er gcx6hnlich als nXaureina bczciclinet. 

?) ltede Leim Jiililiamsbankett in New York am 6. OktoGer 1906; vgl. 
auch Hofrnanii Ncmorial Lecture, SOC. 69, 609 118961. 
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neuen Erlindung in 
gemacht zu haben; 
Piirbereien Eingang 

England selbst anfangs nur langsani Fortschritte 
denn erst nachdem der Farbstoff in Frnnkreichs 
gefundeo hatte, wiirden seine guten Eigenschaften 

auch in der engeren Heimat richtig bewertet. I n  einer privaten Mit- 
teilung an den Verfaeser dieses Nachrufs schreibt Perkin unter dem 
3. April 1906: DDer Wert des Mauve wurde zuerst, und zm'ar 1859, 
i n  Prankreich erkannt. Englische und schottische Kaliko-Drucker 
zeigten fiir ihn nicht eher Interesse, als Bis er auf franzoeischen 
Jlustern erschien, obwohl einige von ihnen schon vorher fiir mich 
Zeug mit dem gleichen Farbstoff bedruckt hattens Wie noch hinzu- 
gefiigt sei, hat& die mSociJtG Industrielle de Mulhousecc Perkin f i r  die 
Entdeckuug des Mauve schon 1859 die silberne Medaille verliehen, 
der dann spHter die goldene hledaille folgte'). Von Interesse ist 
nnch, da13 Perkin 1858 auf der dam& in Leeds tagenden British 
Association einen Vortrag mit dem Titel SUber einen aus Steiokohlen- 
Teer gewonnenen purpurnen Farbstoffa gehalten hat, bei webheni 
Proben der Substsnz, wie auch mit Mauve gelarbte Stoffe ausgeetellt 
waren 3. Ein geeigneterer Platz als diese inmitten eines der 'Zentren 
englischer Fiirberei-Industrie gelegene Stadt konnte nicht gut gefanden 
werden, weno e's galt, die neue Erfindung zur Kenntnis von Che- 
mikern und Technologen zu bringen. Sir J o h n  H e r s c h e l  war da- 
rnals Prasident der Chemischen Sektion, and  ein beznerkenswerter 
Zufall hat es gefugt, daB in der Eriif~nungsansprache des Priisidenten 
der Association, des Prof. und spzteren Sir R i c h a r d  Owen, sich 
die folgenden Stellen finden, die auf die Fortschritte in  der allgemeinen 
organischen Synthese Bezug nehmen: ,Wer mochte es wagen, der 
AIacht, welche die Menschheit schliealich mit IIilfe der Synthesen er- 
lnngt haben wird, eine Grenze ziehen zu wollen? . . . Schon jetzt 
werden bei der Darstellung einiger organischer Verbindungen die na- 
tiirlichen Prozesse ersetzt durch Gkonomischere kiinstliche Ver- 
fahren.. . . Es erscheint nicht moglich, yoranssehen zu wollen, i n  
velchem Umfange die Chemie eines Tages die jetzt noch fur uns 
schafknden lebendigen Krlfte der Natur bei der Herstalluog nutz- 
licher Produkte entbehrlich rnachen wird . . .a Diese Ausspriiche auf 
der Versamrnlung, auf welcher der erste Steinkohlenteer-Farbstoff ge- 
zeigt wurde - eine Entdeckung, welche die Grundlagen fur eine 
Industrie schuf, die jetzt die Farbstoffe des Krapps und Indigos 

1) .:\iif die FGrderung, welche der neue Fnrbstoff durch deu EinfluB dcr 
I:r;iiizosen erfnhren lint, nahni Perkin i n  aeiucr Antwort an Prof. H a l l e r  ge- 
Icsentlich der . T o h i l ~ i i n ~ ~ s i t z u i i ~  beziig; vgl. nucli Jourii. SOC. of Dyers nntl 
Colouriste, April 1907, P. 106. 

___. ___ 

:) Vgl. R c p o r t ~  1958, S. 58. 
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aus dem Steinkoblenteer herstellt -, konnen geradezu als prophetisch 
gelten. 

Der EinfluW, den die bahnbrechende Arbeit Perkins auf die spii- 
tere Gescbichte der Industrie ausgecbt hat, ist so allgemein bekannt, 
da13 sich seine Schilderung an dieser Stelle erubrigt. Nicht uber- 
fliissig ist es aber, darauf hinzuweisen, daB das Erscheinen des 
mAnilins<c (damals noch ein Gemisch von Homologen) auf dem Markte 
bald auch andere Experimentatoren veranlaBte, sich dem Gebiet der 
Farbstoff-Chemie zuzuwenden; dies bewirkte, da6 nunrnehr in rascher 
Folge neue Farbstoffe auftauchten, unt.er welchen nach dem Mauvein 
das Mngentarot erwlhnt sei, dessen tecbnische Darstellung 1859 VOD 

Verguin ausgearbeitet wurde, und das dann kurze Zeit nnch dessen 
Verfahren') von der Firms R e n a r d  F r b r e s  & F r a n c  in Lyon fa- 
briziert wurde. Tatsiichlich erfreute sich aber einige Jahre hindurch 
das ursprungliche Mauve der lebhaftesten Nachfrage, die erst allmah- 
lich nachlieb, als andere Farbstoffe von iihnlicher oder gllnzenderer 
Nuance auf den Markt kamen. Die groI3te Beachtung serdient jedoch 
im Zusammenhang mit Perkins so erfolgreich verlaufenem Wagnis 
auf  dem Gebiet der angewandten Chemie von diesem Geaichtspunkt 
aus der EinfluB, den seine Tiitigkeit auf dem neuen Arbeitsfeld ruck- 
wiirts auf die reine Wissenschaft auspeiibt hat. Da6 dieser EinfluS 
i n  der Tat ein gsnz gewaltiger gewesen ist, wird jetzt rllgemein an- 
erkannt, und die nachfolgende kritische Studie iiber das Fortechreiten 
der industriellen Entwicklung dtjrfte ohne weiteres erkennen lassen, 
da6 der Gewinn fur die chemische Wissenschaft sogar als ein zwei- 
facher - ein direkter und ein indirekter - einzuschiitzen id.  

In  erster Linie kommt hierbei als direkte Folgeerscheinung in 
Betracht, daB dutch das Auftauchen groBer Mengen organischer Pro- 
dukte auf dem Markt, die bis dahin nur als LaboratoriumskuriositiSten 
Interesse hatten, der Forschung ein kraftiger Impuls gegeben wurde,. 
und dementsprechend begannen dann auch Chemiker von hochstem 
Ansehen sich der Untersnchung der ueuen Produkte, und zwar sowohi 
der Rohmaterialien, vie  auch der fertigen Farbstoffe, zuzuwenden. 
Als indirekte Wirkung ware hervorzubeben, daB manche neue Ver- 
bindung von industriellem Wert in gewissem Sinne zufallig aufge- 
funden worden ist, als man daran ging; bestimmte chemische Staffe 
in technischem MaSetabe zu fabrizieren. Hierdurch, wie auch durcb 
die von Zeit zu Zeit als Neuheiten im Handel erscheinenden Farb- 
stoffe wurde ein ungeheuer groBes Untersucbungsmaterial gewonnen, 

1) Durch Erhitzen von rohem, also Toluidin enthaltendem Anilin mit 
Zinnchlorid. 
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bei dessen Vernrbeitung sich dann wiederum Resultnte ergaben, 
die Ton I allergrodter wissenschaftlicher Bedeutung waren. Im Zu- 
sammenhang mit diesem Abschnitt der Geschichte unserer Wissen- 
schaft mt auch die Tatsache von nicht geringem Interesse, da13 H o  f - 
m a n  n selbst bald hernach das Gebiet der FHrberei-Chemie betrat 
und ihm viele Beitriige lieferte, die nicht nur yom wiesenachaft- 
lichen, sondern auch vom technischen Standpunkt aus von h6chstem 
Wert waren. Vjele Jahre bindurch galt er dann unbestritten a ls  die 
fuhrende wissenschaftliche Autoritiit auf dem Gebiet der Farbstoffe, 
wahrend eine groDe Zahl seiner Entdeckungen in den Fabriken aus- 
gebeutet wurde. Andererseits wiederum kann aber auch darbber 
kein Zweifel bestehen, da13 der Erfolg der neuen Industrie und die 
lange Kette bedeutungsvoller wissenschaftlicher Entdeckungen, die sich 
an ihre Entwicklung angliederte, gro6e Scharen VOU Studierenden in 
die chemischen Loboratorien lookte, aus denen sich dann begabte 
und eifrige Mitarbeiter in den Reihen der wissenschaftlich tiStigen 
Chemiker entwickelten. Man gebt daher auch nicht zu weit, wenn 
man sagt, dal3 die Entdeckung der Teerfarbstoffe dem Studium der 
organiechen Chemie - besonders dem der sog. naromatischena Reihe - 
neuea Leben eingeflodt hat. Als dann K e k u l k  1865 die wissen- 
schaftliche Welt mit seiuen epochemachenden Ideen iiber die Konsti- 
tution dieser Verbindungen beschenkte, wurde die rasche Verbreitung 
der BBenzol-Theories wiederum ganz auderordentlich mit Hilfe der 
Quellen erleichtert, welche die jnnge Industrie der reinen Wiasen- 
schaft zuflieden liel3. Wenn es auch eine unbestreitbare Wahrheit 
ist, dad die neue Theorie die Sache der Industrie gefijrdert hat, so 
lii13t es sich doch andererseite ebensowenig in Abrede stellen, daB 
umgekehrt auch die Technik zur Weiterentwicklung dieser Theorie 
beitrug, deren Priifung und Bestiitigung sich ohne die yon der Technik 
gelieferten Hilhmittel wohl sicher um ein Menschenalter, wenn 
nicht um noch lilngere Zeit, verziigert haben wiirde. Eine bessere 
Illustration der gegenseitigen AbhSngigkeit, in der Wissenschaft 
und Tech& von einander stehen, konnte der Welt wohl kaum 
jemals vor Augen gefiihrt werden, ale durch dieses spezielle Beispiel 
fur die Aktion und Reaktion zwischen theoretischer und angewandter 
Chemie. 

Der Erfolg der neuen Industrie wirkte aber nicht nur in der 
eben angedeuteten Weise auf die chemische Wissenschaft zuruck; es 
darf auch behauptet werden, dad - entgegen der Vorhersage Rof -  
manna  - sich dieser so lange Zeit anhaltende Erfolg auch in jeder 
Hinsicht fiir Perkin selbst als segensreich erwies und durch ihn wieder- 
urn fur die Wissenschaft, der er seine Lebensarbeit gewidmet hatte. Perkin 
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selbst war, seiuen eigenen Angaben nach, als er - VOD den1 Wert des 
Mauve iiherzengt - das College of Chemistry verliel3, um die Fabrikation 
des neuen Farbstoffs aufzunehmen, entschlossen, seine wissenschaft- 
liche Tatigkeit durch seine Arbeitsleistung fiir die Fabrik nicht i n  
den Hintergrund driingen zu lassen. Und dieseni Geliibnis hat  e r  
dann auch Treiie gehalten. Die von ihni ~eriiffeotlichten Abhand- 
lungen beweisen, daB trotz aller seiner Arbeiten fur den technischen 
Uetrieb bei ihm der  Flufi der selbstiindigen experimentellen Unter- 
suchungen niemals zum Stillstand gekommen ist. Nur ein Jahr nach 
der Eroffnung seiner Fabrik in Greenford machte e r  (1858) i n  Ge- 
meinschatt mit D u p p a  die Entdeckung, daIJ die als nGlykokoll(c be- 
zeichnete Amino-essigsiiure, die bis dahin n u r  durch Spaltung von 
Saturprodukten erhalten worden war, sich (lurch Erhitzen von Urom- 
essigslure mit Ammouiak ') gewinnen lie& Sehr deutlich laBt sich dann 
f u r  den Zeitraum, in welchem Perkin iu Beziehung zur Teerfarben- 
Industrie verblieb - bis Zuni Jahre  1574 -, eine doppelte Richt- 
schnur fiir die Gedanken erkennen, die seine experimentellen Arbeiten 
I~eherrschten. Gleichzeitig mit den Studieri iiber Farbstoffe fiihrte e r  
Untersuchungen auf anderen Gebieten der organischen Chemie aus, 
die in jener Zeit mit der Fiirberei-Chemie in keinem Zusammenhnng 
danden. So kliirte er um 1860 in Gemeinschaft rnit D u p p a  die Jle- 
ziehungen der Weinsaure zur Puniar- und hIaleinsiiure auf und stellte 
die Traubensaure synthetisch axis der Dibrom-bernsteinsiiure dar ;  auf 
diesem Arbeitsgebiet ist e r  dann einige Jahre rnit besonderem Erfolge 
tiitig gewesen, der sich in der Publikation einer ganzeu Reibe bedeu- 
tungsvoller hlitteilungen kund gab ?). Ungefahr im Jahre  1867 mnB 
er  dann seine Arbeiten iiber die Einwirkung des Essigsiiureanhydrids 
:[[if arowatische Aldehyde in Angriff genommen haben, die ihn zii 
Entdeckungen von ganz hervorragender Wichtigkeit flihren sollten 
und ihren Kidminationspunkt in jener s c h h e n  blethode zur synthetischen 
1 )arstellung ungesattigter Siiuren erreichten, die unter dem Namen der 
.Perkinschen Reaktioncc jetzt allgeniein bekannt ist. Die erste, zii 
tlieser Reihe gehorige Abhandlung trug den Titel: BUber die Ein- 
wirkung des Essigsaureanhydrids auf die Hydride des Salicyls, Athyl- 
~ i l i c y l a  usw.a3); :rls Resultat dieser Untersuchung konnte e r  d a m  schon 
in] folgeotlen Jahre  in einer nuber die liiinstlicbe Darstellung des 
('iiniarins und seiner IIoniologenu betitelten Abhandlung') die Synthese 

I) Perk in  untl Duppa,  A.  108, 112 [1S5Sj. 
?) P e r k i n  ond Duppa,  .\. 115, 105 [IS60]: Soc. 13, 102 [Is60]. - 

I'crhiii,  Soc. l G ,  198 [1S63]. - P c r k i u  lint1 D u p p a .  A. lY9, 373 [ISGJ]. 
- P e r k i n ,  Proc. Cheni. Soc. 4, 75 [18SS] 

'1 SOC. 20, 58; [1867]. ') Soc. 21, 53 urid IS1 jiSGS]. 
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den Cumarins, des riecbenden Prinzips der Tonka-Bohnen usw., be- 
kannt geben. So war Perkin als erstem auch die Herstellung eines ptlanz- 
lichen Kiechstoffes nus Bestandteilen des Steinkohlenteers gelungen; 
spater, als er sich bereits von der lndustrie zuruckgezogen hatte, fiihrte 
ihn die Fortsetzung dieser Untersuchuag schlieBlich zur AuIfindung 
der Zimtsaure-Synthese aus dem Benzaldehydl). Diese Entdeckung 
Iiat daiin in  den Handen von A. B a e y e r  und H. C a r 0  die erste 
kiinstliche Darstellung des Indigos aus Teerprodukten ermbglicht. 
Von Interesse diirfte auch der Hinweis sein, da13 Perkin, wiihrend er 
noch in  der Teerfarben-Industrie tiitig war, auch an der Auffindung 
yon synthetischen Methoden zur Darstellung der Glyoxylsiiure Anteil 
gehabt hat. Ery) ging hierbei von der Dibrom- und der Brom-amino- 
essigsiiure aus und ermbglichte hierdurch den ersten Einblick in die 
Konstitution der Glyoxylsaure. Seine Resultate erscheinen im Hinblick 
daranf yon wesentlicher Bedeutung, daB dieser Siiure vou mehreren 
Chemikern der Jetztzeit eine wichtige RoIle in den pbotosynthetiscben 
Prozessen zugescbrieben wird, die sich wiibrend des Wachstums der 
Pflan zen nbspielen. 

