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Zum 25Hjiihrigen Jubildum des Hofmann-Hauses 
von B. Lepsiusl) .  

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit die Deutsche Chemische 
Gesellschaft eine eigene Heimstatte besitzt. Am 20. Oktober 1900 wurde 
das zum Andenken August Wilhelm von Hofmanns errichtete Gebaude 
durch den damaligen Prasidenten Jacob  Volhard feierlich eroffnet. 

Die unvergleichlichen Verdienste, die sich der grol3e Mekter urn die 
chemische Wissenschaft und die von ihm gegriindete Deutsche Chemische 
Gesellschaft erworben, konnten nicht grol3artiger geehrt werden als durch 
diesen von Ot to  March in edlem Stile erridhteten Bau, das Andenken an  
den groBen Forscher und I,&rer auch spateren Geschlechtern nicht schoner 
bewahrt werden als durch das von Herman Hidding geschaffene sprechende 
Marmorstandbild, das das monumentale Treppenhaus schmuckt. 

Die gegenwartige Zeit gestattet nicht, rauschende Feste zu feiern, aber 
solche Jahrestage sind Denksteine der Geschichte, Ruhepunkte im rastlosen 
Geschehen, an denen wir innehalten und zuriickblicken auf die durchmessene 
Wegstrecke. 

Die folgenden Blatter sollen daher auf das Wirken und Walten in 
diesem Hause einen Riickblick werfen. 

Indem ich damit einem ehrenvollen Auftrage des Vorstandes unserer Ge- 
sellschaft nachkomme, mochte iCh es mir besonders angelegen sein lassen, 
auf die vielleicht nicht iiberall geniigend bekannte und gewiirdigte Bienen- 
arbei t  hinzuweisen, die hier tagaus, tagein bei der Herstellung der von 
der GeselIschaft herausgegebenen literarischen Werke von etwa 60 akade- 
mischen Beamten und Hilfsarbeitern in aller Stille geleistet wird. 

Fur Ho f m a nn gilt das Goethesche Wort : 
,,Hochstes Gliick der Erdenkinder 
1st nur die Personlichkeit." 

Uni solche Personlichkeiten scharen sich begeisterte Schuler und Freunde, 
und zu diesen Freunden gehorten vier Miinner, die sich um die Errichtung 
des Hofmann-Hauses besonders verdient gemacht haben: C. A. Martius,  
C. Scheibler, F. Tiemann und vor allem J. F. Holtz. 

Als das reiche Leben Hofmanns am 5. Mai 1892 plotzlich erloschen 
war, beschlol3 der Vorstand unter dem Prasidium Landol t  sein Andenken 
durch ein eindrucksvolles Denkmal in Gestalt eines Hofmann-Hauses zu 
ehren. Der Werbungsaufruf trug 276 Unterschriften aus dem In- und AUS- 
lande. Aber es bedurfte der rastlosen Energie des Schatzmeisters J. F. Holtz, 

1) In der Sitzung vom 16. November 1925 in gekiirzter Form vorgetragen. 
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die zum endlichen Gelingen des grol3artigen Werkes erforderlichen Mittel 
allmahlich herbeizuschaffen. Bei der Eroffnung des Hauses waren die, rund 
M. 600000.- betragenden, Kosten nur zum Teil gedeckt, weshalb O t t o  
N. Wi t t  bei dem nachfolgenden Festmahl seine oft bewarte poetische 
Ader mit folgenden Versen in den Dienst der guten Sache stellte: 

No& steht manche gute Ware 
Auf Kredit im Haus - 
Zahlt, sonst rauft sich H o l t z  dieHaare 
Vor Verzweiflung aus ! 

Aber eins vergedt, Ihr Alle, 
Ganz besonders nicht! 
Zahlt das Stzndbdd in der Halle, 
Das ist Ehrenpflichtl" 

,,Grades habt Ihr nun vollendet, 
Habt ein Haus erricht't! 
Doch bedenkt, eh' Ihr Euch wendet, 
Fertig seid Ihr nicht! 

Fast ein Viertel seid Ihr schuldig 
Von dern Kapital, 
Werdet nur nicht ungeduldig, 
Wenn es heilt bezahl! 

Erst 8 Jahre spater konnte sich die 1898 fur die Kapitalbeschaffung 
gegriindete H o f rn ann h aus - G esells c h af t auflosen, nachdem die letzte 
Schuld 2, beglichen war, worauf im Treppenhause die Vo t ivt af el der Stifter 3, 
angebracht und zugleich eine Hofmann haus-Plakette geschaffen wurde, 
die an 49 um die Errichtung des Hauses verdiente Personen und Firmen ver- 
liehen wurde, unter denen Holtz  das goate  Verdienst zukam. 

,,Nur seine markische Znhigkeit, sagt Kramer,  verbunden mit seiner 
gewinnenden Personlichkeit, war es, die diesen kostspieligen Plan zum 
guten Ende gefuhrt haben. - Nachdem er trotz lebhaften Widerspruchs das 
Grundstiick in der SigismundstraBe erworben hatte, und man nun die Samm- 
lung fiir das Haus mit Eifer wieder aufnahm, richtete er wohl gegen zoo eigen- 
handig geschriebene Briefe an seine Freunde, um sie zu neuen Opfern zu 
bewegen." 

30 Jahre hat Holtz  des Schatzmeisteramtes gewaltet. Aber das Ver- 
trauen der Fachgenossen iibertrug ihm auch fur 25 Jahre den Vorsitz des 
Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands, 
und seit der Griindung der von ihm organisierten Berufsgenossenschaft der 
Chemischen Industrie (1877) stand er an deren Spitze. Er hatte daher Vor- 
sorge getroffen, daa neben der Verwaltung unserer Gesellschaft die der beiden 
andern Organisationen unter dem Dach des neuen Hauses als Mieter Platz 
fanden, eine weise Voraussicht fiir das spatere Raumbediirfnis unserer Gesell- 
schaft. Als Generalsekretar des Vereins zur Wahrung der Interessen der 

Zu ihrer Tilgung trug die Verzichtleistung vieler Freunde auf von der Hofmann- 
haus-Gesellschaft ausgegebene Anteilscheine, sowie das durch Holtz vermittelte Paul  - 
Riedsche Vennachtnis von IOOOOO Mark bei. 

3, Sie hat folgenden Wortlaut : ,,Der Deutschen Chemischen Gesellschaft wurde 
dieses Haus, erbaut zum Andenken an ihren ersten Prlsidenten, August Wilhelm 
von Hofmann, am 11. November 1908 als Eigentnm iibergeben. Die Stifter: 

Ed. Amhold, H. T. von BBttinger, H. v. Brunck, I,. Gans, I,. Darmstadter, E. und 
G. deLaire, C. Fahlberg, Fr. v. Friedlhder, C. Glaser, W. Haannann, F. Hallgarten, 
C. Harries, P. Horing, J. F. Holtz, R. v. Knosp, C. Kolbe, I,. Leichner, B. Lepsius, 
C. Liebermann, E. Lucius, R. Geigy, Ed. und K. Ohler, G. Siegle, K. Spindler, F. Tie- 
mann, Ed. Veit, Aktiengesellschaft fur Anilin-Fabrikation, Badische Anilin- und Soda- 
fabrik, Deutsche Bank, I,. Cassella & Co., Chemische Fabrik Griesheim, Deutsche Solvay- 
werke, Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Verein zur Wahrung der Interessen der 
chemischen Industrie Deutschlands, sowie eine grode Zahl anderer Freunde chemischer 
Forschung. 
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chemischen Industrie Deutschlands und als Direktor der Berufsgenossenschaft 
stand ihm der verdienstvolle Dr. O t t o  Wenzel zur Seite, der bis 1907 im 
Hofmann-Haus wirkte, und noch heute mit 85 Jahren seine Erfahrungen den 
Wirtschaftsfragen der chemischen Industrie widmet. 

