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1928. Nr. z - Abteilung A (Vereinsnachrichten) - 8. Pebruar 

Nachruf auf CARL GRAEBE. 
Von P. Duden und H. Decker1). 

Gedachtnisrede, 
gehalten auf der Tagung der Deutschen Chemischen Gesellschaft 

zu Frankfurt a. M. am I. Oktober 1927 von P. Duden.  
Zu Reginn dieses Jahres sind die 'beiden letzten, noch lebenden Mit- 

begriinder unserer Gesellschaft, H e r m a n n  Wichelhaus  und Car l  Graebe ,  
a5berufen worden. Langst verklungen ist die Epoclie unserer Wissenschaft, 
der ihre Lebensarbeit galt, und die insbesondere Car l  Gr aebe  schopferisch 
mit aufgebaut hat. TJnser Interesse ist heute iiberwiegend neuen, in die 
Zukunft weisenden Problemen zugewandt. Aber wenn Sie heute in den 
Mittelpunkt Ihrer Tagiing die Porschungs-Ergebnisse iiber den Blutfarbstoff z, 
stellen und gleichzeitig das Lebensbild Carl  Gr ae h es ,  des Entdeckers 
des ersten kiinstlichen Pflanzenfarbstoffs, nochmals an sich voriiberziehen 
lassen, so kennzeichnet dies mehr als alle Ausfiihrungen die Entwicklung 
unserer Wissenschaft und gleichzeitig die Kontiuuitat dieser Entwicklung, 
die ihre Meisterleistungen immer wieder mit dem Studium wichtiger Natur- 
stoffe erreicht hat. TJnd Sie folgen, wenn Sie heute Carl  Graebes  in seiner 
Vaterstadt gedenken, zugleich der seit Griindung der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft gepflegten Tradition, ihre hervorragenden Mitglieder, welche 
die Trager ihrer Entwicklung waren, in Wort und Bild festzuhalten. 

Genau vor 60 Jahren - namlich bei der Natur forscher -Versamm- 
lung  im H e r b s t  1867 - stand an dieser gleichen Stelle - im Horsaal des 
Frankfurter Physikalischen Vereins - ein junger, frischer Chemiker - 
Carl  Graebe und trug der Gesellschaft eine Experimentalarbeit iiber 
das Chlor an i l  vor, einen der damals am leichtesten zuganglichen Chinon- 
Abkonimlinge. Aus den mannigfachen Umsetzungen dieser interessanten 
Substanz, welche neuerdings in den Wollkiipenfarbstoffen der letzten Jahre 

l\ Das fur den Nachruf benutzte biographische Material aus dem NachlaB 
Grae  bes, seinem Briefwechsel mit Freunden und aus anderen personlichen Quellen ist 
von H e r m a n  Decker  gesammelt worden. Es hat  teils in der Rede, teils in den bio- 
graphischen Mitteilungen Verwendung gefunden. Um ein einheitliches Bild von Gr  a e  b e s  
Personlichkeit und Wirken zu geben, und urn die gemeinsam durchgefiihrte Arbeit zum 
Ausdruck zu bringen, haben wir in Vorstehendem Rede und Aufsatz zu einer Veroffent- 
lichung vercinigt. Paul Duden. Herman Decker. 

z, Vortrag von Prof. H a n s  Fischer-Miinchen, vergl. B. 60, 2611 [1gz7]. 
Ueiiclite d. D. Chem. Gesellschaft. Jahrg. LXI. A 2  
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eine erhebliche technische Bedeutung gewonnen hat, zog er den SchluB, 
daB hier und bei dem Chinon selbst ein Renzolderivat mit peroq d-artig 
gebundenem Sauerstoff vorliige, nicht aber eine offene Kohlenstoffkette, 
wie Kekul6 es in seiner beriihmten Abhandlung des Jahres 1865 fur das 
gewiihnliche Chinon angenommen hatte. Bei dieser Naturforscher -Versamm- 
lung machte der junge Graebe  nghere Bekanntschaft mit dem um IZ Jahre 
alteren Kekule ,  der wenige Monate vorher nach Bonn berufen war. Und 
nachdem G r a  eb e in 2s-jahriger, fruchtbarster und erfolgreichster Arbeit 
seinen Namen selbst in die Geschichte der organischen Chemie eingeschrieben 
hatte, richtete er bei dem Kekul6-Jiibilaum des  Jahres  1890 an Kekule  
die folgenden Zeilen : 

,,. . . . es ist mir daran gelegen, Ihnen bei dieser Gelegenheit ein Zeichen meiner 
Dankbarkeit zu geben. Ich gehdre ja zu jener groljen Zahl Ihrer jiingeren Fachgenossen. 
welche, ohne in Ihrem Laboratorium gearbeitet zu haben, doch zu Ihrer geistigen Schule 
gehoren, und die aus Ihren Schopfungen Anregung und Nahrung empfangen haben. 
Wenige Monate, nachdem vor 25 Jahren Ihre epochemachende Abhandlung erschienen 
war, wagte ich mich an meine erste wissenschaftliche Arbeit. Aus der Kolbeschen 
Schule hervorgegangen, war es mir im ersten Anlauf schwer, den Wert Ihrer Theorie 
zu erkennen, aber urn so nachhaltiger wurde nach kurzer Zeit die Wirkung derselben 
auf meinem chemischen Entwicklungsgang. Vor allem aber gedenke ich mit dankbarem 
Herzen an Ihr liebenswiirdiges Entgegenkommen, als ich, damals ein junger Chemiker, 
im Jahre 1867 auf der Naturforscher-Versammlung in Frankfurt meine Arbeit iiber 
Chloranil mitteilte." 

Graebe  hat Recht, wenn er in den Kekuleschen  Ideen  iiber d ie  
a ronia t i schen  Verbindungen den Kernpunkt seiner ganzen eigenen, so 
hervorragenden Forscher -Tatigkeit sieht. In  der von KekulC inaugurierten 
Epoche der organischen Chemie glanzt der Name Graebe  als einer der 
allerersten. Wenige sind in dem MaBe wie er der urspriinglich gemahlten 
Arbeitsrichtung treu geblieben, kaum einer hat so Unvergangliches, sich 
breit in Wissenschaft und Technik Answirkendes schaffen kbnnen, wie er 
in seinem vor Go Jahren begonnenen 1,ebenswerk. Die 50 uder Go Jahre, 
welche zwischen damals und heute liegen, lassen das fur den riickschauenden 
Blick nur um so plastischer hervortreten. 

Doch wenden wir uns zunachst vom Werk zum Manne, der es schuf. 
Graebe  ist 1841 in Frankfurt a. M. geboren und hat 40 Jahre seines 

1,ebens hier verbracht, wo noch heute eine nach seinem Vater benannte 
Graebe-StraBe Kenntnis gibt, von dern Ansehen und der Wertschatzung, 
die sein Elternhaus genoB. 

Die Familie ist kurhessischen Ursprungs. Professoren an den Uni- 
versitaten Marburg und Rinteln, Verwaltungsbeamte und Offiziere sind 
unter seinen Vorfahren. Heitere 1,ebensauffassung und Kunstsinn im Eltern- 
haus waren wohl das rheinische Element seiner Mutter, die der Elberfelder 
Fabrikanten-Familie Boeddinghaus  entstammte. Sein Vater, 1797 ge- 
boren, wollte Soldat werden. Er hatte als Kadett (1815) am Kriege gegen 
Napoleon teilgenommen, entschloB sich dann aber, als in Kurhessen unter 
der Restauration des Kurfiirsten Wil helm I. reaktionare politische Ver- 
haltnisse eintraten, auszuwandern. Er arbeitete kaufmannisch zunachst in 
Port au Prince auf Ha'iti, begriindete spater in New York ein eigenes Import- 
haus, konnte schon I839 als amerikanischer Konsul sich nach Deutschland 
zuriickziehen und nahni seinen Wohnsitz in Frankfurt a. M. 

_ _  
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Carl  Graebe  war neben zwei Schwestern der einzige Sohn und sollte 
nach des Vaters Willen ebenfalls Katifmann oder unter Renutzung der 
Elherfelder verwandtschaitlichen Beziehungen Tentilfabrikant werden. Der 
l-ater gab ihrn deshalb keine gelehrte, sondern eine praktische Ausbildung. 
Br schickte ihn nach Absolvierung deI hiiheren Gewerbeschule in Frank- 
furt a. M. 1858, urn Maschinenbau zu studieren, zunachst nach Karlsruhe. 
DerJunge Student arbeitete dort fleiBig, fand aber, nachdern er zwei Jahre 
Maschinenbau studiert hatte, daB dies seiner Regabung nicht entsprach. 
Er mandte sich deshalb 1860 nach Heidelberg und wurde in Bunscns  Labo- 
ratoritim bald vollstandig fur die Chemie gewonnen. 1862 promovierte er 
in Heidelberg und ging von da zur kurhessischen 1,andes-Universitat Marburg, 
urn bei Kolbe  organische Cheniie zu treihen. I-Iier erhielt er durch seinen 
ternperamentvollen Lehrer Einblick in die niiteinander ringenden An- 
schauungen der Radikallehre und Kekulbs  Struktur- und Valenzlehre. 
Er hat dieser anregenden Zeit in Marburg in hinterlassenen autobiographischen 
Notizen mit lebhafter Darikbarkeit und Pietat gegen Ro lbe  gedacht. ES 
folgten dann zur weiteren Ausbildung nochinals einige Assistenten-Semester 
hei Runsen und 1864 eine kurze Zeit technischer Arbeit in der Hochs te r  
F a b r i k  Meister  Lucitis & Co.. Graebe  trat dort als zweiter Cherniker 
neben seinem Freunde Carl  Diehl  ein, Die Ilochster Farbenfabrik war 
im Jahre zuvor gegriindet worden und hatte, wie die zahlreichen, damals 
in Peutschland auftauchenden, kleinen Werke versucht, mit dem Fuchsin 
ihr Gluck zu machen. Die Fabrik war noch kaum irn Betrieb, als die Preise 
auf einen Bruchteil der urspriinglichen Werte heruntergingen, und dazu 
zwangen, Neues zu erfinden, wenn man sich uber Wasser halten vi-ollte. 
Besonderen Erfolg versprachen die Versuche mit den aus Fuchsin durch 
verschiedene Prozesse, insbesondere durch Alkylierung, zu erhaltenden grunen 
Farbstoffen. Zur Ausarbeitung dieser Jod-Farben wurde Carl  Graebe  heran- 
gezogen, und die alten Laboratoriunis-Aufzeichnungen der Fabrik berichten 
von seinen erfolgreichen Versuchen zur Verbesserung j ener Verf ahren. Er  
zog sich indes durch das Arbeiten mit diesen J od -Verbindungen ein lang- 
wieriges und schmerzhaftes Augenleiden zu. So trat er bald wieder aus 
der Pabrik aus, um sich in selbstandigen wissenschaftlichen Arbeiten zu 
erproben. Den Sommer 1865 verbrachte er in E r l enmeyer s  Laboratoriurn 
in Heidelberg, wo seine Erstlingsarbeit auf organischem Gebiet entstand. 
Es mag ihrn aber in Heidelberg zum BewuBtsein gekommen sein, dal3 fur 
die ihn besonders fesselnde organische Chemie Berlin ihrn gunstigere Aus- 
sichten biete als Heidelberg. Baeyer  hatte dort durch seine Harnsaure- 
Arbeiten das Interesse aller organischen Chemiker auf sich gezogen und in 
dem Laboratorium der Gewerbe-ilkademie in auSerlich bescheidenem Rahmen 
eine fruchtbare Forschungs- und Unterrichtsstatte gegrundet. Schon nach 
einem Semester trat Carl  Graebe  dort dern nur um 6 Jahre alteren Adolf 
R aeyer  als Unterrichts-Assistent zur Seite. Damit hatten seine U’ander- 
jahre zunachst ihr Ende erreicht, und man kann auch sagen, seine Lernjahre. 
Denn die bald folgenden Arbeiten des z5-jahrigen sind von der Erstlings- 
arbeit an erstaunlich selbstandig in der Problemstellung, groS im Zuschnitt 
und reif in der experimentellen Durchfiihrung. 

Was das personliche Leben Gr  a e b es  in diesen vier Berliner Jahren 
anlangt, so flieBen leider die autobiographischen Quellen sparlich. Sie be- 
richten in Briefen ans Elternhaus von heiterem geselligem Leben, Interesse 
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an Musik und Kunst und fleiljiger Arbeit in der geistig angeregten Sphare 
des Baeyerschen Laboratoriums. 

Die wissenschaftlichen Friichte dieser Zeit sind zunachst zwei bedeutende 
Arbeiten groljen Stils : 

Einmal gilt das Interesse den einfachen Chinonen, deren Platz im System 
der organischen Verbindungen damals noch vollig ungeklart war. Er ent- 
wickelt in niehreren ausfuhrlichen Annalen-Arbeiten die Beziehung bekannter 
und zahlreicher neu hergestellter Chinon-Abkommlinge zum Benzol, indem 
er der ganzen Klasse den Benzolring mit peroxyd-artig gebundenem Sauer- 
stoff in Orthostellung zugrunde legt. 

Dann spurt er anderen gefarbten Verbindungen nach und findet in 
den aus Mar t  ius -  Gelb leicht zuganglichen ge c hl o r  t en  Nap  h t ho chi no nen  
verwandte Produkte, die den Benzochinon-Abkommlingen entsprechen. 
Baut man das Dichlor-naphthochinon oxydativ ab, so resultiert Phthalsaure 
oder aber, wenn man es vorher n i t  Pentachlorid in Pentachlor-naphthalin 
uberfiihrt, Te t r ach lo r -ph tha l sau re .  Durch diese Fixierung der an und 
fur sich leichter oxydablen Molekiilhalfte erbringt Gr aebe den ersten ein- 
deutigen Beweis fur die von Er lenmeyer  schon 1865 vermutete bicyclische 
Natur des Naphthalins. 

Diese Arbeit nimmt insofern eine zentrale Stellung ein, als damit - 
ganz unbeschadet der erst von einer spateren Generation gelosten Frage 
nach den f eine r en  Bindungsverhaltnissen im Naphthalin-Molekiil - eine 
zuverlassige Grundlage gegeben war, fur die aus technischem Interesse 
heraus bald auf breitester Grundlage einsetzende Bearbeitung des Naphthalin- 
Gebietes. AuBerdem waren sie auflerordentlich niitzlich zur Klarung der 
Isomerie -Verhaltnisse in der Benzolreihe. Die leicht Anhydrid bildende 
Phthalsaure konnte nur als orth,o-Verbindung aufgefaljt werden und gab 
durch ihre zahlreichen Umsetzungen einen festen Haltepunkt fur die damals 
im Vordergrund des Interesses stehenden Ortsbestimmungen der Benzol- 
derivate. 

Von universellerer Bedeutung wohl ist noch die aus diesen Arbeiten 
gewonnene Erkenntnis von dem Umfang und der Bedeutung der Chinon- 
Klasse uberhaupt : Die fast unbegrenzte Wandelbarkeit dieser Verbindungen, 
ihre Beziehung zum Benzol, andererseits ihre Verschiedenheit von den aro- 
matischen Verbindungen, ihre Farbigkeit, das Problem vom Zusammenhang 
zwischen Parbe und ungesattigter Natur - dies alles muljte die chemische 
Phantasie aufs hochste anregen. 

So wird es uns augensichtlich, wie die Gedankenbriicke sich spannte 
- zunachst schmal und unsicher - von diesen gechlorten Naphthochinonen 
zu dem ihnen auljerlich einigermaBen ahnlichen Alizarinf arbstoff  des  
Krapps .  Dieser reine und sch6nste Krappfarbstoff war damals schon langer 
als 40 Jahre bekannt, und viele namhafte Chemiker: Rob ique t ,  Schunck,  
Schutzenberger ,  S t r ecke r ,  hatten damit experimentiert, mit dem Er- 
gebnis, dafl man ihn iiberwiegend als einen Naphthalin-Abkommling be- 
trachtete, mit dem Kohlenstoffskelett Clo. 

Wie nun diese Tat, zu welcher Carl  L iebermann - von seiner vater- 
lichen Kattunfabrik an dem Problem interessiert - sich mit Graebe  ver- 
band, vor sich ging, ist allbekannt : 

In  kaum 3 Tagen war die Anthracen-Natur des Alizarins von den beiden 
Forschern durch die Zinkstaub-Methode B aeyers  enthullt und ein Formel- 
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bild des Farbstoffs gegeben mit der richtigen Zusammensetzung C14. Aus 
Dachpappen-Teer stellen sich die Forscher nun das notige Anthracen selbst 
her, bis in einern spateren Stadium der Versuche Mar t iu s  mit englischem 
Material aushilft. Dann ist in einem weiteren halben Jahre der Farbstoff 
a u s  Dib rom-an th rach inon  syn the t i s i e r t !  In  der Sitzung vom 
11. Januar 1869 der Berliner Chemischen Gesellschaft konnten Proben und 
Ausfarbungen des synthetischen Materials vorgelegt werden. Die beiden 
gliicklichen Erfinder wiesen am SchluR ihrer Ausfiihrungen klar darauf hin, 
welch grol3e praktische Bedeutung sie ihrer Erfindung beimaflen. 

War doch der Krapp ein kosmopolitisches Farbekraut von universaler 
Bedeutung, bezeugt durch agyptische Papyri und romische Dokumente. 
Er hatte auf seinem Wege uber das Mittelmeer auch die westeuropaischen 
Lander in Parberei und Kattundruck erobert und stellte ein Wertobjekt 
dar, das auf jahrlich rnindestens 60 -70 Millionen Mark zu schatzen war 3). 

Bine genauere Schatzung scheint rnir unmoglich, da lcdiglich die Bedarfs- uud Export- 
zahlen von England und Frankreich vorliegen, dagegen keine zuverlassigen Unterlagen 
iiber die anderen Lander, insbesondere den Orient-Verbrauch. Setzen wir dern gegeniiber 
den Verbrauch des Natur-Indigos auf rund loo MillionenMark jahrlich, so sieht man, da5 
die Krappwurzel der Indigopflanze an wirtschaftlicher Bedeutung nur wenig nachstand. 

Der glanzenden wissenschaftlichen Tat folgte nun die Phase der Uber- 
fiihrung drr Erfindung in die Technik; sie war reich an dramatischen Mo- 
menten. Es war selbstverstandlich, nachdem das franzosische Patent der 
Erfinder veroffentlicht war und der Vortrag Graebes  am 11. Januar 1869 
die Moglichkeit aufgezeigt hatte, kiinstliches Alizarin zu f abrizieren, und 
zwar auf einem anscheinend relativ einfachen Weg, daB die Krappfabrikanten, 
die Kattundrucker und Teerfarbenfabrikanten im Inland und Ausland auf- 
horchten, und mehr als einer versuchte, diese Frucht fur sich zu pfliicken. 

Mar t  i u s berichtet in einer nicht veroffentlichten Niederschrift aus j enen 
Tagen Polgendes: ,,Am Abend, an dem Graebe  und Liebermann ihre Unter- 
suchung iiber die Alizarin-Bildung in der Chemischen Gesellschaft vor- 
getragen hatten, ging ich mit Graebe  nach Hause. Er klagte dariiber, dalj 
es so schwierig sei, Anthracen zu beschaffen, und bat mich, wenn ich einmal 
wieder nach England kame, in den englischen Teerdestillationen Nachf rage 
zu halten, ob nicht irgendwo Anthracen aufzutreiben ware. Auch teilte er 
mir mit, daR er und Liebermann beabsichtigten, ihr Alizarin-Verfahren 
zur Ausbeutung der Badischen  Anilin- und  S o d a - F a b r i k  zu iibertragen. 
Ich riet ihm davon ab und schlug ihm vor, zunachst die Vorarbeiten in  
grol3erem MaRstabe in der Liebermannschen Kattunfabrik, wo ja ohne 
Zweifel die notigen Vorbedingungen gegeben seien, auszufiihren und sich 
nicht gleich von einer Fabrik abhangig zu machen. Es konnte doch unter 
Umstanden fur sie vorteilhafter sein, das Verfahren selbst in einer eigenen 
Fabrik durchzufiihren, wozu ihnen ja durch Liebermanns  Vater und 
andere leicht die Mittel beschafft werden konnten." 

Graebe  und L iebe rmann  sind indes auf diesen Vorschlag nicht ein- 
gegangen. Vermutlich hat der Va te r  1,iebermanns doch Bedenken gehabt 
und darauf hingewiesen, daB es doch nicht so ganz einfach sei, eine chemische 
Fabrik selbst aufzutun, ohne die entsprechende Rohstoffbasis zu haben. 

Zunachst verhandelte Dr. Adolf Bri ining,  der inzwischen in die 
Hochster Fabrik eingetreten war, mit den Erfindern wegen Lizenzierung 

3, Andere Schatzungen gehen sowohl fur Alizarin wie fur Indigo no& erheblich 
hoher, diirften aber iibertrieben sein. 