Solange er noch Fabrikant von Farbstoffen war, fiihrte Perkin 
seine experimentelleu Arbeiten in einem Laboratorium aus, dns sich 
in einem Hause dicht neben der Greenforder Fabrik befand. In den 
gleichen Raumen wurden auch die wissenschaftlichen Fragen erledigt, 
die sich im Zusammenhaog mit der Herstellung von Farbstoffen erhoben. 
Die sich hierauv ergebende, schon weiter oben angedeutete, doppelte 
Arbeitsricbtung spiegelt sich in den Abbandlungen wieder, die Perkin 
wiihrend jener Zeit publiziert hat. Hier eine volistiindige Zueammen- 
stellung dieser Veroffentlichungen zu bringen, erscbien fiir die Zwecke 
dieses kiirzeren Nachrufs nicht geboten; cs genage der Hinweis, dal3 
die rein wissenscbaftlichen Untersuchungen iiber Farhstoffe, die Perkin 
damals beschiiftigten, sich an seine ersten Entdeckungen auf diesem 
Gebiete angliedern. Denn i n  dem neuen Greenforder Laboratoriom 
setzte er in  Gemeinschnft mit C hnrcha) zuniichst die Untersuchung 
des bereits erwiihnten *Azodinaphthyldiamins( fort. Hierbei fand er 
auch ein Verfahren auf, die Verbindung durch vollstiindigx Redaktion 
in Ltisung iiberzuftihren. Uiese Beobachtuog ist in sweifacher Hin- 

1) DVorldnfige Mitteilimg iiber die Bildung von Cumarin, Zimt&ure 
und ahnlichen Sawens, Chem. News 82, 258 (1875); BUber die Bildung vm 
Cumarin und Zimtshrc, eowio nnderen analogen Ssureo ans nromatischeu 
Aldehydem SOC. 81, 388 [1877]. 

3) Perkin  ru~d Duppa,  SOC. 21, 197 [J8681 
3 SOC. 18, 1'73 118653. 
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sicht von grundlegender Bedeutung: Perkin machte uns bei dieser Ge- 
legenheit einerseits mit einer Methode bekannt, die noch jetzt far die Auf- 
klarnng der Konstitution von Azoverbindungen von allererster Bedeutung 
ist, und gleichzeitig gelang ihm auf diesem Wege die Abscheidung des iilte- 
sten sich vom Naphthalin ableitenden Diamins. Auch das wissen- 
schaftliche Interesse an dem ersten, von ihm aufgefundenen Farbstoff 
hatte bei Perkin noch nicht nachgelessen, denn er veriiffentlichte von 
rein chemischen Gesichtspunkten aus noch zwei Abhandlungen uber 
das Mauve, von welchen die eine noch wahrend seiner industrielleu 
Tiitigkeit und die andere 1874 erschien, nachdem er sich schon von 
der Industrie zuruckgezogen hattel). 

Im  Jahre 1868 zeigten G r a e b e  und L i e b e r m a n n ,  da13 Alizariu 
das fiirbende Prinzip des Krapps darstellt, der zu den allertiltesten 
pflanzlichen Farbstoffen gehiirt und fur die Zwecke der Fiirberei von 
immensem Werte ist. Sie erkannten gleichzeitig, da13 dieses Alizarin 
sich ron dem im Steinkohlenteer vorkommenden Kohlenwasserstoff 
Anthracen ableitet und nichf wie man bis dahin geglaubt hatte, zn den 
Abkomrnlingen des Naphthalins gehort. I m  gleichen Jahr wurde dann 
von G r a e b e  und L i e b e r m a n n  auch die kunstliche Darstellung des 
Farbstoffes errnoglicht ; hierdurch war der erste Beweis dafur erbracht, 
daB ein naturlicher Pflanzedarbstoff mit Hi!fe rein chemischer 
Methoden gewonnen werden konate. Die Eutdeckung, die durch 
Patente zur Herstellung von Alizarin aus Anthracen in Deutschland 
und England gcsichert worden war, gewann groBe Bedeutung far die 
fernere Gestaltung von Perkias Laufbahn als induatrieller Chemiker, 
ja sie darf sogar als Markstein fur den Beginn einer neuen Phase 
i n  seiner Tatigkeit auf diesem Arbeitsgebiet betrachtet werden. Damals 
lebte in ganz England niemand, der in gleicher Weise wie Perkin 
alle Eigenschaften in sich vereinigte, um Bus einer Entdeckung von 
SO weittragender Bedeutung Nutzen zu ziehen. In ihm war noch 
immer der alte Ehrgeiz wach, der ihn d a m  anspornte, Naturprodukte 
auf kiinstlichem Wege mittels der Synthese nachzuahmen ; gleich- 
zeitig verfugte er aber uber eine mehr als zehnjiihrige Erfahrung als 
Fabrikant, der alle Hilfamittel einer eigenen Fabrik zu seiner Ver- 
fugung hatte, und der, was in diesem Fdl noch besonders ins Gewich t 

l) Bi'ber Mauve oder Auilin-Purpura, im Auszug Proc. Roy. SOC. 12, 
713 [IS631 uud in extenso Proc. Koy SOC. 13, 170 [l864] erschienen. - rUber 
Yauvein und vemandte Farbstoffea, SOC. 36, 717 11874-J. -- Im Jahre 1861 
bielt er vor der Chemical Society einen Vortrag iiber die nenen Steinkohlen- 
teer-Farbstoffe; unter seinen ZuhBrern befand sich damale such Fsraday, 
der ihm, wie Perkin selbst crehhlt hat, nach dem SchlulJ des Vortrager, seine 
Gliickwiinsche ausspracf 



&l, gerade in Rezug auf das Anthracen schon personliche Erfahrungen 
gemscht hatte. Denn dieser Kohlenwasseretoff war  das  gleicbe Material, 
an welchem e r  seinerzeit, auf die Anregung durch H o f m a n n  hin, 
die ersten Versuche unternommen hatte, mit denen er seine Laufbaha 
a l s  Forscher hegann. Es 1iiBt sicb hiernach ohne weiteres verstehn, 
da13 die yon L i e b e r m a n n  und G r a e b e  erzielten Resultate fiir Perkin 
VOD ganz besonderer Bedeutung werden mubten. Das erste Verfahren, 
das s k b  die deutschen Entdecker hatten patentieren Iassen, war, da  
es die Verwendung von Brom erforderte, offenbar zu teuer, als dal3 
man mit seiner Hilfe einen aussichtsreichen Wettkampf mit dem natur- 
licben Rohmaterial, dem Rrapp, hlitte aufnehmen k8nnen. Perkin er- 
kannte aber sofort die Bedeutung, die eine Verbilligung des Verfahrens 
gewinnen muate, und unternahm desbalb eigene Versuche, die AQ- 
wendung von Brom zu umgehea. Sie hatten den Erfolg, daL\ e r  im 
folgenden Jahre  (1869) zwei neue Metboden zur  Darstellung von 
kiinstlichem Alizarin zur  Einfiibrung bringen konnte. Rei dem einen 
dieser beiden Verfahren bildet den Ausgangspunkt das Dichlor-anthracen, 
bei dem anderen dagegen die Anthrachinon-disulfonsaure. Die  erst- 
genannte Methode war  YOU besonderer Bedeutung fur England, da  
man urn jene Zeit dort n p h  Schwierigkeiten hatte, sich wauchendw 
Scbwekleiiure in gr6Deren Mengen zu verschaffen. Dss zweite Ver- 
fahren, das bekanntlich nocb heute angewendet wird, ist vollstPndig 
unabhangig von Perkin in Deutschland durch C a r o ,  G r a e b e  und 
L i e  b e r m  a n n  ausgearbeitet und in England praktisch gleichzeitig mit 
den Perkioschen Metboden durch Patente geschutzt worden'). PBr 
die Beurteilung &es Anwaohsens der  neuen Industrie sind die Zahlerr 
von Interesse, die Perkin 1876 selbet zusammengestellt hat: 

*Die Menge des Krztpps, der vor dem Jahre  1868 in allen Produk- 
t i o n s k d e r n  der Welt zusammen geerntbt wurde, lieS sich auf 7oooO 
Tonnen pro J a h r  ScbiiCzen, wLhrend &ch& heute der kiinstlicbe Farb- 
stofF in Mengen dargestellt wird, die ungefiihr 50m Tonaen Squivalent 
sind, d. h. mehr als zwei Dritteln der Krappmenge, die gewonnen 
wurde, als der Anbau dieser Pflrrnze seinen grol3ten Umfang 'erteicht 
hattes).a 

Auch uber die Entwicklnng dieses Zweiges der Teerhrben-Idrlustrie 
in der Fabrik zu Greenford Green hat  Perkin Mitteilung gemacbt: 

I )  Bas Patent von Caro, G r a e b e  und L i e b e r m a n n  t r Q t  die 
Nummer 1936 und daa Datum des 85. Junis 1869, das Perftine'che Patent 
Nr. 1'948 {st vom 26. Joni 1869 datiert. 

3 Ansprache Perkins ale Prbident der Sektion B der British Association, 
Glasgow 1876, Reports,.$. 61. 
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G e g e n  Ende des Jahres  l&69 hntten wir erst eine Tonne des 
Farbstoffs in Pastenform hergestellt, 1870 schon 40, 1871 220 Tonneo 
und dann so weiter in von J a h r  zu J a h r  steigenden Mengen. Bis 
zum Ende des Jahres  1870 waren die Greenforder Werke die einzige 
chemische Fabrik, welche kiinstliches Alizarin herstellte. Dann be- 
gannen auch die deutschen Fabrikanten mit der  Produktion, die sich 
zuerst im kleinen Rahmen bewegte, sich aber rasch stark rergroaerte. 
Bis gegen Ende des Jahres  1873 existierte jidoch i n  England kaum 
ein Wettbewerb gegen den von uns hergestellten Farbstofk'). 

Auch dieser gliinzende technische Erfolg fuhrte zu einer neueo 
Bekundung des rein wissenschaftlichen Geistes, der das ganze Lebeus- 
werk Perkins beseelte. Die chemische Untersuchung der Anthracen- 
Derivate wmde neben der Weiterentwicklung des industrielleu Betriebes 
fortgefiihrt und ruhte auch dann nicht, als sich Perkin bereits von der 
Fnbrik zurucligezogpn hatte, so daB in delu Zeitraum von 1869 bis 1880 
ungefahr ein Dutzend Mitteilungen iiber diese Klasse von Verbindnngeit 
erschien. So ist die Auffindung eines praktisch brauchharen Ver- 
fahrens zur Herstellung von Alizarin die Ursache geworden: daB eio 
weiterer Bestandteil des Steinkohlenteers nutzliche Anwendung fand : 
der Kohlenwssserstoff Anthracen, der bis dahin lediglich die Rolle 
eines Abfallproduktes gespielt hatte. Die Methoden zur Abscheidung 
und Reiniguug des Anthracens muaten aber genau, wie dies fruher beim 
Benzol usw. der Fall gewesen war, erst im Rahmen des Fabrikbetriebes 
ausgearbeitet werden, und wiederum gelang es Perkin, alle die 
Schwierigkeiten, die mit der im groBen MaBstabe in Angriff ge- 
nommenen Verarbeitung neuer Materialien untrennbar verbunden 
sind, giucklich zu iiberwinden. Die steigende Nachfrage nacb kunst- 
lichem Alizarin nahm alle Hilfsmittel der Fabrik in Anspruch, und so 
wurde dann etwa 1873, als sich die Notwendigkeit einer Vergr8Berung 
des Retriebes immer gebieterischer geltend machte, eine gunstige 
Gelegenheit benutzt, die Werke auf die Firmn B r o o k e ,  S i m p s o n  rVr. 

S p i l l e r  zu iibertragen; letztere war ihrerseits Nachfolgerin der Firma 
S i m p s o n ,  M a u l e  & N i c h o l s o n ,  die in  der ersten Zeit der Mauvein- 
Darstellung mit Perkin zusammengearbeitet batte. 

Als der Verkauf der Fabrik i n  Greenford Green perfekt geworden 
war, zog sich Perkin im Jahre  1874 von der Industrie zuruck, mit 
der e r  18 Jahre  hindurch in engstem Zusammenhang gestanden hatte. 
Im Hinblick auf die enorme Weiterentwicklung, welcher sich dieser 
Industriezweig in der Folgezeit zu erfreuen gehabt hat, ist es nichk 
unintereesant, noch einmal an den schon erwiihoten Urnstand zu er- 
____ 

1) Hofmann Memorial Lecture, SOC. 69, 632 (18961. 
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innern, da13 die Gesamtausbeute der urspriinglichen Fabrik sowohl 
was die Zahl, als auch die Menge der einzelnen Produkte betrifft, im 
Vergleich zu dem, was eine der groaen Fabriken unserer Zeit 
produziert, nur ganz unbedeutend erscheint; diese Tatsacbe stellt aber 
nur einen rtihmllchen Beweis dafiir dar, wie ungemein fruchtbar sich 
das Saatkorn erwiesen hat, das seinerzeit von Perkin auegesiit wurde, 
und zwar vom materiellen Gesichtspunkt aus auch in der Hinsicht, 
daB Perkin durch die von ihm als Techniker geleistete Arbeit echon 
in relativ kurzer Zeit geniigende Mittel aneammeln konnte, um sich 
bereits im Alter von 36 Jahren - also noch in der Vollkraft des 
Lebens - von der chemischen Technik zuriickziehen zu durfen. 