Der vornehmste Zweck des neuen Hauses war, in dem wohlausgestatteten, 
holzgetafelten, bildnisgeschmuckten Horsaal den regelmaigen Sitzungen 
der Gesellschaft eine wurdigc Statte zu bieten. Neben diesen wurden die 
von A. W. Hofmann inaugurierten ,,Zusammenf assenden Vortrage" 
iiber abgeschlossene Gebiete unserer Wissenschaft fortgefiihrt. Bis zum 
JubilSiumstage im April 1918 sind sie in der damals erschienenen Pest- 
schrift aufgefiihrt. Hier mogen noch die Themen der seitdem gehattenen 
Vortrage verzeichnet werden : 

Z u s a m m e n f a s s e  n d e Vo r t r a g e. 
1918. 11. 5. Th. Curtius,  Heidelberg: tfber starre Saureazide. 
1919. 29. 11. P. Debye, Gottingen: Atombau. 
1920. 18. 12. M. Rubner ,  Berlin: Uber die Entwicklung der modernen ErnZhrungs- 

wissenschaft. 
1921. 9. 4. A.Stock, Berlin: Silicium- und Borchemie. Die experimentelle Er- 

forschung leichtfliichtiger Stoffe. 
1922. 00. 9. Auf der 100. Versammlung Deutscher Naturforscher und Brzte: H. von 

Euler,  Stockholm: Ergebnisse und Ziele der allgemeinen Enzymchemie. 
R. Wi l l s ta t te r ,  Miinchen: tfber Isolierung von Enzymen. 
C. Neuberg, Berlin: Von der Chemie der Garungs-Erscheinungen. 
H. Wieland, Freiburg i. B.: Uber den Verlauf der Oxydationsvorgiinge. 

1923. 16. 4. G. v. Hevesy, Kopenhagen: Uber die Auffindung des Hafniums und den 
gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse von diesem Element. 

r924.  22. 11. P. Walden, Rostock: 50 J a k e  stereochemischer Theorie und Forschung. 

Denkwiirdigkeiten. 
Von besonderen Ereignissen in den vergangenen 25 Jahren sei erwdmt 

die Stiftung der Goldenen Hofmann-Medaille im Jahre 1902, fur die die 
Halfte der zum 70. Geburtstage Hofmanns dargebrachten, 60000 Mark be- 
tragenden, ,,Hofmann-Stiftung" in Reserve gestellt wurde, deren andere Halfte 
fur den Bau venvendet worden war. Sie wurde 1903 an Moissan und Ramsay 
und 1904 an Perkin verliehen. Wie schon erwiihnt, wurde 1908 bei der 
ifbergabe des Hauses an die Gesellschaft die H o f m a n n h a u s - P 1 a k e t t e 
gestiftet . 

Das bedeutendste Ereignis aber war das schone Fest, das die Gesell- 
schdt und ihre Freunde am 8. April 1918 zur Feier ihres 5o-jZhrigen Bestehens 
und des 100. Geburtstages von A. W. v. Hofmann vereinigte. Es fie1 in die 
Zeit des letzten Kriegsjahres, wo noch die Hoffnung auf eine siegreiche B e  
endigung des gewaltigen Volkerringens unsere Herzen beseelte, und wurde 
verherrlicht durch die Anwesenheit der Frau Bertha von Hofmann, der 
Vertreter der Staatsbehijrden und vieler auswartiger Mitglieder und Freunde. 
Die Festsitzung wurde vom Prasidenten H. Wichelhaus mit einer Be- 
griihngsrede eroffnet, in der er die Zntstehungsgeschichte und die Griin- 
dung der Gesellschaft beschrieb, an der er wie der ebenfalls anwesende 
C. A. Martius einen wesentlichen Anteil hatte. Dieser folgte ein warm emp- 
fundenes Gedenkwort von R. Wil ls ta t ter  auf den kurz zuvor verstorbenen 
Altmeist'er Adolf von Baeyer. Nachdem der damalige Vizeprasident die 
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Festredes) gehalten, und der Kultusminister Dr. F.Sc4midt-Ott  dieGliick- 
wunsche der Staatsregierung zurn Ausdruck gebracht, verkiindete der Prasi- 
dent die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an den Chemiker Edward 
Hje l t  in Helsingfors, den Mineralogen Paul  Groth in Miinchen und den 
Physiker Max Planck in Berlin. 

Am Abend versammelte sich eine frohe Festgesellschaft in den Raumen 
des Hotel Adlon, die vom Altersprasidenten C. A. von Martius begrat  
wurde. 0. Walla ch gedachte vieler klangvoller Namen aus der ruhmreichen 
Vergangenheit und der Manner, in deren Hiinden die damaligen Geschicke 
der Gesellschaft lagen. Die BegriiBung des Prikidenten an die G%te erwiderte 
der Staatssekretar Wallraf mit einer glanzenden Rede a d  die Deutsche 
Chemische Gesellschaft, und Hans Bunte gab dem Gefiihl des Dankes 
Ausdruck, den die Wissenschaft der deutschen chemischen Industrie schulde 
fur ihre oft bewiesene Fiirsorge und insbesondere fur das grol3artige Geschenk, 
das sie der Gesellschaft als Morgengabe dargebracht zurn Beginn des zweiten 
Halbj ahrhunderts. 

,,In dieser von HaB, Luge und Verleumdung erfiillten Welt," sagte er, 
,,hat unsere deutsche chemische Industrie den Entschlul3 gefdt, der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft zu ihrem Jubelfeste eine Millionenstiftung als An- 
gebinde darzubrjngen, die rein idealen, wissenschaftlichen Zwecken dienen 
soll. Diese reiche Spende von 2l/, Millionen Mark hat nicht zum Ziel, die 
feindliche Industrie niederzuzwingen, ihre Patente zu vernichten, oder Geheim- 
verfahren mit silbernen Kugeln zu erkaufen; sie ist vielmehr bestimmt, der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft auch in kommender Zeit zu ermoglichen, 
die wichtigen literarischen Unternehmungen fortzusetzen und weiter auszu- 
bauen, die seit Jahrzehnten zu den unentbehrlichsten Hilfsmitteln fur wissen- 
schaftliche Forschung in der ganzen Welt gehoren. Nicht eigenniitzigen 
Erwerbszwecken soll diese Stiftung dienen, sondern allen Kulturvolkern SOU 
sie in gleicher Weise die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und prak- 
tischer Erf ahrung auf chemischem Gebiete erschlieljen zum Wohl und Nutzen 
der ganzen Menschheit. Fiirwahr eine Friedenstat, vor der alle Liigen und 
Verleumdungen verstummen miissen. D a r u m  E h r e u n d D a n  k u n - 
s e r e r  d e u t s c h e n  c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e  f u r  i h r e  i d e a l e  
S t i f  t un g!" 

Bibliothek und Verwaltung. 
Von besonderer Bedeutung war es, daB die Gesellschaftsbibliothek, die 

bis dahin an verschiedenen Orten ein kiimnierliches Dasein gefristet hatte, 
in den schonen, durch C. H a  r r i e s vornehm und behaglich ausgestatteten 
Bibliotheksraumen eine wurdige Aufstellung erhielt und den Mitgliedern 
bequeni zuganglich gemacht werden konnte. 

Die Verwaltung war zuerst in der Hand von C. Scheibler gewesen, 
ging dann an A. Pinner und R. Biedermann uber und wurde dann 26 Jahre 
hindurch (1879-1905) von S. Gabriel verwaltet, der sie mit 2000 Bannden 
iibernahm. Eine willkommene Vermehrung erfuhr sie durch die wertvolle 
Privat-Bibliothek A. W. Hofmanns, die die Familie nach seinem Tode der 

s, Sie erschien in erweiterter Form als ,,Festschrift zur Feier des 50-jMgen Re- 
stehens der Deutschen Chemischen Gesellschaft und des 100. Geburtstages ihres Be- 
griinders Aug. Wilh. von Hofmann. Tm Auftrage desvorstandes verfa5t von B. 
Lepsius." Mit 8 Abb. und einem Biographischen Register der Jahrg&ge 1-50. Sonder- 
heft der ,,Berichte", 1918. 
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Gesellschaft zum Geschenk machte. In den Jahren 1906 bis 1909 wurde die 
Bibliothek von R. Pschorr und von 1910 bis 1924 von W. Marckwald 
verwaltet, wo die Zinsen des 30000 Mark betragenden J.-F.-H o 1 t z - 
Vermachtnisses und Zuwendungen, die ihr gelegentlich der 50-jahrigen 
Jubilaen der Chemischen Fabr ik  auf Aktien vorm. E. Schering und 
der Harkortschen Bergwerke und chemischen Fabriken A.-G. 
gemacht wurden, ebenfalls zur Vermehrung beitrugen. Seitdem wird die 
Venvaltung von A. Rosenheim ausgeiibt. Gegenwartig betragt der Um- 
fang der Bibliothek ca. 10000 Bande und ebensoviel kleine Schriften und 
Dissertationen, sowie 500 Zeitschriften. 