_ _ _ _ _ ~ .  
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ihres Verfahrens. Die Verhandlungen zogen sich etwa 2 Monate lang hin. 
Die Erfinder aber waren durch die Vermittlung von Liebermanns  Vater, 
der mit Car0 von dessen Berliner Zeit her befreundet war, gleichzeitig mit 
der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik in Verbindung getreten. Sie uber- 
trugen schlieBlich letzterer im Mai 1869 ihre Patente. 

,,Hoffentlich ordnet sich bald alles, damit ich wieder Zeit zu wissenschaft- 
lichem Arbeiten bekomme", schreibt Graebe  um diese Zeit an KekulC; 
und kurz darauf, nachdem er drei Wochen in Mannheim in der Fabrik mit- 
gearbeitet: ,,Ob unsere Versuche zu einem gliicklichen Ziel fiihren oder nicht, 
dariiber fehlt mir noch ein entscheidendes Urteil. Dagegen bin ich fest iiber- 
zeugt, daB die ganze Sache in die richtigen Hande gekommen ist. Ich bin 
von der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik sehr entziickt; dieselbe ist 
prachtvoll eingerichtet und wird niit musterhafter Ordnung geleitet." Ganz 
gewiB konnten bessere Paten als Caro und Glaser  fur das junge Pflanzchen 
in der ganzen chemischen Welt nicht gefunden werden. 

Trotzdem war es - gerade vom Standpunkt der Erfinder - bedauerlich, 
daB damals noch nicht die Zeit gekommen war fur eine Gemeinschaftsarbeit 
in dieser Aufgabe seitens der beiden jungen Fabriken, wie diese sie spater 
jahrelang beim Indigo durchfiihrten. Dazu war der eigene Expansionsdrang 
zu grofi, dazu fehlten wohl vor allern noch die nahen personlichen Bedehungen 
der Leiter, die Voraussetzung sind fur eine derartige gemeinsame Aktion, 
bei welcher es ohne Kollisionen von wirtschaftlichen Interessen nicht leicht 
abgeht . 

In  Hochst wuBte man urn diese Zeit schon, daB man vie1 vorteilhafter 
als mit Brom mit Schwefelsaure arbeiten konne. Das schwer angreifbare 
Chinon war durch energische Schwefelsaure-Behandlung sulfierbar, und diese 
Sulfonsaure oder Sulfonsaure-Mischung war zu Alizarin verschmelzbar. Bei 
der Unsicherheit des Patentschutzes in den 29 deutschen Landern war diese 
Arbeitsweise lediglich gerichtlich deponiert, nicht aber zur Patentierung 
angemeldet worden. Und als nun diese selbe, ganz fundamefitale Beobachtung 
der Sul f ie rbarke i t  des  An th rach inons  u n d  der  Al izar in-Bi ldung 
d u r c h  Alkal ischmelze der  Sul fonsaure  nur wenige Tage oder Wochen 
spater - die genauen Daten sind nicht mehr festzustellen - ganz unabhangig 
auch von Caro gemacht und von Caro,  Graebe  und Lieberrnann zu Patent 
angemeldet wurden, da rnufiten die Erfinder in der Tat unbegreiflicherweise 
erleben, daB in Preul3en das Patent zuriickgewiesen wurde. Die Ersterfindung 
- kunstliches Alizarin aus Anthracen uber Dibrom-anthrachinon - war 
in dieser technisch unvollkommenen Form in die Welt getreten. Dadurch 
wurde nach der damaligen Handhabung des Patentschutzes der allein technisch 
durchfiihrbaren Zusatz-Erfindung - Alizarin aus Anthracen iiber Anthra- 
chinon-sulfonsauren - der Hals gebrochen. ,,Wir konnen", schreibt die 
Koniglich Technische Deputation unter dem 12. September 1869, , ,das 
Pa ten tgesuch  zu r  Berucks ich t igung n i c h t  empfehlen,  weil d a s  
vor l iegende  Verfahren  von  dem den  B i t t s t e l l e rn  be re i t s  pa- 
t e n t i e r t e n  und  j e t z t  d u r c h  Mi t te i lung  i n  Zei t schr i f ten  be-  
k a n n t e n  Verfahren  n u r  d a r i n  abweicht ,  daB dem friiher an -  
gewendeten  An th rach inon-Der iva t  e in  anderes  s u b s t i t u i e r t  is t .  
. _ . .  Als e ine  d ie  Er t e i lung  des  P a t e n t e s  begrundende  Ab- 
weichung k a n n  d ie  S u b s t i t u t i o n  eines  de ra r t igen  Der iva t e s  
gegen e in  ande res  n i ch t  angesehen  werden." So wurde eine der ge- 
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waltigsten Erfindungen der Neuzeit in Deutschland schutzlos. Erst eine 
spatere Zeit hat das Moment des technischen Fortschritts bzw. das Ver- 
besserungs-Patent als wichtigsten Fortschritt fur einen wirksamen, Erfinder 
und Industrie in gleicher Weise sichernden Patentschutz anerkannt. 

Kaum gliicklicher verlief die Patentierung in England, das allein fur 
mehr als 20 Millionen Krapp-Farbstoffe verbrauchte. Hier war Wil l iam 
H. P e r k i n , der Begriinder der englischen Teerf arben-Industrie, der ge- 
fahrlichste Konkurrent. Er hatte schon im Hof mannschen I,aboratorium 
mit Anthracen und Anthrachinon errperimentiert, kannte dessen Rein- 
darstellung und hatte eine 10-jahrige Erfahrung als Farbenfabrikant zur Seite. 

Nach der von P e r k i n  spater in der , ,Hofmann memor ia l  lecture"  
gemachten Mitteilung, hatte er sogleich nach der ersten Publikation von 
G r a e b e und I,i e b e r m a nn  begonnen, uber die Alizarin-Synthese zu arbeiten, 
und bald auch den Sulfonsaure -Weg beschritten. Er  reichte dieses letztere 
Verfahren am 26. Juni 1869 beim englischen Patentamt ein. Die entsprechende 
Anmeldung von Ludwigshafen war schon Anfang Juni an die englischen 
Patentanwalte nach London gegangen Formale Wnderungen, welche von 
diesen fur notwendig erachtet wurden, verzogerten aber die Einreichung 
beim englischen Patentamt bis zum 25. Juni, so da13 schlie13lich nur ein Tag 
Spanne zwischen der deutschen und der englischen Anmeldung lag. 

Das Perk insche  P a t e n t  wurde nun bereits nach wenigen Wochen 
gesiegelt, d. h. praktisch erteilt, wahrend das P a t e n t  von Caro ,  Graebe  
und I, i e b e r m a n  n noch nicht gesiegelt war und deshalb der P e r k  i n - An- 
meldung nicht entgegengehalten werden konnte. So war eine aul3erordentlich 
schwierige und fur die Erfinder uner freuliche Situation entstanden. Ob 
irgendeine Indiskretion von untergeordneter Stelle dabei mit im Spiele war, 
wie die deutschen Herren damals geneigt waren anzunehmen, diirfte nie 
aufzuklaren sein. 

Im Dezember 1869 reisten die HBrn. Caro, Graebe  und Enge lhorn  
nach England, urn die Angelegenheit, die zu kostspieligen gerichtlichen 
Auseinandersetzungen fuhren muflte, zu regeln. P e  rk in  fand sich, angesichts 
der wohl auch fur ihn unsicheren Situation, bereit, sich mit den deutschen 
Erfindern zu verstandigen, und es wiirde eine Respektierung der gegen- 
seitigen Patente und eine Teilung des Marktes vereinbart . 

Was ist riickschauend zu dem Verlauf der ganzen Patent-Angelegenheit 
zu sagen? Die aul3ere Folge war zunachst die, da13 es in England bei der 
einen Fabrik von Pe rk in  and  Sons blieb, bis diese beim Riicktritt P e r k i n s  
1874 in einem anderen Werk aufging; in Deutschland dagegen hatten wir 
in wenigen Jahren 8 Fabriken, die Alizarin-Praparate herstellten. Nur eine 
derselben, die F' i r ma G e s s e r t in Elberfeld, hat sich a d e r  Ludwigshafen 
und Hochst in jenen ersten Jahren urn die Entwicklung des Verfahrens 
groBe, bleibende Verdienste erworben durch Einfiihrung der Sulfierung 
mit Oleum, sowie der oxydativen Druckschmelze. Im ganzen hatten die 
Verhaltnisse bald einen scharfen Konkurrenzkampf zur Folge, mit dem 
Ergebnis, daS die Preise schon Ende der 70-er Jahre auf dem Nullpunkt 
angelangt waren. Preis-Konventionen griffen 1881 und spater nochmals 
1900 regulierend ein. Alles in allem aber kann man sagen, da13 sowohl Er- 
finder wie die ganze Industrie besser gefahren waren, wenn die Fabrikation 
ve rbunden  m i t  e iner  mafivollen Pre ispol i t ik  in wenigen Handen 
geblieben ware. Es sol1 aber nicht bestritten werden, da13 andererseits der 
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Preiskampf die Beteiligten notigte, alies aus dem Verfahren herauszuholen 
und dies dauernd zu verbessern. Insofern war der Wettkampf wie stets 
auch hier ein starker Impuls zum technischen Fortschritt. 

Was die Graebe-Liebermannsche  Erfindung der deutschen Industrie 
nach der fabrikatorisch-technischen Seite geschenkt hat, das sei noch kurz 
hier festgehalten: Ein Berg an Schwierigkeiten war in den ersten Jahren 
zu bewaliigen, etwa bis 1873! In jeder Phase: Darstellung eines geniigend 
reinen Anthracens, Chinon-Oxydation mit Chromsaure, einhgitliche Sulfon- 
sauren, rationelle Verschmelzung ! Die junge deutsche Industrie stand da 
vor vie1 schwierigeren Verhaltnissen als die Englander: Dort ein hoch- 
industrialisiertes Land mit seiner machtigen Eisen- und Koks-Gewinnung, 
leistungsfahigen Gasfabriken und Teerdestillationen, und demgemaB ein 
Uberflull an Rohteer und einzelnen Teerprodukten. Dazu vor allem eine 
klassische Satire- und Alkali-Industrie und eine grooartig entwickelte Textil- 
Industrie. Das alles war in dem Deutschland von 1870 vie1 bescheidener 
oder gar nicht vorhanden. Die Alizarin-Pabrikation der deutschen Fabriken 
mullte sich z. B. vollstandig auf Basis des englischen Roh-Anthracens ent- 
wickeln. Es liegt auf der Hand, welch groBer Impuls hierdurch von der 
Alizarin-Fabrikation ausgehen muBte. Piir die Oleum-, Alkali- und Chlorat- 
Industrie, fur die ganze Methodik der GroBtechnik und fur den Apparatebau! 
Und bis in die neueste Zeit haben die Anregungen, die gerade aus diesen 
Fabrikationen der Industrie zuflossen, nicht aufgehort. 

Um die a d e r e  Entwicklung der durch Graebe  und L iebe rmann  
geschaffenen Alizarin-Fabrikation Ihnen ins Gedachtnis zuriickzurufen, 
mochte ich anfugen, daB 1873 insgesamt etwa IOOOOO kg kunstliches Alizarin 
(100-proz.) fabriziert wurden; 1883 waren es 1.3 Millionen kg und 1900, 
als die zweite Konvention geschlossen wurde, betrug die Gesarnt-Produktion 
etwa 2000 Tonnen jahrlich. Der Durchschnitts-Jahreswert hielt sich im 
Dezennium vor dem Kriege auf etwa 12 Millionen Mark, so stark waren 
die Preise gefallen. Nach dem Kriege ist die Bedeutung des Alizarins stark 
zuriickgegangen, hauptsachlich durch die Klasse der Naphthol-AS-Farbstoffe, 
dieser einfachen Monoazo-Farbstoffe, die das Alizarin an Schonheit erreichen 
und billiger und leichter zu farben sind. 

Die Gesamt-Einschatzung der Entdeckung von Graebe  und Lieber -  
mann  ist aber erst dann richtig, wenn man sich erinnert, daB im synthetischen 
Alizarin iiberhaupt die erste groBe, vollstandig originale Leistung der jungen 
deutschen Teerfarben-Industrie vorlag. Diese stand damals durchaus im 
Schatten der englischen und franzosischen Industrie. Auf den Weltausstellungen 
1862 und 1867 in Paris dominieren durchaus franzosische und englixhe 
Namen. Auch die wissenschaftlich-technischen Arbeiten jener Zeit, die 
sich an die einzelnen Parbstoffe ankniipfen, sind iiberwiegend englischen 
und franzosischen Forschern zu verdanken, und die Pioniere der deutschen 
Farbenindustrie, Mar t ius ,  P e t e r  GrieS,  Caro,  Lucius ,  hatten sich ihre 
Sporen in England geholt. 

Den alten Fuchsin-, Blau-, Violett- und Griin-Farbstoffen der ersten 
Jahre war lange nichts von prinzipieller Bedeutung gefolgt, trotz einzelner 
wertvoller Funde, wie Mar t ius -  Gelb, Anilinschwarz und anderen. Da 
wirkte das kiinstliche Alizarin epochemachend. Wenn der echteste und 
schonste aller Pflanzenfarbstoffe dem Teer abzugewinnen war, welche Per- 
spektive eroffnete sich da der chemischen Phantasie! Dazu ergah sich aus 

__ 
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den erzielten Gewinnen eine wesentliche wirtschaftliche Kraftigung der 
deutschen Werke, die diese befahigte, immer neue  Aufgaben  in oft lang- 
wieriger, kostspieliger Arbeit - z. B. Ind igo  - zu iibernehmen. Hier sah 
der Weitblickende, wie sich rein wissenschaftliche Arbeiten tausendfach 
bezahlt machen, wenn Wissenschaft und Gliick im Bunde sind. So  wurde  
wesent l ich  m i t  i n  j enen  Jah ren  d a s  Band  zwischen wissen- 
schaf t l icher  und  technischer  Arbe i t  gekni ipf t ,  auf welchem 
l e t z t e n  Endes  die  Wel tge l tung  der  deu t schen  F a r b e n i n d u s t r i e  
be ruh t .  

Doch ich habe rnit dieser Schilderung schon weit iiber die Berliner Jahre 
Graebes  hinausgegriffen. 

,,Am liebsten wiirde ich mich in Bonn bei Ihnen habilitieren," schreibt 
Graebe  1869 an Kekul6,  ,,um zu versuchen, ob unter Ihren Fittichen ein 
verniinftiger Chemiker aus mir wird; ich fiirchte aber, daB der Unistand, 
daB ich das Abiturienten-Examen nicht gemacht habe, mir in Bonn die 
Habilitation unmoglich macht." 

Statt dessen ging er nach Leipzig zu Kolbe  und wurde im nachsten 
Jahre (1870) schon von der Regierung als Nachfolger von W e r t h e r  nach 
Konigsberg geschickt, nachdem B aeyer  diese Berufung wegen des ungesunden 
Laboratoriums abgelehnt hatte. 

Graebes  Briefwechsel rnit Kekul6 aus dieser Zeit zeigt, daB der junge 
Ordinarius sich rnit Feuereifer auf die neuen A u f gab  en d e s U n t e r r  i c h t s 
stiirzte, die an ihn herantraten. Seine Vorlesungen haben eine grolje Zug- 
kraft, im Laboratorium aber klagt er iiber den Mange1 an Mitarbeitern, da 
wirkliche Chemie-Studierende in Konigsberg auoerordentlich rar seien, und 
nur Pharmazeuten oder Landwirte ins Laboratorium kamen. Trotzdem 
ergieljt sich bald eine auljerordentlich reiche Ernte an interessanten wissen- 
schaftlichen Entdeckungen in die Berichte und Annalen. Es s ind  d ie  J a h r e  
seines  engs t en  Zusammenarbe i tens  m i t  de r  Le i tung  i n  Ludwigs-  
haf e n. Die hochsiedenden Teerfraktionen erwiesen sich als eine Fundgrube 
weiterer interessanter Korper: Mit Car0 entdeckt und bearbeitet er das 
Acri d in ,  dessen anthracen-artiger Bau allerdings erst 12 Jahre spater von 
Bern thsen  richtig gedeutet wurde. Mit Glaser  das Carbazol  - von 
Graebe in seinen Korrespondenzen zunachst scherzhaft Glaser in  getauft -, 
ferner das P h e n a n t h r e n ,  P y r e n  und Chrysen. Der Konstitutions- 
Aufklarung folgt fast iiberall rasch die Synthese nach. 

Mehrere andere bedeutsame Arbeiten wurden, gemeinsam rnit C a r o  , 
uber die Rosolsaure und das Aur in  durchgefiihrt. Sie fiihrten die Forscher 
bis hart an die Grenze der richtigen Konstitutions-Auffassung der Triphenyl- 
methan-Farbstoffe, namlich zur Erkenntnis, daB ein durch Kohlenstof  f - 
b in  d u n g  zusammenhangendes Kohlenstoffskelett diesen Farbstoffen zu- 
grunde liege. Den endgiiltigen Erfolg konnten Graebe  und Car0 hier nicht 
ernten, hauptsachlich deswegen, weil eine schwere Erkrankung Gr  aebe  
1876 zwang, sich fur langere Zeit von der Arbeit fern zu halten. In  der 
Zwischenzeit aber kamen die Publikationen Rosenst ie ls  und 1878 die 
beriihmte Arbeit 0. und  E. F ischers ,  die das Triphenyl-methan als Grund- 
kohlenwasserstoff aus diesen Farbstoffen herausschalte. 

Der Harmonie der ersten Konigsberger Jahre war bald manches Un- 
erfreuliche nachgefolgt. Das rauhe und feuchte Klima OstpreuBens, wenig 
hygienische Laboratoriums-Verhaltnisse, wohl auch manche personliche 
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MiBhelligkeiten riefen in der sensiblen Natur Graebes,  die trotz eines 
ernsten Untertones so ganz auf Warme, Sonne und Lebensbejahung abgestimmt 
war, eine starke korperliche Abspannung und schlieBlich eine steigende 
Abneigung gegen Konigsberg hervor. Dazu kam, daB Berufungs -Ver- 
handlungen nach StraBburg (1875) und nach Marburg (1875) sich in letzter 
Minute zerschlugen. Im Falle Marburg wurde, genauer gesagt, seine vom 
Minister schon ausgesprochene Versetzung wieder zuriickgenommen, was 
G r  ae b e auBerordentlich verstimmte und die Befiirchtung hervorrief, er 
iniiBte dauernd in Konigsberg bleiben. 

,,Ich lerne es jetzt als Belohnung fiir mein Hierbleiben kennen, wie traurig es ist, 
so alleh und fern der Heimat zu existieren . . . . Meine Haupthoffnung sind Sie und 
Ihr EinfluB", schreibt er im Herbst 1875 nach der Marburger Enttauschung an Kekul6 ,  
,,und auf diesen bauend, will ich die Furcht vergessen, immer in Konigsberg bleiben zu 
miissen." 

SchlieBlich kam es zu einem Nervenzusammenbruch, der die Form 
einer schweren Melancholie annahm. Gr aebe  verlieB im Dezember 1875 
Konigsberg und suchte zunachst eine Heilanstalt in Berlin auf, dann ein 
Sanatorium in Blankenburg i. Harz, wo er bis zum Herbst blieb. Der stille 
Ort und die Enthaltung von jeder Arbeit stellte sein korperliches und seelisches 
Gleichgewicht so weit wieder her, daB er daran denken konnte, ins Leben 
zuruckzukehren. Unmittelbar wieder nach Konigsberg zu gehen, verbot 
ihm strenger arztlicher Rat. So ging er, beurlaubt, nach Zurich und erholte 
sich dort, von seinen Kollegen freundlichst aufgenommen, weiter so, dafi 
er bald am wissenschaftlichen Leben der Universitat wieder teilnehmen 
und Vorlesungen abhalten konnte. 

Da gab unerwartet im Herbst 1878 die Berufung nach Genf seinem 
Leben ein neues Ziel und die entscheidende Wendung. Nachdem der Schopfer 
des kiinstlichen Alizarins in Deutschland lange vergeblich auf ein ihm besser 
zusagendes Ordinariat gewartet hatte, verdankte er jetzt die Genfer Berufung 
dem Rucktritt Marignacs und der Fiirsprache dessen von Berlin her ihm 
bekannten Schwiegersohnes A do r , der aus einflufireicher Genfer Familie 
stammte. 