Auf die Beitriige zur wissenschaftlicben Cbemie, die nach 1874 
aus Perkins Laboratorium hervorgingen, ist in gewissem Umfange 
schon bingewiesen worden. Nachdem der Zusammenhang mit der 
Fsbrik in Greenford Green gelast wordeo war, baute sich Perkin ein 
neues Haus in Sudbury und wandelte das anstoBende Gebliude, in 
den1 er frtiher gewohnt hatte. in ein Laboratorium urn. In  letzterem 
nabm er dann 1875 seine Untersucbungen uber diejenigen Farbstoffe 
wicder auf, mit welchen ihn seine Tiitigkeit als lndustrieller auf Grupd 
eigener Erfabrungen in Beziehung gebracht hatte, z. B. das Mauvein, 
die Anthracen-Derivate usw. Im Jahre 1881' machte er dnnn zum 
ersten Ma1 auf eine bestimmte physikalische Eigenschalt einiger von 
ihnr dargestellter Verbindungen aufmerlisam , niimlich auf dae ma- 
gnetische DrehungsvermBgen derselben; die weitere Verfolgung di6ser 
Beobachtung lenkte seine Tatigkeit in ganz neue Bahnen. Unter seinen 
Hiinden gestaltete sicb die neue Arb.eitsrnethode bald zu einem 
aichtigen Hilfsmittel fur die Aufkliirung von Konstitutionsfragen bei 
organischen Verbindungen aus, und ibrer stetigen weiteren Aus- 
arbeitung hat Perkin denn auch mehr oder weniger den ganzen Rest 
seines Lebens gewidrnet. na sein Name auf imrner mit diesem 
Kapitel der physikalischen Chemie aufs engste verkniipft bleiben w i d ,  
so durhe es von Interesse sein, hier seine erste Beobachtung in dieser 
Riclitung anzufiihren. In einer saber die isomeren Siiuren aus 
Cuniarin und den Atbern des Salicylbydridsa betitelten Abhandlung ') 
beschreibt er den Methylester einer .a-Methyl-o-oxyphenyl-acrylsiiurea, 
die er zueret 1877 dargestellt batte, und hier finden wir den folgenden 
Passus: 

BEine Bestirnmung seines niagnetischen Drehungsvermogens ergab 
fur die gelbe Linie 2.334, wenn man den entsprechenden Wert fur 
Wasser = 1 setzt. Vergleichende Bestimmungen Turden mit Wasser 
- ___ 

1) SOC. 39, 409 [1881]. 



und Schwddkohlenstoff ausgefiihrt und gaben Resultate, die mit den 
von B e c q  uerel’)  erhaltenen sehr nahe iibereinstimmtena). 

Den Gedankengang, durch welchen Perkin zu der Annahme ge- 
fiihrt wurde, die in Rede stehende Eigenschaft der Stoffe konnte sich 
vielleicht fur die Aufkliirnng der Konstitution chemischer Verbindungen 
nutzbringend verwenden lassen, wenigstens vermutungsweise aufzn- 
decken, ist nicht schwer. Das Thema der Konstitutionseufkliirung 
begann gerade um jene Zeit, von Scbwierigkeiten aller Art zu strotzen, 
zumal Versuche, die Aufgabe niit Hilfe von rein chemischen Methoden 
zu losen, hiiufig recht vieldeutige Resultate ergeben hatten. Pedrin 
konnte nun auf Erfolgen fuBen, die beim Studium anderer optischer 
Eigenechaften der orgsnischen Verbindungen bereits erzielt worden 
waren, z. B. bei der Untersuchung des gewohnlichen (nicht des mag- 
netisch indozierten) Drehungsvermogens, sowie der  Dispersion, Re- 
fraktion usw. E r  begann die Bearbeitung dieses neuen Gebietes voll 
Eifer und mit wissenschaftlichem Ernst, ausgeriivtet wit der Geschick- 
lichkeit eines vollendeten Experimentators und dem veriiiBlicheo 
Instinkt eines erfahrenen Chemikers; e r  beherrschte sein Tbema deshalb 
alsbald in so meisterhafter Weise, daW seine Resultate sofort Vertrauen 
erheischten, trotz des Umstandes, dad diese Art  der Tiitigkeit fur ihn 
etwas volbg Neues bedeutete. Seine erste, vorliiufige Notiz uber die 
Anwendung der  Methode erschien 1882 und die vervollstiindigte Mit- 
teilung 18843). 

Von jenem Zeitpunkt 3b erhielt und verbtfentlichte die Chemical 
Society in regelmidiger Folge einzelne Bruchstiicke aus diesen umfang- 
reichen Untersuchungen; die Fruchtbarlieit der Methode zeigt sich hierbei 
nicht allein in der langen Liste der unter Perkins eigenem Namen ver- 
bffentlichten Mitteilungen, sondern auch in der groUen Zahl von Angaben, 
die sich in Arbeiten anderer dutoren finden, in deren Dienste er seinen 
Apparat und seine Fiihigkeit, sicher zu beobachten, sehr oft und ohne 
Murren gestellt hat. Perkins Erfolge auf diesem Gebiet finden sich sehr 
gut in einem Brief zusammengefaBt, den Prof. J. W. Briihl (Heidel- 
berg), der seinerseits ebenfalls ein Pfadfinder war  iv der  Anwendung 
Ton optischen Methoden zur Bestimmung der chemischen Konstitution, 

* 

-~ - 

I) A. c:h. [5] 12, 22 1877. 
a) nUber die Circularpolarisation chemischer Stotfe unter dem EinfluU 

des Magnetens, Soc. 41, 330 [1882]. -- =Uber den Zusammenhang zwivchen 
der magnetischen Drehung der Verbindungen und deren chemischer Konsti- 
tution, nebet Angaben iiber die Darstellung und die relativeu Dichten der 
untersuchten Kbrpera, SOC. 45, 421 [1884]. Die letzterwiihnte Abhandlung 
umfaBt 60 Seiten des sitierten Bandes ond bringt auch einc genaue Be- 
sclireibung tles Apparates, sowie der Beobachtungsmethode. 

*) SOC. 39, 411 [1881]. 
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an den Verfasser dieses Nachiufs gerichtet hat. Das Schreiben, dae 
etwa nachstehenden Wortlaut hatte, wurde Perkin bei Gelegenheit 
der  Jubiliiumsfeier im Jahre 1906 iibermittelt: BAuf der wunderbaren 
Entdeckung Ihres groBen Landsmsnnes M i c h a e l  F a r r r d a y  weiter- 
bauend, unternahmen Sie  es, die Beziehungen zwischen der chemischen 
Zusammensetzung der Verbindungen und ihwr ‘magnetischen Rotation 
aufzukliiren und so unsere Kenntnisse iiber eine der Grundeigenschaften 
aller Stoffe zu erweitern. Bevor Sie Ihre  Arbeit in Angriff nahmen, 
war hieriiber nur  sehr wenig, sogar fast nichts, bekannt - jedenfalls 
nichts, was fur den Chemiker hiitte VOD Nutzen sein kbnnen. SO 
scbufen Sie einen neuen Zweig unserer Wissenschaft und lehrten one, 
n i e  man aus dem magnetischen Drehungsvermogen Schltisse auf die  
chemische Konstitution der betreffenden Korper ziehen kann; und 
zwar zeigten Sie uns, wie man ans der  magnetischen Rotation ebenso 
sichere und umfassende SchluSfolgernngen beziiglich des. molekularen 
Baus der chemischen Substanzen herleiten ksnn , wie dies mit Hilfe 
anderer allgemeiner physikalischer Eigenschaften, z. B. der Refrakiion 
und Dispersion, moglich ist. Durch den weiterhin von Ihnen erbraobten 
Nachweis, da13 diese beiden physikalischen Untersuchungsmethoden 
zu miteinander vollkommen iibereinetimmenden Ergebnissen filhren, 
haben Sie beiden Zweigen der Forschung einen wesentlicben Dienst 
geleistet, ebenso aber auch der Chemie, der sie zu dienen be- 
stimmt 5ind.a 

Die im SchluBsatz von B p i i b l  erwiihnte Tatsache nimmt auf 
eines der  interessantesten Resultate, zu welcbeo das Studium der 
magnetischen Rotation hingeleitet hat, Bezug und steht itu Zusam- 
menhang mit einer Weiterentwicklung der  Perkinschen Untersuchun- 
gen, die zu einer Vereinigung mit dem verstorbenen J o h n  H a l l  
G l a d s t o n e  gefiibrt hat. Letzterer galt um jene Zeit in  England ale 
Pfadfinder und leitende Autoritiit suf dem Gebiet, das  die Beziehungen 
zwischen dem Refraktions- und Disperaionsvermagen und der ohe- 
mischen Konstitntion umfaI3t. Die Ubereinstimmung in den R e d -  
taten der beiden optischen Untersuchungsmethoden bildet dann anch 
das Thema einer im Jahre  1888 gemeinschaftlich von G l a d s t o n e  
und Perkin publizierten Abbandlung’). 18 Jahre  spiiter trkgt Perkins 

I) >Die fibereinstirnmung zwiscben (lev magnetischen Rotation und der 
Kefraktion und Dkpersion des Licbtea bei Stickstoff entbaltenden Verbin- 
dungem, SOC. 56, 750 [l888]. Die aus jener Zeit stammende Korreapondenz 
zwischen P e r k i n  und G l a d s t o n e  iet mir f i n  diesen Nekrolog von Miss 
G l a d s t o n e  zur Verfiigung gestellt worden. Diwe Briefe sind auch am dem 
Grunde von besonderem Interesse, weil sie beweisen, mit welcher bis a d s  
SuBerste geehenden Gewissenhaftigkeit Perhin seine Versuehe ausfiihrte. Seine 



letzte Mitteilung, an welohe sich auch die traurige Erinnerung knupft, 
daO sie nur wenige Monate vor dem Tode ihres Verfassers in dep 
Sitzung der Chemical Society vom 18. April 1907 verlesen wurde, 
den Titel: *fiber das magnetische Drehungsvermogen des Hexatriens, 
CH,:CH.CH:CH.CH:CH2, und dessen Beziehungen ziini Benrol und 
anderen arornatischen Verbindiingen, sowie uber dessen Refraktions- 
verrniigen ’). 

ES ist schon darauf hingewiesen worden, da13 der letzteTei1 von 
Perkins arbeitsreichem Leben im wesentlichen den Untersuchungen 
iiber das magnetiscbe Drehungsvermagen gewidmet war; er publi- 
zierte aber auch in diesem Lebensabschnitt einige wenige Mitteilun- 
gen, die sich mit anderen Gegenstanden beschiiftigten. Vielleicht die 
wichtigste unter diesen Arbeiten ist sein Beitrag z u  dem Thema der 
Verbrennuog bei niedriger Temperatur, der linter dern Titel: BEinige 
Beobachtungen uber die mit Lichterscheinungen verbundene unvoll- 
stiindige Verbrennung des Athers und anderer organischer Verbin- 
dungenu erschienen ist?). D a  in der letzten Zeit sich das Interesse 
fur  die wi3senschaftliche Untersuchung der sich bei der Verbrennung 
abspielenden Vorgiinge yon neuem belebt hat, erscheint es erwiinscht. 
daW diese Beobachtungen Perkins nicht einer unverdienten Vergessen- 
heit an heimfallen. 

Bereits in einem fruberen Abschnitt dieses Nachrufs ist die Be- 
hauptung aufgestellt worden, daB Perkins Ubertritt in das Gebiet der 
technischen Chemie kein eigentlicher Verlust, sondern ein tatsticblicher 
Gewinn fiir die reine Wissenschaft gewesen ist. Unterzieht i imn die 
von ihm selbst publizierten Abbandlungen einer etwas eingehenderen 
Prufung, so zeigt sich, d:iB seine Beitrage zur *Fnrbstoff-Chemiw 
durch seine Leistunaen auf anderen Gebieten bei weiteni iibertroffen 
wurden. Die Weiterfhhrung und Ergiinzung seiner aus  der indu- 
striellen Epoche stammenden Arbeiten uber Yarbstoffe verdanken wir 
anderen Chernikern, und Perkins eigene Resultate in dieser Richtung 
sind, im ganzen genomrnen, mehr von technologischem als von rein 
wissenschaftlichem Charakter : die Konstitution der meisten Farbstoffe 
ist nsch und nach hauptslchlich durch eine Gruppe von als Experi- 
rnentatoreo gliinzend bewlhrten Miinnern aufgelrliirt worden, die sich 

ersten Nrgebnise finden sich in der ohen xitiertiw Abhandlung ; die Fort- 
setxung wurde dann zwei Jahre spater unter dem Titel ver6ffentliclit: SDas 
Refraktioiisvermbgen gewisser organischer Verbindungen bei verschiedenen 
Temperaturena, P. Ch. 15. 7, 115 [189L]. In den apiitoien Abhandlurigen 
(SOC. 69, 1 [1896]: 77, 267 [1900] u. fF.) wirtl iieben der Kefraktioo aiich 
wieder die magnetiche Hotrtioii beriicksichtigt. 

