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FRANZ MYLILIS. 
Am 6. Marz d. J. wurde der Deutschen Chemischen Gesellschaft 

eines ihrer altesten und treuest'en Mitglieder, der Geheime Regierungsrat 
Professor Dr. Franz Mplius durch den Tod entrissen. Seit 1879, also mehr 
als 50 Jahre, gehorte Mylius der Gesellschaft an. Solange sein Wirkmgskreis 
in der Reichshauptstadt lag, hat er zu den eifrigsten Besuchern der Sitzungen 
der Gesellschaft gehort. Das groBe Vertrauen, das Mylius durch seine hin- 
gebende Treue, durch seine ganze Personlichkeit sich gewinnen muBte, fiihrte 
ihn, nachdem er fgoo/1901 schon zum einheimischen AusschuS-Mitglied ge- 
wahlt war, 1904 dauernd in den Vorstand der Gesellschaft, zunachst bis 1909 als 
stellvertretenden Schriftfiihrer, von 1910 an als Schriftfiihrer ; als solcher waq 
er tatig, bis der Tod ihn abberief. Damit war seine Arbeit fur die GeseUschaft 
aber nicht erschopft: lange Jahre war er als Mitglied der Redaktions- 
Kommission tatig, ebenso der Finanz-Kommission und dcr Hof mannh a u s- 
Kommission; in so manchem AusschuI3 lie13 sich die Gesellschaft durch ihn 
vertreten, und als der Kriegeinen grol3en Teilder Verwaltungs-Beamten ins Feld 
rief, war es Mylius, der in die Bresche trat und selbst die Leitung der Geschafts- 
stelle auf sich nahm. DaB er alle diese von ihm gem und freudig ubernommenen 
Pflichten rnit groBer GewissenhaftiRkeit zu erfiillen bemiiht war, hat die Gesell- 
schaft dankbar anerkannt. Wenn B. Lepsius aus der Erfahrung langjiihrigen 
Zusammenarbeitens heraus in der von der Gesellschaft an Mylius zum 70. Ge- 
burtstag gerichte ten Adresse ,die uneigenniitzige und unermiidliche Pflicht- 
erfullung riihmt, mit der Mylius bei allen wichtigul, dasLeben der Gesellschaft 
beriihrenden Fragen und Entscheidungen mitgewirkt hat, indeni er ,,den1 
Vorstand seinen bewahrten Rat zur Verfiigung stellte und stets bemiiht war. 
die Gesellschaft vor iibereiltm Reschlussen zu bewahren", so kam die von 
strenger Sachlichkeit gelei tete und auf abgeklarte Reurteilung bewahrtex 
Tradition sich stiitzende Mitarbeit oon Blylius an unserer Gesellschaft nicht 
besser gekennzeicbnet werden. Sie hat in ihm einen Mann verloren, der ihr 
aus vollem Herzensdrange uber viele Jahre sein Bestes gab, in Jreuem An- 
denken an den Griinder der Gesellschaft, seinen auf das hiicbste von ihm 
verehrten Lehrer und Meister A. W. von Hofmann. 

Die Werdezeit. 
Franz Mylius wurde am 27. Mai 1854 in Soldin in der Neumark als Sohn 

des Apothekers Carl  Mylius geboren. Dieser entstammte einer Berliner 
Kaufmanns-Familie und b e d  seit 1840 die Apotheke in Soldin, +o er sich 
mit der Tochter des Okonomie-Kommissionsrats K elle r verheiratete'. !Der 
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Ehe entstammten neun Kinder, von denen Franz das siebente war. W e  er, 
wuchsen alle Geschwister in guter Gesundheit heran in den schlichten, natur- 
haften Lebens-Verhiiltnissen der Kleinstadt. Der Vater, der als Apotheker 
vom alten Sctlage es fur Ehrensache ansah, die Arzneimittel unter eigener 
Kontrolle in peinlichster Weise herzustellen, besaf3 umfassende, natumissen- 
schaftliche Kenntnisse und wul3te an seinen Sammlungen und durch eifrige 
Blumenpflege friihzeitig bei seinen Kindern Liebe zur Natur und Freude 
an ihrer Kenntnis zu erwecken. Der schone See, an dem Soldin liegt, und an 
dem der Vater auf einer Insel ein idyllisches, von Blumen umgebenes Land- 
hauschen errichtet hatte, gab der Jugend friihzeitig AnlaS zum Schwimmen. 
Rudern und Segeln, zu tiichtiger Betiitigung in Luft und Sonne. Die musi- 
kalische Veranlagung der Eltern hatte sich auf die Kinder vererbt, und die 
Pflege der Musik bereicherte das Pamilienleben in schonster Weise. Eine 
von giitiger Mutterliebe geleitete sonnige Kindheit verlebtm die Geschwister 
im Soldiner Vaterhause, und dieses harmonische Familiagluck hat sie alle 
innig vereint gehalten bis in das hohe Lebensalter, das sie fast alle erreichten. 
Da Soldin keine hobere Schule besal3, m a t e  nach Absolvierung der Soldiner 
Burgerschule die weitere Ausbildung auf auswartigen Schulen gesucht werden. 
Man kann sich denken, ein wie frohes Treiben dam anhub, wenn die Ferien 
die j ugendliche Schar wieder im Elternhause vereinten. 