Graebe  tritt hier, alles in allem, in die harmonischste, gliicklichste 
Periode seines Lebens ein. In  der neuerbauten und 1879 bezogenen Ecole 
de Chimie entwickelte er sofort eine auBerst fruchtbare Unterrichts-Tatig- 
keit. ,,Unterrichten und Forschen gehoren meiner Natur nach zusammen, 
um etwas zu leisten", hat er mehrfach ausgefiihrt, und seine Schiiler haben 
bei der Graebe-Feier  I903 in Kasse l  bekannt, daB er im Kolleg und 
Laboratorium ein vorb i ld l icher  Universitatslehrer war. Dazu besafi er 
in besonderem MaBe die Gabe, ihnen nicht nur als Lehrer, sondern auch als 
vaterlicher Freund in ungezwungenem Verkehr nahezutreten. In  seinem 
kosmopolitisch zusammengesetzten l,aboratorium uberwog das reichs- 
deutsche Element, aber seine Person fiigte doch schliefilich alle Elemente 
zu einem chemischen Volkerbunde zusammen, in dem nach deutsclien Labo- 
ratoriums-Brauche ausgezeichnet und fleiflig gearbeitet wurde. Er hatte 
sich aus den Jahren seines gesundheitlichen Zusammenbruchs die Lehre 
gezogen, mit Ruhe und Behaglichkeit zu arbeiten. Und wer - wie wohl 
viele von Ihnen - Graebe  in spaterer Zeit, etwa in den 90-er Jahren, in 
Genf besucht oder bei ihm gearbeitet hat, wird den Bindruck einer geistig 
hochstehenden, sprudelnd lebhaften, angeregten und dem Leben zugewandten 

- 
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Personlichkeit mitgenommen haben. Er blieb in der exponierten Stellung 
in Genf ein Pionier der deutschen Forschung und war bei zahlreichen Kon- 
gressen und Versammlungen ein glanzender Vertreter unserer Wissenschaft 
von internationalem Ruf , I n  der Verleihung der P e r k i n - , der I, avo  i s i e r - 
und B e r t  he lo t  - Medaille fand diese internationale Wertschatzung ihren 
Ausdruck. Nur einen Gedanken karin man nicht unterdrucken, es ware 
noch schoner gewesen, wenn dieser Mann an einer groBen deutschen Hoch- 
schule sich hatte auswirken konnen ! 

Der wissenschaftliche Strom von Gr aebes  Arbeiten flo13 in diesen 
Jahren in wachsender Breite dahin. Das von ihm angeschlagene Gebiet 
der aromatischen Verbindungen war so unerschopflich, daB er ihm immer 
neue Friichte abgewinnen konnte. Ich kann hier nur an die Hauptarbeits- 
gebiete erinnern : 

Eine ausgezeichnete Arbeit war die Aufklarung des wichtigen P r u d- 
homme - Brunckschen  Al izar inblaus ,  die Graebe  - Skraupsche  
Chinol in-Synthese  war ihre direkte Folge. Der Arbeitsgemeinschaft 
mit RenC Bohn entstammt die Aufklarung des Gal lof lavins  und des 
Benzoingelbs;  ferner die Teilnahme an der wissenschaftlichen Bearbeitung 
,der S c h mi d t - B oh n s c h e n Reaktion zur Hydroxylierung von Anthra- 
chinonkorpern mittels Oleums, die der Farbstoff-Fabrikation glanzende 
neue Gebiete erschlolS. 

Es reihen sich weiter hier an die Arbeiten iiber zahlreiche synthetische 
beizenziehende Oxy-ketone, die wieder iiberleiten zur griindlichen Erforschung 
der Xanthon-Gruppe. Die Synthese des Naturfarbstoffs E u x a n t h o n  
(1889) ist hier besonders hervorzuheben - ferner die Aufklarung der eigen- 
tiimlichen, in der Rhabarberwurzel vorkommenden Methy l - an th rach inon-  
D e r i v a t e  Chrysophansaure  und Emodin ,  des purgierenden Prinzips 
des Rhabarbers. 

In  der Benzolreihe wurde die Ph tha l sau re -  und Phenylsa l icy l -  
s a u r e - G r u p p e durch wertvolle Funde ausgebaut. In der Naphthalinreihe 
werden hydrierte Produkte und die Urnlagerung der  N i t ro -naph tha l ine  
zu Ni t roso -naph tho len  studiert. Den hochmolekularen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen der friiheren Jahre fiigte er Ace n a p  h t he  n ,  P ice  n 
und F luoren  an, die samtlich eingehend bearbeitet wurden; und auf sein 
altes, schon 1868 angeschnittenes Lieblingsproblem vom Zusammenhang 
zwischen Parbe und ungesattigter Natur ist er wiederholt zuriickgekommen, 
besonders als er aus Fluoren durch Dehydrierung den intensiv rot gefarbten 
Kohlenwasserstoff von de  l a  H a r p e  und v a n  Dorp  erhielt und feststellte, 
da13 hier die Anhaufung von Athylen-Bindungen eine ahnliche Wirkung 
hat wie andere chromophore Gruppen ungesattigten Charakters. So schlieRt 
der Interessenkreis des Forschers wieder mit ahnlichen Problemen, wie sie 
im Beginn seiner fruchtbaren Tatigkeit stehen. GroBte E x a k t h e i t  d e r  
B e o b a c h t u n g ,  gediegene Durchdr ingung  der  Mater ie  e n t s p r a c h  
se ine r  Veranlagung mehr  a l s  e in  sp runghaf t e r  Wechsel  d e r  
Arbe i t s -Themat  a. Und ebenso entsprach es der schlichten, innerlich 
vornehmen Natur dieses Mannes, seine Resultate schlicht und sachlich nieder- 
zulegen und sie lediglich durch ihren inneren Wert wirken zu lassen. Das, 
was er geschaffen, ist fur unsere Wirtschaft von bleibendem Wert. 

1906 legte Graebe ,  65-jahrig, seine Stellung in Genf nieder und kehrte 
in seine Vaterstadt Frankfurt zuriick, wo die Familie seiner Schwester lebte. 
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Er  war, als er sicb zuriickzog, noch vollkommen auf der Hohe seiner korper- 
lichen und geistigen Leistungsfahigkeit - auch noch vollkommen arbeits- 
freudig -, trotz einer vielleicht hier und da durch Verwaltungsarbeit und 
Examina sich geltend machenden Ermiidung. So muBte der Grund zum 
vorzeitigen Riicktritt in anderen Dingen liegen. 

Einmal - so hat Graebe  sich selbst in einem Brief an Bo t t inge r  
ausgesprochen - ist die Sehnsucht, in die Heimat zuruckzukehren, wohl 
nie bei ihm erloschen! Es war die Heimatliebe, die jedem Kurhessen ganz 
besonders - vielleicht mehr als jedem anderen Volksstamm - im Blute 
liegt, und Graebe  war ja von Abstammung Kurhesse. So hat er sich in 
Genf ja auch nie vollkommen assimiliert - trotz der langen Jahre -, sich 
nie dort angekauft und wohl immer mit einer Riickkehr in eine ehrenvolle 
Stellung nach Deutschland gerechnet. Es liegt eine gewisse Tragik darin, 
daB gerade dieser Wunsch sich nicht realisiert hat, trotz mancher Gelegen- 
heiten, die in diesein langen Zeitraum der 27 Genfer Jahre an und fur sich 
fur eine ehrenvolle Berufung an eine deutsche Universitat gegeben waren. 

In  den letzten Genfer Jahren trat dann noch ein weiteres verstimniendes 
Moment hervor. Graebe  hatte das Gefuhl - ob mit Recht oder Unrecht, 
bleibe dahingestellt -, da13 antideutsche Stromungen in der Unterrichts- 
verwaltung sich geltend machten und ihm, der nicht nur der Gesinnung 
nach, sondern auch staatsrechtlich Deutscher geblieben war, in seiner Unter- 
richtstatigkeit, in der Forderung seiner deutschen Assistenten usw. Schwierig- 
keiten bereiteten. Das alles reifte im Herbst 1906 seinen EntschluB, nach 
Frankfurt zuriickzukehren. 

Ihm schwebte ein otium cum dignitate vor, das aber gleichzeitig noch 
selbstgewahlte Laboratoriumsarbeit im Chemischen Institut des P hysi-  
k a l i  s c hen  Ver ei n s und literarische Arbeit umfassen sollte. 

Zu ersterem ist es leider nicht mehr gekommen. Es war fur den lang- 
jahrigen beruhmten Leiter eines grol3en Universitats-Instituts wohl auch 
nicht leicht, sich in die oft beengenden Verhaltnisse und Vorschriften des 
damaligen Frankfurter Instituts hineinzufinden. Beiderseits war zweifellos 
der gute Wille v'orhanden gewesen - beiderseits waren die Personlichkeiten 
zu verschieden und die Hemmungen zu grolj. 

Urn so wertvoller und fruchtbarer aber gestaltete sich Graebes lite- 
rarische Tatigkeit in dieser Zeit fur unsere Wissenschaft. 

Es war ein wohlverdienter und schoner Ausdruck des Dankes fur  
Graebes  Festhalten am Deutschtum, daB die Deutsche  Chemische 
Gesel lschaft  ihn 1907, als er in die Heimat zuriickkehrte, zum Prasidenten. 
wahlte. Als solcher hielt er beim 40-jahrigen Jubilaum der Gesellschaft 
den riickschauenden Vor t r ag  ube r  die  En twick lung  der  organischen 
Chemie und gab da ein durch Klarheit der Gedanken und Objektivitat 
ausgezeichnetes Bild unserer Wissenschaft. Er wirkte damals vielleicht 
weniger unmittelbar beim mundlichen Vortrag, weil die Zuhorer durch die 
vier verschiedenen langen Vortrage iibermiidet waren ; urn so reichhaltiger 
aber und gediegener prasentiert sich der Inhalt des Vortrages bei nach- 
traglicher Lektiire. 

Es folgte dann von historischen Arbeiten eine ausgezeichnete Ber t  he lo t  - 
Biographie .  Graebe  war hierzu besonders berufen auf Grund seines 
personlichen Beziehungen zu den ersten franzosischen Forschern. 

- 
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Jene gliicklichen Jahre vor dem Kriege sind dann weiter ausgefiillt 
durch genuBreiche Reisen nach dem Siiden, nach &*ten, Algier, Corsica 
usw. Briefe an seine Freunde, besonders Geheimra t  Glaser ,  berichten 
von der Aufnahme- und GenuBfahigkeit des 70-jahrigen. 

Gleichzeitig begann er die Vorarbeiten fur ein umfangreiches, auf mehrere 
Bande berechnetes Werk iiber die G e s c h i c h t e  d e r  organischen  Chemie  
in Angriff zu nehmen. Dkse Arbnit mag ihm in den kritischen Zeiten des 
Krieges, der auch ihn seelisch aufs starkste erschiittern rnuBte, ein seelischer 
Ausgleich und Erholung gewesen sein! Noch hatte er die Spannkraft, den 
ersten Band bis 1920 zum AbschluB zu bringen - eine gewaltige Aufgabe, 
wenn man beriicksichtigt, daB Graebe  iiberall, auch bei der altesten Literatur, 
auf die Quellen zuriickging. In  gediegenster, einem Historiker von Fach 
Ehre machender Griindlichkeit, hat er die verwickelten, vielfach neben- 
einander lsufenden Entwicklungen unserer Wissenschaft klargelegt und 
objektiv zur Darstellung gebracht. Keine Brmiidung zeigt, daB hier ein 
79-jahriger die Feder fiihrt. Ein seltenes Beispiel fur eine im Spatherbst 
des Lebens gereifte edle Frucht! 

Lassen  Sie ,  meine Her ren ,  i h n  u n s  so  i n  de r  E r i n n e r u n g  fest- 
h a l ten .  

Noch konnte Graebe  zu seinem 80. Geburtstage die Gluckwiinsche 
der Chemischen Gesellschaft und des Vereins Deutscher Chemiker in kleinem 
Kreise entgegennehmen. Dann aber kamen von 1920 an schwere gesundheit- 
liche Storungen und Sorgen iiber ihn, die seine letzten Lebensjahre iiber- 
schatteten, und die auch seine Freuntle wohl mildern, aber nicht beheben 
konnten. Von seiner Frau treu gepflegt, beschlofl er sein so reich gesegnetes 
Leben am 19. Januar 1927. 

Als e iner  der  GroBen unserer  Wissenschaf t  h a t  Carl  Graebe  
s ich  se lbs t  i n  se inen  Arbe i t en  e in  unvergangl iches  Denkmal  
e r r i ch te t .  Auch auBerl ich se ine  Er sche inung  f e s t zuha l t en ,  h a t  
F r a u  Gehe imra t  Graebe ,  e inem l e t z t e n  Wunsche  ih re s  Mannes 
en t sp rechend ,  d ie  Giite g e h a b t ,  se in  Bild f u r  d a s  Hofmann-  
H a u s  zu  s t i f t en .  

Moge dadurch das Andenken des groBen Forschers, des hochstehenden 
und giitigen Menschen auch bei den Chemikern spaterer Zeiten lebendig 
bleiben ! 

Aus Carl Graebes Leben. 
Von H e r m a n  Decker. 

Vom ersten Semester in Bunsens  Laboratorium an stand Car l  Graebe  
inmitten des wissenschaftlichen Lebens seiner Zeit. Der groBe Wurf der 
Alizarin-Synthese hat den gewaltigen Auftakt zur glanzenden Epoche der 
grol3en organischen Synthesen gegeben, welche der deutschen Chemie ein 
halbes Jahrhundert lang die Fuhrung sicherte, und brachte ihn an die Spitze 
dieser Bewegung. E m i l  F ischers  Name bedeutet den Hohepunkt dieser 
Entwicklung, die technische Indigo-Synthese ihre reife Frucht. 

Spater sah er den Aufstieg der physikalischen Chemie, die in der groB- 
artigcn technischen Ammoniak-Synthese ihren Erfolg feierte. Er erlebte 
noch die Wunder der Atom-Zertriimmerung und sah zuletzt andere Probleme 
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in den Vordergrund des Interesses der jungen Generation treten. Ein so 
langes und so reiches Leben zti schildern, das ein ganzes Zeitalter in der 
Geschichte unserer Wissenschaft bedeutet und umfaBt, das mit den Arbeiten 
und Schicksalen der bedeutendsten Vertreter der Chemie und Technik iiber 
ein halbes Jahrhundert unlosbar verkniipft ist, kann nur die Aufgabe einer 
ausfiihrlichen Biographie sein. 

Hr. P a  u 1 Dude  n hat in Genf als junger Student den Worten des Meisters 
gelauscht. Jetzt hilft er den Riesen der deutschen Industrie, an dessen Wiege 
Graebe gestanden hat, zu leiten. Neben den vorangehenden Seiten aus 
seiner bewahrten Feder seien an dieser Stelle nur die hauptsachlichsten 
Lebensschicksale G r a e b e s zusammengestellt. 

Einige irn Nachla(3 gefundene Blatter, ursprunglich nicht zurn Druck 
bestimmt, folgen hier ohne hderung.  Sie reichen aber nur bis 1864; das 
iibrige ist aus Briefen und Erinnerungen erganzt, die ich zu einer Graebe-  
Biographie sammle *) . 

- 

Not izen  a u s  rneinem Leben.  
Von Carl  Graebe.  

Ich entstamme vaterlicher Seite nach einer in Rinteln ansassigen Familie, 
deren Mitglieder meist Juristen oder Offiziere waren. Als altestes Dokument 
besitze ich eine Kopie der Grabschrift eines Vorfahren aus dern siebzehnten 
Jahrhundert. MeinVater Car l  F r i ed r i ch  O t t o  Graebe5) war am 17.August 

4, Eine grode Zahl von Briefen, Bildern, Nachrichten, personlichen Erinnerungen 
und Aufzeichnungen verdanke ich Frau Kommerzienrat El ise  Hof f ,  der Schwester 
des Verstorbenen, und Frau Geheimrat A. Graebe ,  ferner den HHrn. Hofrat C. Glaser ,  
Geheimrat R. Anschi i tz ,  Generalleutnant v. B o e t t i c h e r  in Bonn, Prof. F inger ,  
Darmstadt, Oberst H a n s  von  W i a r d a ,  Hannover, Burschenschaft T e u t o n i a  in Karls- 
ruhe, Hrn. W. W a l t e r  in Leverkusen, insbesondere aber Hrn. Kommerzienrat W. 
F l insch  in Frankfurt, einemschulfreunde von Graebe ,  der iiber die gemeinsame Jugend 
und Kindheit mit dankenswerter Miihe aus seinem bewunderungswiirdigen Gedachtnis 
Erinnerungen niedergeschrieben hat. Allen meiueu besten Dank fur die Unterstiitzung 
zu sagen, ist mir auch hier eine angenehme Pflicht, wenn auch das meiste erst an anderer 
Stelle spater Venvendung finden wird. 

6 ,  Eine Biographie und ein Bild des Konsuls Car l  G r a e b e  ist von Hrn. Prof. 
B e r n h a r d  Miiller, Direktor des Historischen Museums in Frankfurt, in seinem inter- 
essanten Buche ,,Amerika und Frankfurt" veroffentlicht worden. Wie Goe t h e  hatte 
Graeb  e nur geringe Kenntnis von seinen Vorfahren. Griindliche dokumentarisch belegte 
Nachrichten iiber die Familie G r a e b e  hat der Oberst H a n s  v o n  Wiard.a 1922 zu- 
sammengestellt und mir bereitwilligst zur Verfiigung iiberlassen, wofiir auch an dieser 
Stelle ich ihm meinen verbindlichsten Dank sage. Danach verliert sich die letzte Spur 
der Vorfahren in den Wirren des 3o-jangen Krieges. Der Grabstein an der Reformierten 
Kirche in Rinteln stand iiber dem Grabe des hessischen Kanzleirates P h i l i p p  G r a e b e ,  
geb. in Allendorf am 8. 3. 1650; f 26. XI. 1715 in Rinteln. Derselbe heiratete 
K a t h a r i n e  E l i s a b e t h ,  die Tochter des Rintelner Prof. jur. E d u a r d  F r a n z  
Goclenius. Dieser war der Urenkel des beriihmten Marburger Professors R u d o l f  
Goclenius  des Alteren, welcher an der jungen Universitat im 16. Jahrhundert alsLehrer 
der Physik, Logik und Philosophie eine ganz hervorragende Rolle gespielt hat (geb. 
Cornach I. 3. 1547, t Marburg 8. 6.  1628). Der einzige Sohn von P h i l i p p  G r a e b e  
war Carl  (geb. 20. 5. 1710 in Rinteln, t 3. 3. 17gz), dessen Taufpate der Landgraf C a r l  
von  Hessen  war. Seitdem blieb der Name Carl in der Familie erblich. Eine Anzahl 
Rintelner Professoren, Theologen, Juristen und Mediziner zahlten zu den Vorfahren 
des Chemikers Graebe.  Sein Grodonkel Prof. jur. O t t o  Graebe ,  vielfach literarisch 
tatig, erlebte noch die Aufhebung der Universitat Rinteln durch Napoleon.  
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1797 geboren und ist am 15. Oktober 1879 gestorben. Er  hatte, um, wie 
mein GroBvater, Militar zu werden, die Kadettenschule in Braunschweig 
besucht und 1815 an dem Krieg gegen Napoleon teilgenommen. In  An- 
betracht der nach dem Frieden in Kurhessen eingetretenen Verhaltnisse 
entschlol3 er sich, nach Sudamerika auszuwandern. Auf der Reise dahin 
wurde ihm auf der Insel Ha'iti eine Stellung in einem kaufmannischen Geschaft 
angeboten. Er nahm dieselbe an und zog einige Jahre spater nach New York, 
wo er mit einem Verwandten ein Import-Haus (Graebe & Vietor) ,  das 
noch heute als ,,ViBtor & Achelis" existiert, grundete. Im Jahre 1839 
kehrte er als Amerikanischer Konsul nach Deutschland zuriick und lebte 
von da an im Winter in Frankfurt a. M. und im Sommer auf dem in Praun- 
heim gelegenen Gut. Praunheim gehort jetzt zu Frankfurt a. M. 

Meine Mutter, eine geborene Emmel ine  Boeddinghauso) (6. Mai 1815 
geboren und 17. Marz 1870 gestorben), entstammt einer Elberfelder Fabri- 
kantenfamilie. Sie wurde im Friihjahr 1840 meines Vaters zweite Frau. 