*) SOC. 91, 806 [1907]. ?) SOP. 41, 363 [lW]. 



roil den Erlolgen der jungen Industrie angezogen flhlten '), Besonders 
anregend und beschleunigend hat i n  dieser 'Richtung vor allem die 
schnelle Entwicklung der chemischen Theorien gewirkt, die sich dn- 
mals in Deutschland vollzog. Wenn aber auch Perkin seine eigenen 
Leistungen als SFarbstoff-Cbemikera spiiter selbst i n  den &batten ge- 
stellt hat, so mu13 der Gesamterfolg seines Lebens und der unschiitz. 
bare Gewinn, den die chemische Wissenschaft aus seinen drbeiten 
gezogen hat, doch direkt auf seine industrielleu Unternehmungen zu- 
ruckgefuhrt werden; denn dariiber kann kein Zweifel herrschen, dsS, 
wenn ihn nicht der Erfolg seiner Fabrik in  Greenford Green pekuniiir 
unabhiingig gemacht hiitte, er  niemals in die Lage gekomrnen wlre, 
sich so ohne Unterbrechung wissenschaftlichen Untersuchungen hin- 
geben zu konnen, wie dies fur jeden Gelehrten notwendig ist, der 
Ergebnisse von bleibendem Wert erzielen soll. na Perkin schon 
friihzeitig entschlossen war, sich der Chemie als seiner Lebensaufgabe 
zu widmen, so konnte er entweder els Angestellter in eine Fabrik 
oder als Lehrer in ein Unterrichts-Institut eintreten. In dem erst. 
erwiihnten Beruf wurde er wohl zweifellos Erfolg gehabt haben, aber 
e r  hiitte dann in untergeordneter Stellung lange Jahre zubringen 
miissen,. bevor er aich zur Unabhjingigkeit durchgerungen hiitte, Als 
Lehrer waren in der Zeit, als er noch mit dern Royal College Of 

Chemistry io Beziehung stand, seine Aussichten, sich eine Position 
zu schaffen, iiuderst gering. Gab e8 doch damals nur sehr wenige 
Stellungen, die er hiitte einnehmen konnen. Originialitiit a h  Porscher 
kam um jene Zeit in England fur die Qualifikation zum Lehrberuf 
our verhaltnismiidig wenig in Frage; dagegen wurde im allgemeineri 
eine abgeschlossene Universitiitsbildung fur alle diejenigen als ab- 
solut notwendig erachtet, die in jenem Beruf eine irgendwie bedeut- 
same Rolle spielen wollten. In einer untergeordneten Stellung ware 
Perkin aber fur die Wissenschaft verloren gewesen. Glucklicberweise 
versetzte ihn nun der relativ rasche finaneielle Erfolg seiner ersten 
Entdeckuagen bald in die Reihe von Miinnern, wie C a v e n d i s h ,  
H e r s c h e l ,  J o u l e ,  Murch i son ,  S p o t t i s w o o d e ,  Lye l l  und 
D a r w i n ,  die als Repriisentanten aus jener Gruppe von Unabhiingigen 
angefuhrt seien, die ihr Leben frei der Wissenschaft widmen konnten 
und mehr als jede andere Kategorie von Englandern dazu beigetragen 
beben, daR sich der wissenschaftliche Ruhm ihrer Heimat a d  der 

I )  So wuide beispielsweise die Konstitution des Mauveins ungefiihr 1890 
durch die out breiter Basis voo 0. Fischer und E. Hepp ausgefiihrten 
Untersuchungen aufgeklirt, withrend die Konotitution der Farbstoffe am der 
Hossnilin.Gruppe (Magenta, Methylviolett usw.) von E. und 0. Pischer 
etwa 1878 und die des Satranins urn 1883 yon Nietzki erniittelt wortlen ist. 



Hahe erhielt. Es mu8 ohne Riickhalt ausgesprochen werden, da13 es 
fiir einen Manu VOD Perkins Veranlagung die Rettung fiir schopfe- 
rische Arbeit bedentete, als er  im Beruf des Fabrikanten Erfolge 
erzielte. 

Unterwirft man dae, wae Perkin geleistet hat, als (;anzes einer 
kritischen Prufung, so zeigt sich die Griindlichkeit als wichtigstes und 
cbarakteristischstes Merkmnl. Seine Veranlagung war  nicht von d e r  
Art, daW er  sich in spekulative Betrachtungen verlor; e r  mu8 viel- 
mehr als typischer Repriisentant jener Schule von Chemikern gelten, 
denen die Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit beim experimentellen 
Arbeiten von allererster Bedeutung ersoheint. Gerade diese Schule 
von Chemikern hat  aber die festen Grundlagen der chemischen 
Wissenschaft geschaffen, auf welchen dann der .theoretische Aufbau 
errichtet werden konnte. Aus diesem Grunde kann man auch mit 
Sicherheit voraussehen, daB sein Lebenswerk fiir die Geschichte der  
modernen Cheniie von Bedeutung bleiben wird, gleichgultig, welche 
Verlnderungen in den theoretischen Anschauungen uns auch die Zu- 
kunft bringen mag. Perkin hatte es ja  selbst miterlebt, welche radi- 
kalen Wandlungen in den Ansichten der Chemiker bezuglioh des  
Mechanismus im Reaktionsverlauf und in der Natur der von ihm neu 
entdeckten Verbindungen durch die von der Wissenschaft erzielteo 
Fortschritte hervorgerufeii werden konnen. Mit der  Rube eines echteo 
Philosophen begriiBte er es jedoch, wenn andere die noch ausstehende 
Heweisfiihrung erbrachten und seine eigenen Entdeckungen in loyaler 
Weise weiter fortfiihrten. Wie bedeutend aber auch die Anderungeo 
in der theoretischen Auflassung gewesen sein mogen, die sich aus der  
vereinigten Arbeitsleistung der groBen und stlndig wachsenden Schar  
von Experimentatoren ergaben, die noch zu seinen Lebzeiten die VOD 

ihrn gebahnten Wege einschlugen - es darf doch mit Bestimmtheit ver- 
sichert werden, daB die von ihm herruhrenden ersten FuBspuren bis 
jetzt noch nicht verwischt worden sind und wohl aucb fur immer tin- 
verwischbar bleiben werden. 

Perkin war seiner ganzen Veranlagong nach ein Mann VOD 

iuI3erster Bescheidenheit und eine hiichst zuruckbaltende Natur. 
Hingebende Arbeit im Dienste der Wissenschaft und Sinn fur die 
IIiiuslichkeit fiillten seine Zeit so vollkommen aus, daI3 e r  zwar an 
den Verwaltungsarbeiten der wissenschaftlichen Gesellschaften, zu 
denen er in  Beziehung stand, teilnahm, sich aber an der Vertretung 
nach auWen nur selten beteiligte. Kaufmannisch war e r  nicht beson- 
ders veranlagt, so daB wiihrend seiner Tiitigkeit i n  der Industrie sein 
Bruder T h o m a s  der eigentliche Geschiiftsmann war. 

Zum Mitglied der Royal Society wurde Perkin 1866 gewiihlt: 
ihrem Vorstand gehiirte er \-on 1879-1881 und dann wieder yon 



1892-1884 an. In den Jahren 1893-1894 bekleidete er das Anit 
eines der Vizepriieidenten. Der Chemical Society schloQ er sich 1856 
an; Mitglied ihres Vorstandes war er von 1861-186'2 und von 
1868-1869; ale Sekretgr fungierte er von 1869-1883, a ls  Priisident 
von 1883-1 885. Von akademischen Auszeichnuogen erhielt er  1883 
den Titel eines Ehrendoktors der Universitiit Wtirzburg und 1891 den 
Grad eines Doktors der Rechte von der Univerbitiit St. Andrewe; zuin 
Doktor of Science der Victoria-Universitiit wutde er 1904 gemacht. 
Bei Gelegenheit dee Jubiliiums im Jahre 1906 verlieh ihm auch die 
Universitiit Heidelberg den Doktortitel, wiihrend ihm die Technische 
Hochschule in Munchen das Diplom eines Doktoringenieurs 6ber- 
reichen lie& Im selben Jahre erhielt er auch von den Universitiiten 
in  Oxford und Leeds den Grad des Doktor 01 Science. Jlen gleichen 
Titel verlieh ihm die Columbia-Universitiit im AnschluD an die ihm 
zu Ehren veranstalteteh Feiern, als er im Herbst 1906 Amerika be- 
suchte; damals wurde er auch YOU der Johns Hopkins Universitiit in 
Baltimore zum Doktor der Rechte promoriert. Es fugte sich beson- 
ders gut, daQ ihm letzterer Titel gerade von seinem chemischen Kol- 
legen, dem Priisidenten I r a  Rem sen ,  iibertrrgen werden konnte. 

In den Jahren 1884-1885 war Perkio Prasident der Society of 
Chemical Industry; bei seinem Tode war er Priisident der Society of 
Dyers and Colouristsl), und kurz vorher hatte er auch das Amt eines 
Prasidenten der F a r a d a y  Society angeuommen. Schon 1884 war e r  
zum Ehrenmitglied der Deutschen Chemischen Gesellechaft ernannt 
worden. Im AnschluS an die friihzeitige Anerkennung seiner Leistun- 
gen als Technologe durch die Socihth Industrielle de Mulhouse erhielt 
er 1879 von der Royal Society eine Royal Medal; dieser folgte dann 
1889 die Davy-Meddle.  Die Chemical Society verlieh ihm 1888 
die Longstaff-hledaille; ihr schloO sich 1890 die Society of Arts  
mit der Albert-Medaille an. Die Institution of Gas Engineers fiber- 
trug ihm 1892 die Birmingham-Medaille; 18% erhielt er  die goldene 
Medaille der Society of Chemical Industry. Bei der Jubiliiumsfeier 
im Jahre 1906 uberbrachte ihm Prof. E m i l  F i s c h e r  von der Deut- 
schen Chemischen Gesellschaft die H o f m a n n - Medaille, Prof. Hal I e r  
im Namen der Socihth Chimique de France die Lavo i s i e r -  
Meddle. 
. __ 

I )  Zu Ehren clcs Griinderd dieber Induatrie hat die geiiannte Gesell- 
schaft eine Perkin- Medaille gestiflet, die verliehen wird .fir Erfindungen 
von hervorragender wissenschaftlicher oder technischer Bedeutung, die :Luf 
die Fsrberei-Industrie anwendbar sind oder niit ihr i n  Zusammenhang stehena. 
Die ersten Exemplare dicser Medaille erhielten 1908 Grnebe und Lieber- 
m a n n  fiir ihre Synthese des Alizarins. 
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Den EinfluR, den Perkin auf seine Zeitgenossen ausgeiibt hat, 
kann man nicht ausschliedlich an den Erfolgen messen, die er aiaf 
den Gebieten der reinen und der angewaodten Chemie erzielte. Seine 
Lebensfuhrung war bei aller Schlichtbeit eine vornehme; seine auf- 
richtige Hingebung an die Arbeit, wie auch seine gesamte Charakter- 
anlage, die man als religiiis im hiichsten und besten Sinne des Wortes 
bezeichnen darf, uberliefern sein Bild der Nacbwelt als ein unver- 
gilngliches Reispiel der Demut und Bescheidenheit trotz eines Er- 
folges, der viele andere von geringeren inoraliechen Qualitaten ver- 
dorben haben wiirde. Den finanziellen Ertrag seiner ersten Erfolge 
tlls Techniker hat er lediglich als Mittel ziir Forderung der Wissen- 
schaft verwendet; keine der Auszeichnungen, die ihrn wBhrend seines 
Lebens in so reicher Fiille zuteil wurden, und deren hochste darin zu 
erblicken ist, daR ihm der Konig 1906, als alle Nationen der Welt 
sich in einer Huldigung fur Perkin zusnmmen$efunden hatten, in den 
Ritterstand erhob - keine von diesen 1 ielen Auszeichnungen hat 
auch nur den mindesten IGnfIuB suf den bescheidenen und liebens- 
wiirdigen Grundzug in seinem Charakter ausgeubt. I n  seiner ge- 
smiten Personlichkeit liegt die Erkliirung dafiir, dalJ er im Kreise 
der Familie so hoch verehrt und von allen geliebt wurde, die sich des 
Vorrechts erfreuen durften, ihn ihren Freund zu nennen. 

Perkin ist zweirnal verheiratet gewesen. Seine erste Gemahlin 
war eine Tochter des \erstorbenen J o h n  L i s s e t ;  einige Jahre nach 
ihrem Tode fiihrte er dann die Tochter \on H e r m a n n  M o l l w o  
heim. Lady Perkin, vier Tochter und drei S6hne haben ihn uber- 
lebt, YOU denen die letzteren samtlich in der Cheniie schon Remer- 
kenswertes geleistet haben. Fur Perkin ist die GewiBheit, daB alle 
seine Sohne in die Fuhtapfen  des Vaters treten wiirden, immer eine 
Quelle freudiger Genugtuung gewesen. 

Soweit die allgemeine Lebenshaltung in Betracht kam, mull Perkin 
als Mani von ~uaerster’Bedurfnislosigkeit gelten ; seine kraftige Natur 
und seine geistige Regsamkeit blieben ihm bis ziiletzt erhalten. F u r  
jeden anderen, der in gleicher Zuriickgezogenheit wie e r  zu leben 
gewohnt war, hztte die starke Inanspruchnabme seiner Kriitte, die mit 
der Jubiliiumsleier yon 1906 und der sich daran anschliefleuden Reise 
nnch Amerika verbunden war, sich sehr fiihlbar gemacht; e r  aber er- 
trug alle Aufregungen und Reschwerden ohne das geringste Anzeichen 
von Unbehagen. Mitten aus der Arbeit heraus ist e r  dann abberufen 
worden; wenige Monate vor seinem Tode hatte er in der Chemical 
Society noch eine Abhandlung vorgetragen, und er  hegte die Hoffnung, 
daI3 es ihrn nach den Aufregungen und Ablenkungen von der Arbeit, 
welche das J a h r  1906 mit sich gebracht hatte, noch vergtinnt sein 



wurde, die Ergebnisse seiner gesamten experimentellen Studien in Rube 
und ohne Stbrung zusammenfassen a11 kiinnen. Die Krankheit, welche 
dieses edle und so ergebnisreiche Leben zum AbschluB brachte - 
mit Riicksicht darauf, was Perkin geleistet hat, darf man nicht einmrtl 
sagen: allzu fruh -, lie8 anfangs keine irgendwie bedrohlichen Symp- 
tome erkennen. Der Verlasser dieses Nachrufs war mit Perkin no& 
wenige Stunden vor dem Eintritt des Todes zusammen; der Kranke 
klagte zwiir uber Scbmerzen, hatte aber keineswegs die Hoffnung auf 
Genesung verloren und hegte die Zuversicht, da13 er bald wieder das 
Zimmer wurde verlassen konnen. Es  zeigte sich jedoch, da8 sein 
Leiden in Wirklichkeit vie1 ernsterer Natur war, ale Perkin selbst 
und die Seinen glaubten; pliitzlich trat eine Wendung zum Schlimmen 
ein, und am 14. Juli 1907 verschied er in vollem Frieden, umgeben 
Ton allgemeiner Achtung und Verehrung, die er sich redlich verdient 
hatte. 

D ie  t echn i sche  B e d e u t u n g  d e r  E n t d e c k u n g  d e s  M a u v e i n s  
du rch  P e r k i n .  

Fiir die Besprecbung der industriellen Entwicklung, welche die 
Perkinsche Entdeckung durchgemacbt hat, ist es von Interesse, zu- 
nachst den damaligen Stand der Dinge hinsichtlich der fur die Fabri- 
kation des Mauve gebrauchten Rohmaterialien kennen zu lernen. 
Diese Hohmaterialien waren das Benzol, dae Nitrobenzol und das 
Anilin. 