Nach beendeter Schulzeit auf dem Gymnasium in Guben wandte er sich 
dem Berufe des Vaters zu, den schon sein altester Bruder E r n s t  ergriffen 
hatte, und in dem ihm auch sein jiingster Bruder Carl folgte. Unter der 
Leitung des Vaters erhielt er seine Lehrlings- und Gehilfen-Ausbildung und 
war stolz, als die Eltern 1874 ihre erste grol3ere Erholungsreise nach der 
Schweiz unternahmen, in der Apotheke den Vater vertreten zu diirfen. Nun- 
mehr war es aber an der &it, da13 der angehende Apotheker sich auch an 
anderen Stellen im Beruf umsah; nach Cassel und dann nach t'berlingen am 
Bodensee ging er als Gehilfe, um mit Ende 1875 in die vaterliche Apotheke 
zur Unterstutzung des Vaters zuriickzukehren, bis er Ostem 1876 die Berliner 
Universitat bezog und 1879 nach bestandenem Examen die Approbation 
zum Apotheker erhielt. Im AnschluS daran geniigte er bis Herbst 1880 seiner 
Nilitarpflicht als Apotheker im I. Berliner Garnison-Lazarett. In dieser Zeit 
traf ihn der schwere Schicksalsschlag, den geliebten Vater zu verlieren. Da 
sein altester Bruder bereits eine eigene Apotheke besal3, war es an Franz, 
sich der Soldiner Apotheke anzunehmen. Die Liebe zur Wissensckaft hatte 
aber von ihm so stark Besitz ergriffen, daS er es nur begriiBte, als es gelang, 
die vaterliche Apotheke zu verpachten und ihn der Sorge um die Erhaltung 
des Familien-Besitzes zu entheben, ihm volle Freiheit fur wissenschaftliche 
Forschung zu geben. 

Die wissenschaftliche Begeisterung des jungen Forschers konnte nicht 
lebhafter angefacht werden als  durch die ghzenden, von vollendeter Experi- 
mentierkunst belebten Vorlesungen von A. W. Hofmann und dessen in 
ununterbrochener Fiill-. in den Sitzungen der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft zur Rlitteilung gelangende wissenschaftliche Forschungs- 
Ergebnisse. Bestimmend war es fiir seinen ganzen Lebensweg, daI3 Jiylius 
auch in nahe pmonliche Beziebung zu Hofmaqn treten kbnnte. Schon 
sein Bruder E r a s t  war dieses Gliickes teilhaftig geworden und hatte als - h i -  
s ta t  im Hofmannscben Privatlaboratorium tatig sein diirfen. Es war 
daher eeeeben. da13 Hof m a n n  auch fer den iitneeren Bruder freundliches 
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Interesse nahm. Schon warend dessen Militarzeit hatte er es vermittelt, dal3 
ihm die Nachmittage frei gegeben wurden zu Mitarbeit an H o f m an n s wissen- 
schaftlichen Arbeiten. Als hlylius im Friihjahr 1881 narh Berlin zuruck- 
kehrte, nahm ihn Hofmann als Assistenten in sein Privatlaboratorium auf. 
Er fand in dem begeisterten jungen Forscher nicht nur einen Mitarbeiter von 
ungewohnlicher experimenteller Geschicklichkeit und Ausdauer, sondem auch 
einen jungen Mann von so wertvollen personlichen Eigenschaften, daB er ihn 
in sein Haus und in seinen Familienkreis aufnahm. Zu seiner Zuverlassigkeit, 
Gewandtheit und Feinfiihligkeit gewann Hofmann bald so groI3es Ver- 
trauen, dal3 er ihn auch zu einer Art von Privatsekretlir machte und ihm neben 
der Ordnung seiner Bibliothek und der Expedition seiner Schriften auch Mit- 
hilfe bei seiner ausgebreiteten Korrespondenz ubertrug . 