Die Venvaltung der dem Generalsekretar unterstellten Geschaftsstelle 
Iiegt in der Hand von H. Jo s t  5a), der I907 in die Dienste der Gesellschaft 
eintrat und seit 1910 als Verwaltungs- und Bibliotheksekretar tatig ist. 

Zu seinem Geschaftskreis gehoren vornehmlich die Vorbereitung und 
ProtokolIfiihrung der Gesellschafts- und Vorstandssitzungen und die Durch- 
fiihrung der Vorstandsbeschliisse. Perner der Schriftwechsel mit den Mit- 
gliedern, die allgemeine Buchfiihrung der Gesdlschaft, die Venvaltung des 
Hofmann-Hauses und der Bibliothek. Durch die iibersichtliche Gestaltung 
des Bibliothekskatalogs und die erfolgreichen Bemiihungen zur Ausfiillung 
der Liicken in den Zeitschriftenbestanden hat er sich besondere Verdienste 
erworben. In Anerkennung seiner fast zwanzigjiihrigen 'gewissahaften 
Amtsfiihrung benutzte die Gesellschaft das gegenwartige Jubiltium, um ihm 
ihren Dank durch die Verleihung der Hofmannhaus-Plakette zum Ausdruck 
zu bringen. 

Die literarischen Unfernehmungen. 
Schon in den ersten Satzungen hat die Gesellschaft die Forderung der 

Entwicklung der Chemie auf ihre Fahne geschrieben. Mit der Vollendung 
des Hauses war ihr nun die Moglichkeit gegeben, sich Aufgaben zu widmen, 
die in der Herausgabe chemischer Sammelwerke an sie herantraten. 

\Vie Holtz  der Schopfer des Hofmann-Hauses, so mul?, Paul  Jacobson 
der Begriinder der nunmkhr zur groBziigigen Entf altung kommenden lite- 
rarischen Unternehmungen genannt werden. Zu ihrer Durchfiihrung konnte 
kaum eine geeignetere Personlichkeit gefunden werden wie Jacobson, der 
sich durch das mit Victor Meyer herausgegebene Lehrbuch der Orga- 
nischen Chemie auf diesem Gebiete bereits riihmlich bekannt gemacht hatte. 

B e r i  c h t e. 
P. Jacobson wurde 1896 als Generalsekretar angestellt und iibernahm 

zunachst die Redaktion der  ,,Berichtell, die bis dahin im Ehrenamt 
ausgeubt worden war: zuerst (1868-1882) von H. Wichelhaus, der, ein 
Mitbegriinder der Gesellschaft, noch jetzt mit 84 Jahren in voller geistiger und 
korperlicher Rustigkeit unter uns weilt. Ihm folgte Ferdinand Tiemann, 
der getreue Eckart der Gesellschaft, wie ihn Emil  Fischer nennt, von dem 
sie nun Jacobson ubernahm, der sie bis 1911 weiterfiihrte, wo er das Amt 
des Generalsekretas niederlegte, um sich ganz dem Lehrbuch und der Uber- 
wachung der Sammelliteratur zu widmen. Die Redaktion wurde danach 

&a) Dr. H. Jost, geb. 1874 in Magdeburg, studierte Ingenieur- und Naturwissen- 
schaften in Hannover, Charlottenburg und Berlin und war bis 1907 in der chedschen 
Industrie beschaftigt. 
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wieder ehrenamtlich von R. Pschorr,  dann von J. Meisenheimer und 
wieder von R. Pschorr gefiihrt, der sich nun auf die organische Chemie 
beschrankte, wiihrend K. A. Hofmann die Redaktion des allgemeinen und 
anorganiden Teils ubernahm. Neuerdings sind F. Haber  und M. Volmer 
fur die physikalische und R. Wil ls ta t ter  und C. Neuberg fur die physio- 
logische Chemie in die Redaktion eingetreten. Die technische Redaktion 
der Berichte liegt seit 1902 in den bewahrten Handen von R. Stelzner, 
dem seit 1923 Dr. G. H a  a s  zur Seite steht. 

B eil s t ei n s H a n d  b u c h d e r 0 r g a n i  s c h e n C h e m i e. 
Im Jahre 1896 hatte die Gesellschaft unter dem Prasidium Fischer 

das Recht erworben, das Handbuch der  Organischen Cheinie von 
F. Beilstein iiber die 3. Auflage hinaus fortzusetzen, da der verdienstvolle 
Schopfer des Werkes die Unmoglichkeit erkannte, die 4. Auflage allein zu 
bewtiltigen. Es wurde zunachst beschlossen, fur die 3. Auflage Erganzungs- 
bande zu schaffen. Die Redaktion der  Erganzungsbande iibernahm 
Jacobson, und schon 1899 konnte mit der Drucklegung begonnen werden. 
Der 5.  und letzte Band erschien 1906. Die Redaktion der 4. Auflage des  
Hauptwerkes wurde B. Pragero) iibertragen, der seit 1899 Mitarbeiter 
an dem Erganzungswerk war. Er hatte sich bis zum Tode Jacobsons  
dessen beratender Stimme zu erfreuen. Da die Einteilung der 3. Auflage 
durch die rasch fortschreitende Wissenschaft uberholt war, so mul3te eine 
systematische Neuordnung aller bekannten organischen Verbindungen vor- 
genommen werden, mit der eine kritische Durchsicht der schon vorhandenen 
Angaben verbunden wurde. 

Die systematischen Vorarbeiten fiir dieses neue Werk, das die gesamte 
organische Literatur bis zum 31. Dezember 1909 umfaGt, fielen in die Jahre 
1907 1912. Alsdann begann die redaktionelle Bearbeitung der gesammelten 
Literatur und Mitte 1916 die Zusammenstellung des endgdtigen Textes, 
so d& 1918 der erste Band der 4. Auflage erscheinen konnte, die nun bis 
zum achten Bande vorgeschritten ist. Das ganze Werk wird I8 20 Bande 
umfassen und diirfte im Jahre 1934 vollendet sein. 

Es sol1 nicht unerwahnt bleiben, daB die Herstellung des Textes keines- 
wegs in einer blol3en Zusammenstellung vorhandener Einzelangaben besteht. 
Es zeigt sich vielmehr recht haufig, dal3 die Literatwangaben nicht mit- 
einander im Einklang stehen und daher die Herstellung eines klar ver- 
standlichen, wissenschaftlich korrekten Textes nicht moglich ist. In solchen 
Fallen werden die Autoren oder sachkundige Fachgenossen herangezogen, 
um die Sachlage zu klaren, was haufig zu experimentellen Neuunter- 
suchungen fiihrt. Die 4. Auflage bildet daher eine iiber die Originalliteratur 
hinausgehende kritische Darstellung des gesamten Besitzstandes unseres 
Wissens auf dem Gebiete der organischen Verbindungen bis zu dem er- 
wanten Zeitpunkt. 