Ich bin am 24. Februar 1841 in Frankfurt a. M. geboren. Meine Schul- 
bildung erhielt ich in einer Privatschule (Ab e 1 s & Simon s), die von Sohnen 
Frankfurter Kaufleute besucht wurde, und deren Unterricht ausschliefllich 
von diesem Gesichtspunkt aus eingerichtet war. Fast alle Schiiler hatten 

6, Die Mutter Graebes, E m m e l i n e  Boeddinghaus ,  geb. in Elberfeld am 
6. 5. 1815. t in Frankfurt am 17. 3. 1870, war eine Frau von ungewohnlicher Begabung 
und Geistesbildung. Das gliickliche Familienleben war aber durch ein unheilbares Leiden, 
das sie in den letzten 20 Jahren ihres Lebens ans Zimmer fesselte, getriibt. Sie schrieb 
unter dem Pseudonym E.  G r a h n  eine Anzahl Kiinstler-Novellen. S c h o p e n h a u e r  und 
H e r b e r t  S p e n s e r  gehorten zu ihrer letzten Lektiire, und Tagebiicher zeugen von un- 
getriibter Geistesscharfe, mit der sie soziale und philosophische Probleme erfa5te. Ihr  
Tod war ein harter Schlag fur den jungen Professor, dessen Berufung nach Konigsberg 
d.er Mutter letzte Freude war. Seitdem verstummen die interessanten Berichte iiber 
Theater, Kunst und Literatur, die den Briefen des Sohnes einen besonderen Reiz verleihen. 
Uber die Familie B o e d d i n g h a u s  hat der Kommerzienrat Wi lhe lm B o e d d i n g h a u s  
in Elberfeld 1904 ebenfalls ersch8pfende Nachrichten gesammelt. Sie gehen bis auf 
Heinr ich  B o e d d i n g h a u s ,  Organist und Lehrer an der Lateinschule in Lennep, zuriick 
(geb. 1643, t 1710). Eine groae Zahl von 1,ehrem und Predigern, die im Bergischen 
Lande im 18. Jahrhundert tatig waren, sind seine Nachkommen, bis zuletzt der Urgrol3- 
vater von Graebe ,  J o h a n n  P e t e r  B o e d d i n g h a u s  (geb. am 17. 11. 1751 in Holpe, 
t am 30. 10. 1826 in Elberfeld) als erster in der Familie den Kaufmannsberuf ergriff 
und durch die Ehe mit Marie  H e l e n e  F u n k e ,  der Tochter seines Chefs, an die Spitze 
einer der bedeutendsten Fabriken von Seidrnstoffen in Elberfeld kam, in der Firma 
I. H. F u n k e  E i d a m  Boeddinghaus  & Co. (Die B o e d d i n g h a u s  haben seitdem in 
verschiedenen Untemehmungen der Elberfelder Textilindustrie wihrend des ganzen 
19. Jahrhunderts eine hervorragende Rolle gespielt.) Sein Sohn J o h a n n  P e t e r  setzte 
das vaterliche Geschaft fort; er starb am 17. 7. 1837 als Biirgermeister in Elberfeld. 
Der Biirgermeister Bri ining hat einen Nachrnf auf ihn verfal3t. Er hinterliel3 4 Tochter. 
deren jiingste E m m e l i n e  war. Die drei alteren heirateten in die Elberfelder Familien 
Aders ,  S i m o n s  und Frowein ,  so da5 G r a e b e  eine nalle und zahlreiche Verwandt- 
schaft in den Elberfelder fiihrenden Industrie- und Bankkreisen hatte. 

Durch diese Nachrichten ist Graebes  Ahnenreihe wohl besser erforscht als die eines 
anderen Chemikers. Die biographischen Notizen und der Stammbaum sollen an anderer 
Stelle verijffentlicht werden. Auf den im Besitze von Frau Geheimrat A. G r a e b e  be- 
findlichen Ahnenbildern zeigt der Konsul C r a e b e  einen blonden, hochgewachsenen, 
ausgesprochen hessischen Typus, wie auch die Boeddinghaus  blonde Westfalen waren. 
Hingegen weist Mar ie  F u n k e  dunklen frankischen Typus mit starkem Romer-Bin- 
schlag auf. 



24 1928. A 

im Alter von 15 Jahren dieselbe durchgemacht und traten dann in kauf- 
mannische Geschafte fur eine mehrjahrige Lehre ein, un. dann spater im 
Ausland sich weiter auszubilden. 

Da ich keine Neigung zum Kaufmannsberuf hatte, sc, Arschien es fur 
mich als am zweckmaBigsten, Fabrikant zu werden, und sb besuchte ich 
vom 15. bis 17. Jahre die hohere Gewerbeschule in Frankfurt, ren Abgangs- 
zeugnis es miiglich machte, Schuler des Polytechnikums in F . t r l s ruhe  zu 
werden. Im Herbst 1858 trat ich in diesem Polytechnikum in ?*e Abteilung 
fur Maschinenbau ein, die damals unter Leitung von R e d t e n b r c h e r  stand 
und grol3es Ansehen genoB. AuRer dessen sehr anregende Vorlesu.igen horte 
ich Physik bei Eisenlohr  und Mineralogie bei Sandberge r ,  sowie chemische 
Technologie bei S e u b e r t . 

da sie 
rnit denen von Maschinenbau zusammenfielen. Obwohl ich auch im Kon- 
struktionssaal fleil3ig arbeitete, sagte der Maschinenbau mir nicht ZL ; auch 
entsprach er nicht meiner Begabung. So entschlol3 ich mich nach 'srlauf 
der beiden Jahre - solange dauerte damals der Kurs fur Maschinenb 1 -, 
nach Heidelberg zu gehen, um Chemie zu studieren, und dann mich, i: dge  
der Elberfelder Beziehungeu, der Textilindustrie zu widmen. 

Vom Herbst 1860 bis Friihjahr 1862 arbeitete ich rnit groBem FleiBe 
in Bunsens  Laboratorium. Mit grol3em Interesse h6rte ich die Vorlesungen 
dieses groBen Chemikers ebenso wie diejenigen von Kirchhof  f iiber Physik 
und von B 1 u m uber Mineralogie. H a u s s e r s anregende Vorlesung uber 
deutsche Geschichte, die derselbe an den Abendstunden abhielt, war fur mich 
ein grol3er GenuB. Auch im Laboratorium fand ich rege Anregling. Ich 
verkehrte vie1 rnit zwei Frankfurtern, mit Carl  Diehl ,  der unter Bunsens  
Leitung das Atomgewicht des Lithiums bestimmte, und Georg F ischer ,  
der spater im Kolbeschen Laboratorium seine Untersuchung uber p-Nitro- 
benzossaure ausfiihrte. Im regen Verkehr stand ich mit O t t o  Olshausen ,  
der spater Assistent von Hofmann  wurde, sowie mit Max Berend ,  der 
bei Baeyer  iiber Acetylen arbeitete und bei Leipzig eine chemische Fabrik 
gegriindet hat. Aus der Heidelberger Zeit stammte auch meine Freundschaft 
mit Ladenburg ,  H o r s t m a n n  und Wichelhaus.  Das ganze Leben in 
Heidelberg war ein sehr anregendes und angenehmes. Weniger anregend 
wirkten auf mich die Vorlesungen von Carius  uber organische Chemie. 

Bunsen ,  damals mit seinen Untersuchungen iiber Rubidium und 
Caesium beschaftigt, nahm sich der Praktikanten weniger an. Unterrichts- 
assistent von Bunsen  war damals Winkler  und Vorlesungsassistent zuerst 
Mendius,  der damals seine Umwandlung der Nitrile in Amine entdeckte, 
sein Nachfolger wurde Bockmann.  

Sehr angenehm war der Verkehr in den Professoren-Familien, so nament- 
lich bei H a  u s s e r , B 1 u m und Van g e r o w , ebenso bei einigen in Heidelberg 
wohnenden Auslandern. Reichen GenuB boten die Spaziergange in die 
herrliche Neckargegend. 

Nachdem ich in Heidelberg im Friihjahr 1862 promoviert hatte, entschloB 
ich mich, mit meinem Freunde Georg F ischer  nach Marburg  zu gehen. 
So bescheiden Kolbes Laboratorium in Bezug auf Raume und Einrichtung 
war, so anregend aber war der EinfluB, den Kolbe  auf seine Schiiler ausiibte. 
Es war dies die Glanzzeit seiner Forscher-Tatigkeit. AuBer seinem Assistenten 
Rudolf S c h m i t t  arbeitete E d u a r d  L a u t e m a n n ,  der zwei Jahre vorher 

~ 

Weltz iens  Vorlesungen uber Chemie konnte ich nicht horei, 
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die wichtige Methode, Oxy-sauren durch Jodwasserstoff zu reduzieren, 
aufgefunden und im Sommer 1862 die Umwandlung der Chinasaure 
in Benzoesaure entdeckt hatte, im Marburger Laboratorium. Vo 1 h a r d  
gelang in derselben Zeit die Synthese des Sarkosins. Zu den alteren 
Praktikanten, die mit eigenen Arbeiten beschaftigt waren, gehorten C r u m - 
Brown und C. Saytzef f .  

Leuchtgas gab es damals noch nicht in Marburg. Es muBte also mit 
Spirituslampen und Holzkohle gearbeitet werden. Die Verbrennungen rnit 
Holzkohle waren aber sehr gut auszufuhren. Auch bei Bunsen  hatten, 
wie ich in Heidelberg war, zu denselben die Praktikanten noch Holzkohle 
benutzt ; nur das Ausziehen der Verbrennungsrohre mittels einer mit Wein- 
geist gespeisten Lampe war miihsam. Phosphorchloriir und Phosphorchlorid 
wurden noch im Laboratorium dargestellt, und zwar durch den Diener. 

Da Kolbe  im Sommersemester unorganische Chemie las, so horten 
wir alteren Praktikanten nur eine einstundige, sehr interessante Vorlesung, 
in der Kolbe  einen iiberblick uber die Konstitution der organischen Ver- 
bindungen, entsprechend seinen theoretischen Ansichten, gab. I n  der da- 
rnaligen Zeit war die von ihm entwickelte Radikaltheorie ein vortrefflicher 
Ausgangspunkt zum Verstandnis der in Entwicklung begriffenen Struktur- 
theorie. Es war nur notwendig, seine damals noch nach dquivalenten ge- 
schriebenen Formeln nach neuen Atomgewichten umzuschreiben, um mit 
Leichtigkeit zum Verstandnis der Strukturformeln zu gelangen. Zur Aus- 
fiihrung einer selbstandigen Arbeit gelangte ich in Marburg nicht, da ich 
nur das kurze Sommersemester dablieb, und die in Angriff genommenen 
Versuche keine Resultate gaben. 

Ich kehrte schon im Herbst nach Heidelberg zuriick, da mir Bunsen  
die Stelle des Vorlesungsassistenten anbot. Dieselbe war fur mich eine sehr 
lehrreiche, da ich in den drei Semestern, in denen ich sic inne hatte, mich 
mit Buns  ens  vortrefflichen Vorlesungsversuchen so vertraut machte, da13 
ich spater als Professor dieselben rnit groBter Sicherheit ausfiihren konnte, 
ohne da13 in der Vorlesung mir ein Assistent behilflich zu sein brauchte. In 
dieser zweiten Heidelberger Periode suchte ich meine Kenntnisse in den 
Naturwissenschaften weiter auszubilden. Bei K i rchho  f f horte ich die 
Vorlesungen uber theoretische Physik, bei Helmhol tz  seine im Winter 
in den Abendstunden gehaltene Vorlesung iiber allgemeine Resultate der 
Naturwissenschaften und bei F u c h s  ein kurzes Kolleg iiber Geologie. Auch 
hatte in dieser Zeit schon meine Freude am Unterrichten mich dazu gefiihrt, 
einigen Praktikanten Nachhilfe-Unterricht in Chemie zu geben. 

Im Fruhjahr 1864 beschloB ich, inichnach einerstellung in der Industrie um- 
zusehen. Mein Freund Car 1 D i e h l  , der seit einem halben J ahre Chemiker in der 
Hochster Fabrik, die damalsnochdie Firma Meis te r ,  Lucius &Co. hatte, gab 
den AnstoB, daB ich der zweite von dieser Fabrik angestellte Chemiker wurde. 

Die Fabrik war kurze Zeit vorher gegrundet worden. Von den Inhabern 
der Firma waren Bri ining und Lucius  Chemiker und Meister  Kaufmann. 
Unsere Arbeit verteilte sich derart, daB Die h l  mit der Gewinnung von Anilin- 
blau und Anilinviolett beschaftigt war, wahrend mir die Aufsicht iiber die 
noch sehr bescheidene Fuchsin- Fabrikation ubertragen wurde. Zugleich 
stellte ich Versuche iiber die Gewinnung von Jodviolett an, die im weiteren 
Verlaufe zur Entwicklung des Jodgriins gefiihrt haben7). 

7)  Hier brechen die zusaiiimenhangenden Notizen G r a e b e s ab. 
l:cii(litt. (1 I). Chem. Gesellsc!iaft. Jalng. LXI. A 3 
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F r a n k f u r t ,  I t a l i e n ,  Heide lberg  (1865). 
Indessen verursachten die Diinste der Fabrik (Anilin und Jodmethyl), 

zu denen sich vielleicht auch der haufige Zug in den damals primitiven 
Fabrikationsraumen gesellte, ein hartnackiges Kopf- und Augenweh. 

,,Ich entschloS mich daher (schon im Herbst 1864), meine Stelle auf- 
zugeben, so unangenehm mir auch das plotzliche HinausreiSen aus der fur 
mich so neuen technischen Laufbahn war", schreibt Gr ae  be an seinen 
Jugendfreund Wilhelm Flinsch*). Im Dezember arbeitete er in der be- 
kannten alten Papierfirma dessen Vaters Fe rd inand  F l insch  in Frankfurt 
als kaufmannischer Volontar. 

Im Februar war der junge Chemiker soweit erholt, daS er eine drei- 
monatliche Italienreise antreten konnte. Uber Marseille ging es zur See nach 
Palermo. Der Atna9) wurde bestiegen und die Lavastrome besichtigt. Be- 
geisterte Schilderungen der Natur- und Kunstwerke Italiens fdlen die Briefe 
aus Neapel, Rom und Florenz. 

Im Sommer 1865 arbeitete Graebe  wieder in Heidelberg. Dort entstand 
in Er l enmeyer s  Laboratorium seine erste Arbeit iiber aromatische Oxy- 
sauren, ein Thema, das no& nach 40 Jahren in der Synthese der Syringa- 
saure seinen AbschluQ fand. Gleichzeitig setzte er aber auch die Unter- 
suchung des Jodgriins fort. 

Ber l in  (1865 -1869). 
Der Ruhm Hofmanns ,  mit der Entdeckung der neuen Anilin-Farb- 

stoffe unlosbar verkniipft, stand damals auf seiner Hohe. Er  war gerade 
aus London nach Berlin zuriickgekehrt. Auch das Beispiel der Freunde 
Wichelhaus  und Olshausen ,  die bereits Heidelberg mit Berlin vertauscht 
hatten und dort im Laboratorium der Gewerbe-Akademie bei Adolf Baeyer  
eine Arbeitsstatte fanden, zog Graebe  dorthin. Im Oktober nahm Graebe  
als Praktikant im Laboratorium der KlosterstraQe in Berlin seine Arbeiten 
auf, und schon gegen das Ende des Semesters bot ihm B ae  yer  eine Assistenten- 
Stelle mit 300 Talerii Gehalt und vollkommener Freiheit in der Ausfiihrung 
seiner Arbeiten an. Letzterer Umstand war fur Gr aebes  Bleiben ausschlag- 
gebend, denn die Assistenten bei Hof mann  klagten iiber die Schwierigkeit, 
in dieser Stellung eigene Arbeiten auszufiihren. 

Der 6 Jahre altere Adolf Baeyer  hatte das Gliick, verhaltnismaflig 
jung an Jahren in seiner Vaterstadt Berlin an der Gewerbe-Akademie - 
der spateren Technischen Hochschule - einen Lehrstuhl und ein selbstandiges 
Laboratorium zu erhalten. Er reprasentierte in Berlin die Schule seines 
Lehrers Kekulr59"), der nochin Gent war. DaMitscherl ich keine organischen 

8) Brief an Wilhe lm Fl insch  nach New-l'ork vom 23. Dezember 1864. Hrn. 
F l insch ,  einem Altersgenossen und Schulfreunde von Carl  Graebe ,  verdanke ich aul3er 
einer Anzahl J ugendbriefe auch noch personliche Erinnerungen und interessantc Auf- 
zeichnungen aus den Kinder- und Schuljahren, die er und sein Bruder Wilhelm Fl insch  
mit Carl in Praunheim und in Freiburg, wo die Firma eine Papierfabrik besal3, 
zusammen verlebt haben. 

9) Die gesammelten Proben ergaben die Publikation mit dem Mineralogen C. N. S. 
Fuchs :  Zusammensetzung der Lava der Atna-Eruption (N. Jahrb. d. Mineral., S. 710 
[I8651). 

9 1 )  Der Name ,,Kekule" ist nach Angaben seines Sohnes S t e p h a n  v. Kekule 
und seines Biographen, Geh. Rat  Prof. Dr. R. Anschi i tz ,  korrekter ohne  Zeichen 
auf der letzten Silbe, also ,,Kekule", zu schreiben. 
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Praktikanten aufnahm und A. W. Hof mann  erst ein neues Laboratoriurn 
baute, war das Laboratorium in der KlosterstraBe ein Sammelpunkt der 
jungen Organiker geworden. Baeyer  stand aber damals erst im Anfang 
seiner groBen wissenschaftlichen Laufbahn und hatte nur die Harnsaure- 
Arbeiten vollendet. Das Extraordinariat an der Universitat kam erst 1866. 
Im Zusammenhang damit mag folgender Bericht des jungen Graebe  an 
seine Eltern vom 31. Dezember 1865 sein: 

,,B a eyer0") wird auf Wunsch mehrerer Mediziner in den Abendstunden eine Vor- 
lesung iiber organische Chemie lesen. Ich werde teilnehmen, aus dern Grunde, um zu 
lernen, als auch um zu zeigen, dal3 ich es fur lohnend halte, noch bei ihm ein Kolleg iiber 
einen mir bekannten Gegenstand zu horen." 

14. Jan. 66. 
, ,Baeyer hat vorgestern die Vorlesung, von der ich Euch schrieb, angefangen. 

Sie interessiert mich sehr, und zwar besonders wegen der Art, wie er vortragt, denn 
was er vortragt, ist mir bekannt. Er war im Anfang sehr befangen, wohl aus dem Grunde, 
daB einige altere Beriihmtheiten der Universitat anwesend waren." 

Von einem Versuch gemeinsamer Arbeit ist nur einmal die Rede, und 
zwar in einem Brief an die Eltern im Mai 1866: 

,,Auf Bae yers  Veranlassung habe ich einige Versuche unternommen, von denen 
ich mir von vornherein wenig versprach. Ich habe nun die ganze Arbeit abgeschiittelt, 
weil ich bemerkte, da5 der Korper, mit dem ich arbeitete, rnir in einer iihnlichen Art 
den Kopf beuahm wie in Hochst das Anilin." 

Graebes  erste Arbeiten in Berlin entstammen noch dem Ideenkreis 
Kolbe-Er lenmeyer  und entwickeln sich dann (Chinone) hiichst selbstandig 
aus der neuen Kekuleschen Benzol-Theorie, die Graebe  sofort mit Be- 
geisterung aufnahm und ausbaute. Sie zeigen nirgends eine Anlehnung 
an das Arbeitsgebiet BaeyerslG). 

Doch hat Graebe  spater stets hervorgehoben, dalj das freundschaft- 
liche Verhaltnis zu Praktikanten und Assistenten, die groSe Freiheit, die 
der Fortgeschrittene genoS, der wissenschaftliche Geist und die Arbeits- 
freudigkeit im B ae  yer  schen Laboratorium ihm stets ein Vorbild geblieben 
ist. Spater haben sich die Lebenswege und die Arbeitsgebiete der beiden 
grol3en Chemiker nicht mehr gekreuzt. Zusammentreffen in den Ferien 
und bei festlichen Gelegenheiten hat die Freundschaft iiber ein halbes Jahr- 
hundert aufrecht erhalten und genahrt. 

9") In  G r a e b e s  Briefen aus den Jahren 1865-1869 findet sich iiberall die Schreib- 
weise ,,Bayer" statt , ,Baeyer" .  

lo) Die Meinung, G r a e b e  ware B a e y e r s  Schiiler, beruht hauptsachlich auf dem oft 
hervorgehobenen Umstand, dal3 Anthracen aus Alizarin nach der Zinkstaub-Reduktions- 
methode Baeyers  gewounen wurde. Die Methode war 2 Jahre vorher (A. 140, 295 
[1866]) publiziert und stand selbstverstandlich zur allgemeinen Verfiigung. Vielmehr 
ist bei den vielen wechselnden Arbeits-Themen, die B a e y e r  spater aufnahm, der EinfluB 
von G r a e b e s  Arbeiten zu bemerken. Abgesehen von dem Impukj den der Erfolg der 
AlizarinSynthese den jahrzehntelang dauernden Anstrengungen, die technische Synthese 
des Indigos zu finden, geben mul3te, liegen auch die Arbeiten iiber die hydro-aromatischen 
Kohlenwasserstoffe, Terpene und Sauren, die AnthrachinonSynthesen aus Phthalsaure 
und Phenolen, die Beschaftigung mit kiinstlichen Farbstoffen, wie Corulein, Phthalein, 
Gallein, Fluorescein, mehr auf dem Wege der Entwicklung der vou G r a e b e  begounenen 
Arbeiten als auf dem ursprunglichen Arbeitsgebiet B aeyers .  Ja. die letzten Arbeiten 
aus Miinchen iiber Oxoniumderivate des Xanthons, Euxanthons und Dimethyl-pyrons 
usw. bilden in Thema und Methoden die Fortsetzung von in Genf begonnenen Unter- 
suchungen. 