Es waren iiberaus gliickliche Jahre, die Mylius als naher Mitarbeiter 
H o  f maa n s unter der Agide des bewunderten und verehrten Lehrers und 
vaterlichen Freundes wrlebte, reich an wissenschaftlicher Forderung und 
reich an Gewinn freundschaftlicher Beziehungen. Bei seinem Eintritt in das 
Privatlaboratorium, das, nach dem die H o f ma nn sche Dienstwohnung ab- 
grenzenden Hcfe gelegen, vier Arbeitsplatze bot, fand Mylius hier als  weitere 
Assistenten den Japaner Nagajofi  Nagai, B. Lepsius und C. Schot ten,  
dessen Humor neben der Arbeit auch Frohsinn und Heiterkeit zu ihrem 
Rechte kommen lie& Mit seinen Mitarbeitern trat Myljbs in angenehmste, 
sehr bald freundschaftlich sich gestaltende Beziehungen, die die Jahre des 
unmittelbaren Zusammen arbeitens unverbriichlich iiberdauern sollten. Als 
Altersgenosse gehorte diesem Kreise auch W.Will an, der in einem der 
Unterrichtssale des Laboratofiums vornehmlich mit der Leitung der ana- 
lytischen Ausbildung der Studierenden betraut war. Sein Frohmut, seine 
Tatkraft und der hohe Schwung seines Denkens und Strebens machten ihn 
zum Mittelpunkt dieses Kreises, zu dem auch noch einige andere, in Berlin 
tiitige Hofmannsche Schiiler gehorten, und der noch viele Jahre treu zusam- 
mengehalten hat. Von welchem Frohsinn und welcher Schaffemfreudigkeit 
das jugendfrische Leben dieses Freundeskreises erfiillt war, das hat Will 
spater in seinem Nachruf auf Schottenl)  in leuchtenden Farben ebenso 
geschildert, wie spater Lepsius im Nachruf auf Will2). 

Neben Will, Lepsius und Schot ten war es Nagai, mit dem Mylius 
in besonders herzlicher Freundschaft verbunden war. Nagai, der schon 
1871 zum Studium der deutschen Chemie von der japanischen Regiemg 
ausgesandt war, und der spater, vor allem als b i t e r  des pharmazeutischen 
Unterrichtswesens, in seinem Heimatlande eine hohe und einfluSreicheStellung 
eingeno'mmen hat, kam, 84 Jahre alt, im Jahre 1928 no& einmal nach Berlin; 
das Wiedersehen mit dem alten, treuen Freunde hatMylius eine tiefempfundene 
Freude bereitet. 

H o  fmanns wissenschaftliche Arbeiten, an deren Ausfiihrung Mylius 
besonders beteiligt war, waren die iiber das o-Amino-phenylmercaptan 
und seine Koildensationsprodukte mit Carbonsauren, sowie die uber die Ein- 
wirkung vcn Rrom in alkalischer Lbsimg s u f  Amide. Mic wie groI3er An- 
erkennung Hofmann die Qistungen seines Assistenten. dabei ' eiuschatzte, 
zeigen die stets besonders warmen Dankesworte, mit denen er am Schlusse 
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der Mitteilungen dieser Untersuchungen der hlitwirkung von 1:ranz Mylius 
gedachte. 

So sagt cr z D 3 ) :  .,Ich tanii dicsen Sufsatz nicht schlieI3ei1, oline hier nochmals 
der Mitwirkung eirics jungen, talcntvollen Chemikers, des Hrn. Franz  Mylius,  zu ge- 
denken, deni icli schon inelirfacli (klegcnheit gehabt habe. meine rolle Anerkennung 
auszusprecheii. TXe vorliegenden ITntersuchungen haben den hesten l'cil des Winter- 
Semesters in Atispriirh genoinnien. a3hrend welcher Zeit sich Hr Mylius den bescliriebenen 
Yersuchen rnit einer Hingebung liat widmen wollen, an die ich stets mit lelhcifter Dank- 
barkeit zuriickdenken wcrde." 