E r g a n z u n g s w e r k  z u r  4. A u f l a g e  d e s  B e i l s t e i n - H a n d b u c h s .  
Da die 4. Auflage des Beilstein-Werkes die vom I. Januar 1910 an er- 

schienenen Arbeiten unberucksichtigt lat, so erhob sich wieder die dringende 

6) Prof. Dr. B. Prager, geb. 1867 in Berlin, studierte im Hofmannschen Labor- 
brium (1885-1890). promovierte mit einer Arbeit iiber Pseudohamstoff und war dann 
8 Jahre in der Industrie tatig. 
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Prage der Erganzungsbande fur diese Auflage. Im Jahre 1923 entschlol3 
sich der Vorstand unter dem P r a s i d i u m  H a b e r  eine Redaktion fur 
d i e s e s  Erganzungswerk ins Leben zu rufen, das die Jahre I ~ I O - I ~ I ~  
umfassen soll, und am I. November iibernahm F. Richter'), der seit 1918 
Mitarbeiter am Beilstein-Handbuch war, die Redaktion. Zur Erleichterung 
der redaktionellen Tatigkeit der Herstellung des Hauptwerkes hatte 
J a c o b s o n , um doppelte Arbeit zu vermeiden, ein organisches Zusammen- 
arbeiten mit dem Chemischen Zentralblatt geschaffen, derart, da8 die Refe- 
renten dieses Blattes von allen bearbeiteten Abhandlungen Literaturausziige 
fur das Beilstein-Werk zu erstatten hatten. Da nun diese Auszuge iiber das 
Jahr 1909 hinausgehen, so lag fur das neue Erganzungswerk als willkommene 
Vorarbeit ein Zettelmaterial von Ausziigen vor im Gewichte von 330 kg. 
Das Werk ist auf 550 Bogen oder 8800 Seiten veranschlagt und wird etwa 
70 000 Verbindungen abhandeln, gegeniiber 150 000 des mit 1909 abschlieoen- 
den alle vorausgehenden Verbindungen enthaltenden Hauptwerkes. 

C h e mi  s c h e  s Z e n  t r a 1 b 1 a t  t. 
Im Jahre 1896 hatte die Gesellschaft unter dem Prasidium E. Fischer 

das Cheinische Zentralblatt erworben, das R. Arend t seit 3 1/2 Jahrzehnten 
in I,eipzig herausgab. Noch 5 Jahre - bis zu seinem Tode - setzte er diese 
Arbeit fort, die nun von der Gesellschaft selbst in die Hand genommen 
wurde. Die neue Redaktion wurde A. Hesse8), der schon seit 1898 als stell- 
vertretender Redakteur den Herausgeber unterstiitzt hatte, im Jahre 1901 
ubertragen und in das Hofmann-Haus verlegt, wo die Benutzung der Ge- 
sellschaftsbibliothek der Bearbeitung des Zeitschriftenmaterids grol3e Er- 
leichterung schuf. 

Mit grol3em organisatorischen Geschick hat Hes se hier unter Wahrung 
der Traditionen seines Vorgangers und unter steter beratender Mitwirkung 
von Jacobson die Redaktion geleitet und das Chemische Zentralblatt 
durch Erweiterungen und Verbesserungen zum unentbehrlichen Rustzeug 
des Chemikers in Wissenschaft und Industrie gemacht. Als im Jahre 1919 
mit dem Verein Deutscher Chemiker vereinbart wurde, die tech- 
nischen Referate der Zeitschrift fur angewandte Chemie, die auf Voll- 
standigkeit keinen Anspruch machten, auf das Zentralblatt zu ubertragen, 
entstand damit neben dem wissenschaftlichen ein technischer Teil, 
der nun auch fur die Industrie dieselbe Vollstandigkeit der technischen 
Referate verburgte, die fur die wissenschaftlichen schon lange gegeben war. 

Von ahnlicher Bedeutung fur die Industrie war es, da13 Hesse auch 
die Berichterstattung der P a t e n t e  des I n l a n d e s  e r w e i t e r t e  und 
d i e  d e s  A u s l a n d e s  einfiihrte und eine Organisation schuf, die in den 

') Friedrich Richter ,  geb. 1896 in Berlin, studierte 1914-1917 unter Emi l  
Fischer und war 1917-1918 in der chemischen Abteilung des Kriegsministeriums 
unter Pau l  Friedlander tatig. 

*) Prof. Dr. Albert  Hesse, dessen Name in der Riechstoff-Industrie von besonderer 
Bedeutung ist, wurde 1866 zu Iserlohn in Westphalen geboren. Er studierte in Miinster 
bei Hi t tor f  und Salkowsky, d a m  im Hofmannschen Laboratorium unter Gabriel 
und Will und in Gottingen bei V. Meyer, Wallach und Nerns t ,  trat dann in die 
Firma Heiue & Co. in Leipzig ein, wo er einen systematischen Gang fur die quantitative 
Untersuchung der Blutenole ausarbeitete und der Entdecker des J asmons, des Nerolidols 
und des im Rosenol befindlichen Reuniols wurde. In der Festschrift ,,Otto Wallach" 
gab er einen ifberblick iiber die Entwicklung der Riechstoff-Industrie. 



1926. A 49 - 

verschiedenen Landern mit einander identischen Patente mittels Ruckzitaten 
zu verknupfen. Eine besondere Erleichterung brachte die von der jetzigen 
Schriftleitung eingefiihrte Einrichtung von t a bella r isc he n U b er sic h t en. 

Als im Jahre 1923 Gesundheitsriicksichten den verdienstvollen Re- 
dakteur Kesse notigten, die Leitung niederzulegen, wurde unter dem 
Prasidium Haber  eine neue Organisation geschaffen, indem M. Pfluckes*) 
als Abteilungsvorsteher und E. Be hrle 8b) als Gleichgeordneter Redakteur 
das Zentralblatt iibernahmen. Die Schriftleitung wurde einem Delegierten 
des Vorstandes, zurzeit W. Marckwald,  unterstellt. Pflucke gehorte ihr 
schon seit 1914 an, und Behrle war seit 1920 bei der Redaktion der Literatur- 
Register fur Organische Chemie tatig gewesen. 

Die wachsende Bedeutung des Zentralblattes ergibt sich aus der folgenden 
Ubersicht : 

Referate Referate inlad.  ausland. Registerseiten Mitarbeiter 
Zahl Seiten Patente Patente Autoren Sachen Zahl 
I. 11. 111. IV. V. VI. VII. 

89 138 '7 
103 161 24 

1897 5689 2464 846 
I900 6344 2612 I338 
I902 6359 2960 645 - 105 I88 26 

I33 282 27 
I93 335 35 

I905 8282 3596 692 
I910 10587 4112 1151 
I913 11219 4376 1414 209 3 76 36 

183 329 37 1287 - 1914 9597 3702 
129 I80 34 1918 6232 2322 661 - 
283 389 50  4222 1461 _- 1919 I4457 
255 4'5 54 1920 14063 3422 

1921 22453 5008 2621 3926 393 622 55 
1922 23x21 5262 2535 5360 407 661 67 
I923 23410 5592 3037 5323 449 729 79 
I924 25225 5823 2534 5498 466 668 97 

Unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung fur die Benutzer und 
der gleichzeitigen Verbilligung der Herstellung sind in der letzten Zeit 
wesentliche Verbesserungen in der Redaktion des Zentralblattes vorgenommen 
worden. 