A 3* 
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Ein unvergel3liches Erlebnis war fur Graebe  die Bekanntschaft mit 
Augus t  KekulC, der im Fruhjahr 1866 aus Gent nach Berlin zu Besuch 
kommt und seinen Schuler Baeyer  im Laboratorium aufsucht. Das war 
der groBe Meister, zu dem der junge Chemiker hinaufblickt, der das un- 
vergleichliche Instrument der Strukturtheorie geschaffen hat und gerade 
damals mit der Benzol-Theorie hervortrat, Ordnung und Klarheit in das 
Chaos der organischen Chemie hineinbringend. Doch lassen wir hier die 
Zeilen an die Eltern folgen. 

,,Berlin, 2. April 1866 . . . . Professor KckulC aus Gent ist hier und, da Baeyer ,  
obwohl wiederhergestellt, sich doch schonen mulj, so bin ich mit KekulC vie1 zusamiuen. 
Ich habe einen iiberaus liebenswiirdigen Menschen in ihm kennen gelernt, was iiiich um 
so mehr freute, als ich erwartete, dal3 KekulC,  der j a  mit der einflnljreichste Chemiker 
der jetzigen Zeit ist, sich um uns jiingere Lente wenig kiimmern werde. KekulC spricht 
iiber alles, iiber sich, seine Verhsltnisse, seine Arbeiten, als ob wir langst bekannt waren. 
E r  niacht in jedcr Hinsicht einen bedeutendcn Eindruck, ist durchaus nicht bloD Chemiker. 
Ieh frcne mich recht, dal3 er noch einige Tage hier bleibt. Indem ich noch selten mit 
Jemandem, geschweige denn niit einer Personlichkeit. die so hoch iiber mir steht, so rasch 
bekannt geworden bin und noch nie so die Gelegenheit gehabt habe, zu hiiren und zu 
selieu, wie sich eine derartige wissenschaftliche Grol3e entwickelte nnd die Stufe erreichte, 
die sie einnimmt. DaO KekulC vollstindig weil3, was er ist, bemerkt man ofters im Laufe 
der Untcrhaltung, doch tritt dics nie unangenehm oder arrogant zutage." 

25 Jahre spater bei Gelegenheit der Benzol-Feier in Berlin erinnert 
sich Graebe  dieses Momentes und schreibtll) an den Meister aus Genf am 
11. Miirz 1890: 

,,Vor allem ist es mir daran gelegen, Ihnen bei dieser Gelegenheit ein Zeichen nieiner 
Dankbarkeit zu geben. Icli gehore ja zu jener groBen Zahl Ihrer jiingeren Fachgenossen, 
die ohne in Ihreiri Laboratorium gearbeitet zu haben, doch zii Ihrer geistigen Schule ge- 
horen und die aus Iliren Schopfungen Anregung und Nahrung empfangen haben. Wenig 
Monate, nachdein vor 25 J ahren Ihre epochemachende Abhandlung erschienen war, 
wagte ich niich an nieine erste wissenschaftliche Arbeit. Aus der Kolbeschen Schule 
hervorgegangen, war es mir im ersten Aiilauf schwer, den Wert Ihrer Theorie zu erkennen, 
aber UIU so nachhaltiger wurde nach kurzer Zeit die Wirkung derselben auf meinen 
chemischen Entwicklungsgang. Unvergessen ist fur mich der Moment, als ich Sie ziini 
ersten Male kciinen lernte. Im Laboratorium unseres verehrten Freundes Adolf B a e y e r ,  
mit einer organischen Analyse bcschiiftigt, hatte ich das Gliick, Ihnen vorgestellt zu 
werden. Vor allern gedenke ich mit dankbarem I-Ierzen an Ilir liebenswurdiges Entgegen- 
kommen, als ich, damals ein junger Chemiker. im Jahre 1867 auf der Naturforscher- 
Versainmlung in Frankfurt meine Arbeit iiber Chlorariil iiiitteilte." 

Die kongenialen Naturen zogen sich an, und von allen Chemikern, mit 
denen Graebe  befreundet war, stand ihm Kekul6 trotz des Alters-Unter- 
schiedes von 12 Jahren auch als Mensch am nachsten. 

Das Leben der GroBstadt genoW Graebe  in vollen Ziigen. Der junge 
Frankfurter Doktor war ein gern gesehener Gast in der Familie von Baeyers  
Vater, des Generals Baeyer .  Dort lernte er Paul  Heyse ,  einen Verwandten 
der Hausfrau, und den Agyptologen und Romanschriftsteller E b e r s  kennen 
und machte maiiche anregende literarische Abendgesellschaft mit. Mit 
der Familie seines Mitarbeiters, des Mediziners S ch  u l  t Zen, dem spateren 
Professor in Dorpat, und seiner zwei Schwestern verkehrte Graebe  wahrend 

11) Die Briefe Graebes  an KeknlC sind in dem von Geheimrat Prof. R i c h a r d  
Anscl iutz  in Darnistadt errichteten Kekul6-Archiv vereint und mir in dankenswerter 
Weise zur Publikation iiberlassen. Leider fehlen die Antworten, da Graebe  , alle Briefe 
bis auf die letzten Jahre zu vernichtcn, die Gewohnheit hatte. 
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seines ganzen Berliner Aufenthaltes. Die a1terel2) Schwester war mit dern 
Fiirsten von Schwarzburg-Rudolstadt verheiratet und trug den Namen 
Grafin Brockenburg .  Der Kliniker N a u n y n ,  die Familie des Fabrikanten 
Kunheim,  Dr. Caspary ,  Konsul H e y n  aus Moskau, der amerikanische 
Botschafter Wr igh t ,  Fabrikant Wolf ,  die Frankfurter Familie Bloch,  
Bankier P incus  und die Frankfurter und Elberfelder Verwandten, die 
ofters nach der preuf3ischen Hauptstadt zu Besuch kanien, bildeten haupt- 
sachlich seinen Verkehr. Die Familie des Geheimrates Olshausen ,  des 
Vaters seines Freundes, sowie L iebe rmanns  und Reichens te ins  (Vater 
und Grohater  seines Freundes Carl  L iebermann)  nahmen ihn in ihre 
Kreise auf. Natiirlich wird Graebe  auch zu den groljen Gesellschaften 
Hof manns  hinzugezogen. Neben den gesellschaftlichen Verpflichtungen, 
Ballen, Diners, geistreichen Tees, wird das Theater und die Oper fleiljig 
besucht. Museen, Runstausstellungen, Ausfliige, Schlittschuhlaufen und 
nicht zuletzt die vielen Sitzungen, die zur Griindung der Deu t schen  Che- 
mischen Gesel lschaft  gefuhrt haben, fullten die freie Zeit aus. Daneben 
zeugm Berichte, die er seiner Mutter uber Romane und Memoirenwerke 
schickte, von seinem Interesse fur schone Literatur und Geschichte. 

Interesse an der Kunst, durch die Mutter geweckt und in Italien voll 
erwacht, begleitete Graebe  sein langes Leben hindurch. Er  bleibt immer 
ein Bewunderer der grof3en klassischen Traditionen der Italiener. In  Berlin 
fesselt ihn insbesondere die ihm neue orientalische Architektur des israe- 
litischen Gotteshauses. Ein Brieffragment von 1865 moge ein Beispiel seiner 
Schilderungen und Eindriicke des Spree-Athens jener Zeit geben : 

,,Der Eindruck dieses neu erst in diesem Jahr vollendeten Gotteshauses bei Be- 
lenchtung ist ein iiberaus prachtvoller. Ich kenne wenig Raume, die zuglcich einen so 
reichen und doch einen so harmonischen Anblick gewahren, wie das Innere desselben. 
Es ist in einem eigentiimlichen morgenlandischen Stil halb byzantinisch, halb maurisch 
ausgefiihrt und mit sehr geschmackvollen Arabesken in reichem MaBe ausgestattet. 
Uberaus gliicklich ist die Beleuchtung, hohe rundbogene Fenster, die rings herum gehen 
und die aus farbigem Glas bestehen, werden von auBen durch Gasflammen beleuchtet. 
Unter den Farben der Scheiben herrschen weiBe und graue Tone vor, so daB das einfallende 
Licht nur ein gedampftes, kein buntes ist. Der Baumeister H i t z i g  kann rnit Recht 
stolz auf sein Werk sein. Wunderbar, daI3 gerade hier in Berlin. das von allen groBen 
Stadten an Kirchen am armsten ist, das keine einzige sehenswerte aufzuweisen hat, 
die schonste Synagoge steht. Die Juden treten jetzt an Stelle der mittelalterlichen Christen; 
doch wird dieses Streben nach prachtvollen Gotteshausern in unserer raschen Zeit rasch 
vergehen. Es ist, als ob die lange unterdriickte Religion, noch ehe das Interesse an der 
Errichtung groBerer monumentaler Gotteshauser ganz erlischt, noch zeigen wollte, daB 
auch sie fahig ist, architcktonische Kunstwerke zii schaffen. Es gehort dies mit zu dem 
typisch modernen Ausschen Berlins, zu den groBen Kasernen, grol3en Fabriken, dem 
schonen, dern Publikum geoffneten Museum und hoffentlich auch bald zu dem neuen 
Parlamentsgebaude. Auch die Borse mu13 ich hier mit anfiihren, ferner das neue, im Bau 
begriffene Laboratorium, sowie die in diesem Jahre vollendete Anatomie." 

Neben den staunenerregenden wissenschaftlichen Leistungen des jungen 
Gr  aeb  e wahrend seines Berliner Aufenthalts erscheint die Mannigfaltigkeit 
der Interessen, das sprudelnde Leben und die Spannkraft, die er in dieser 
Zeit entwickelte, schier unglaublich. 

12) Nach dem Tode des Fiirsten heiratete die Grafin den Chemiker Marze l lNencki ,  
den Schiiler Baeyers ,  dem die erste Totalsynthese des Indigos aus Indol und Ozon 
gelang. 



Wahrend des Feldzuges 1866 gaben natiirlich die Einnahme von Frankfurt 
und die 6 Millionen Kontribution, die PreuBen verlangte, Gelegenheit zu 
politischen AuBerungen. G r aeb  el3) nimmt die historische Notwendigkeit 
von PreuBens Hegemonie im Sinne B is ma r c k scher Auffassung durchaus 
als berechtigt an und verurteilt den Frankfurter Partikularismus. AuBer- 
ordentlich rege blieb seitdem sein Interesse an der Politik. Er  schlieBt sich 
den Nationalliberalen an, verkehrt in politischen Gesellschaften, hort B i s- 
marcks  Reden und studiert fleiBig die Zeitungen. 

Interessant ist seine Stellungnahme in der F a  h n e n f r age , besonders 
da er als alter aktiver Burschenschaftler und Sohn der freien Reichsstadt 
Frankfurt die alten Reichsfarben kennen und lieben muBte. 

Er  schreibt am 21. Pebruar 1867 an seine Eltern: 
, ,Hier  s i e h t  m a n  schon d i e  n e u e  Tr ico lore  schwarz-weil3-rot. Moge 

s ie  u n s  baId a l s  e r s t e s  B a n n e r  d e r  E i n h e i t  dienen.  Die  Z e i t  von Schwarz-  
ro t -gold  i s t  vorbei .  Dar i iber  darf  m a n  s ich  n i c h t  t a u s c h e n ;  s ie  fie1 m i t  
d e m  Bundestag."  

4 Jahre spater wurde Gr aebes  patriotisch prophetischer Wunsch durch 
B ism a r c  k s Neugriindung des Deutschen Reiches zur Wirklichkeit. 

Zwar hielt Graebe  in der Gewerbe-Akademie eine Vorlesung, doch 
waren damals Polytechnikum und Gewerbe-Akademie den Universitaten 
nicht gleich geachtet; erst spater haben sich dann die Technischen Hoch- 
schulen eine gewisse Gleichberechtigung erobern miissen. 

Er  unterhandelt daher niit Kekulk ,  Kolbe,  Hofmann ,  Bunsen  
und L o t h a r  Meyer iiber Habilitation an einer Universitat. SchlieBlich 
war es Kolbe,  der ihm diesen Schritt in Leipzig ermoglichte. Mitten in 
den Arbeiten zur Synthese des Alizarins reicht Gr aebe  seine gedrtickte 
Habilitationsschrift in Leipzig ein und unterwirft sich 1868 einer offentlichen 
Disputation, die sich in eine Ovation fur den unterdessen schon beruhmt 
gewordenen jungen Forscher verwandelte. Der Umzug nach Leipzig kam 
aber erst nach einem Jahre zustande. 

Die Geschichte der Entdeckung der Konstitution des Al izar ins  und 
seiner Synthese ist so oft bei verschiedener Gelegenheit geschildert worden, 
daB hier nur einige Briefe Graebes  an die Eltern, die einen historischen 
Moment festhalten, unverkiirzt Platz finden mogen. 

14. Januar 1868. 
,,Ich kam gestern nicht dazu, den Brief zu vollenden, ein sehr schlauer chemischer 

Gedanke beschaftigte mich den ganzen Tag, und den Abend war die erste Sitziing der 
Chemischen Gesellschaft. Sie hatte sich rnit der langweiligen Arbeit der Vorstandswahl 
zu befassen, was eine ziemliche Arbeit war, da derselbe aus 16 Mitgliedern mit verschie- 
denen Amtern und Wurden besteht. Ich gehore zu den 4Secretaren der Gesellschaft. 
Wir werden alle 14 Tage regelmail3ige Sitzungen haben, in denen Vortrage gehalten werden. 
Ich habe mich fur eine der nachsten gemeldet, um die Resultate einer Untersuchung, 
die mich in den letzten Wochen beschaftigt, mitzuteilen. 

Fur heute sage ich Euch lebewohl. 
Euer Sohn Carl." 

13) G r a e b e war damals bis zu seiner Bestallung als Ordinarius in Konigsberg 
Staatsangehoriger der Vereinigten Staaten von Amerika, da sein Vater sich im Anfang 
des 19. J ahrhunderts dort naturalisiert hatte und nach Riickkehr nach Deutschland 
als Amerikanischer Konsul rnit seiner Familie Burger der Union geblieben war. 
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Und sechs Wochen spater schreibt er: 
Berlin, 27. Februar 1868. 

,,Liebe Eltern. 
Meinen herzlichsten Dank fur Euere Gliickwiinsche, Euere Briefe und die klingende 

Beilage. Ich habe meinen Geburtstag selbst durch eine wohlgelungene Arbeit. deren 
Fundament ich am 24. ds. legte, gefeiert; durch Baeyer  wurde mir am anderen Tage 
eine ebenso liebenswiirdige wie schone Nachfeier bereitet. Da beide Begebenheiten 
im Zusammenhang stehen, so mu13 ich in der Erzahlung etwas zuriickgreifen, um sie 
Euch mittheilen zu konnen. I m  AnschluB an meiue beiden letzten Arbeiten, von denen 
ich die eine in Frankfurt vorgetragen und init der anderen mich bisher beschiiftigt habe, 
war es schon Iangere Zeit mein Plan, den Farbstoff des Krapps, welcher ja technisch eine 
gro13e Wichtigkeit besitzt, und iiber den man ja trotz vieler Arbeiten im Unklaren war, 
zu untersuchen. Um nun rascher vorwarts zu kommen, habe ich mich mit Dr. L ieber -  
m a n n ,  der in unserem Laboratorium arbeitet, associiert. Vergangenen Freitag machten 
wir uns mit Energie an die Arbeit und waren so gliicklich, gleich in das nchtige Fahr- 
wasser zu kommen. Der Sonntag wurde im Laboratorium verlebt und den Montag waren 
wir abends um 7 Uhr so weit, daR wir in der um 71/a Uhr beginnenden Sitzung der 
Cheinischen Gesellschaft ein sehr wichtiges Resultat mitteilen konnten. Unvorbereitet, 
wie ich in der That war, trug ich kurz das Wichtigste vor. Dies war die erste Feier; 
den andern Tag war bei B a e  yer  chemische Herrengesellschaft, bestehend aus lauter 
naheren Bekannten. Als wir zu Tisch gingen. lag auf meinem Platz ein Kranz von Azaleen 
(Krapproth). B a e y e r  brachte dann einen Toast auf Dr. L i e b e r m a n n ,  dessen Ge- 
burtstag am 23. Februar war, auf mich und unsere Arbeit. Ich antwortete darauf mit 
einem Toast auf B a e y e r  und glaube mich nicht zu tauschen, wenn ich annehme, da5 
ich ganz gut sprach. Ich fiihlte bei dieser Gelegenheit, da13 mir die Ubung dieses Winters 
schon sehr geniitzt; ich kann jetzt vollkommen ruhig sprechen und fiihle, da13 ich dabei 
meine Stimme mehr in der Gewalt habe wie friiher. Fur heute sage ich Euch lebewohl. 

Herzliche GriiBe Euer Sohn Carl. 
Dir, lieber Vater, melde ich noch dankend, den richtigen Empfang der RT. 100.'' 

Die Alizarin-Arbeit hat allgemeines Aufsehen erregt. So schrieb Liebig ,  
dessen Interesse sich damals schon langst ausschliefilich der physiologischen 
und Agrikulturchemie zugewandt hatte14) : 

,,Einen ahnlichen tiefen Eindruck hat die Alizarin-Arbeit von G r a e b e  und Lieber -  
m a n n  auf mich gemacht. Alle Forschungen, die sich auf Verbindungen erstrecken, 
welche in der Natur vorkommen, haben fur mich ein ganz besonderes Interesse." 

Als die gelungene Herstellung des Krapprotes aus Steinkohlenteer 
bekannt wurde, war Graebes  Namen in aller Leute Mund. Es war die 
Sensation des Tages ; die Zeitungen, auch die ,,Gartenlaube", brachten Artikel 
und Notizen. 

Die Frihjahrs-Ferien und der Sommer 1868 waren angestrengter Arbeit 
gewidmet. Die Schwierigkeit, das Anthracen zu beschaffen, trat immer 
wieder auf, obgleich Mar t  i u s  durch einen glucklichen Zufall einen Posten 
in England kaufen konnte. Die im Herbst zum erstenmal sich einstellende 
Miidigkeit hatte eine Reise und FuBtour in der Schweiz, die bis nach Zermatt 
fiihrte, behoben. Gegen Ende des Jahres waren die Patente ausgearbeitet. 
Das englische hatte kein geringerer als A. W. Hofmann  redigiert und dem 
jungen Kollegen seine reiche Erfahrung zur Verfugung gestellt, nicht ohne 
dessen gute englischen Sprachkenntnisse zu loben. 

Die Sorge fur die technische Verwendung der Alizarin-Synthese lag 
vollkommen auf den Schultern Graebes. Dem Rate seines Vaters folgend, 

14) Aus einem unveroffentlichten Briefe von J u s t u s  Lieb ig  an Kolbe ,  dem Ver- 
fasser seinerzeit mitgeteilt durch E r n s t  v. Meyer. 
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sucht er, durch Abtretung der Patente die Fabrikation..in die Wege zu leiten, 
und gibt den Gedanken, selbstandjg zu fabrizieren, auf. Mit einer Anzahl 
Firmen, auch im Auslande, wird verhandelt. Durch den Vater Carl  L ieber -  
manns ,  den Kommerzienrat L iebe rmann ,  wird die Verbindung mit der 
Badischen,  in der He in r i ch  Car0 bereits als Chemiker tatig war, ver- 
mittelt. Kurz nach Carl  L iebe rmanns  Polterabend, zu dem ZOO Personen 
geladen waren, und seiner Hochzeit, Anfang Mai 1869, kam zwischen dem 
Direktor Enge lhorn  der Badischen ,  einerseits, und den Erfindern, von 
Liebermann senior  sekundiert, andererseits, in Berlin ein Entwurf zu- 
stande, der auf 15 Jahre eine Beteiligung mit 3% von der Verkaufssumme 
vorsah, und bald darauf war ein Vertrag geschlossen. 

Mannheim (1869). 
Nun geht Graebe  nach Mannheim, um dort bei der Herstellung im 

GroBen zu helfen. Er  ist von den Einrichtungen der Fabrik entziickt. Mit 
Car0 und den Direktoren Engelhorn  und August  K lemm entwickelte 
sich ein freundschaftlicher Verkehr, und die Abendstunden wurden gemeinsam 
verbracht. An Sonntagen besucht Gr aebe  in Heidelberg seine Bekannten 
und verkehrt in der Familie seines Lehrers, des Historikers Haeusse r ,  
oder er geht auf das Gut Praunheim zu den Eltern. Seine Freunde und 
Kollegen, Dr. Diehl  in Hochst und Olshausen,  nun in Offenbach bei 
Oe h le r  als Chemiker angestellt, besuchen ihn in Ludwigshafen und machen 
die Bekanntschaft der Direktoren der Badischen.  Carl  Glaser ,  spater 
langjahriger Direktor der Badischen ,  damals Assistent von Kekul6 ,  
besucht Gr aeb  e, den er wahrend des Frankfurter Naturforscher -Tages 1867 
kennen gelernt hatte, im Laboratorium und wird als Cheiniker engagiert 
und mit der Ausarbeitung des Alizarins betraut. Gemeinsame Arbeiten 
und eine treue Freundschaft verbanden seitdem die beiden Manner iiber ein 
halbes Jahrhundert. 