T.-nd scherzend hat er von Mylius gerbhmt4): ,,Er bringt's fertig, einen 
Limburger zum Krystallisieren zu bringen." 

Die Arbeiten uber das Amino-phenylmercaptan regten Mylius zu eigenen 
Versuchen an, um auf Grund der schon gewonnenen Erfahrungen auch ein 
Di  a m  in o - p hen  y lme r c a p  t a n  herzustellen. Gem gestattete Ho  f m a n n  , 
da13 sein Assistent diese Versuche in den Hochschulferien durchfuhrte. Sie 
fiihrten zum Erfolge. 1% gelang, die vom Amino-phenylmercaptan sich nb- 

leitende Rase C,H,<f>CH zii nitrieren, und daraus durch Alkali- 

Spaltung das Nitro-amino-phenylmercaptan Zii gewinncii und dieses zur 
Diarnido-verbin.lu3g C6H3 (NH,): (SH)' zu reduzieren, bzw. zuerst die 
Nitroveibindung iener Rase zu reduzieren und das Reduktionsproiukt zu 
cpa!ten. Diese Frgebnisse legte Mylius in seine1 Dissertation ,,Beitrag zur 
Kenntnis organischer Thiobasen" nieder, adf Grund dcssen et iin Mai 1883 
an der Philosophischen Fakultat der Berliner Universitat promoviert wurde, 
nachdeni Hof m a n n  fur seinen Schder die besondere Genehmigung dazu 
erwirkt hatte, da8 er, ohne im Resitz der Maturitat zu sein, zur Doktor- 
Priifung zugelassen wurde, nachdem er sich einer besonderen Prufung im 
Lateiniscnen unterzogen hat te. 

Wer die Intensitat des Arbeitens im H o  fm annschen Privatlaboratorium 
kennen gelemt hat, wo, ztimsl wenn die Untersuchungen dem mit Spannung 
erwarteten Endergebnis sich naherten, der begeisternde Forschungseifer 
H o f m m n  s seine Mitarbeiter bis in die spatesten Nachtstunden am Werke 
zu halten wuBte, der kann nur die Arheitskraft unseres Franz Mylius be- 
wundern, die ihm erlaubte, nach den Anstrengmgen des Semesters auch 
mehrfach die akadeniischen Ferien dem Bemiihen zu widmen, das Ausbildungs- 
ziel des Chcmikers zu erreichen. 

Die persiinlichen Beziehungen zu Hof m ann boten fur Mylius Zeit seines 
Lebens die begluckendsten Erinnerungen ; zu dieser Dankbarkeit und Ver- 
ehrung fuhlte er sich seinem Lehrer und Meister verpflichtet, der ihm auch 
seinerseits von Herzen zugetan war. Auch der Familie Hofmanns  trat 
Mylius wtihrend seines Aufenthalts im H o  fm an n schen Hause freundschaftlich 
naher, und besonders den damals heranwachsenden drei Sohnen aus Ho f - 
m a n n s  drifter Ehe. Diese Beziehungen hat er bis an sein Lebenscnde treu 
gepflegt; mit dem jetzt als General im Ruhestande lebendcn Hermann  
\-on Hofmann  hat er in dauemdem Briefwechsel gestanden. Als am 8. April 
1918 die Deutsche  Chemische Gesel lschaft  es sich nicht nehmen lien, 
mitten im Kriege ihr go-jiihriges Bestehen festlich zu feisn und des 100. Ge- 

3, B. 15, 775 i1883). 
4) Nach I\'. IVill im '?*'achriif auf C. S c h o t t e n .  B.  43. 17112 rrsIo? .  
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burtstages ihres Begriinders dankbar zu gedenken, brachte Mylius seine tiefe, 
innere Anteilnahme an diesem GedenMage dadurch zum Ausdrwk, da13 er 
ein wohlgetroffenes, von ihm in Federzeichnung , meisterhaft hergestelltes 
Rild A. W. von H o f m a n n s  der Witwe zum Ceschenk machte und es mit 
folgendem, fur sein Fiihlen und Denken kennzeichnenden Sonett begleitete : 

-41s groDen Forscher hoch Dich zu verehren, 
War uns vergonnt in unsern Jugendtagen. 
Was Wissensdurst und Eifer mochte fragen, 
Nicht miide wurdest Du, uns zu belehren 

Zu fordern sie als Preund in allen Lagen, 
Zu ihrem Gliicke krnftvoll heizutragen, 
Rings urn Dich Clanz und Freude zu bescheeren. 