R e g i s  t r i e r u n g. 
Die Kodifikation der chemischen Weltliteratur, wie sie gegenwartig von 

der Deutschen Chemischen Gesellschaft ausgeubt wird, hat eine leicht und 

- 
- 

- 
- 
- 

2218 - 

Dr. M. P f 1 u c k e idmete sich 1go7-1gog dem Studium des Bauingenieur- 
wcsens an der Technischen Hochschule zu Charlottenburg und studierte dann Chemie 
an der Universitat Berlin. Mit einer Doktorarbeit bei Sc ho  e l  l e  r iiber aromatische 
Quecksilberverbindungen promovierte er 1913 bei E m i l  F i sche r .  Er trat 1914 in 
die Redakticn ein und hat seit August 1914 die Tatigkeit eines stellgertretenden 
Redakteurs ausgeiibt. Seiner tatkraftigen und aufopfernden Mitarbeit ist es zu danken, 
daQ die laufenden Redaktionsgeschafte storungslos in den ersten Kriegsjahren durch- 
gefiihrt nerden konnten. Wahrend des Krieges [1916-19181 war er au2erdem als Be- 
triebsleiter a n  Kgl. Milithersuchsamt in Berlin-Tegel tatig. Von 1919-1923 gab er 
nebenr mtlich die Zeitschrift der Deutschen 61- und Fettindustrie als verantwortlicher 
Redakteur gemeinsam mit Dr. Fr. G o 1 d s c hm i d t im Verlag S p r i n  g e r heraus. 

sb) E. B e h r l e  erwarb 1913 den Grad eines Dip1.-Ing. an der Technischen Hoch- 
schule z u  Berlin, promovierte 1919 bei G a t t e r m a n n  in Freiburg. 1g1g-rg20 war 
er bei der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik tltig und wurde dann Mitarbeiter am 
Literatur-Register, von wo er Ende 1922 in die Zentralblatt-Redaktioion iibertrat. 
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sicher zu handhabende Registrierung zur Voraussetzung ; denn Abhand- 
lungen, die nicht aufgefunden werden konnen, sind der Wissenschaft ver- 
loren. Diese Beherrschung des literarischen Apparats geschieht mit Hilfe 
von sehr sorgfatig bearbeiteten Jahres- und Generalregistern. 

Die Berichte brachten in den ersten vier Jahrzehnten vier nach den 
Autoren und Sachen getrennte Generalregister, an die die Namen C. B ischof , 
F. v. Dechend und A. Reisser t  gekniipft sind. Vom Jahre 1897 an konnte 
man sich auf General-Autorenregister beschranken, weil die G e n e r a 1 - 
r e g i s t e r  d e s  C h e m i s c h e n  Z e n t r a l b l a t t e s  die Sach-Zitate der 
Berichte einschliel3en. 

Fur das Zentralblatt wurden, seit es im Besitze der Gesellschaft ist, 
funfjahrige Perioden gewiihlt. Das erste Generalregister (1897 -1901) 
stammte noch von Arendt;  bei den spateren von Hesse und Bloch heraus- 
gegebenen Generalregistern stellte sich aber immer mehr die Schwierigkeit 
heraus, denj enigen organischen Verbindungen, deren Benennung einer viel- 
faltigen Moglichkeit unterliegt, einen geeigneten Platz im Register anzu- 
weisen, eine Frage, deren Losung mit der wachsenden Konipliziertheit der 
organischen Verbindungen immer dringender wurde. 

Die einzige Losung wurde in dem ubergang zur Formelregistrierung 
gefunden, wie sie M. M. Richter  schon seit 1884 in seinen ,,Tabellen" und 
spater in seinem Lexikon der Kohlenstoffverbindungen angewandt hatte. 
Dieser Formelregistrierung hat sich S t elzner ganz besonders gewidmet 
und zu diesem Zweck eine Registrierabteilung geschaffen, in der diese 
Fragen zusammenlaufen und bearbeitet werden. 

Seit 1898 wurden zunachst die Berichte mit Formelregistern aus- 
gestattet, und als sich im Jahre 1910 M. M. Richter  aul3erstande erklarte, 
sein Werk als Einzelner weiterzufiihren, iibernahm unter dem P r  asidium 
Wallach die Gesellschaft die Fortfiihrung des Werkes. Unterstiitzt wurde 
dieser Entschlul3 durch eine dankenswerte Spende von 60000 Mark, die 
die Firma Leopold Cassella & Co. fur diesen Zweck zur Verfiigung stellte. 
Denn nach den Ausfiihrungen von Jacobson war sich der Vorstand von 
Anfang an dessen bewuRt, da l j  e i n  s o l c h e s  Werk d a u e r n d  e i n e s  
Z u s c h u s s e s  b e d i i r f e n  wiirde.  

Mit dem I. Januar 1910 beginnen im direkten Anschlul3 an das 
Richtersche Werk die von R. Stelzners) bearbeiteten , , L i t e r a t u r -  
R e g i s t e r  d e r  O r g a n i s c h e n  Chemie",  ein grol3ziigiges Werk, das 
die gesamte organische Literatur mit EinschluB der Grenzgebiete, vor 
allem der physiologischen und physikalischen Chemie, umfal3t. Hier hat 
bekanntlich jede Verbindung nur eine sich aus der empirischen Formel 
ergebende leicht auffindbare Stelle. Der gegenwartig erscheinende, die Jahre 
1919-1921 umfassende 5.  Rand enthalt auf 1800 Seiten etwa 85000 An- 
gaben in etwa 25000 einzelnen Artikeln, die aul3er der Formel noch einen 
erlauternden Text enthalten, in dem iiber die wichtigsten Eigenschaften 
der Verbindungen berichtet wird. 

R. Stelzner beteiligte sich unter Jacobson zunachst an der Herausgabe 
der Beilstein-Erganzungsbande und iibernahm dann die technische Redaktion 

@) Prof. Dr. R. S t e l z n e r  wurde 1869 in Berlin geboren, studierte daselbst und 
promovierte mit einer Abhandlung iiber Thiohydantoine. Als Assistent von S. G a b r i e l  
veroffentlichte er mit diesem mehrere wissenschaftliche Arbeiten und trat 1896 in 
die Dienste unserer Gesellschaft. 
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der Berichte. Im April 1910 trat er an die Spitze der Registrierabteilung, in 
der ihm besonders Dr. G. H a a s  und Frl. Dr. H. Kuh seit vielen Jahren 
zur Seite stehen. Durch die langjiihrige Beschaftigung mit Fragen der 
Nomenklatur organischer Verbindungen ist er auf diesem Gebiete eine an- 
erkannte Autoritat und wurde daher bei Begriindung der Deutschen Nomen- 
klatur-Kommission mit dem Vorsitz der organischen Abteilung betraut. 

G m e l i n s  H a n d b u c h  d e r  Alnorganischen Chemie. 
Die jiingste literarische Unternehmung unserer Gesellschaft bildet die 

Herausgabe der 8. Auflage von ,,Gmelins Handbuch". Ihre ffbernahme 
wurde vomVorstande unter dem Prasidium Harries im Herbst 1921 
nach langen Verhandlungen mit dem Verlage von Carl Winters Universitats- 
buchhandlung in Heidelberg beschlossen, um angesichts des langsamen 
Erscheinens der 7. Auflage einem dringenden Bediirfnis von Wissenschaft 
und Industrie zu geniigen. 

Das vollig neubearbeitete Werk trat an die Stelle der bis dahin von 
M. K. H?f f m ann besorgten Registrierung der anorganischen Verbindungenlo). 

Die Redaktion iibernahm R. J, MeyerlO") der nach zweijahriger Vor- 
arbeit im Jahre 1924 die erste Lieferung ,,ZirW herausgab, welcher die Ele- 
mente Cadmium, Bor, Edelgase folgen, die bereits erschienen sind oder sich 
im Druck befinden. Das Werk erscheint in 70 Einzellieferungen, die je ein 
Element oder eine eng zusarnmenhangende Gruppe von Elementen um- 
fassen. Nach dem Vorbilde des Beilstein-Handbuches erstrebt es eine voll- 
standige, kritische Sammlung aller durch die Literatur iiberlieferten Tat- 
sachen in kurzer iibersichtlicher Darstellung, die sich im allgemeinen auf 
die Originalarbeiten, in Ausnahmefallen auf Referate stiitzt, wobei auch 
die physikalische Chemie und die chemische Technologie gebiihrend beriick- 
sichtigt werden. Das von unserer Gesellschaft herausgegebene Werk wird 
von der A d o 1 f - B a e y e r - Gesellschaft finanziert. 

Erweiterungsbauten. 
Die groflziigige Entfaltung der literarischen Unternehmungen entspricht 

der gewaltigen Entwicklung der chemischen Wissenschaft und Industrie. 
Wenn unsere Gesellschaft bemiiht war, mit diesem Aufschwung gleichen 

Schritt zu hdten und wenn sie dank dem ausdauernden Flea der I,eiter und 
Mitarbeiter in den Redaktionen mit Erfolg bestrebt war, die literarischen 
Unternehmungen immer vollendeter zu gestalten, SO konnte und kann dies 
nicht ohne die Voraussetzung gewisser Bedingungen und ohne Uberwindung 
mancher erheblichen Schwierigkeiten gelingen. 