Das Benxol iut 1825 yon Michael  F a r a d a y  als Bestandteil 
einer Flussigkeit entdeckt worden, die er durch Romprimieren von 
6lp;as erhalten hatte. Zwanzig Jahre spater fand dann H o f m a n n  
den gleichen Kohlenwasserstoff im Steinkohlenteer anf und hewies 
dessen Vorhandensein durch Umwandlung in Nitrobenzol und Anilin, 
welch letzteres er mit Hilfe der noch jetzt gebriiuchlichen Proben 
identifizierte. Das Vorkommen von Benzol im Steinkoblenteer ist 
demnach seit 1845 bekannt; 1848 unternahm dann einer der besten 
unter den Studierenden desHofmannschen Laboratoriums - C h a r l e s  
B lach fo rd  Mansf ie ld  - auf Veranlassung seines beriihmten Lehrers 
die systematische Untersuchung des Steinkohlenteers. Hierbei war es, 
wie uns der Genannte in einer 1849 von der Chbmical Society 'publi- 
zierten Abhandlung mitteilt, in erater Linie auf die Isolierung und 
ldentifiziernng der sogenannten meutralen leichtbeweglichen Olea ab- 
gesehen, uber deren cheniische Nstur man sich damals noch keioe 
bestimmte Yorstellung gebildet ham. Als Mans fie1 d seine Arbeit 
begann, wul3te man nnr von wenigen Substanzen, da13 sie im Teer 
vorkommen. Von diesen aeien beeonders hervorgehoben das 1820 von 



G a r d e n  abgeschiedene Naphthalin, femer gewieee Stoffe von saurer 
bezw. basischer Natur, wie das  Phenol (Carbolsiiure), Anilin (Cyanol), 
Chinolin (Leukol oder Leukolin) und Pyrrol, die siirntlich von R u n g e  
1834 irn Steinkohlenteer nachgewiesen worden waren. Unter der 
Bezeichnung SParanaphthalino: war  ferner 1833 von D u m a s  und 
L a u  r e n t  das Anthracen beschriebeo worden, obgleich man jetzt 
weiB, dad ihre erste Analysen des Kohlenwasserstoffs, auf Grund 
welcher sie in  diesem Teerbestaodteil 15 Kohlenstoffatome annahmen, 
irrtiimlich waren. Chryseo und Pyren waren ebenfalls bereits be- 
kannt, jedoch erst sehr oberflachlich untersucbt worden und zwar von 
L a u r e n t  im .Jahre 1837. Den basischen Bestandteilen gesellte sich 
daon 1846 das von A n d e r s o n  aufgefundene Picolin hinzu. 

Dies war  der Stand der damaligen Kenntnisse beziiglich des 
Steinkohlenteers, a1s M a n s f i e l d  von H o f m a n n  veranladt wurde, 
uber die in  dem erwahnten Rohmaterisl voikommenden Kohlen- 
wasserstoffe zu arbeiten. Die Mitteiluug, welche die von ihm er- 
zielten Ergebnisse enthielt, trug den Titel BUntersuchungen uber Stein- 
kohlenteer, Teil I a ;  sie kann noch jetzt - 60 Jahre  nrch ihrem Er- 
scheinen - mit Interesse und Nutzen gelesen werden. Ihr  Inhalt 
hat  im Hinblick au€ die Entwicklung der Farbstoffindustrie historische 
Bedeutung erlaogt und darf mit den beruhmten, von R u n g e  1834 
publizierten Ahhandlungen l) in eine Reihe gestellt werden, mit 
welchen zusammen sie die wichtigsten Beitrage zur Chemie dee St&- 
kohlenteers enthllt, die vor der Begrundung jener Industrie erschienen 
waren. Der  Apparat, der von M a n s f i e l d  frir die fraktionierte De- 
etillation der Teerole ersonnen worden war, enthiilt bereits den *Ruck- 
IluBkiihler., in  welchem wir das  Vorbild unserer modernen Rekti- 
fizierkolonnen zu erblicken haben. Mit Hilfe gut definierter Deri- 
Pate isolierte und charakterisierte M a n s f i e l d  schon damals mit be- 
achtenswerter Schiirfe und Genauigkeit das  Benzol; er gab sogar 
bereits an, wie es durch fraktionierte Destillation und durch Kry- 
stallisierenlassen bei tiefen Temperaturen gereinigt werden kann. Es 
ist nicht ohne historisches Interesse, dnlj die Analyse dee Kohlen- 
wasserstoffes von E d w a r d  C h a m b e r s  N i c h o l s o n  ausgefiihrt 
worden iet, der damals ebenfalls zu den Schiilern H o f m a n n s  gehorte 
und spi ter  in der englischen Iodustrie, besonders in der  Fabrikatioo. 
*on Steinkohlenteer-Parbstoffen, eine eehr beachtenswerte Rolle ge- 
epielt hat. Von den hochsiedenden Koblenwasserstoffen isolierte 
M a n s f i e l d  das Toluol und noch zwei bohere Momologe, die er 
ds Cumol rwp. Cyrnol anzusprechen geneigt wak. Augeowheio- 

I) Pogg. A n d .  81, 65, 513 [1%34]; 82, 308, 328 [1834]. 
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lich war  es seine Absicht, die Untersuchung in der angegebenen 
Richtung weiter fortzusetzen, dn hierauf schon die Angabe .Ted Ia i n  
der Uberschrift der ersten Mitteilung hindeutet. Ungluclrlicherweire 
erlebte er jedoch die Vollendung seiner Arbeit nicht: Wenige Jahre 
aach der Veroffentlichung der ersten-Mitteilung stied ihm durch Ent- 
ziindong eines Kohlenwasserstofls , mit dessen Destillation er be- 
achiiftigt war, ein Ungliicksfall zu, bei welchem er so schwere Brand- 
wunden erlitt, daB er - im sechsunddreiSigeten Jahre seines Lebens - 
verstarb. Der verhangnisvolle Unfall trug sich in einem Laboratorium 
im Oaten Londons zu, und zwar am 17. Februar 1855’). 

Die gesamte Zahl der definierten Verbindungen, von denen man 
wudte oder auch bloB annahm, dad sie im  Steinkohlenteer vorkommen, 
betrug zu Mansf i e lds  Zeiten nur dreizehn. Unter diesen befanden 
sich vier, deren Vorhandensein sich lediglich auf Vermutungen stiitzte, 
und eine, von der wir jetzt wissen, dal3 sie fiilschlicherweise mit dem 
Cumol identiliziert worden war. I)aa Verdienst Mans fi e Id s besteht 
nun in erster Linie darin, in b u n d i p  Art bewiesen zu haben, daI3 
Benzol notigentalls in beliebiger Menge aus der BSteinkohlenteer- 
Naphthac: gewonnen werden kiinnte; ferner zeigte er, dal3 aus dem 
gleicben Rohmaterial auch das Toluol und die hoheren Homologen 
oach Bedad abzuscheiden wiiren. 

Mansfield begntigte sich jedoch nicht damit, das Benzol und 
Toluol einfach zu isolieren und zu cbarakterisieren. Im Jahre 1847 
beschrieb er ein Verfahren zur Darstellung von Nitrobenzol dorch 
Einwirkung von starker Salpetersilure (spez. Gew. 1.5) ant den 
Rohlenwasserstoff. Bei der unter.Patentschutz gestellten Arbeitsweise 
vollzog sich die Reaktion in spiralformig gewundenen Rohren aus 
Glas bezw. Steingut oder in sonstwie passend geotarlteten Gefiiden, 
die durch Einstellen in  Wasser gekWt  wurden. Das Nitrobenzol 
muS urn jene Zeit schon in einigermaDen betriichtlichen Mengen am 
Steinkohlenteer-Benzol dargestellt worden sein; denn Hof rn ann  , bei 
dessen Arbeiten das Anilin bekanntlich eine sehr bedeutende Rolle 
gespielt bat, gibt an, dad er sich das Ausgangsmaterid durch Re- 
dueieren von lmhnisahem Nitrobenzol bereitet habe. In den ein- 
.leitenden Bemerkungen zu dem 1849 auegegebenen Band der Reports 
of the Royal College, in welchem sich such dis schon rrwiibnte MA- 
teilunql v ~ n  Mansf i e ld  findet, lesen wir nlimlich den folgenden, YOD 
H o € m a n  n herriihrenden Passus: 

SDiese Art der Verwendung q(eur,Beleuchtung) ist nun aber nicht 
die einzige, zu welcher das Benzol brauchbar &n dbfte. Bei der 

I) Ein Nacbrnf anf Manafield findet sich SOC. 8, 110 [1855]. 



Bebandlung mit Salpetersaure liefert dieser fliichtige Koblenwasserstoff 
ein angenebm riechendes 01, dessen Gerwb von dem Aroma des 
Bittermandelols nicht zu unterscbeiden ist. Man konnte demoocb, 
falls sich ein Bediirfnis hierfiir ,berausstellen sollte, diesen Riechstoif 
nunmebr tonnenweise aus dem Steinkohlenteer darstellen und zwar 
mit der groaten Leichtigkeit und ohne nennenswerte Kostena. Tat- 
sacblich wurde d a m  auch das Nitrobenzol unter dem Namen SMir-  
baniila von der Firma C. C o l l a s  in Paris als Ersatzmittel fiir das 
Bittermaode161 in den Handel gebrrtcht; Verwendung fsnd es haupt- 
sacblich zur Herstellung wohlriecbender Seifeo. Diese Art des Ver- 
brauchs ist zwar von historischem lnteresse, erreichte aber, yom tech- 
nischen Gesichtspunkt aus beurteilt, nur eine fiir ein Teerprodukt 
praktisch nicbt ins Gewicht fallende Bedeutung. Nach Bo l l eys  
Handbucb der Cbemischen Technologiel) diirfte C o  I l a s  bereits ctas 
jetzt fiir die Nitrierung des Benzols gebriiuchliche Gemisch von Snl- 
pet.er- und Schwefeksiture verwendet hsben, obwohl er BUS heute nick 
rnehr ersichtlichen Granden immer von wnonohydratiscber Salpeter- 
slurew spricht. 

Die Bpraktischen Anwendungene, welche M a n s  field fur die  
Koblenwasserstoffe aus dem Steinkohlenteer vorausgesagt batte, be- 
gannen eine ernsthaitere Form anzunebmen mit Perkins Entdeckuug 
des Mauve (1856) und der sich hieran anschliebenden Erricbtung tier 
Fabrik in Greenford Green (1857), deren Aufgabe die technische Her- 
stelluog des ersten Steinkoblenteer- Farbetoffs war. Zur Zeit, ale 
Mansf ie ld  seine Untersuchungen ausfuhrte, hatte nocb kein Kohlen- 
wasseretoB 8 u s  dem Steinkoblenteer als Ausgangsmaterial zur Dnr- 
stellung von weiteren chemischen Verbindungen, Fsrbstolfeu oder 
anderen Produkten Verwendung gefunden. Bei der AufzHblung der 
Miiglichkeiten zur tecbnischen Verwendung des Benzols nimnit deiu- 
entsprechend Mansf ie ld  such nur auf den Verbrauoh des Koblen- 
wasserstoffs ais LBsungsmittel oder als Leucbtmaterial Bezug. Durcb 
die Perkinsche Entdeckung wurde mithin fiir das Benzol erst die Ab- 
satzquelle als Rohmaterial fiir eine neue Industrie geschaffen. und 
zwar in einem zuvor noch nicht in den Bereich der Miiglichkeit ge- 
zogenen MaBstab. Durch die Arbeiteo son Mansf i e ld  war nller- 
dings der Boden scbon vorbereitet worden; da sich aber noch keine 
Nacbfrage nach Benzol geltend gemacbt hatte, so konnten damah die 
Teerdestillateure den Kohlenwasserstoff runiichst weder in aus- 
reichenden Quantitiiten, noch in genugender Reinheit liefern. lnteressant 
ist, daR die erste Sendung des yon Perkin verarbeiteten Robmsterials 

____ .~ 

I) Band V, Teil I¶, 9. 257. 



aus  der schottischen Teerdestillation von M i l l e r  d Co. in Glasgow 
stammte. 

Hierzu kameu d a m  die Schwierigkeiten, die mit der Nitrierung 
des Benzcds und weiterhin init der Reduktion des Nitrokiirpers zum 
Anilin in Zusammenhang standen. Auch hier wieder hat  M a n s f i e l d  
die Rolle des Pfadfinders gespielt; das  von ihm angegebene Verfahren 
erwies sich aber fur die Ausfiihrung in dem jetzt notwendig gewordenen 
groWen MaSstabe nicht brauchbar. Auderdeni war  es zu koatspielig, 
denn man darf nicht vergessen, daB der neue Parbstoff in Konkurrenz 
zii treten hette mit den bereits im Markt befindlichen Pflanzenfarb- 
stoffen, und so hat  dann auch die Firma P u l l a r  in Perth, welche die 
Iarberischen Eigenschaften des Mauveins begutachtete, sich unter dem 
12. Juni 1836 Perkin gegenuber dahin geZuBert, daB ,seine E n t  
deckung von Wert  sei, vorausgesetzt allerdings, da13 sie die Ware 
tiicht zu teuer rnacbea. Es braucht n u n  nicht besonders hervorgeboben 
zu werden, da6( Salpeterslure von einer Stiirke, wie aie M a n  s f i e l d  
fiir die Nitrieruug verwendete, im Jahre 1856 ein sehr kosbpieliges 
Material darstellte. Tatsbhl ich konnte auch eine Saure von genugender 
Starke zu jener %eit garnicht in ausreichender Menge beschafft werden, 
und Perkin mudte deshalb Apparate ereinnen, in welcben er  das 
Benzol niit Hilfe einer Miachung von Schwefelsiiure und Natrium- 
nitrat nitrieren konute. Seine Erfindungsgabe wird in dieser Hinsicht 
bevonders durch die folgende Stelle illustriert, die sich in der Hof- 
mano Memorial Lecture I )  von 1896 findet: BBis zu jener Zeit hatten 
weder ich, noch meine Freunde jemals das Innere eioer chemischen 
Fabrik zu sehen bekommen, und alles, w a s  ich wudte, stammte nur 
aus Buchern. Dies war jedoch kein so ernstliches Hindernis, wie es  
zunachst scheinen kiinnte; vie1 schwieriger erwiesen sich die Auswahl der  
erforderlichen Apparate und die Art der auszuffibrenden Operationen, 
denn diese waren von dem bis dahin Gebrauchlichen ao vollkomlrren 
verachieden, daW das Vorhandene kaum als Vorbild dienen konnte.. 

*Bevor wir den neuen Betrieb eriiffnen durften, war es unuml 
ganglich notwendig, zunachst zu probieren und schrittweise vorzugeho, 
umso mehr als die Mehrzahl der von uns auszufiihrenden Operationen 
ganz neue Typen von Apparaten erheisahte, die erst ausgedacht uad 
irn kleineo probiert werden muaten, bevor wir mehr davon bestellen 
und die Fabrikation in gr6Werem MaRstsbe aufnehmen konntena. 