Durch einen gliicklichen Zufall kam Car0 auf das technisch wichtige 
Sulfonierungsverfahren des Anthrachinons. Als er durch Erhitzen von 
Anthrachinon mit Oxalsaure und Schwefelsaure eine der Rosolsaure analoge 
Verbindung herstellen wollte, wurde er abgerufen ; es trat Uberhitzung ein, 
und nach seiner Riickkunft war in der Schale eine Masse geblieben, deren 
Aussehen fur die Bildung einer Sulfonsaure sprach. Dieser Beobachtung 
verdankt das englische Patent von Caro, Graebe  und Liebermann seine 
E n t s t e h ~ n g ~ ~ ) .  Graebe  und L iebe rmann  hatten bei den fruher angestellten 
Sulfonierungs -Versuchen diesen Weg eingeschlagen, aber nicht hoch genug 
erhitzt und seitdem noch keine Gelegenheit gefunden, diese Versuche wieder 
aufzunehmen. 

Im September gehts zum Naturforscher-Tag in Innsb ruck .  Er  trifft 
dort Kekule .  Eine aufierordentliche Professur in Bonn ist in Aussicht. 
Der Plan zerschlagt sich spater, und Graebe  entschlieat sich definitiv, 
nach Leipzig zu gehen. Nach einer Partie durch das Inntal iiber Salzburg, 
Besteigung des Schafsberges, Besuch von Gmiinden, geht es wieder iiber 

l6) C. Graebe ,  Geschichte der organischen Chemie, S. 336 [ I ~ z o ] .  - Es war da- 
durch die technische Ausfuhrung gesichert, aber Graebe  und L i e b e r m a n n  mul3ten 
an Car0 die Halfte ihrer Tantieme abgeben. L i e b e r m a n n  war allerdings der Meinung. 
die gemeinsame Verfolgung der Sulfonierung ware durch den Vertrag gewahrleistet, 
doch Caro bestritt dieses, und G r a e b e  riet seinem Freunde, nachzugeben, da nichts 
SchriTtliches VOI lag. 
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Mannheim und Frankfurt nach Berlin. Die Kollegen widmen ihm ein feierlich- 
gerniitliches Abschiedsessen, auf dem A. W. Hof mann  einen Toast auf 
ihn ausbringt. 

Leipzig (1869-1870). 
Der junge Privatdozent hielt in Leipzig zwei Vorlesungen : iiber organische 

Chemie 2 Stunden und uber Geschichte der Chemie I Stunde. Beide waren 
gut besucht, und Graebe  hatte eine groRe Genugtuung zu sehen, wie sein 
Vortrag allgemein Anerkennung fand. Er  las ohne Manuskript, nur mit 
einem kleinen Stichwort-Zettel versehen. Der freie Vortrag erregte darnals 
Erstaunen. So vollkommenes Beherrschen des Stoffs und der freien Rede 
waren damals ungewohnlich, besonders bei einem so jungen Dozenten. 

Es sind - so seltsam es klingen mag - iiberhaupt weniger die wissen- 
schaftlichen Erfolge und der Unterricht im Laboratoriurn, welche Gr a e b  e 
bestimmt haben, an der akademischen Laufbahn festzuhalten, trotz der 
Versuchung, in Mannheim in der Fabrik zu bleiben, wo ihrn eine leitende 
Stellung gesichert war, als die Freude, die er an dem Erfolg seiner Vorlesung, 
am Dozieren und an seinem eigenen, klaren, frischen Vortrag hatte. Bis 
in seine letzte Vorlesung in Genf nach 37 Jahren hat er mit gleichbleibender 
Begeisterung seine Wissenschaft gelehrt, und damals noch war ihm der 
tagliche Gxperimental-Vortrag geradezu ein geistjges und physisches Be- 
durfnjs. In  den ersten Jahren seiner Riickkunft nach Deutschland, wo ihm 
leider keine Gelegenheit geboten wurde, sich als Lehrer zu betatigen, empfand 
er das als schwere Entbehrung. Er hat sich dariiber hinwegzusetzen gesucht, 
indem er sich literarischen Arbeiten, der Biographie Ber the lo t s  und der 
Geschichte der organischen Chemie, dem Thema seiner ersten akademischen 
Vorlesung, zuwandte. 

Durch den Tod O t t o  L inn6  E r d m a n n s  war dessen Laboratoriurn 
in Leipzig verwaist und sollte vorlaufig geschlossen werden. Ini letzten 
Moment hatte aber Kolbe infolge des groaen Andrangs in sein neuerbautes 
Laboratoriurn auch noch die Leitung des alten Erdniannschen ubernornmen, 
in welchem Graebe  nun arbeitete. Bald eroffnete sich fur Graebe  die 
Aussicht, die Leitung desselben fur das nachste Sommer-Semester und auch 
eine auSerordentliche Professur zugewiesen zu erhalten. Doch sollte der 
Leipziger Aufenthalt nur kurz sein und sich noch bewegter gestalten als 
das Sommer-Semester. Im Dezember kam plotzlich die Aufforderung aus 
Mannheim, unverziiglich nach L o n d o n  zu reisen, um Enge lhorn  und 
Car0 bei der Abwicklung des Patent-Konfliktes mit P e r k i n  beizustehen. 
Graebe  leiht 50 Taler bei einem Kollegen und ist in zwei Tagen in London. 
Es gelang, ein KompromiS zu finden, das sich aber bald nachher als nutzlos 
erwies, denn beide Parteien hielten sich nicht an die Abmachung. Kaurn 
war Graebe  wieder in Leipzig, als ihn eine schwere Erkaltung aufs Kranken- 
lager warf. Dann kam die Berufung nach Konigsberg,  und unmittelbar 
nachher rief ihn der Tod seiner Mutter zum Begrabnis nach Frankfurt. 
So hatte Graebe  kaum zwei Monate in Leipzig gelesen. 

Konigsberg  (1870-187s). 
Die Aimahme der Berufung nach Konigsberg, welcher der besser unter- 

richtete Baeyer  und dessen Frau, beide aus hohen predischen Beamten- 
kreisen stammend, aus dem Wege gegangen waren, erwies sich, wie Graebe  
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bald einsah und spater stets bedauerte, als ein Fehler, der fur sein spateres 
Leben und Wirken verhangnisvoll werden sollte. Schon der erste Eindruck 
der Stadt war wenig freundlich. Das Laboratorium war a d e r s t  primitiv, 
die Amtswohnung feucht und kalt, und die Verhaltnisse in der Fakultat 
ungemiitlich. Das Studenten-Material beschrankte sich auf Apotheker, 
und kaum war je zu hoffen, Praktikanten zu sehen, die sich der Chemie als 
Fachstudiurn widrnen wollten. Assistenten und Mitarbeiter waren nicht 
zu haben. Das Klima erschien Graebe  rauh und unwirtlich; er vertrug 
es schlecht, war ofters erkaltet und konnte sich an die Unrnoglichkeit, sich 
im Winter vie1 irn Freien zu bewegen, nicbt gewohnen. Die Steifheit der 
norddeutschen Gesellschaft, das Fehlen der gewohnten geistigen Atmosphare 
im Verkehr erzeugten eine stets steigende Verstimmnung, der Graebe  sich 
durch allerhand Zerstreuung zu entziehen suchte. Den Mange1 einer Haus- 
lichkeit, die Ode seiner Junggesellen-Wohnung empfindet er schmerzlich, 
Verhandlungen wegen Umbaus des Laboratoriums und der Wohnung ziehen 
sich unendlich in die Lange und geben zu fortwahrendem Arger Veranlassung. 
Wie wenig ansprechend die Verhaltnisse der Konigsberger Universitat waren, 
hat Graebes Bekannter aus der Berliner Zeit, der Kliniker N a u n y n  in 
seinen Lebens-Erinnerungen geschildert 16). 

Nachdern die Berufung nach Straljburg als Nachfolger Baeyers  sich 
wegen der Forderung He in r i ch  Roses ,  der vollkornmene Gleichstellung 
der anorganischen Professur verlangte, zerschlagen hatte - zurn grol3en 
VerdruB Graebes  -, kam ein Ruf nach Marburg an Carius' Stelle. Aus 
der Schweiz zuziickkehrend, hatte er bereits in Marburg sich nach einer 
Wohnung umgesehen. Duch als Graebe  in Berlin erkaltet und rniide niit 
dem Minister endgiiltig verhandelte, ging er, innerlich beleidigt, daB ihni 
der Bau eines neuen Laboratoriums nicht bewilligt wurde, in voreiliger Weise 
auf den Vorschlag des Ministers ein, die Berufung riickgangig zu machen. 
Bald sah er ein, dalj er unvorsichtig gehandelt hatte, und geriet uber sein 
Ungeschick in Verzweiflung. Ein korperliches Unwohlsein steigerte die 
triibe Stimmung, bis schUeBlich der Gedanke, in Kbnigsberg bleiben zu mussen, 
ihni unertraglich wurde und ihn jeder Fassung und Ruhe beraubte. Er 
fiihlte sich unendlich ungliicklich, glaubte, seine Arbeitskraft nehme ab 17). 
Seine Briefe aus jener Zeit sind von triiben Gedadcen und verzweifelter 
Melancholie erfullt. SchlieBlich riet ihm sein alter Vater, die Lehrtatigkeit 
auf langere Zeit auszusetzen, um sich zu erholenl''). Er  reiste in dieser 
Absicht zu Weihnachten nach Berlin; dort steigerte sich aber die Aufregung 
derartig, dalj er sich in arztliche Pflege begeben muljte. Infolge falscher Be- 
handlung verschlimnierte sich indessen sein Zustand, und erst nach langerem 
Aufenthalt in einem Kurort des nijrdlichen Harzes konnte er an eine Er- 
holungsreise nach dem Siiden denken. 

16) Erinnerungen, Gedanken und Meinungen von Dr. B. N a u n y n ,  Berlin 1925, 
B ergm a n n s  Verlag. 

17) Bei seinen Kollegen und chemischen Preunden hat  Graebe  in dieser schweren 
Zeit anscheinend wenig Verstandnis gefunden. J a, sein Konigsberger Arzt mul3te ihm 
raten, mit Klagen iiber abnehmende Arbeitskraft, die doch nur eine voriibergehende 
Erscheinung sein konnte, zuriickzuhalten, da sie seinem weiteren Fortkommen hinderlich 
werden konnten. 

178) Der Vater stellt ihm reichlich Mittel zur Verfiigung und erinnert ihn daran, 
dai3 er keineswegs auf sein Gehalt als Professor angewiesen ist. 
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In  diese diistere Zeit fie1 auch der Vorschlag der Badischen  Anil in-  
u n d  S o d a - F a b r i k ,  die Anspriiche von Graebe  und L iebe rmann  wegen 
Ldes Alizarins gegen eine einmalige Abfindung abzulosen. Li e b e r m a n n 
:ging darauf in seinem und seines Freundes Namen ein, nachdem dieser seine 
Genehmigung gegeben hatte. Doch schrieb G r ae  b e an ihn gleichzeitig, 
er wiirde sich friiher niemals damit einverstanden erklart haben, aber in 
seinem jetzigen Zustande ware ihm alles gleichgiiltig. In  der Tat nahm gerade 
,damals der Verdienst am Alizarin infolge der Auswirkungen des amerikanischen 
Patentes, durch den die B ad ische  eine Monopolstellung in Amerika besai3, 
.einen Aufschwung, so daB den Erfindern diese Abfindung spater als fur sie 
wenig vorteilhaft erscheinen muBte 18). 

Zur ich  (1876-1878). 
Von einer Ruckkehr nach Konigsberg rieten die arzte  ernstlich ab, 

und so ging der noch immer Erholungsbediirftige Ende 1876 nach Zurich. 
Von seinen Kollegen Vik to r  Meyer, W e i t h  und Merz aufs freundlichste 
begriiBt und aufgenommen, sehen wir ihn bald die Vorlesungen fur Professor 
Wei t h ,  der gesundheitshalber Urlaub nehmen muBte, halten. Schon damals 
entwickelte sich Ziirich zu einer wichtigen Statte der organischen Forschung, 
die seine Anziehungskraft uber die Grenzen der Schweiz ausiibte. Manner 
wie Reverd in ,  Nol t ing ,  W i t t  und Heinr ich  Brunckl9)  entstammen 
der  Polytechnischen Hochschule. Gr aebe  fiihlte in dieser anregenden Um- 
gebung am schonen Ziiricher See seinen Tatigkeitsdrang neu erwachen. Die 
Korrespondenz mit L iebe rmann ,  Glaser  und Car0 iiber gemeinsame 
Arbeiten lebt wieder auf. Mit He in r i ch  Brunck  werden die ersten An- 
f ange der Erforschung des Alizarinblaus gelegt. 

In  Heidelberg war die organische Chemie nach Lossens Berufung nach 
Konigsberg nicht vertreten. Enge lhorn  und Caro wiinschten Graebes  
Ubersiedlung nach Heidelberg, und der Physiker Quincke  war dafiir ge- 
wonnen, doch scheint die Unterstiitzung Bunsens  gefehlt zu haben. Man 
muB tief bedauern, da13 dieser Plan nicht zustande gekommen ist. Denn 
Deutschland verlor einen seiner groBten Chemiker als Zehrkraft, und Gr aebe  
.muBte die beste Zeit seines I,ebens in fremder Sprache im Auslande lehren. 

G en  f (1878 - 1906). 
1878 kam der Ruf an  die Universitat Genf. Ador,  ein Schuler Baeyers ,  

der Schwiegersohn des zuriicktretenden Marignac,  vermittelte ihn. Graebe  
reiste nach Genf, die Verhaltnisse gefielen jhm dort ausnehmend gut, die 
damalige Regierung machte dem beriihmten deutschen Chemiker alle Kon- 
zessionen, und so siedelte er denn im Herbst nach Genf iiber. 

Ein Jahr spater starb sein Vater, der Konsul Carl  Graebe  in Frankfurt. 
Noch ein Band mit der Heimat war zerrissen. 

18) Andererseits war auch die Badische in d.er unangenehmen Lage, den Erfindern 
Tantiemen zu zahlen, wahrend die anderen Fabriken, wegen Mange1 an Patentschutz, 
das Produkt frei fabrizieren konnten. 

18) Heinr ich  B r u n c k ,  den spateren langjahrigen Direktor der Badischen, lernte 
Graebe  bei dessen Eintritt in die Fabrik kennen und schloB mit ihm bald Freundschaft 
furs Leben, die auf gegenseitiger Hochachtung beruhte. 
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Genf ist eine der schiinsten Stadte der Schweiz. Die blauen krystall- 
klaren Fluten des Sees ergiefien sich in den groBen, von platanen-beschatteten 
Quais, Promenaden und Anlagen umrahmten Hafen und bilden den machtigen 
Strom der Rhone, der unter der moven-umflatterten, monumentalen Mont- 
blanc-Briicke, die poetische Rousseau-Insel umspielend, durch die Stadt 
entweicht. Vom Siiden stiirmt die eiskalte, den Savoyischen Alpen ent- 
sprungene Arve heran und vereinigt ihre, vom Gletscherschliff milchigen 
Wellen mit denen der Rhone. Noch lange sieht man den triiben griinen Streifen 
der Arve neben dem blauen Seewasser unvermischt flieoen. An der Grenze 
durchbricht die Rhone die Kalkfelsen des Juras, um iiber die fruchtbaren 
Ebenen Frankreichs dem Mittellandischen Meere zuzueilen. 

Die Weiler und Dorfer am Ufer des Sees, die nahen Voralpen, der Mont 
Saleve mit der Bergbahn, die blaue Gebirgskette des Juras, das malerische 
Genfer Flachland, die kleinen Stadtchen Frankreichs und Savoyens, Anne- 
masse, Gex und das unterdessen beriihmt gewordene Thoiry, alles beinahe 
vor den Toren der Stadt, laden zu FuBtouren, Ausfliigen und Seefahrten 
ein. Eine kurze Bahnfahrt fiihrt ins Hochtal von Chamonix zum FuBe des 
Montblanc. 

Doch alles, was auch die Natur dem entziickten Auge bieten mag, wird 
in den Schatten gestellt durch den einzigartigen Eindruck, welchen die 
scharfgeschnittene Selbstandigkeit der geistigen Physiognoniie dieser Stadt 
auf den dort langer Weilenden ausiibt. 

Das ,,protestantische Rom", das ,,Gewissen der Welt" und auch ,,das 
Mekka der Botaniker" zo) ist Genf genannt worden. Seit Jahrhunderten 
war das kleine Gemeindewesen ein Pilger- und Zufluchtsort der freien Geister. 
Kiinstler, Schriftsteller, Politiker aller Lander haben hier an der Grenze 
von drei Kulturen eine neue geistige Heimat gefunden und Genf seine Eigen- 
art und GroBe aufgepragt. Nameii wie Calvin,  Rousseau ,  Vol ta i re ,  
Mine. d e  S tae l ,  Lassa l le ,  Len in ,  Mussolini, Romain  Rol land  be- 
deuten jedesmal eine Idee, welche von diesem Zentrum aus, ihre Wellenkreise 
iiber alle Lander der abendlandischen Kultur ausbreitend, sich weltgeschicht- 
lich auswirkte. Die kleine, von Frankreich umschlungene Enklave hat sich 
durch den AnschluB an die Schweiz 1815 ihre kulturelle Eigenart gewahrt 
und ist eine Metropole des Geistes geblieben. 

Was dem verwohnten Frankfurter in Konigsberg fehlte, ein angenehmes 
Klima, eine anregende geistige Atmosphare und abwechslungsvolle Erholung, 
das bot Genf in reichster Fiille. Auch hat Graebe  sich wahrend der ganzen 
Zeit seines Aufenthaltes hier imrner wohlgefiihlt. Do& war der sieben- 
unddreifiigjahrige Graebe  nicht mehr der gleiche wie vor zehn Jahren in 
Berlin. Folgende Zeilen, durch die ein leiser Ton der Resignation klingt, 
schrieb er in Frankfurt nieder, als er sein I,eben in der Erinnerung iiber- 
schaute und das Facit zog. 

,,1875. So wurde ich durch diese Erkrankung aus der so schon begonnenen und aus- 
sichtsreichen Karriere herausgerissen, und es trat eine Zeit ein, in der ich weder das 
Unterrichten noch das Forschen fortsetzen konnte. Erst nachdem das Kranksein iiber- 
wunden war, mufite ich gewissermafieh von vorne wieder anfangen." 

20) Genf besitzt die gr6Bten und altesten HerbariumSammIungen der Welt, und die 
Stadt hat ein besonderes, selbstandiges Museum fur dieselben erbaut. 
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,,Ich habe mich voii da an in erster Linie dern Unterrichten und nur in zweiter 

dem Forschen geweiht. Die Vorlesungen sowohl iiber anorganische wie organische 
Chemie waren fur mich selbst nie eine Last, jede derselben machte mir selbst Freude. 
Mein Streben ging vor allem dahin, klar zu sein und auch die Experimente, dem Vorbild 
B u n s e n s  folgend, moglichst einfach und dadurch leicht verstandlich zu machen. In 
den 26 Jahren, in denen ich in Genf nnterrichtete. kam es kaum vor, daB ich eine Vor- 
lesung absagen muate. Anstelle eines Assistenten hatte ich einem Diener die Vor- 
bereitungen iibertragen, der aber bei den Versuchen selbst nicht zu helfen brauchte. 
Die ersten Jahre bereitete mir in Genf die Sprache recht viel Schwierigkeit, doch ich 
habe es dann iiberwunden." 

H o u s t o n  S t e w a r t  Chamber la in ,  der 1879 in Genf die Vorlesungen 
hijrte, hat die Verhaltnisse an der Fakultat und den Einflu6 von Graebes  
Unterricht in einern Brief geschildert, den dieser hervorragende Mann I903 
an seinen Lehrer schrieb: 

,,Sie wissen, ich traf es in Genf nicht gerade sehr giinstig. Ich wollte Pflanzen- 
Physiologie studieren : es war kein Laboratorium da und eigentlich kein Physiologe, 
sondern nur ein Ingenieur und Astronom. In  der systematischen Botanik sah es insofern 
nicht viel besser aus, als der Inhaber dieses Stuhles ein vortrefflicher Mensch, aber eng- 
berziger reaktionarer Pedant war. Die Physik war durch den herzensguten W a r t m a n n  
vertreten; cela dit tout. Vogt  - bei dem ich sofort eingetreten war - kam sehr 
selten ins Laboratorium und reiste dann ab; von seiner Vertretung galt das Wort: si 
.duo faciunt idem, lion est idem. Den eigentlichen Geis t der natnnvissenschaftlichen 
Methode habe ich bei Ihnen gelernt - aus Ihren Vortragen und aus der Art, wie man 
unter Ihrer so ermutigenden uud anfeuernden 1,eitung das Arbeiten lernte. 