In  erster Linie machte sich hier die Raumfrage geltend. Da fur die 
Redaktionen die Benutzung der Gesellschaftsbibliothek eine wesentliche 
Bedingung fur erspriel3liche Arbeit bildet, so war ihre Vereinigung im Hof- 
mann-Hause geboten, wodurch auch das erwiinschte Zusammenarbeiten der 

lo) Lexikon der anorganischen Verbindungen, 3 Bde., ~grz-~grg.  Verlag Johann 
Ambrosius B a r t h in Zeipzig. 

lad) R. J .  Meyer. geb. 186.j zu Berlin, studierte dortselbst und in Munchen. Als 
a. 0. Professor an der Universitlt und Zeiter des Wissenschaftlichen Chemischen I,abo- 
ratoriums in Gemeinschaft mit Professor A. Rosenhe im,  hat er sich durch zahl- 
reiche Arbeiten auf dem Gebiet der azorganischen Chemie, insbesondere auf dem der 
seltenen Erden, bekannt gemacht. Er ist Mitglied der Deutschen Atomgewichts- 
Xommisson und Vorsitzender der anorg. Abt. der Deutschen Nomenklatur-Kommission. 
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Abteilungen gefordert wurde. \Vie schon erwahnt, gestattete der Auszug 
der Verwaltungen der Berufsgenossenschaft und des Vereins zur Wahrung usw. 
in das Nachbarhaus im Jahre 1907 die e r s t e A u s d e h n u n  g der Redaktions- 
raume, so daB im folgenden Jahre mit den Vorbereitungen zur 4. Auflage 
des Beilstein-Handbuches begonnen werden konnte. Die z w e i t e lie13 lange 
auf sich warten. Die R e d a k t i o n  d e r  R e g i s t r i e r a b t e i l u n g  mul3te 
jahrelang auaerhalb des Hauses arbeiten, bis im Jahre 1922 der Vorstand 
meinem Antrage zustimmte, das Hofmann-Haus um ein Stockwerk zu erhohen. 
Durch den Aufbau, der das Fassadenbild unverandert lie& wurden 200 qm 
Arbeitsflache und noch grol3e Bodenraume zu Lagerzwecken gewonnen. 
Durch den bald darauf erfolgten Tod Jacobsons wurde auch dessen 
Dienstwohnung frei, so da13 nun auch noch fur die soeben ins Leben 
gerufene R e d  a k t i o n d e s G m e l i  n -  H a n  d b u c  h e s  Raum geschaffen 
wurde. Auch die Z w e i g n i e d e r l a s s u n g  d e s  Verlag Chemie  konnte 
im Hause untergebracht und endlich noch ein geraumiges Sitzungszimmer 
gewonnen werden. 

Als im Jahre 1923 die Redaktion der Beilstein-Erganzungsbkde ge- 
schaffen wurde, trat jedoch ein neues Rauinbedurfnis auf. Ihm wurde durch 
einen Aufbau von zwei Stockwerken auf das Vorbereitungszimmer des Hor- 
saales genugt, wodurch zehn helle Arbeitsplatze gewonnen wurden. 

Die Finanzierung der liferarischen Unternehmungen. 
Die literarische Tatigkeit der- Deutschen Chemischen Gesellschaf t bildet 

einen der Grundpfeiler, auf denen das Gebaude unserer Wissenschaft und 
unserer Industrie beruht ; sie befordert die Fortschritte der Wissenschaft 
durch rasche und zuverlassige Vermittlung des bisher Erforschten, und sie 
ermoglicht der Industrie die technische Verwertung der bisher entdeckten 
Verbindungen und Verfahren. Sie i s t  eine Lebensbedingung fur  den 
Fortbestand der Deutschen Chemie. 

Fur die Finanzierung dieser Unternehmungen kommen folgende Gesichts- 
punkte in Betracht. Sollen die Sanimelwerke und Handbucher ihren hohen 
Zweck erfiillen, so mussen an die Zuverlassigkeit und Vollstandigkeit 
der Berichterstattung und der Registrierung die hochsten Anforderungen 
gestellt werden. Der Umfang dieser Werke steht aber nicht im Belieben 
der Herausgeber, sondern er hangt ab von der Weltproduktion an wissenschaft- 
lichen Arbeiten. Um ihn einzuschranken, kann man die Referate bzw. den 
Text verkurzen. Aber diese Verkurzung hat ihre Grenzen; sie darf nicht 
auf Kosten der Verstandlichkeit des Inhalts geschehen, weil dann der 
Zweck verfehlt wird. DaB jener Weg gleichwohl weitgehend beschritten 
wurde, beweist die Tatsache, daB z. B. beim Zentralblatt die Referate in 
den Jahren 1897-1925 in der Anzahl um dasvierfache gestiegen sind, 
wahrend sich die Seitenzahl, also der Umfang, nur um etwa die Halfte ver- 
mehrt hat (vergl. die vorstehende Tabelle. Auch durch Ausschaltung von 
Doppelarbeit in der Berichterstattung usw. ist in dieser Richtung vie1 ge- 
schehen. Was die technische Ausstattung betrifft, so mu13 der Druck Ieicht 
lesbar, also die Type nicht zu klein und Ausstattung und Papier solide, 
letzteres holzfrei sein. Auch hier konnen bei aller sonstigen Sparsamkeit 
bestimmte Grenzen nicht iiberschritten werden, ohne dem Zweck zu schaden. 

Die Weltproduktion, der Umfang und die Ausstattung sind also ge- 
gebene Faktoren, an denen nichts Wesentliches zu andern ist. 
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Wie die hierdurch bedingten Ausgaben, so sind aber auch fur die Ein- 
nahmen bestimmte Grenzen gezogen. Hier kommt zunkhst die Kaufkraft 
der Abnehmer in Betracht, die zu verschiedenen Zeiten verschieden und 
gegenwartig gering ist. Eine 'ifberspannung des Preises bewirkt daher 
eine Verminderung der Zahl der Abnehmer, die einer beabsichtigten hoheren 
Einnahme entgegenwirkt. Eine Verminderung der Abnehmerzahl ist aber 
auch aus dem Grunde hochst unerwunscht, weil ein wesentlicher Zweck 
der Unternehmen in der moglichsten Verbreitung der Werke liegt. Der 
Wissenschaft und der Industrie wird am besten gedient, wenn die Werke 
womoglich in der Hand jedes arbeitenden Chemikers sind. 

Aus diesem Grunde hat unter dem P r a s i d i u m H a b e r 1923 der Vorstand 
beschlossen, die von der Gesellschaft herausgegebenen Werke den Dozenten 
der Chemie an deutschen Hochschulen zu einem geringeren (gegenwartig 
dem halben) Preise zu liefern. Dieses der Wissenschaft von der Gesellschaft 
gebrachte Opfer vermindert naturlich die normale Einnahme um ein be- 
trachtliches. 

Es ist endlich noch darauf hinzuweisen, da13 bei der Fesktzung des 
Verkaufspreises die Konkurrenz im Auslande zu beriicksichtigen ist. Die 
Verbreitung der Werke im Auslande kommt nicht nur als notwendige Ein- 
nahmequelle in Betracht; sie ist auch fur die Ausbreitung der deutschen 
Wissenschaft und der deutschen Sprache hochst erwiinscht. Die Preise 
durfen daher nicht die Hohe uberschreiten, zu denen man gleichwertige 
Werke dort erhalten kann. 

Alle  d i e s e  E r w a g u n g e n  f u h r e n  d a h i n ,  da13 d i e  E i n -  
n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  f u r  u n s e r e  W e r k e  a n  b e s t i m m t e  B e -  
d i n g u n g e n  g e k n i i p f t  s i n d ,  u n d  e s  e r g i b t  s i c h  d a s  R e s u l t a t ,  
d a S  e r f a h r u n g s g e m a a  e i n  vol l iger  Ausgle ich  zwischei i  
b e i d e n  n i c h t  m o g l i c h  u n d  a u c h  n i c h t  zu e r w a r t e n  is t .  