Als d m n  endlich mit der Herstellung des Mauveins begonuen 
wurde, wuchs die Nachfrage nach dem neuen Parbstoff rsach SO stark 
an, dad dia Hilfsmittel der Yabrik i n  Greenford biu auf das  Kuderste 

I )  Soc. 69, 606 [1896]. 
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in  Anspruch genommen werden muBten und es sich als notwendig 
erwies, zur Beschaffung des Rohmaterials die Hilfe einer anderen 
Firma in Anspruch zu nehmen. Dies war die Firnla S impson ,  
Maule & Nicho l son ,  deren Fabrik sich in Locksfield (im Suden 
von London) befand. Der Teilhaber N icho l son  dieser Firma war 
der schon erwahnte Schuler HoFmanns ,  welcher seinerzeit rnit 
M a n s  f ie ld  zusammen gearbeitet hatte; nnter seiner energischen 
Leitung konnte die Fabrik nicht nur der Firma P e r k i n  & S o u s  
mit einigen der notwendigen Rohinaterialien aushelfen, sondern sich 
auch spater selbst der Fabrikatioo von Farbstoffen zuwenden und 
1865 i n  Hackney Wick die Atlas-Werke errichten. Im Jahre 1868 
ging die Fabrik dann in den Besitz der Firma B r o o k e ,  S impson  
R S p i l l e r  iiber. Wi l l i am S p i l l e r ,  der friiher der letztgenannten 
Firma angehorte, hat dem Verfasser dieses Nachrufs erzlhlt, er erinnere 
sich noch sebr genau der Zeit, als seine Vorganger gerade die Her- 
stellung von Nitrobenzol anfgenommen hatten, da er damals in 
Locksfield in Gemeinschaft mit dem verstorbenen E. C. N ic  h Olson 
arbeitete. Die Nitrierung wurde in groBen glasernen GefiiBen vor- 
genommen, die aboltheadsc. hieBen und reihenweise angeordnet waren ; 
denn damals war noch nicbt bekannt, daB gu6eiserne GefiiBe fur den 
gleichen Zweck verwendbar sind. Der MaBstab, in welchem gesrbeitet 
wurde, war im Vergleich zu dern, was eine moderne Nitrieranlnge 
leistet, nur ein recht bescheidener. Auch sie muaten, ebenso wie 
Perkin, die Schwierigkeiten kennen leroen, die mit der Beschaffung 
von genugend groBen Mengen reinen Renzols verbunden waren. Die 
Operation selhst erwies sich haufig als recht Iaunisch, was einerseits 
mit der ungleichen Beschaffenheit des zu verarbeitenden Handels- 
Benzols zusammenhing, andererseits aber auch dadurch bedingt wurde, 
daQ man damrils die Anwendung von Riihrvorrichtungen nocb nicht 
kannte. Die Verbilligung des Verfahrens durch Benutzung von gu13- 
eisernen GefiiBen und Riihrvorrichtungen wurde erst erreicbt, als die 
1857 in Angriff genommene Fabrikation des Mauve bereits einige 
Zeit im Gange war. Die Apparatur ist von Perkin in seinen vor der 
Society of Arts im Jahre 1868 gehaltenen *Cantor Lecturesa be- 
schrieben und auch abgebildet worden; die Zeichnung findet sich 
spiiter in  manchen Werken iiber Technologie reproduziert, da sie im 
Prinzip praktisch noch die gleiche ist, \vie sie heute gebraucht wird l). 

l) Ein Arbeiter, James Underwood, der in der Pobrik von Simpson,  
Manle Rt Nicholson in Locksfield wiihrend der ersten Jahre der Farbstoif- 
Fabrikation tiitig war, erinnerte sich ebenfalls noch derr Herstellung dea Nitro- 
benzols in den glhernen .bolthcads* und des ep&teren nergmgs  zu der 

- 



Der  niichste Schritt, die Reduktion des Nitrobenzols zum Anilin, 
rnudte ebenfalls erst fur  die Durchfuhrung im technischen MaSstabe 
ausgearbeitet werden. In den Laboratorien war  damals das Verfahren 
YOU Z i n i n  in Gebrauch, das  bekanntlich auf der Anwendung von 
Schwefelwasserstoff bei Gegenwart von Ammoniak beruht. Dieee 
Methode liir einen technischen Betrieb heranzuzieheo , war  selbstver- 
stiindlich unmoglich. Die Beoutzung von Metallen, wie Zinn oder 
Zink, unter Zuhilfenahme von Siuren  wiire gleichfalls sowohl zu 
kostspielig, als auch zii unhandlich gewesen. Glucklicherweise hatte 
jedoch B B c h a m p  schon 1854 gefunden, da13 sich Eisen und Essig- 
s lure  fur die Rednktion von Nitrokorpern gebrauchen lassen, und 
Perkin, der sich mit diesem Verfabren bereits im H o f m a n n s c h e n  
Laboratoriuni vertraut gemacht hatte, gelang es d a m ,  die Methode 
mit Erfolg auf die technische Darstellung des Anilins zu ubertragen I). 

Welohe betriicbtlichen Schwierigkeiten jedoch die erfolgreiche Losung 
dieser Aufgabe mit sich gebracht haben mu13, kann jeder leicht er- 
messen, der  es eiomal eelbst erlebt bat, wie beftig dieser Reduktions- 
prozeD zu verlaufen pfiegt, wenn man ihn nicht in geeigneter Weise 
uberwacht. 

Nach nberwindung aller dieser Hindernisse konnte dana gegen 
Ende des  Jahres  1857 in Greenford Green mit der Fabrikation des 
ersten wynthetischen Farbstoffsg begonnen werden ; aber der Genius 
ihres GrBnders fand noch ein groJ3es Feld zu seiner weiteren Be- 
tiitigung vor sich. Es sei zuniichst daran erinnert, daB die sich bei 
der  Oxydation von rohem Anilin mit Kaliumbichromat uud Schwefel- 
eiiure bildenden Produkte eioe sogenannte harzige Masse darstellen ; 
es mu0ten deshalb zuniichst Verfahren zu ihrer Reinigung ersonnen 
werden, und auch hierbei wieder trat der  Reichtum Perkins an 
geistigen Hilfsmitteln gliinzend zu tage. Beseelt ron jenem echt 
wissenschaftlicben Geist, der  in  allen seiaen Arbeiten zum Ausdruck 
kommt, niachte sicb Perkin an die Untersuchung der von ihm durch- 
geftibrten chemiscben Prozesse und der dabei gewonnenen Prodnkte. 
Zuniichst wurde das Rohmaterial auf Filtern gesammelt und durch 
Aoswaschen mit Waeser von dem noch darin enthaltenen ubereohussigen 
schwefelsanren Anilin befreit; dann wurde es getrocknet uud gepulvert 

eisernen Apparatur. Die EinMhrung dieser Verbeaserung wird im allgemelnon 
E. C. N i c h o l s o n  zugeschriebea. Eine Abbildung der ersten (horizontalen) 
Form des Apparatea hat Perkin ebenfalls in den *Cantor Lectnrtea gegeben. 

1) Die hervorragende Bedeutung dimes Erfolges erhellt am besten aus 
olgenden Satz, der sich auf S. 607 in Perkins Hofmann Memorial Lecture 
inde .W&e diese Entdeckung nicht gemacht worden, so biittc sich die 
Industrie der Steinkohlenteer-Farbstoife nicht cntwickeln k6nnen.. 
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und schlieI3lich solange mit NSteinkohenteer-Naphtha* extrahiert, bis 
es YOU harzigen Beimischungen befreit war. Hiernach wurde von 
neuem getrocknet, rnit holzgeisthaltigem Spnt ausgezogen und die 
filtrierte Liisung dann soweit abdestilliert, daB sich der Farbstoff ails- 
zuscheiden begann. Spiiter gelang es, diese Reinigungsmethode durch 
Fortlassen der Extraktion rnit Naphtha zu verbessern und billiger zu 
gestalten, d a  man die Beobachtung gemacht hatte, da13 verdunnter, 
mit Holzgeist vermischter Alkohol nur  den Farbstoff aufnahm, die 
harzigen Nebenprodukte aber ungelost lie13. SchlieBlich wurde das  
Verfahren noch dadurch sehr erheblich weiter vereinfacht, daI3 man 
den Farbstoff lediglich mit Wasser auskochte und die Liisung dann 
mit Alkali ausfdlte; hierbei reeultierte die freie Base, welche fiir die 
Verwendung i n  den Farbereien in ihr Acetat verwandelt wurde. 

Die Eutdeckung und die sich an diese anschliefiende technische 
Darstellung des Mauve bildet aber saint allem, was mit ihr in Zu- 
snmmenhang steht, nur einen Teil dessen, was wir Perkin zu ver- 
danken haben. Als er gegen den Bat seines beriihmten Lehrera 
H o f m a n n  an diese Aufgnben herantrat, wich e r  von den Wegen der 
reinen Wissenschaft a b  und begab sich auf ein Gebiet, auf dern e r  
ein vollkommener Neuling war. Seine ganze Zukunft hing von rlem 
Erlolg seines Unternehmens ab, denn sein Vater hatte fast sein ge- 
samtes Verniogen dem Wagnis geopfert, die Fabrik in Greenford Green 
zu errichten. Fiir Perkin galt es deshalb, uoch mehr zu tun, als den 
von ihrn entdeckten Farbstoff auf den Markt zu bringen. Das 
Wichtigste war zunlchst, die Farber ~ i n d  Drucker von den guten Eigen- 
schaften des neuen Produktes zu iiberzeugen und sie rnit dessen Bn- 
wendung vertraut zii machen. Auch dieser keineswegs leichten Auf- 
gabe unterzog sich Perkin, obwohl er bis dahin niemals rnit der 
Fiirberei-lndustrie in Reziehung gestanden hatte. Es ist schon rnehr- 
tach erwahnt worden, daf3 die Firms P u l l a r  in Perth die erste war, 
die den jungen Erfinder wenigstens soweit ermutigte, als die ffrbe- 
rischen Eigenschaftm des Mauve in Betracht kamen. Auf ihre Ver- 
anlassung iinternahm der SeidenfLrber T h o m a s  K e i t h  in Bethnd 
Green bei London Versuche, Seide mit dem neuen Material zu fiirben, 
und bald konnte auch er giinstige Berichte erstatten. Wie es  aber  
rnit neuen Erfindungen zii gehn pflegt - auch hier lief3 sich der Schritt 
vom orientierenden Versuch zu der Anwendung im groBen nicht tun, 
ohne daf3 mnu gewissen Schwierigkeiten begegnete. Es stellte sich 
hernus, dafi der Farbstoff bei der  Verwendung in bedeutendea Mengee 
iingleichrnHflig aufzog und die gefirbte Seide ein fleckiges und unan- 
sehnliches Aussehn zeigte, so da13 dem Farbbade ein das Antarben 
verlangsarnendes Mittel hinzugesetzt werden mul3te. Das Ergebnis 

. 
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der gemeinschaftlichen Bemuhungen Perkins und des praktisch er- 
fahrenen Fiirbers war dann die Einfiihrung der Seifenbiider in die 
Seidenfiirberei; hiernach konnte die F i r m s  K e i t h  als erste das Mauvein 
in  technischem MaBstabe verwenden. 

In der Fiirberei von wollenen und baumwollenen Geweben muBte 
dann noch einmal eine iihnliche pfadhderische Arbeit geleistet werden. 
Perkin selbst hat berichtet, daB er und der jetrige Sir R o b e r t  
P u l l r r  unabhangig von einander die Verwendung des Tannins zu- 
sammen mit einem Metalloxyd als Reizmittel fur die Baumwoll- 
Fiirberei entdeckt haben, und da13 er  dann spater in Gemeinschaft 
mit A l e x a n d e r  S c h u l t z  das wnlosliche Aluminiumarsenitc: als Beixe 
eingefuhrt hat. Die englischen und schottischen Kaliko - Drucker 
waren dem neuen Farbstoff anfangs keineswegs freundlich gesinnt, 
und Perkin hat  dem Schreiber dieser Erinnerungen oft erzablt, daB 
der AnstoB zu dieser bedeutendsten Anwendungsform seiner Ent- 
deckung von Frankreich ausgegangen ist. Es scbeint, als ob infolge 
irgendeines technischen Versehens Perkins franzosisches Patent die 
erwartete Schutzwirkung nicht aushbte und die franzosischen Fa- 
brikanten dementsprechend anfingen, sich den Farbstoff selbst her; 
zustellen. In Frankreich hat  der Farbstoff damah auch den Namen 
s Mauve* erhalten. Mit dem bekannten Geschick der franzosischen 
Kaliko-Drucker wurden d a m  bald wunderhubsche, unter Zuhilfenahme 
von Mauve hergestellte Muster iiber den Kana1 gescbickt, und dieser 
Umstand wirkte dann mehr als irgend ein anderer dahin, d a 8  sich 
auch in England die Anwendung des neuen Farbstoffs rascher ein- 
burgerte. Wiire nicht dieser Anreiz durch die Konkurrenz dazuge- 
koinnien, so durfte der Erfolg des juugen Fabrikationszweiges ein 
ungewisser geworden seiu, denn die Firma P u l l a r  hatte an Perkin 
bericbtet, da13 . h e r  Ansicht nach, falls nicht auch die Drucker sich 
an den Gebrauch des neuen Farbstoffs gewohnten, es zweifelhaft er- 
scheinen miisse, ob es ratsam erschiene, nur zur  Herstellung der von 
den Fiirbern allein benotigten Quantitiiten eine Fabrik zu errichten I)<. 