Und sehen Sie, in dieser einen Beziehung bin ich, glaube ich, doch ein Schiiler, und 
zwar ein guter Schiiler. gewesen. Thre Worte, Ihre Art und Weise, namentlich das eigen- 
artige Gemisch von skrupulosester Genauigkeit niit grol3er Freiheit, die Strenge in der 
Methode niit Ungebundenheit des Gedankens: das alles habe ich sehr genau beachtet 
und es mir, soweit ich vennochte, zu eigen gemacht." 

Die stets vollbesetzte Experimentalvorlesung entwickelte sich, logisch 
rtuf den wohldurchdachten Versuchen aufgebaut, mit dramatischer Wucht, 
die Zuhorer in Atein haltend. Explosionsversuche und auf die Geruchsorgane 
wirkende Experimente bildttten den wirksanien Abschlu0. Dadurch, da0 
der Vortragende die Versuche eigenhandig leitete, blieben die Zuhorer mit 
ungeteilter Aufmerksamkeit am Vortrag gefesselt. Bin Experimentiertisch, 
wo an jedem Ende zwei Assistenten eine inoglichst gro0e Zahl von Versuchen 
in Gang halten, die W;\7.ind von fertigen Tafeln bedeckt ist und der Vor- 
tragende sein Konzept abliest , hinterla0 t besonders bei dem Anfanger einen 
verworrenen Eindruck, von dem nur Bruchstiicke im Gedachtnis bleiben. 
Graebe  erzalilte oft, daI3 er sich das ideal einfache, klassische Kolleg von 
B unsen,  erst nachdeni er es ziim dritten Male als Vorlesungsassistent gehort 
hatte, vollkommen zu eigen machen konnte. 

Poch lassen wir die Notizen, in denen Graebe  seine Erinnerungen an 
die Genfer Zeit festgrhalten hat, hier w-eiter folgen. 

, ,In den ersten Jahren des Unterrichtens waren fur mich die Priifungen ein wichtiges 
Mittel, zu beurteilen, wie weit ich namentlich die Tlieorien und allgemeinen Gesichts- 
puiikte klar entwickeln konnte. Beim Examinieren war es mein Bestreben, zu ermitteln, 
wie weit die Kandidaten in ein Verstandnis chemischer Anschauungen eingedrungen 
waren, und weniger, ob sie eine bestimmte Tatsache wuBten. Deshalb war ich auch 
kein Freund von dem in Genf gebrauchten System, daO die Kandidaten zum Baccalaureat 
am einer gr6Ceren Zahl von Fragen, die auf zusammengefaltete Zettel geschrieben waren. 
eine hcrauszog.cn, und zwar eine fur axiorgaiiische und eine fur organische Chemie, 
und muCte ich daher manches Ma1 kiiiistlich noch eines oder das andere einschalten. 
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Mit dem Zunehmen der Studenten waren namentlich die Baccalaureats-Examina 
am Ende des Sommer-Semesters in der heiaesten Zeit, die oft mehr wie acht Stunden am 
Tage einnahmen, sehr ermiidend, und bedurfte es der groaten Anstrengung, um irnmer- 
gerecht und wohlwollend zu sein. 

Ich befasse mich mit Vorliebe auch rnit dem Unterricht fur Anfanger. Auch hatte 
ich es eingefiihrt, dal3 jeder der Praktikanten eine grogere Anzahl anorganischer Praparate- 
ausfiihren muate. Von der Zusammenstellung derselben ausgehend, hat mein Assistent 
K a r l  R u s t  eiiie der altesten Anleitungen anorganischer Praparate verfaBt. Auch haben 
zwei meiner Assistenten iiber die Darstellung organischer Praparate zwei Handbucher- 
verfaat: das von Levi  und das von F r i t z  Ul lmann,  die auch in anderen Laboratorien 
Anwendung fanden. 

Gerade die Beschaftigung niit Schwefelwasserstoff hatte mich auch d a m  gefiihrt,. 
das, soweit ich weil3, vorher nicht benutzte Verfahren, Schwefelwasserstoffgas nur in 
verschlossene GefaBe einzuleiten. Dadurch war die Unannehmlichkeit des Arbeitens 
mit diesem Case fast ganz beseitigt. Hocherfreut waren daruber auch die Labordiener, 
da die Apparate zum Entwickeln sehr vie1 weniger angefiillt werden muaten. 

Eine Reihe von Assistenten hat mich aufs Beste im Unterrichten, sowie beim Aus- 
fiihren meiner Arbeiten unterstiitzt und auch als Privatdozenten gewirkt. Ich erwahne 
von denen, die langere Zeit als solche tatig waren, Levi ,  K e h r m a n n ,  R u s t  and U11- 
m a n n .  Auch eine Chemikerin, Frl. I r m a  Goldberg ,  die jetzige Frau Prof. Ul lmann,  
die namentlich gute Dienste leistete, als die Zahl der Studentinnen zugenommen hatte, 
oder auch bei Studenten, die als sie ankamen, so gut wie kein Franzosisch oder Deutsch 
konn ten. 

Von alteren Chemikern hatte ich die Freude, daB C r a f t s  wiederholt in meinem 
Laboratorium arbeitete und in demselben seine schonen Untersuchungen iiber Dichte 
des Chlors und des Jods bei hoher Temperatur ausfiihrte. Auch haben wiederholt 
Chemiker, die schon in der Industrie tatig waren, in meinem Genfer Laboratorium ge- 
arbeitet." 

Besonders zu erwahnen ist, daIJ Am6 P i c t e t ,  jetzt Graebes  Nach- 
folger, dessen Ernennung zum Professor Graebe  befiirwortete, ein unter 
seiner Direktion stehendes Laboratorium fur biologische Chemie leitete. 
Auch Decker ,  der Privatdozent, aber auch Assistent war, hat eine Reihe 
von Doktorarbeiten gegeben und geleitet. Von den vielen anderen Che- 
mikern, die im Genfer Laboratorium selbstandige Arbeiten ausgefuhrt haben, 
mogen F rede r i c  Reverd in ,  K. Lagodzinski ,  der Physiologe A. Dani -  
lewsky und 0. Hinsberg  angefiihrt sein. 

Die Bedeutung der physikalischen Chemie hat Gr ae be als Schiiler 
Bunsens sehr friih erkannt; er ist damals den meisten deutschen Noch- 
schulen vorangeeilt, als er Ph i l ipp  Guye zum Professor vorschlug und die 
Einrichtung eines besonderen Laboratoriums fur diese Disziplin beantragte. 
Wie richtig sein Blick war, zeigt die gliickliche Entwicklung des Instituts 
des der Wissenschaft so friih entrissenen Guye  und der von ihm gegriindeten 
Zeitschrift. 

Das Laboratorium in Genf war zuerst 1879 auf 40 Platze eingerichtet ;. 
als wir 1906 Genf verlieflen, waren aufler dem Saal fur Anorganiker 4Sale 
mit Praktikanten, die organisch arbeiteten, bis auf den letzten Platz gefiillt.. 
Daneben die bluhenden Laboratorien unter P i c t e t s  und Guyes Direktion. 

Einen weitgehenden Einfluo haben die deutschen Unterrichtsmethoden, 
die in der Einfiihrung jedes einzelnen Studenten in das wissenschaftliche 
Denken und die Forschermethoden gipfelten, auf die Entwicklung der natur- 
wissenschaftlichen Fakultat in Genf ausgeiibt. Wohl waren grofle wissen- 
schaftliche Traditionen seit Jahrhunderten und Gelehrte von Weltruf in 
Genf vorhanden, allein eine wirkliche S chule  , die hunderte und hunderte 



39 - 1928. A 

von jungen Leuten zum selbstandigen Arbeiten und Forschen ausgebildet 
in die Welt schickte, hatte erst das Beispiel Graebes  nicht nur in der Chemie, 
sondern auch in den anderen Disziplinen in der durch K a r 1 V o g t s 21) Energie 
zur Universitat erweiterten Genfer Akademie geschaffen. 

Ph i l ipp  Guye  hat in seiner Kasseler Rede hervorgehoben, da13 die 
Genfer naturwissenschaftliche Fakultat zu einem Bindeglied zwischen den 
hohen Kulturen Frankreichs und Deutschlands geworden ist, indem sie 
beiden nacheinander wertvolle Bestandteile entliehen hat. K arT Vo g t  
und Gr aebe  als Vorkarnpfer der deutschen wissenschaftlichen Schule haben 
wesentlich zum internationalen Ruf der Universitat beigetragen. 

Mit allen Mitarbeitern, jiingeren Kollegen und Assistenten stand Gr a e  be  
auf bestem freundschaftlichen FuS und suchte jedem das Arbeiten zu er- 
leichtern, oft mit geradezu beschamender Hilfsbereitschaft. Graebe  hatte 
die Freude, auch die jungere Generation der Chemiker in den von ihm ge- 
schaffenen Arbeitsstatten sich entwickeln zu sehen. So wurde die schone 
Synthese des Nicotins von Am6 P i c t e t  in Genf ausgefiihrt und bildete 
den Anfang einer Reihe von grundlegenden Arbeiten iiber Alkaloide, die 
sich von Isochinolin 22) und Chinolin ableiten. 

Das Kapitel ,,Farbe und Konstitution", zu dem der Meister die Grund- 
lagen gelegt hatte, ist besonders intensiv in Genf bearbeitet worden und 
hat noch zuletzt in der Oxoniurntheorie eine Blute gezeitigt, die in der Er- 
schlieIjung mehrerer Farbstoffklassen Friichte tragen sollte. 

Zur Erklarung der Konstitution gewisser Oxazin - Farbstoffe hat 
Fr .  Kehrmann  vierwertigen t e r t i a r e n  Sauerstoff, der in aromatischen 
Ringen den Kohlenstoff gleichwertig ersetzen kann, angenommen und damit 
eine fur die organische Chemie in der Folge sehr wichtige Anwendung der 
Oxoniumtheorie geschaffen. Diese fruchtbare Tdee haben dann Werner  
und H e w i t t  auf Derivate des von Graebe  dargestellten Xanthons iiber- 
tragen, die sie als Oxoniumsalze und Sauerstoff-Analoga des Acridins for- 
mulierten. In  Genf wurden darauf die farbigen Phenylxanthylium- und 
Coeroxonium-Salze, die Muttersubstanzen des Fluoresceins und Coeruleins 
synthetisiert. Dann gelang die Gewinnung der Sauerstoff-Analoga des 
Chinolins - der Benzo-pyrylium -Verbindungen -, die als Muttersubstanzen 
der Farbstoffe des Blauholzes und Rotholzes, des Brasilins und Haematoxylins 
angesprochen wurden, was die Aufstellung der Oxoniumformel dieser Pflanzen- 
farbstoffe 23) ermoglichte. 

21) K a r l  Vogt  (1817-1895), der Giel3ener Zoologe, der als Student auch bei Lieb ig  
anderthalb Jahre gearbeitet hat, war 1848 aus Deutschland gefliichtet und fand schlieI3lich 
in Genf eine neue Heimat als Professor an der Akademie. Er kam an die Spitze der 
radikalen Bewegung und zu einer fiihrenden politischen Rolle. Seine Biiste schmiickt 
den Platz vor der Universitat. Graebes  Verehrer diirfen hoffen, auf dem freien Platz 
vor der Ecole de Chimie auch ein Andenken in Erz an den groBen Lehrer erstehen zu 
sehen. 

22) Auch der Vorstol3 zur Synthese des Morphins, den R. P s c h o r r  durch seine 
elegante Synthese des Phenanthrens unternahm, fiihrt auf die, in gleicher Weise von 
Grae  b e ausgefiihrten Synthesen des Fluorenons, Carbazols, Biphenylenoxyds, des 
Chrysoketons u. a. zuriick. 

23) Es ist das anerkannte Verdienst W i l l s t a t t e r s ,  spater in den Anthocyaninen, 
den Bliiten- nnd Frucht-Farbstoffen, die sich bis dahin der chemischen Erforschung ent- 
zogen hatten, Derivate des Benzopyryliums erkannt und sie synthetisch gewonnen zu 

(Rede von A. P i c t e t  in Kassel 1903.) 
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Auch die Carboniumtheorie ist zu Graebes  Zeiten durch K e h r m a n n  
in Genf aufgestellt worden. Die Xanthon- und Acridon-Synthesen und 
ihre Kombination mit Anthrachinonen baute Fr .  U l lmann  weiter aus, 
das Gebiet der jetzt so wichtigen Kiipenfarbstoffe bearbeitend. 

Logischer Weise sollte der gelungenen Synthese des Alizarins die des 
Indigos folgen. Man konnte sich fragen, wie es kam, da13 Graebe bei seinen 
Beziehungen zur B a d  i s c h e n und seiner Freundschaft mit B r u n  c k , der 
das Indigo-Problem sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte und zu den 
groaten Opfern bereit war, niemals eine Arbeit in dieser Richtung unter- 
nommen hat; besonders als die gesicherte Stellung in Genf und die zunehmende 
Zahl der Schiiler auch die aul3eren Bedingungen dazu gegeben hatten, und 
die endgiiltige Losung der technischen Indigo-Synthese Jahrzehnte auf sich 
warten liel3. Aber mit diesem Thema beschaftigte sich B aeyerZ4). Wer 
die ethischen Grundsatze Grae  bes  kannte, niemals in fremde Arbeits- 
gebiete einzugreifen, wird den Zusammenhang verstehen. 

Die Acridon-Synthese durch ortho-Kondensation von Phenyl-anthranil- 
saure von Graebe  forderte indessen direkt auf, den analogen RingschluS 
am Phenyl-glykokoll zu versuchen. In  der Tat hat auch Graebes  mit der 
Acridon-Synthese beschaftigte Mitarbeiterin und Assistentin E. P ho min a 
aus eigener Initiative diese Versuche in Arbeit genommen, um zum Indigo 
zu kommen. Als sie, durch au13ere Umstande gezwungen, Genf verlassen 
m d t e ,  lie13 Gr ae be die ihn sehr interessierenden unterbrochenen Versuche 
nicht weiter verfolgen. Bald darauf kam die Arbeit von Heumann.  

Das Laboratorium war fur Graebe  in der Fremde seine Familie; be- 
sonders seinen jiingeren Landsleuten kam er stets hilfsbereit entgegen. 
Geriihrt erzahlte mir neulich ein alter Genfer Student, jetzt in leitender 
Stellung in Deutschland, wie er bei seinem ersten Besuch im Laboratorium 
als junger Fuchs erleben muSte, da13 der beriihmte Professor mit ihm in 
die Stadt ging, um ihm eine Studentenbude suchen zu helfen. Kranke Prak- 
tikanten wurden besucht, und manchen ist mit Rat und Tat in schwieriger 
Lage in der Fremde geholfen worden. Uber erlassene Kollegiengelder und 

haben. So wurde kurz vor dem Kriege in dem neuerbauten Palaste der Wissenschaft, 
des mit reichen Hilfsmitteln des erstarkten Deutschen Reiches ausgestatteten K a i s e r  - 
W i l h e l m - I n s t i t u t s  f u r  Chemie in Dahlem, von einem Stab von Chemikern unter- 
stutzt, die fein ziselierte Kuppel vollendet, die den stolzen Ban der Pflanzenfarbstoff- 
Synthesen kronte. ])as Fundament zu diesem unverginglichen Denkmal der deutschen 
Chemie hatte aber vor fast einem halben Jahrhundert ein junger Assistent in den be- 
scheidenen Raumen der Konigl. Preu5ischen Gewerbe-Akademie in seiner freien Zeit, 
nur von einem gleichgesinnten Praktikanten untcrstiitzt, gelegt. Am Anfang und am 
Elide der Entwicklung hatte ein Fortschritt unserer theoretischen Erkenntnis den 
Schliissel zur Aufklarung der Struktur und zur Synthese gegeben: Fur das Alizarin (1868) 
die auf ICekules Benzoltheorie (1865) folgcnde Aufklarung der ChinonStruktur durch 
Graebe.  Fur die Farhholz- uud Bliiten-Farbstoffe (1914) die Auffindung der Benzo- 
PyryliumSalze rgoG n i t  Hilfe der Oxoniuintheorie (1900). 

2') Verfolgt man aber heute die vielverschlungenen Wege im Labyrinth der Indigo- 
Synthesen seit E n g l e r  und Emrnerl ings erster Beobachtung (1870) bis zur verbliiffend 
einfachen Losnng des Ratsels durch die ortho-Kondensation des Phenyl-glykokolls mit 
Natrium-amid, die 1901 schlie5lich Indigo zu einem der billigsten Farbstoffe gemacht 
hat, so kann man sich des Gedankens nicht erwehren, da13 weder unsere Methoden, noch 
unsere theoretischen Kenntnisse Liicken enthielten, die allein diese spate Losung des 
Problems bedingen konnten. 
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die offene Hand Graebes  erfuhr man nur auf Uniwegen; hin und wieder 
wurde seine Giite auch miobraucht, doch er sprach nie davon. 

Die Studenten nannten ihn untereinander ,,Papa Gr aebe", und die 
ganze Stadt kannte ihn spater unter diesem, sein goldenes Herz so schon 
bezeichnenden Namen 

Graebe  war eine bescheidene, feinfiihlende und zartbesaitete Natur 
von tiefem Empfinden, das er nicht zur Schau trug. Sein hessisch-west- 
falisches Blut kam hier zur Geltung. Er paljte sich rnit seltenem Instinkt 
und angeborenem Takt der eigenartigen, besonderen Psychologie und den 
Umgangssitten des Auslandes an. Seine warrne Herzensgiite, die Hoflich- 
keit, die aus wahrer Menschenfreundlichkeit flieBt, das Eingehen auf die 
fremde Individualitat brachten ihm iiberall Sympathien ein. Aufrichtig 
freute er sich iiber jeden fremden Erfolg, aber noch tiefer und nachhaltiger 
wirkte auf ihn fremdes Leiden, sein Gefiihl zum schmerzlichsten Mitschwingen 
erregend. Die Liebenswiirdigkeit seines Entgegenkommens, seine Leut- 
seligkeit, seine grooen Kenntnisse und seine Beschlagenheit auf allen Gebieten, 
die j edermann mit selbstverstandlicher Bereitwilligkeit zur Verfiigung 
standen, verbunden mit unentwegter Gradheit und Integritat des Charakters, 
haben auf alle, auch diejenigen, die mit ihm nur oberflachlich in Beriihrung 
karnen, ihre Anziehungskraft ausgeiibt . Dem bewahrten, uneigenniitzigen, 
immer sich selbst treu bleibenden Charakter seines Freundes stellte Lieber  - 
m a n n  in seiner Kasseler Rede ein beredtes Zeugnis aus. 

S chop e n h a u e r s , ,Parerga und Paralipomena" war ein Lieblingsbuch 
von ihm, wahrend er das Hauptwerk des groflen Frankfurter Einsamen 
als ein geistreiches Paradox beurteilte. Die sittliche Ordnung, auf das Mitleid 
zum Nachsten aufgebaut, entsprach seinem Empfinden. In  der Zeit des 
schrankenlosen Materialismus aufgewachsen, dessen Bekenntnis fur einen 
Naturforscher damals als selbstverstandlich galt, war Graebe  wie P a s t e u r ,  
Darwin  und Newton ein glaubiger Mensch, und aus seinem Munde horte 
ich zuerst von einem Wissenschaftler das Wort ,,Gott" in tiefem Ernst ge- 
~ p r o c h e n ~ ~ ) .  Der Glaube hat ihn auch in schweren Zeiten des Zusammen- 
bruches und der Verzweiflung vor j eder Verbitterung und Gehassigkeit 
bewahrt. Edel und klar ist jedes Wort, jeder Gedanke, der uns iiberliefert ist. 

Doch war Gr aebe  keine Kampfernatur. Sich-mit-Gewalt-Durchsetzen, 
Ellenbogen-Politik waren ihin ebenso wie diplomatische Winkelziige und 
Intrigen selbst bei anderen geradezu unverstandlich. Solchen Waffen gegen- 
iiber war er hilflos. GewiB fehlte es ihm nicht an Willen und Tatkraft, aber 
der leidenschaftliche Karnpf, das volle, riicksichtslose Einsetzen der Per- 
sonlichkeit gingen gegen seine Eigenart und erzeugten, wenn sie ihm bei 
anderen entgegentraten, lahmende Hemmungen. Dadurch erklart es sich, 
daR dieser fiihrende Chemiker, dieser hervorragende Lehrer, dieser edle 
Mensch, der keine personlichen Feinde hatte, allen Konflikten aus dem 
Wege ging und oft zu seinem Nachteile das Feld raurnte. 