Diese Tatsache hat unserer Gesellschaft haufig groBe Schwierigkeiten 
und Sorgen verursacht. Wenn diese schlieL3lich immer noch iiberwunden 
werden konnten, so verdankt sie dies der Hilfsbereitschaft der deutschen 
chemischen Industrie. 

Diese Hilfsbereitschaft ist aber eine notwendige und zweckmiil3ige ; denn 
wenn die Deutsche Chemische Gesellschaft die Organisationen nicht oder 
nicht in dem Umfange geschaffen hatte, so miil3te die Industrie ihrerseits 
solche schaffen, was jedenfalls weit grol3ere Opfer erfordern wurde. 

In friiheren Jahren war der Weg zu diesem Ausgleich fur die Gesellschaft 
nicht angenehm; es wurden von Fall zu Fall Sammlungen veranstaltet, 
bei einzelnen Industriewerken und Personlichkeiten Zeichnungen erbeten, 
bis die Beitrage die erforderliche Hohe erreicht hatten, urn eine neue Unter- 
nehmung in die Wege zu leiten oder die bestehenden zu erhalten. 

Ein giinstiger Zeitpunkt, der dauernde Abhilfe zu verburgen schien, 
trat ein, als sich die chemische Industrie unter Fiihrung des Vereins zur 
Wahrung usw. und andere Freunde der Gesellschaft entschlossen, ihr 
bei ihrem 50-jahrigen Jubilaum im Jahre 1918 ein Geschenlr von zYz Millionen 
Goldmark zu machen, das zu Ehren des jungst verstorbenen Nestors der 
chemischen Wissenschaft ,,A d o 1 f - B a e y e r - Fonds" genannt wurdell). Man 

11) ,,Der Generalsekretiif', sagt die Jubilaumsschrift 1918 (S. 141), ,,dem die Aufgabe 
zufiel, die Sammlung in die Wege zu leiten und durchzufuhren, ist besonders dem Ve r e i n 
zur Wahrung usw.  und seinem Prasidenten Hm. A. Haeuser fur das verstiindnisvolle 

Berichte d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. LIX. A €  
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durfte annehmen, daB nun die Fehlbetrage der literarischen Unternehmungen 
aus den Zinsen dieses Kapitals wurden gedeckt werden konnen. Allein die 
nach dem unglucklichen Ende des Krieges eintretende Geldentwertung 
verschlang bald Zinsen und Kapital, und von neuem stand die Gesellschaft 
vor dem Ratsel der Finanzierung ihrer Werke. 

Wie er 
durch die Griindung der J u s t u s -I, i e b i g- Gesellschaft fur die Unterstiitzung 
des akademisc hen Nachwuchses, durch die der E m  i 1 - F i s c h e r - Gesellschaft 
fur die Institute. der Xaiser-Wilhelm-Gesellschaft eintrat, so sorgte er fur 
die Erhaltung der chemischen Literatur durch die am 16. Juni 1920 er- 
folgte Griindung der Adolf-Bayer-Gesellschaft, deren Vorsitz Carl 
B o s c h iibernahm. 

Sie wurde mit einem Kapital von 17 '1% Millionen Papiermark gegriindet, 
das sich bis Ende 1921 auf 26l1, Millionen Papiermark vermehrt hatte, denen 
ein Fehlbetrag unserer Unternehrnungen von 650 ooo Papiermark gegenuber- 
stand, der also aus den Zinsen gedeckt werden konnte. 

Dem weitsichtigen Forderer von Wissenschaft und Industrie C. Duis- 
berg brachte die Gesellschaft unter dem Prasidium H a b e r  dafur ihren 
Dank zum Ausdruck, indem sie ihm die Silberne Hofmann-Medaille 
verliehlz) . 

Aber auch dieses Kapital entging im Jahre 1923 der Entwertung nicht. 
Da an die Schaffung eines neuen Kapitals nicht zu denken war, so stellte 
C. B o s c h auf der Hauptversamrnlung der B a e y e r - Gesellschaft den Antrag, 
ihr eine feste Einnahme dadurch zu' sichern, daI3 die Mitglieder nach der 
Zahl ihrer Werksangehorigen bestimmte Beitrage zahlen sollten, die ins- 
gesarnt den Fehlbetrag fur I924 deckten. 

~ 

Die Liisung ist in erster Linie Car 1 Duisberg zu danken. 

Der Verlag Chemie. 
Sollte unsere Gesellschaft in den schwierigen Nachkriegsj ahren mit der 

Unterstutzung der B a e y e r - Gesellschaft auskommen, so konnte das nur ge- 
schehen unter der Voraussetzung aaerster Sparsamkeit bei der technischen 
Herstellung der literarischen Werke und richtiger Abwagung der Verkaufs- 
preise ; beides aber setzt buchhandlerische Sachkenntnis und kaufmannische 
Erfahrung voraus. Nach eingehenden Erwagungen vom Vorstande wurde 
daher unter dem Prasidium Harr ies  beschlossen, die Veroffentlichungen 
der Gesellschaft, soweit dies die Vertrage mit den Verlegern zulieflen, in 
eigenem Verlage erscheinen zu lassen. Ahnliche tjiberlegungen im Vorstande 
des Vereins Deutscher Chemiker und des Vereins zur Wahrung usw. fiihrten 
dam, daB im Marz 1921 ein gemeinsames Verlagsunternehmen gegrundet 
wurde, das unter dem Namen ,,Verlag Chemie, G. m. b. H." von dem durch 
die Herausgabe des Werkes ,,Wer ist's" bekannten Buchhandler Hermann 
Degener organisiert wurde, der in allen Zweigen des Buchhandels bewandert 
und durch einen achtjahrigen Aufenthalt im Auslande auch im Verkehr 
mit diesem erfahren war. Der Verlag, der sich unter seiner Leitung schnell 
entwickelt hat, ist auf gemeinnutziger Grundlage aufgebaut und nicht auf 

Entgegenkommen zu groBem Danke verpflichtet, mit dem der Vorstand des Vereins, 
seiner Bitte folgend, nicht zogerte, den bereits gefallten Beschlull zur Bildung eines eigenen 
Vermogensstockes wieder aufzuheben, urn den Erfolg der Jubilaumssadung nicht 
zu beeintrachtigen." 

la) Die Goldene Meddle kann satzungsgemad nur an AuslBnder verliehen werden. 
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die Erzielung von Gewinn fur sich selbst eingestellt. Seine Aufgabe besteht 
darin, die Produktion bei Wahrung der Qualitat moglichst zu verbilligen, die 
Bezugspreise der Kaufkraft der Abnehmer anzupassen, die Verbreitung der 
Veroffentlichungen zu fordern, durch Ausgestaltung der Anzeigenteile und 
Einrichtung eines Antiquariats Einnahmequellen zu schaffen und sich auch 
andern chemischen Vereinen und Gesellschaften niitzlich zu erweisen. Diese 
Aufgaben hat der Verlag mit Erfolg erfiillt. Es erscheinen bei ihm zur Zeit 
aul3er einigen Buchern 16 Zeitschriften und mehrere bieferungswerke. 

Historische -Sammlung. 
Die 1918 unter dem Prasidium W i c h e l h a u s  gegriindete Historische 

Sammlung hat sich betrachtlich vermehrt, u. a. durch ein Geschenk der 
Frau Bertha von Hof mann, gelegentlich eines Besuches des General- 
sekretars bei ihr in Blankenburg, bestehend aus Dokumenten und Diplomen 
aus dem Leben A. W. Hof manns und wertvollen Denkmiinzen aus seinem 
NachlaS 13). 

Mittagstisch. 
Unter dem Prasidium W i 1.1 s t a t  t e r wurde unter Benutzung der Kiiche 

der fruheren Dienstwohnung mit Hilfe eines Zuschusses der Gesellschaft 
ein Mittagstisch fur die Beamten eingerichtet, der fur diese eine groDe An- 
nelimlichkeit und Erleichterung bedeutet. 