‘Diesen Teil der von ihm gemachten Erfahrungen bat Perkin 1896 in 
folgenden Worten zusanimengefafit : BBevor der Anilin -Purpur ale 
Farbstoff fur wollene und gemischte Gewebe eingefiihrt werden konnte, 

1) *I& entsinne mich noch deutlich der Zeit, E& ich zum eraten Mal 
einen Kaliko-Drucker venrnlrrsseii wollte, mit dem neuen Farbstoff Versuche 
zu machen; die einzige Antwort, die ich erhielt, war: des Produkt sei zu 
teuer! Erst fasl zwei Jehre spiter, als die franzbsischen Kaliko-Drucker an- 
gelangen hatten, auch mit Anilin-Purpur Muster henustellen, begannen die 
englischen Drucker, sich thr den Farbstoff zu interessierena. (Perkin, Cantor 
Lectures, Society of Arts, Boricht hber die Sitzung vom 7. Dezeniber 1868, S. 9). 
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habe ich einige Wochen i n  BradIord damit verbringen miissen, ein 
brauchbares Verfahren fiir seine Anwendung auszuarbeiten..: 

>So wird man erkennen, da13 bei dem neuen Earbstoff nicht nur 
die mit der Herstellung verbundenen Sohwierigkeiten , sondern auch 
die Vorurteile der Verbraucher besiegt werden muaten; auDerdem 
erforderte schon allein die Tatsache, daB mein Mauvein zu einer ganz 
neuen Klasse von Farbmaterialien gehorte, einen graben Aufwand 
an Zeit, bis die besten Formen seiner Anwendung in der Piiiberei, 
beini Kaliko-Druck usw. ausprobiert worden waren. In Wirklichkeit 
mudte in  allen diesen Dingen die Arbeit des Pfadfinders verrichtet 
werden; es galt, die Wege, wie sie damals noch beschaffen waren, 
zu  ebnen und frei zu machen, auch fiir alle anderen Farbstoffe, die 
noch folgen sollten, und die Verfahren auvzuarbeiten, die eine Ver- 
wendung fiir das  Flrben von Seide, Baumwolle und Wolle, ferner 
auch fur den Kaliko-Druck zulieben. Was so erreicht wurde, ist 
dann spiiter dem Magenta-Rot, dem H o f  mannschen  Violett und vielen 
anderen Farbstoffen zugute gekonimen I). 

Die naturliche Folge des Aufschwungs der neuen Industrie war, 
daB ein gauzes Heer von Nachahmern erstand. Alle Arten von Oxy- 
dationsmitteln wurden auf das  Anilin angewendet, und die hierbei 
gemachten Erfahrnngen bildeten dann den Gegenstand konkurrierender 
Patente. Hierbei waren die Unterschiede gegeniiber dern urspriing- 
lichen Patent Perkins oft so gering, daB es fraglich erscheinen mu13, o b  
die moderne Patent-Gesetzgebung nicht den betreffenden Erfinder rnit 
seinen Anspriichen durch den Hinweis darauf abgewiesen hiitte, daB 
neine offenkundige Nachahmunga vorliege. T a b o u r i n  und Gebr. F r a n c  
lieden sich die Anwendung von Anilin-Hydrochlorid statt des Sul- 
fates schiitzen; B e a l e  und K i r k h a m  in England nahmen ebenso wie 
S c h e u r e r - K e s t n e r ,  D e p o u i l l y  und L a u t h ,  ferner C o  b l e n t z  und 
C. P h i l l i p s  in Frankreich Patente auf die Verwendung von Chlor- 
kalk, S m i t h  benutzte Chlorwasser, G r e v i l l e  W i l l i a m s  Kaliumper- 
manganat, K a y  Mangandioxyd, D a v i d  P r i c e ,  der rnit der Firma 
S i m p s o n ,  M a u l e  t.k N i c h o l s o n  in Beziehung stand, Bleisuperoxgd;' 
D a l e  und Capo nahmen Kupferchlorid, . S t a r k  und G u y o t  rotes 
Blutlaugensalz usw. Es bedarf weiter keines Hinweises, daB manche 
der yon den genannten Erfindern erhaltenen Produkte nicht ganz mit 
dern Perkinschen Mauve identisch gewesen sein konnen; Tatsache ist 
es jedenfalls, da13 nicht eines der von anderer Seite vorgeschlagerien 
Verfahren mit der urspriinglichen Bichromat-Methode i n  erfolgreichen 
Wettbewerb zu treten vermochte, denn entweder war die Ausbeute 

I )  Hofmann Mernoiirl Lecture, SOC. 69, 609 [1896]. 
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zu klein oder der Parbstoff zu schwer zu reinigen oder das Oxyda- 
tionsmittel zu teuer, obwohl damals auch fur ein Pfund Bichromat no& 
10-11 Pence zu bezahlen waren. Unter allen oben anfgeziiblten 
Verfahren gab n u r  das von D n l e  und C a r 0  zufriedenstellende Re- 
sultate; aber auch dieses arbeitete nicht so okonomisch, wie der von 
Perkiii angegebene ProzeQ. 

Nachdem das von Perkin entdeckte und in die Industrie einge- 
fiihrte' Mauvein so groWe Erfolge gehabt hutte, fiihrte die weitere 
Entwicklung des jungen Zweiges der technischen Chemie bald zur 
Entdeckung anderer Teerfarbstoffe und zur Errichtung neuer Fabriken. 
Ungefahr zehn Jahre hindurch wurde aber Mauvein in Greenford 
dargestellt, ohne daI3 i n  dieser Zeit eine neue Entdeckung von groI3erer 
Tragweite gemacbt worden ware, obwohl Perkins Tiitigkeit auf dem 
Gebiete der reinen wissenschaftlichen Untersuchungen nicht zum 
Stillstand kam. Der Farbstoff Magenta wurde zuerst 1859 von Ver -  
gu in  in Frankreich in industriellern MaSstabe dargestellt; bald darauf 
begann dann auch die Firma S i m p s o n ,  Maule  I% Nicho l son  diesen 
und andere aohlbekannte Farbstoffe nach den1 ArsensBure-Verfahren 
zu fabrizieren. Bis hierher war die Entwicklung der Farbsboff-In- 
dustrie gediehen, ala 1862, ini Jahre der Internationalen Ausstellung 
in London, Hofmann an einem der Freitag-Abende i n  der Royal 
Institution einen Vortrag hielt, aus welchem I )  hervorgeht, daW die 
Zahl der gut definierten Verbindungen aus dem Steinkohlenteer, die 
nach der yon Mansf ie ld  1848 aufgestellten Liste nur dreizehn Sub- 
stanzen umfalJte, inzwischen auf vierzig angeaachsen war. Fur die 
Zwecke der erwahnten Ausstellung stellte die Firma S impson ,  Maule  
& Nicho l son  aus Krystallen von Magentaacetat jene beriihmte 
,IMagenta-Kronec: her, die Hofmann  auch i n  seiner .,Mauve und 
Magentaa behandelnden Vorlesung den Zuhoreru zeigte. Einen SchluQ 
auf die Preise, zu welchen damala die neuen Farbstoffe verkauft 
wurden, kann man aus dem Umstand ziehen , daB gereinigtes festes 
Mauvein fast eben soviel kostete wie das gleiche Gewicht Platin; so 
enthielt die Butte, in welcher die Magenta-Krone auskrystallisiert war, 
eine auf 8000 E geschiitzte Menge des Acetats der Base, wahrend die 
auf dem etwa 1 m hohen Drahtgestell der .Krone< aufsitzenden, pracht- 
yo11 ausgebildeten Krystalle einen Wert von etwa 100 f: repriisentierten. 

Die Entdeckung und techriische Darstellung des Mngentn-Rots 
war zweifellos nach dem Auftauchen deu Mauveins der wichtigste 
Fortschritt, den die Industrie i n  dem hier besproclienen Zeitabschnitt 
gemacht bat. Die Ailtiindung des neuen Farbstoffs iibte jedoch zu- 

I )  Chem News 6, 90. 
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nHchst a d  die geschiittlichen Maanahmen der F i rma Perkin keinen 
merklichen Einflul3 Bus ,  da  das  Mauve seinen Platz behauptete; 
im Jahre 1859 nahm d a m  aber Perkins Bruder T h o m a s ,  der k a u b  
mgnnische Leiter des Ganzen, im Interesse der Firma ein Patent auf 
die Herstellung von Magenta durch Osydieren von Rohanilin mit 
Quecksilbernitrat]). Dies bedeutete eine Verbesserung gegenuber den1 
alten Verguinschen  Verfahren, das niit Zinnchlorid arbeitete; aber 
die neue Methode erwies sich als gefahrlich, launisch und kostspielig, 
und wiirde deshalb bald von M e d l o c k s  Arsensiiure- Verfahren ver- 
driingt, nach welchem die Firma S i m p s o n ,  M a u l e  & N i c h o l s o n  
und - nach Bcendigung eines sehr interessanten Rechtsstreites - 
auch die Firma R e n d  H o l l i d a y  ck S o n s  in Hudderafield arbeitete. 
Obwobl aber die Firma Perkin cfE Sons niemals irgend erhebliche 
Mengen Magenta hergestellt hat ,  so brachte die Einfiihrung dieses 
neuen Farbstoffs doch notwendigerweise eino Erneuerung und Weiter- 
entwicklung der  fabrikatorischen Anlagen mit sich. Ungefahr f u n f  
Jahre nach der Griindung der Greenford-Werke machte H o f m a n n ,  
der sich inzwischen voll Begeisterung mit Arbeiten aus dem Gebiet 
der Farbstoffchemie beschiiftigt hatte, die Beobachtung, da13 Magenta 
sich iitbylieren .und methylieren lieI3, wobei sich violette Farbstoffe 
bildeten, deren Herstellung alsbald die Firrnn S i m p s o n ,  h l a u l r  
& N i c h o l s o n  ubernahm. Dss H o f m a n n s c h e  Violett und auch ge- 
wisse Phenylderivate des Rosanilins, die ungefiihr zur gleicben Zeit 
von G i r a r d  und d e  L a i r e  i n  Frankreich nufgefunden worden waren 
und in England ebenfalls von der genannten Firma fabriziert wurden, 
begannen aber nunmehr dern Mauve Konkurrenz zu machen. 

Wie ich glaube, ist bisher von keinem, der sich mit der Ge- 
schichte der Steinkohlenteer-Farbstoffe befaljt hat, mit genugendeni 
Nachdruck darauf hingewiesen worden, daD die von dem Pfadfinder 
Perkin gemachte Entdeckung schlie13lich auf sich selbst nachteilig zu- 
rhckwirkte; aber es kann doch dariiber kein Zweifel bestehen, dnB 
erst die Fabrikation von Auilin in groflem Maflstabe die Auffindung 
von Verfahren xur technischen Herstellung des Magenta-Rots moglich 
gemacht hat, und da13 es wiederiim dann die Derivate des letztge- 
nanoten Farbstoffs waren, die ernstlich das Mauve zu verdrangen be- 
gannen. Spaterhin fuhrte dann L a u t h e  Entdeckung von Farbstoffen 
wie das Methylviolett, welche durch Oxydation alkylierter Aniline 

1) ~ D a s  Zinnchlorid wird durch das Quecksilbernitrat ersetxt, mit dern 
die Fabrikation auch in Deutschland ihre ersten krilftigen Wurxeln InWta 
(H. C a r o ,  H. 26, 1031 [18921). 



gewonnen wurden und deren Herstellung in Frankreich ungefiihr urn 
1866 begann, weitere Konkurreaten des ursprunglichen Mauveins ins 
Feld. Die neueren Farbstoffe waren zwar nicht so wideretandefahig 
wie das Mauve, iibertrafen es aber durch den Glanz ihrer Nuanoen, 
und so muBte dann die groBere Soliditiit bald dem schiineren Schein 
weichen. Praktisch machte sich die Weiterentwicklung in dieser 
Richtung dadurch geltend, daB die Nachfrage nach Mauve dlmahlich 
ziiriickging, weil dessen Verwendung eine immer beschranktere wurde 
und schliedlich sogar fast ganz aufhorte. Man darf wohl sagen, da13 
das Mauvein n u r  die ersten zehn Jahre seines Lebens als bluhender 
Zweig am Baume der Farbstoff-Industrie prangte; aber es gelang 
Perkin, die Greenford-Werke mit Erfolg weiter zu fiihren, trotx des 
feindlichen Einflussee der inzwischen gemachten neuen Entdeckungen 
und der Griindung anderer Fabnken. Im Jahre 1864 fuhrte er ein 
sehr geistreiches Verfahren zur indirekten Alkylierung von Magenta 
ein, welches seine Firma i n  den Stand setzte, mit den anderen vio- 
letten Farbstoffen, die damals im Handel waren, erfolgreich i n  Wett- 
bewerb zu treten. Dieses Verfahren bestand darin, daB man die 
Magenta-Base mit holzgeisthaltigem Alkohol - der spiiter vorteilhaft 
durch reinen Methylalkohol ersetzt wurde - und der Verbindung er- 
bitzte, die sich aus Te rpen t id  und Brom bei Gegenwart von Wasser 
bildet. Dieses Bbromierte Terpentiniila ist den Chemikern lange be- 
kannt gewesen und war auch von Grev i l l e  W i l l i a m s  untersucht 
worden; an seine Verwendung fiir technische Zwecke hatte man aher 
bis dahin noch nicht gedacht. Die so gewonnenen FarbstoIfe kamen 
unter der Bezeichnung *Britannia-Violettsa in verschiedenen Schat- 
tierungen von Blau in den Handel, die sich nach dem Grade der 
Alkylierung richteten. Man nahm zuerst an, daB sie das Radikal des 
Pinens enthielten, wahrend man spiiter die Ansicht aussprach, dal3 
sie vom gleichen Typus, wenn nicht gar identisch mit den Hofmannechen 
Violetts waren. Perkin hiitte demnach eine indirekte Methylierungs- 
methode aufgefunden, welche in ihrer besonderen Art der damaligen 
Chemie noch nicht bekannt war. Das Perkinsche Verfahren war sehr 
erfolgreich, obwohl dieser Erfolg dadurch wieder welt gemscht wurde, 
daB die Firma die ihr notwendige Menge Magenta kaufen muate, 
weil sie diesen Farbstoff nicht selbst herstellte. Andereraeits war 
aber das bromierte Terpentiniil billiger als das Methyljodid, das fiir 
die Pabrikation der Hofmannschen Violetts gebraucht wurde. 

Als die Greenford-Werke auf diese Weise elf Jahre hindurch 
Mauve und gewisse Derivate desselben (die eben besprochenen 
Britannia-Violetts und noch einige andere Farbstoffe) hergestellt 
hstten, erhielt die Industrie im Jahre 1868 pliitzlich einen neuen 



kriiftigen Impuls durch die Nacbricht, G r a e b e  und L i e b e r -  
m a n n  hiitten in Deutschland ermittelt, das Alizarin, der Farbstoff der  
Krapp-Pflanee, sei ein Derivat des im Steinkohlenteer vorkommenden 
Anthracens und nicht, wie man bis dahin annahm, ein Abkiimmling 
des Naphthalins. Die beiden deutschen Chemiker, die erfrenlicher- 
weise noch heute in unsereni Kreise weilen, fanden dann weiter, daB 
der Farbstoff synthetisch aus dem Anthracen hergestellt werden konne, 
und damit war  die erste Laboratoriumssynthese eines naturlichen 
Parbstofh erreicht. 