In  den 30 Jahren, die er im Auslande lehren und wirken muote, haben 
die damals mit so reichen Mitteln ausgestatteten Hochschulen der Heimat 
ihm keixe Stellung geboten, in der er wenigstens fur sein komrnendes Alter 
einen segensreichen Wirkungskreis erwarten konnte wie B unsen ,  B a e  y e r  
und Liebermann.  Das Geheimverfahren der Berufungen, das jedem un- 

-- 1928. A - 

*5) Hingegen lratte er fur  die kirchliche Seite der Religion wenig iibrig. 
Uciiclitc d. n. Chem Scscllsclinft J;ihrg. LSI. .i -1 
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kontrollierbareu Klatsch und Tratsch Tor und Tiir offen laflt, und wo der 
ahnungslose Kandidat, ohne die ihin vorgeworfenen Mange1 je zu erfahren, 
abgetan wurde, erklart manches. Aber auch die vielen wissenschaftlichen 
neugegriindeten Forschungsinstitute der Heimat haben sich sein Genie 
und seinen Namen nicht zunutze gemacht. 

Immer wieder mul3 man sich fragen, hatte da Deutschland dem Ge- 
dachtnis seines grol3en Sohnes nicht eine Schuld abzutragen ? 

1st die Griindung eines internationalen Forschungsinstitutes fur or- 
ganische Chemie, eines Graebe-Hauses ,  in seiner Vaterstadt Frankfurt 
nicht die richtige und zeitgemafle Antwort auf diese FrageZ6) ? 

Tagliche Ausspannung, Spaziergange, zu denen Assistenten und Studenten 
herangezogen wurden, Schachspiel-Nachmittage im CafC de la Couronne, 
hin und wieder Abendschoppen in deutscher Gesellschaft waren Graebe  
Bediirfnis. Leichter, ungezwungener, geselliger Verkehr, frohlich-zufriedene 
Menschen, Bewegung im Freien, Sonne und lachende Landschaft konnte 
und wollte er nicht entbehren. Friih und schmerzlich hatte er erkennen 
miissen, welche Wirkung Uberanstrengung auf ihn ausiibte ; er suchte deshalb 
die Stunden des frohen Lebensgenusses zu mehren. Die herrliche Alpennatur, 
die ihn schon friiher so oft nach der Schweiz hinzog, in den Ferien, und die 
liebliche Umgebung Genfs, an Nachmittagen und Sonntagen im Semester, 
boten die beste Gelegenheit hierzu. In  der Einsamkeit ohne Arbeit stieg 
das Gespenst der Melancholie vor ihm auf. 

Die prachtige Lage Genfs auch auf dein halben Wege nach Italien und 
Nizza, brachte es mit sich, dafl kaum ein Semester verging, ohne dal3 zahl- 
reiche Freunde, Kollegen und Fachgenossen ihren Besuch dem liebens- 
wiirdigsten aller Chemiker abstatteten. Wiederholt hat E mil F i s  c he  r 
im Friihjahr Territet aufgesucht und verbrachte dort mit Graebe  ein paar 
Wochen. Auch sah Genf 1892 zum Internationalen Nomenklatur-Kongrel3, 
der wesentlich auf Anregung Gr aebes  zuriickzufiihren ist, beinahe alle 
bedeutenden Chemiker der Welt versammelt. 

1895 heiratete Graebe  Fraulein Albe r t ine  Burgdorfer ,  eine Genferin, 
deren Vater aus Bern stammte. Die Ehe war eine iiberaus gliickliche. Ein 
ewig ungetriibter Himmel riihrender gegenseitiger Liebe und Fiirsorge ver- 
klarte seitdem das Leben Graebes  und seiner Gattin. Das hohe Alter, das 
er trotz der schweren letzten Jahre erreicht hat, verdankt er dem Trost 
und der treuen Pflege seiner Lebensgefahrtin. 

Die Feier zum 25. Jubilaum der Lehrtatigkeit in Genf fand wahrend 
des Naturforscher-Tages in Kassel 1903 unter den Auspizien von Ber the lo  t , 
v. Baeyer  und v. Mar t iu s  statt und nahm einen grol3artigen Verlauf. 

ze) Die Feier des Ioo-jahrigen Geburtstages von B e r t h e l o t  in Pans, an der sich 
die Deutsche Chemische Gesellschaft auch beteiligt hat, ist ein schones Beispiel, Wie eine 
Nation ihre grol3en Chemiker zu ehren versteht und ihnen noch nach dem Tode die 
Mijglichkeit gibt, dem Vaterlande nnd der Wissenschaft mit ihrem Namen niitzlich 
zu sein. Und doch ist, zahlenmal3ig ausgerechnet, der materielle Wert der Lebensarbeit 
B e r t h e l o t s  fur Frankreich kaum mit demjedgen vergleichbar, was das Alizarin in den 
60 Jahren Deutschland an Goldwerten einbrachte (iiber 600000000 Goldmark). Anf 
mehrere Milliarden berechnet sich aber das Geschenk, welches die deutsche Wissenschaft 
den farbenfreudigen Konsumenten aller Lander der Welt durch den Ersatz des teuren 
Krapps durch das mehr als ao-fach billigere Alizarin gemacht hat. 

I 
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Das Ausland war durch Ramsay  und Moissan vertreten. Letzterer iiber- 
reichte nach glanzender Ansprache die I, a v  o i s i  e r - Medaille, die hochste 
Auszeichnung, die Frankreich einem Chemiker zu vergeben hatte. Der 
Rektor der Universitat Genf Prof. Esp ine ,  v. Brunck ,  L iebe rmann ,  
v. Baeyer ,  Am6 P i c t e t ,  Guye ,  Ho l s t  und W i t t e  brachten dem Jubilar 
ihre Huldigungen in Reden dar. Hunderte von Adressen und Gliickwiinschen 
kamen aus aller Welt. Die schone Graebe-Plakette, eine der besten 
Schopfungen des Baseler Kiinstlers F r e y  , ist zurn Gedenken dieses Tages 
gepragt worden. 

Die allgemeine Anerkennung und Verehrung, die der 62-jahrige auf 
heiniatlichem Boden gefunden hat, lieB den lang gehegten Gedanken 27) 

einer Riickkehr nach Deutschland zur Reife korninen. Die stille Hoffnung, 
eine ruhige Wirkungsstatte fur das kommende Alter zu finden, stand im 
Hintergrunde dieses Wunsches. 

,,Im Alter von 65 Jahren kann man sich in neue Verhaltnisse einigermaBen ein- 
leben, spater nur schwer. Ware ich an einer kleinen Universitat in Deutschland, so wiirde 
ich nicht daran denken, znriickzutreten. An der gewohnten Arbeitsstatte kann man lange 
tatig bleiben." 

So auBerte er sich in den letzten Jahren in Genf. 
Der Arger und die Ermiidung wahrend der Examina mogen den letzten 

AnstoB zum Entschlulj gegeben haben. Graebe  hat sich iiber diese Frage 
in einer Notiz geauaert, die aus der Frankfurter Zeit stammt: 

,,Es waren wesentlich Fragen iiber Examina, die namentlich in den letzten Jahren 
meines Aufenthalts in Genf infolge einer schulmaBigen Tendenz mich in manche Zer- 
wiirfnisse, namentlich mit den jiingeren Kollegen, fiihrten. Dieselben haben dann wesent- 
lich dazu beigetragen, daB ich mich immer mehr mit dem Gedanken befreundete, wieder 
in die Heimat zn ziehen. So reichte ich, als ich das Alter von 65 Jahren erreicht hatte, 
meine Entlassung ein." 

Baeyer ,  L iebe rmann  und Fischer  waren iiber die Plane Graebes  
nnterrichtet. Doch auch hier konnte sich ein Mann von Graebes  bescheidenem 
Charakter nicht das Wenige erobern, was ihm nach menschlichem Ermessen 
eigentlich von selbst zufallen miiBte. 

F r a n k f u r t  (1906 - 1927). 
In der Wahl eines neuen Wohnsitzes schwankte Graebe  zwischen 

Heidelberg, Freiburg und seiner Vaterstadt Frankfurt. Der Familien-Anschlul3 
mit seiner gleichaltrigen Schwester El i se ,  der Witwe des Kommerzienrats 
Hoff in Frankfurt, war ausschlaggebend, als er im Oktober 1906 die Beletage 
in ihrem Hause, WestendstraBe 28, bezog. Das Arbeiten im Laboratorium 
des Physikalischen Institutes kam nicht zustande. Was Gr aebe  dort ge- 
boten werden konnte, entsprach nicht den noch so bescheiden zuriick- 
geschraubten Anspriichen. Zu Vortragen fand sich auch keine Gelegenheit. 
Gr  aebe  zog sich bald von jeder weiteren Betatigung an der neuentstehenden 
Universitat zuriick. Auch in Freiburg und Heidelberg war keine ansprechende 
Arbeitsgelegenheit in Sicht. 

27) ,,Gewij ware ich gem nach Deutschland zuriickgekehrt, jetzt, wo ich mich den1 
Alter von 50 Jahren nahere, habe ich aber den notigen AnschlnB versaumt" schreibt 
G r a e b e  1890 an Caro. P r i e d r i c h  Bei l s te in  schrieb am 21. 10. 1905 an dcn Ver- 
fasser: ,,In der Besetzung der Professuren ist B a e y e r  am einflufireichsten . . . . Die 
Liicke in Ziirich haben Baeyers  besetzt." 

Ai 4' 
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Schwer hat damals der noch sehr riistige und leistungsfahige Mann 
den Mange1 eines Wirkungskreises empfunden. Er suchte Zerstreuung auf 
Reisen in Italien und im Orient, stets von seiner sorgenden Gattin begleitet. 
Die noch vor einem Menschenalter mit Keku le  geplante Fahrt nach Kon- 
stantinopel kam zur Ausfuhrung -- bis nach Palastina dehnte sie sich aus. 
Im Sommer nahm er Aufenthalt in den deutschen Kurorten, in St. Blasien 
und Baden-Baden, wo er auch wiederholt mit E m i l  F ischer  zusammen- 
traf. In der Schweiz bevorzugte er Sils Maria im Engadin. Dort iiberraschte 
ihn spater auch der Krieg zusammen mit seinem Jugendfreunde Naunyn.  

Der 70. Geburtstag versamnielte noch einmal das ganze chemische 
Deutschland, das ihm in Verehrung und Liebe huldigte, im grol3en Saal des 
Frankfurter Hofs, der kaum alle Festteilnehiner fassen konnte2*). Bei dieser 
Gelegenheit wurden u. a. die Arbeiten iiber Chinone neugedruckt, und die 
Technische Hochschule Darmstadt verlieh ihm den Ehren-Doktor. 

Die schone B e r t  helo t-Biographie und die Vorarbeit zu dem historischen 
Vortrage, den er in Berlin 1908 in der Deutschen  Chemischen Gesell- 
schaf t hielt, veranlafiten ihn, die Literatur eines halben Jahrhunderts noch 
einmal durchzulesen. Insbesondere aber fuhrte ihn die gelungene Monographie 
uber Avogadros Theorie (Journ. prakt. Chem. 1913) wieder zum Thema 
seiner ersten Privatdozenten-Vortrage in Leipzig zur Geschichte der or- 
ganischen Chemie zuriick. In  meisterhafter Weise hatte er die schwierige 
Aufgabe gelost, die Irrgange der organischen Theorien in der ersten Halfte 
des 19. Jahrhunderts, bis Cannizzaro und Kekul6  1860 auf dem KongreB 
in Karlsruhe durch Annahme der richtigen Atomgewichte die Wege zur 
weiteren Entwicklung der Theorie freilegten, klar zu schildern. 

So kam er zu seiner , ,Geschichte  de r  organischen  Chemie", eineni 
Lebenswerk, das der beinahe Achtzigjahrige 1920 abschliefien konnte. Ein 
bleibendes Denkmal seiner Griindlichkeit und seines Fleifies sowie seines abge- 
klarten Urteils uber die von ihm zum groBen Teile miterlebten Umwalzungen 
und Entwicklungen unserer Wissenschaft ! Jede Zeile fiihrt auf eine gewissen- 
hafteste Quellen-Forschung zuriick, und vielen, in einem Satze zusammen- 
gefaBten Ausspruchen und Meinungen iiber die Bedeutung und den Anteil 
der einzelnen Forscher liegen lange Studien und Korrespondenzen mit Fach- 
genossen zugrunde. Es ist nach R o p p s  Geschichte der Chemie die erste, 
tiber eine allgemeine Darstellung des Gegenstandes hinausgehende, selb- 
standige, wissenschaftliche Originaluntersuch~ng~~) in die klassische Form 

z8) Das iiberladene Programm der Festsitzung lieW Graebes  Rednertalent nicht zur 
vollen Geltung kommen. Dadurch, daI3 keine Namen genannt werden sollten, verlor 
der Vortrag auBerordentlich an Relief und Farbe. Sind doch die Namen der Forscher 
in unserem Gedachtnis unzertrennlich niit ihren Leistungen verkniipft. 

29) So z. B. hat Graebe  wohl zuerst darauf hingewiesen, daW Scheele  1783 die 
erste organische Synthese durch die Darstellung der Cyanwasserstoffsaure ausgefuhrt hat  
(aus Graphit, Kaliumcarbonat und Salmiak). DaB die Sgnthese der Oxalsaure  durch 
Wohler  1824 der Veroffentlichung der Harnstoff-Synthese (1828) vorausgegangen ist, 
hat  Gracbe  bereits 1909 in seiner Berthelot-Biographie in den ,,Berichten" hervor- 
gehoben. 1916 hat  Hj  e l t  in seiner ,,Geschichte der organischen Chemie", S. 38, diese 
Sngabc richtig zitiert, und 1920 ist sie nochmals in Graebes  ,,Geschichte", S. 56, in 
die zusainmenhangende Darstellung der ersten organischen Synthesen aufgenommen. 
W. H. Xi'arren, B. 61, (A) 3 [1928], ist nachtraglich zur gleichen Auffassung gelangt. 

Auch E m i l  F ischer  holte Graebes  Rat  in historischen k a g e n  fur offentliche Vor- 
trage ein Das Interesse an dcr Geschichte der organischen Chemie hatte G r  ae b e  sein ganzes 
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eines Handbuchs gebracht. Diese Arbeiten halfen Graebe  uber die fur 
ihn unendlich traurigen Zeiten des Krieges hinaus. E r  hatte sich in die groBe 
Vergangenheit seiner Wissenschaft vertieft. Das Leben rauschte wie die 
Autos vor dem Penster der stillen Gelehrtenstube am Westendplatz vorbei. 
Tmmer mehr lichtete sich der Kreis von Freunden und Bekannten uin das 
Ehepaar . 

Doch was die Entbehrungen und Aufregungen des Rrieges verschont 
hatten, zerstorte die Schmach der Nachkriegszeit. Im Mai 1920 erhielt ich noch 
einen prachtigen, langen Brief, der in bewegten Worten zum "ode E m i l  
F i  s c he  r s schreibt und ihn als den groBten Chemiker unseres Jahrhunderts be- 
zeichnet. Aber mit dem mir zugeschickten frischgedruckten Bande der , ,Ge- 
schichte" langte auch die Nachricht einer schweren Erkrankung an. Als ich im 
Herbst 1920 nach Frankfurt kam, bot sich mir ein ergreifendes Bild. Das Ge- 
dachtnis war wunderbar erhalten, ja selbst das Urteil kaum getrubt, aber alle 
Gedanken waren von Einem beherrscht : sein Leben sei zwecklos, eine Last fur 
die Umgebung und fur ihn selbst, das Vermogen verloren, und er und seine 
Frau standen vor dein Hungertode. ,,Ich bitte jeden Tag den lieben Gott, 
er mochte mich zu sich nehmen", kam leise zuletzt iiber seine Lippen. 

Die Inflation hatte sein Vermogen ergriffen30). Wahrend des Krieges 
hatte er alles in deutscher Valuta angelegt. In  seiner Not wollte er die 
,,Annalen" verkaufen, seine teuren ,,Annalen", die er Band fur Band in 
seiner Jugend gesammelt hatte und an denen die schonsten Erinnerungen 
seines arbeitsreichen I,ebens hingen! Als er sah, daB er sie fur ein Nichts 
hingegeben hatte, und der Kaufer auf Herausgabe drang, brach er vor dem 
Biicherregal in Tranen aus, und es folgte ein Nerven-Zusammenbruch. 

Brschuttert verlieB ich die stille Wohnung. Drau43en umfing mich der 
Larm und die Bewegung des groaen Handels-Emporiums, Autohupen, Ge- 
kreisch der Elektrischen, Geknatter der Motorrader. Bine bunte geschaftige 
Menge jagte der Notdurft des Lebens und materiellen Geniissen nach. I n  den 
Auslagen franzosische Moden. Grammophone und Jazzmusik aus den offenen 
Bars. 

Hier - die unwissende Menge, von heute auf morgen in den Tag lebend, 
unbekummert um die Schmach der Zeiten und die unsichere Zukunft. 

Dort - der alte ungluckliche Maim, dessen Entdeckungen Deutschland 
hunderte von Millionen in Gold eingebracht haben, der den Ruhm der deutschen 
Chemie in die Welt hinaustrug, der ein Menschenalter in der Fremde lehrte 
und deutscher Wissenschaft, deutschem FleiB und deutscher Grundlichkeit 
Achtung und Anerkennung verschafft hat, der tausende von Schiilern aller 
Nationen aus seinen reichen Kenntnissen mit Wort und Beispiel zu tuchtigen 
Chemikern und Menschen erzogen hatte - in seiner Vaterstadt halb ver- 

T,eben hindurch begleitet. -41s ich in Genf iiber diesen Gegenstand eine Vorlesung halten 
wollte, forderte er aufierordentlich mein Vorhaben und gab mir init grofiter Bereit- 
milligkeit iiber alle dunklen Fragen erschopfende Auskunft aus seinern reichen 
W-issensschatze. So habe ich das Gliick gehabt, auf Spaziergangen ein peripathetisches 
Privatissimuni iiber auserwahlte Kapitel der Geschichte der Chemie vom Meister, dem 
dieses Thema offensichtlich Freude machte, zu horen. 

3 0 )  Eine Pension war nicht rorhanden, bzw. die Anspriiche an die Pensionskasse 
maren abgelost. 



46 1928. A 
__- 

gessen und verzweifelt, ratlos . . . die groae Vergangenheit und die dunkle 
Zukunft Tag und Nacht vor Augen. 

Freunde griffen ein. Zu spat. Wohl konnte so weit geholfen werden, 
da13 das Ehepaar sich nicht weiter einzuschranken brauchte, auch konnte 
er seine geliebten ,,Annalen" behalten. Aber seitdem konnte der beinahe 
Achtzigj ahrige sich nicht mehr erholen, und die qualenden Gedanken, die 
Angst vor der Zukunft, wenn auch abgeschwacht, konnte er nie mehr los- 
werden. 

Ein Jahr vor seinem "ode war ich noch fur ein paar Stunden bei ihm. 
Der Fiinfundachtzigj ahrige verliel3 nicht mehr seine Wohnung, aber sein 
Gedachtnis war noch immer bewunderungswiirdig. Er  sprach von seiner 
Hochster Fabrikzeit, konnte Namen und Daten, alles richtig zitieren, uber 
die Ursache seiner damaligen Krankheit und meinte, die Depression ware 
auf eine Jodvergiftung mit fliichtigen Jodverbindungen zuriickzufiihren, 
iiber seine Jugend und uber die Genfer Zeit: Das Fehlschlagen der Strafl- 
burger Berufung ware ihm so nahe gegangen, da13 er sich nie von diesem 
Schlage ganz erholt hatte, seine Leistungen daher seien mit den friiheren 
nicht zu vergleichen, und seitdem ware er nie mehr zur vollen Arbeitsfreudig- 
keit gelangt. 

Der Tod am 19. Januar 1927 erloste ihn aus diesem Triibsal. Der Korper 
war bis zuletzt noch widerstandsfiihig, und wieder war es nur ein Zufalt 
- sein Mitleid mit fremder Not -, der auch dieses Ma1 einen schwereii 
melancholischen Anfall ausloste : die Klagen eines friiheren Schiilers, der 
ihn besuchte, iiber die ungliickliche Lage, in welche ihn die Zeiten gebracht 
hatten. Der Kranke verweigerte in tiefer Depression jede Nahrung. 

Nur eine kleine Gemeinde hatte sich am triiben Januar-Morgen mit 
der Witwe und den Verwandten zur Trauerfeier im Frankfurter Krematoriuin 
eingefunden. Allen Anwesenden wird die formvollendete, von tiefen mensch- 
lichen Dankbarkeitsgefiihlen getragene Rede seines Schiilers, des Botanikers 
Choda t ,  im Gedachtnis bleiben, der als Rektor der Genfer Universitat 
herbeigeeilt war, um dem groBen Lehrer und dem edlen Menschen die letzte 
Ehre zu erweisen. 