Das Laboratorium. 
Das Laboratorium des Hofmann-Hauses hat die Bestimmung, den 

Beamten der Gesellschaft Gelegenheit zu geben, sich auch experimentell zu 
betatigen. Von dieser giinstigen Arbeitsgelegenheit wurde von den Beamten 
gern Gebrauch gemacht, soweit ihnen die dienstliche Beanspruchung die 
Moglichkeit dazu lie& 

Die aus dem Laboratorium im Hofmann-Hause seither veroffentlichten 
Arbeiten sind folgende: 

B. P r a g e r ,  

B. P r a g e r ,  
I1 40. 

B. P r a g e r ,  
essigester, B. 36, 

B. P r a g e r ,  
C. 1903, I 1360. 

11 1303. 
Uber fettaromatische Aminokorper (I.), B. 34, 3600 [ I ~ o I ] ;  C. 1901. 

Uber fettaromatische Aminokorper (II.), B. 3G, 1862 [1902]; C. 1909, 

Uber die Einwirkung von p-Nitrobenzaldehyd auf Benzolazo-acet- 
1449 [I903]; c. 1903, I 1345. 
tfber fettaromatische Aminoazokorper (III.), B. 36, 1451 [I9031 ; 

P. Jaco-bson und F. Honigsberger ,  Uber das m-Oxy-azobenzol und die Kon- 
stitution der p-Oxy-azokorper, B. 36, 4093 [I903]; C. 1904, I 270. 

P. Jacobson und F. Honigsberger ,  Notiz zur Kenntnis der Diaminophenole, 
B. 36, 4124 [1903]; C. 1904, I 273. 

A l b e r t  Hesse ,  Uber atherisches Jasminbliitenol, B. 37, 1457 [I904]; C. 1904, 
I 1568. 

B. P r  ager ,  Vergleichende Untersuchungen iiber das tinktorielle Verhalten der 
drei isomeren Oxyazobenzole, Zeitschrift fur Farben- und Textilchemie 3, 177;  C. 1904, 
I1 164. 

Cf. F l a m a n d  und B. P r a g e r ,  Analyse von Verbindungen mit StickstoffStickstoff- 
Bindungen nach der Kjeldahl-Methode, B. 38, 559 [1g05]; C. 1905, I 767. 

13) Es wird gebeten, die historische Sammlung durch freundliche Zuwendungen zu 
vermehren. 

A 6* 



1926. A 

B. P r  ager ,  Uber Azoderivate des Oxalcrotonsaureesters, ein Beitrag ZUT Analogie 

A l b e r t  Hesse ,  tfber Pinenchlorhydrat und Camphenchlorhydrat; mitbearbeitet 

P. Jacobson und I,. H u b e r ,  tfber die Bildung von Indazolkorpern aus o-methy- 

P. Jacobson,  ober  das Verhalten der Ather von o-Oxyazoverbindungen bei der 

P. Jacobson und H. Jos t ,  tfber einige benzylierte Pyrazolkorper und iiber &en 

H. J o s t  und F r i e d r i c h  R i c h t e r ,  Uber einige Bromderivate des Thymols, B. 56, 

F r i e d r i c h  R i c h t e r ,  Umlagerung des Carvons in Carvacrol, Ch. 2. 47, 489; 

der offenen und geschlossenen Kohlenstoff-Ketten, A. 338, 360; C. 1906, I 1221. 

von H. Vol land  und A. K e m p e ,  B. 39, 1127 [1906]; C. 1906, I 1427. 

lierten Anilinbasen, B. 41, 660 [1908]; C. ISOS, I 1282. 

Reduktion mit Zinn und Salzsaure, A. 389, I; C. 1909, I1 1852. 

4genartigen Fall von Autoalkylierung, A. 440, 195; C. 1913, I1 1808. 

119 [1923]; c. 1923, r 651. 

C. 1923, I11 305. 

Schluh. 
Als der Prasident Volhard bei der Eroffnungsfeier vor 25 Jahren im 

Namen der Deutschen Chemischen Gesellschaft den Schliissel des Hauses 
in Empfang nahm, sagte er: ,,Wie ich sehe, ist dieser Schliissel durchaus 
abweichend von der gewohnlichen Natur der Hausschlussel aus Gold gefertigt 
. . . Es liegt die Vermutung nahe, man habe ad mulw, d. h. vor Augen. 
fdren  wollen, daI3 zum Eintritt in unsere Wissenschaft ein goldner Schlussel 
notig ist." 

Auch unser Riickblick auf das Wirken und Walten im Hofmann-Hause 
hat gezeigt, daI3 wissenschaftliche Arbeit, wie sie hier ausgeubt wird, 
keinen Gewinn abwirft, da13 sie vielmehr auch bei groI3ter Sparsamkeit io 
der Herstellung eines Zuschusses bedarf. 

Deshalb mochte ich auch an dieser Stelle den Dank unserer Gesellschaft 
zum Ausdruck bringen, der Chemischen Industrie und ihren fiihrenden 
Mannern, die stets mit Rat und Tat eingetreten sind, wenn man deren bedurfte, 
unter denen ich besonders hervorheben mochte Carl Bosch, Carl Duis- 
berg, Adolf Haeuser und unsern verdienten Schatzmeister Franz  Oppen- 
heim. 

Aber nicht geringerer Dank gebiihrt unsern Beamten und ihren Hilfs- 
arbeitern im Hofmann-Haus, die hier in bisher 171 Banden den goldenen Honig 
gesammelt haben, der der Wissenschaft und der Industrie als geistige Nahrung 
dient, und eine der Lebensbedingungen bildet fur den Fortbestand der 
deutschen Chemie. 

Weitblickende Manner waren es, die vor 25 Jahren das Hofmann-Haus 
der Deutschen Chemischen Gesellschaft als bleibende Heimstatte erbaut und 
dem Andenken an ihren Begriinder A. W. Hofmann geweiht haben; auch 
ihrer gedenken wir in Dankbarkeit und wollen uns zum SchluI3 des der Feder 
Ot to  N. Wi t t s  entstammenden Weiheliedes erinnern, das vor 25 Jahren 
das frohe Fest verherrlichte : 

Dem groBen Meister, den wir friih vei-loren, 
Ihm sei beim Pest das erste Lied geweiht! 
Ihm haben Liebe wir und 'rreu' geschworen, 
Sein hehrer Geist sei mit uns alle Zeit! 

Er, der uns war ein Vater, 
Ein Frennd und ein Berater, 

Er schied von uns - wie groJ3 war unser Leid; 
Sein Name bleibt unsterblich alle Zeit! 
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Er ging; wir wullten’s, nimmer wiirden schauen 
Wir ihn, den wir so treu verehrt. 
Da stand es fest: Wir wollen ihm erbauen 
Ein Denkmd, hehr und wiirdig, seiner wert! 

Kein unfruchtbares Trauern, 
Ein Haus mit festen Mauern 

Sei unsres grol3en Meisters Ruhm geweiht, 
Und seinen Namen trag’s in Ewigkeit! 

Ein Bollwerk sei’s des Wissens und der Lehre, 
Ein Hort und Herold sei es der Chemie! 
Der Forschmg dien’ das Haus zu Sporn und Ehre, 
Ihr, der der Meister neuen Glanz verlieh! 

In alle Welt sol1 wallen 
Aus seben stolzen Hallen 

Erkenntnis, die befreit, belohnt, entziickt, 
Und sich’res Konnen, das den Mann begliickt! 

Nun steht es da, mit Erker und Balkonen, 
Und stolz siehts in die weite Welt hinaus. 
Bis in die fernsteu Zeiten moge wohnen 
Der rechte Geist in uns’rem Hofmann-Hans! 

Bin GruB sei ihm entboten, 
Ein Glas dem grol3en Toten. 

Ein ander Glas den Lebenden geweiht; 
Fest steht das Werk - Gott schirm’ es alle Zeitl 
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