Die nun zutnge tretende Nrtchfrage nach einem neuen Kohlen- 
wasserstoff aus dem Steinkohlenteer, dem Anthracen, und zwar in  
grol3en Mengen unrl im Zustande der Reinheit, machte es notwendig, 
dali Perkin nocb einmal seine Begabung als Pionier betiitigte. Zu- 
nachst galt es, geniigende Mengen Rohmaterial zu beschaffes und die 
Teer-Destillateure zur Produktion vou Anthracen anzuleiten , fur 
welcbes dann schliedlich im Fabrikbetriebe durchfuhrbare Reinigungs- 
methoden aufgefunden werden mubten. Allen diesen Anforderungen 
vermochte Perkin, dank seinem reichen Wissen und seiner Geschick- 
lichkeit, zu genugen, obwohl er damals noch ein junger Nann FOB 

kaum 30 Jahren war. Die nun folgende Entwicklung der Alizarin- 
Industrie ist jedoch 80 gut bekannt, da13 auf ihre Schilderung a n  
dieser Stelle verzichtet werden dark 

Die auf den voranstehenden Seiten gegebene Skizze aus der Zeit, 
in welcher die Teerfarben-Industrie begrundet wurde, findet ihre  
natiirliche Reschrinkung auf die Geschichte der  Fabrik in  Greenford 
Green. Allerdings mussen diese Werke, sobald man sie mit einer 
der grol3en deutschen Fabriken unserer Zeit vergleicht, als von n u r  
ganz untergeordneter Bedeutung erscheinen, und dementsprechend ist 
dann auch die gesamte Ausbeute an Farbstoffen, die in den 17 Jahren 
erzielt worden i d ,  in welchen Perkin in Beziehung zu seiner Fabrik 
stand, sobald man den Mabstab der Jetztzeit anlegt, nicbt gerade groB 
zu nennen. Trotzdem gibt man lediglich der Wahrheit die Ehre, 
wenn man sagt, d a b  keine einzige Fabrik in England jemals Ursache 
und Anlab zu SO weltumfassenden Entwicklungen, sowohl in tech- 
nischer, wie in  wissenschaftlicher Hinsicht gegeben bat, wie jene nur  
bescheidene Fabrik von P e r k i n  & S o n s  in Greenford Green, 

Als es seinerzeit die Aufgabe des Verfassers dieser Blatter wurde, 
an der Organisation der Jubilaumsteier im Jahre  1906 mitzuwirken, 
erschien es wiinschenswert, eine authentische Geschichte der Yabrik 
in Greenford Green zu schreiben und deren Bedeutung fur die Fa- 
brikation von Farbstoffen klarzulegen. S i r  W i l l i a m  P e r k  i n  hatte 



die Gate, mir fur diesen Zweck die nachstehenden Belege zur Ver- 
ftigung zu etellen: 

V e r z e i c h n i s  d e r  i n  G r e e n f o r d  Green in d e n  J a h r e n  
1857-1 873 f ab ri z i e r t  e n P r o d  u k te. 

Mauae. - Wurde in bedeuteoden Quantiaten hergestellt. 
Dahlia (Athyl-mauvein), GHS. Car H,,N,, HCI; - Wurde ungefghr gleich- 

zeitig mit Hofmanns Violett (1868) fabriziert; die Nuance wnrde vie1 bc- 
wundert, das F’rodukt war aber zu kostspielig und blieb deshalb nicht lange 
jm Gebrauch (Soc. 85, 399 [1879]). 

Anifin-ht. - Wurde zuerst in den bei der Mauvein-Darstellung abfal- 
lenden Waachwbsern nachgewiesen und dam durch Oxydieren des Maureins 
mit Bleisuperoxyd dargestellt. Es ist identisch mit dem Parasahanin. Fa- 
briziert wurde es ungeflhr zur selben Zeit wie der Dahlia-Farbstoff, doch 
wurden die einschlagigen Untcrsuchungen schon mehrere Jahre friiher auage- 
fahrt (Soc. 35, 407 [1879]). 

Magenta. - Wurde niittels Quecksilbernitrat unter dem Schutz eines auf 
meinen Namen ausgestellten Patentes auf Grund eincr aus dem Auslande 
stammenden Xtteilung hergestellt. Der Farbstoff l i d  aich auf diesem Wege 
zum ersten Ma1 krystallisiert crhalten (SOC. 16, 238 - 240 [1862]; die be- 
treflenden Versuche sind schon einige Jahre vor ihrcr VerBfFentlichung ange- 
stellt worden). Die Ausfiihrung des Verfahrens erwies sich jedoch als ge- 
fihrlich und wurde deshalb nach nicht allzu langer Zeit wieder anfgegeben. 

Amino-atonaphthalin. - Wurde, in fein verteilter Form ausgd&llt, ab 
orangener, roter oder scharlachroter Farbstotf fiir den Kaliko-Druck ver- 
wendef aber nicht in grol3en Mengen. 

Britannid-Violet& (in verschiedenen Schattierungen). - Dio Farbstoffe 
wurden aus Magenta mit bromiertem Terpentind und holzgeisthaltigem 
Spiritus oder bcsser mit  gercinigtem Holzgeist dargestellt. Das Produkt 
wurde anfaugs fiir ein Pinen-Derivat gehalten, gab sich aber spiiter als ein 
Gemisch voo methylierten Rosanilinen zu erkennen. Die Fabrikation geschah 
in groBem Mdstabe. 

Perkim ariin. - Das interessante Produkt war durch Behandeln von 
blaustichigem Britannia-Violett mit Acetylchlorid gewonnen worden. Letzte- 
res stellten wir in groSen Quantiaten aus Phosphortrichlorid und Essigsiiure 
her. Das Trichlorid seinerseits bereiteten wir  in gubeisernen Retorten mit 
eieernen Kahlcrn aus Phosphor und trocknom Chlor. Der in krystallinischer 
Form erlialtene FarbstofF ist. hinsichtlich seiner Konstitution nicht untersucht 
worden. Er wurde in ziemlich grollen Quantititen in allen den Fillcn zum 
Kaliko-Druck verwendet, in welchen das Jodgriin zu teuer war. 

s Alitarinu. - Wurde in zienilich betricbtlichen Mengen dargestellt, und 
zwar hauptsichlich nach dem Dichloranthracen-Verhhren. Das Produkt be- 
stand aus Anthrapurpurin und Alizarin, und zwar im wesentlichen aus 
ersterem. Die beiden Oxy-anthrachinone wurden auch getrennt nnd als 
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Bblaustichiges Alizarins bezw. als wcharlachstichiges Alizarina verkauft ; 
bauptsacl~lich betzten wir jedoch das Gcmisch beider als motstichiges Ali- 
zarin* ab. 

Neben den uufgeffihrten Brtikeln stellten wir nocli geeignete Mischungen 
von Anilin-Salzen, Oxydationsrnitteln und Kupferverbindungen her, die zur 
Erzeugung von -4nilin-Schwarz auf der Paser in den Kaliko-Druckereien 
Verwendung fanden. Ferner verwandelten wir unsere Parbstoffe mit Hilfe 
eigener Verfahren in BLackeo, die zurn Tapetendruck, ferner als litho- 
graphisclie Farben und fiir andere Druckarten in betrkhtlichen Mengen ab- 
gesetzt wurden. 

Diese Liste enthalt alles das ,  was man als direkte Beitrage 
Perkins zur Entwicklung der Parbstoff-Industrie anfuhren darf, und 
laBt auch erkennen, was er als Fabrikant geleistet hat. Der  heute 
lebenden Generation von Chemikern mag dies nicht gerade vie1 er- 
scheinen; wenn man es aber richtig wiirdigen will, so mu8 man 
zwischen den Zeilen lesen und alles das mit beriicksichtigen, was er 
nach jeder Richtung hin als Pionier geleistet hat, bevor e r  sein Ziel 
erreichen konnte. Ferner darf man nicht vergessen, daI3 Perkin als 
ein junger Mensch yon ungefiihr 18 Jahren seine Arbeit begann und 
sie im Alter von 36 Jahren - also innerbalb eines Zeitraums vou 
nur rund 17 Jahren - bereits Zuni AbscbluB gebracht hat. Hierzu 
konimt dann noch, daB auch in der ganzen Zeit, wabrend die Fabrik 
in lebbaftestem Betriebe war, die wissenscbaftliche Tatigkeit i n  seinem 
Laboratorium nicht zuni Stillstand gekommen ist. SchlieBlich wird 
mal;, wenn man alles das, was wir Perkin in Wirklichkeit verdanken, 
gerecht ermessen will, auch nicht vergessen durfen, welcbe Folgen 
von geradezu unermefllicher Bedeutung sein Ubertritt in die chemische 
Technik, insbesondere seine Begriindnng der Farbstoff-Industrie, fiir 
die gesamte Chemie gehabt hat. 

Mancher, der die chemische Industrie unter einem allzu kleinen 
Gesichtswinkel beurteilte, hat Perkin dafiir getadelt, daB er sich schan 
zu fruh von dem Schauplatz seiner industriellen Unternehinungen zu- 
riickzog. Die Antwort auf diesen Vorwur€ ist leicht zu geben. 
Perkin hatte ein zur Befriedigung seiner bescheidenen Bedurfnisse 
ausreichendes Vermbgen erworben, und die Saat, die er hier in Eog- 
land susgestreut hatte, schieu sich rasch weiter zu entwickeln. Als 
e r  sich dann 1874 zuruckzog, begann die auslindiache Konkurrenz 
sich eben erst fuhlbar zu machen. I n  England bliihte damals die 
Industrie, und auch bezuglicb Frankreichs 118t sich sagen, daB nach 
der  Begrundung der Fabrik in Greenford Green, allerdings nur eioe sehr 
kurze Zeit hindurch - besonders im AnschluB an die Entdeckung 
des Magenta-Rots -, die chemische Technik sich ebenfalls in giinstiger 
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Entwicklung befand. DaB jedoch das  hnuptsachlichste Zentrum jenes 
Industriezweigs die ersten Jahre  nach der Eroffouog der Fabrik in  
Greenford Green ganz zweifellos i n  England zu suchen war, geht 
schon allein aus der Tatsache herror, daS Miinner, wie M a u l e  und 
N i c h o l s o n ,  die beide Schiiler von H o f m a n n  wareo, sich der Tech- 
nik zuwendeten, und da13 sich in Msncbester die Firma R o b e r t s ,  
D a l e  & Co. die Dienete von Chemikern wie C a r o  und M a r t i u s  
gesicbert hatte, die dann spater ihrerseits als Pfadfinder in der deut- 
when Farbstoff-Industrie gewirkt haben. Wenn wir uns nunmehr den 
tatsbhlichen Leistungen der jungen Industrie in England znwenden 
und von den Edolgen der Firma P e r k i n  & S o n s  ganz nbsebeo, 
so findeo wir z. R., dwB die Firma S i m p s o n ,  M a u l e  Rt N i c h o l -  
son das einzige, wirklicb brauchbare Verfahren zur Herstellung von 
Magenta, nilmlich den Arsensaure-ProzeB von M e d l o c  k, erworben 
hatte, weiterhin aber auch das schone Verfahren von G i r a r d  und 
d e  Laire ziir Herstellung von phenylierter Magenta, durch wslches 
diese in blaue uud violette Farbstoffe umgewsndelt wurde. Ferner 
hatte N i c h o l s o n  durch die Buffindung des Sulfurierungsverfahrens 
diese Verbindungen 1x1 neue Derirate iibergefuhrt, die lange Jahre  
bindurch die wichtigsten unter allen Steinkohlenteer - Fnrbstoffen 
bleiben sollten. Die gleiche Firma hatte ferner dns Anilin-Gelb 
(Amino-azobenzol), den Vorlaufer der basiscben Azofarbstoffe, und 
das l'hosphin (Chrysanilin) in den Handel gebracht, den ersten Farb- 
stoff nus der Reihe des Acridius. S i m p s o n ,  M a u l e  h N i c h o l s o n  
waren auch die einzigen, die alkylierte Rosaniline nnch'dem H o f m a n n -  
schen Patent dnrstellten. Die Firma R o b e r t s ,  D a l e  & Co. stellte 
Pikrinsaure her und scbenkte, auf Beobachtungen von C a r 0  fuaend, 
der Industrie das erste Indulin, das aus Anilingelb und Anilin ge- 
wonnen wurde; ferner fabrizierte sie das sogen. Manchester- oder 
B i s m a r c k - B r a u n ,  sowie unter der Bezeichnung Manchester-Gelb das  
yon M a r t i u s  entdeckte Dinitro-naphthol. Das Cyanin oder Chinolin- 
Rlau war im gleichen Jahre wie das  Mauve (1856) aufgefunden wor- 
den, und zwar von G r e v i l l e  W i l l i a m s ,  der einige Zeit l m g  Che- 
miker der Perkinschen Fabrik war. Der  Erfinder dieses ersten Re- 
priisentsnten einer Gruppe von Farbstoffeo, die seitdem als spezielle 
Sensibilatoren fur photographische Zwecke groBe Bedeutung erlangt 
haben, begrundete spilter in Gemeinschaft mit E. T h o m a s  und 
J. D o w e r  die Star Chemical Works in Brentford. England darf 
ferner den Anspruch erbeben, durch C r a c e - C a l v e r t  L% L o w e  in 
Manchester die technische Herstellung von hoch gereinigtem Phenol 
inauguriert zu haben. Auch das  erste brauchbare Verfahren zum Be- 
driicken \-on Stoffen mit Anilin-Schwarz wurde io England aufge- 



956 

funden und 1863 von J o h n  L i g h t f o o t  in Accrington zum Patent 
angerneldet. 

So standen die Dioge in der Zeit, wiihrend welcher Perkin der 
Technik angehiirte, und zu dieser reichen industriellen Regsamkeit 
kam dann noch die Tatsache von IluBerster Wichtigkeit, daB auch 
H o f m a n n  bis zum J3ihre 1865 i n  unserem Kreise weilte. Sein La- 
boratorium im Royal College of Chemistry war ein Zentrum geworden 
fiir eifrigste Forschung auf dem Gebiet der Farbstoff-Chemie; es gab 
der Indnstrie die nachhaltigsten Anregungen und lieferte ihr gleicb- 
zeitig die ftir die Betriebe erforderlichen Chemiker. SchlieBlich sei 
auch nicht vergessen, da13 P e t e r  G r i e s s ,  der Regrunder der Diazo- 
chemie, wahrend des groaten Teils jener Zeit ebenfalls in England 
arbeitete. Man darf desbalb nicht behaupten, daB Perkin sein Schiff 
in sinkendem Zustande verlassen hat - im Gegenteil, es fuhr damsls 
mit Volldrrmpf voran ! 

R. Meldola. 