Wie hoffte einst Dein Schiiler ohne Schwanken, 
Sei’s mit erprobter Tat, sei’s auch im Stillen 
Fur Deine groDe Gunst Dir treu zu danken. 

Nichts bleibt uns iibrig ‘als mit ernstem Willen 
In Deinem Sinne, bis die Krafte wanken, 
Die anvertrauten Pflichten zu erfiillen. 

Dal3 er sich hier der von Hofmann  gern gewalten Form poetischen 
Ausdrucks bediente, ist auch fiir die Feiiifiihligkeit seiner Sinnesart be- 
zeichnend. 

Die ersten grol3en Ferien nach seiner Promotion, im Herbst 1883, wahret~d 
H o f m a n n  auf Einladung von V i l l a r d  an der Einweibungsfahrt der North- 
Pacific-Bahn teilnahm, benutzte Mylius zu einer, gemeinsam mit Freund 
Wil l  ausgefuhrten, Reise nach Holland, England und Schottland. Mit 
Fmpfehlungsbriefen von Hof m a n n  reich ausgestattet, hatten die Freunde 
ausgiebig Gelegenheit zu erfahren, wie solcher Talisman nicht nur die Tiiren, 
sondern auch die Herzen erschloB. Einen Bericht uber diese Reise hat Mylius 
selbst fur Lepsius’  Nachruf auf Wi l l  gegeben. Wir konnen ihm und Wil l  
danach folgen, wie sie unter Fuhrung zweier hochbetagter Freunde von Hof - 
mann  und von Wil ls  Vater die Sehenswurdigkeiten von London und seiner 
Umgebung kennen lernen, wie sie in Woolwich unter Fiihrung von S i r  F re -  
d e r i k  Abel  die Munitionsfabrik besichtigen, in Oxford Odling,  in Birming- 
ham Gore in ihren Laboratorien besuchen und im AnschluB an die Besichti- 
gung der Sodawerke von Goskel ,  Deacon & Co. bei E. M u s p r a t t  in Flint 
bei Liverpool einen gemiitlichen Aberd a m  Kaminfeuer verleben und in 
Manchester im Horsad von Owens College ehrfurchtsvcll zu der Original- 
tafel von D a l t o n s  ersten Atomgewichtszahlen aufschauen. Dann aber ging 
es nach EdinEurg und zu froher Wanderschaft ins schottische Hochland und 
auf herrlicher Dampferfahrt nach der Insel Staffa mit ihrer Fingals-Hohle. 
Auf der Ruckreise nalimen sie an der Jahresversammlung der British Associ- 
ation teil und hatten hier ausgiebig GAegenheit, sich englischen Fachgenossen, 
wie Roscoe, Wi l l iamson,  Weldon,  Dewar ,  Ramsay ,  Perk in ,  Glad-  
s tone ,  vorzustellen, von denen sie auf das freundlichste aufgenommen 
wurden. Diese Reise war ein Hohepunkt im IRben der beiden Freunde; 
wie oft haben sie, bei frohem Zusammensein sich an allerlei frbhliche Einzel- 
heiten mit herzlichem 1,achen erinnert oder begeistert der grlLlen Eindrucke 
zedacht. die sie emDfanEen hatten. 

Es drangte Dich, mit Jiingern zu verkehren, 
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Diese Reise war aber fur Mylius auch der Ausklang seiner Tatigkeit im 

Hofmannschen Laboratorium. Wissenschaftliche Forschung war fur ibn 
bier Lebenszweck geworden. So muI3te er daran denken, ein Feld selb- 
sthdiger Betatigung zu suchen. 

Eine Gelegenheit dazu bot sich, als E. Baumann, der bis dahin am 
Dubois- Reymondschen Physikalischen Institut in Berlin die chemische 
Abteilung geleitet hatte. an die Universitat Freiburg auf den hhrstuhl 
fur Physiologie und zum b i t e r  des Chemischen Laboratoriums berufen wurde, 
das die Medizinische Fakultat unterhielt. Mylius schloB sich ihm an, und 
iibernahm als Assistent die Betreuung der Pharniazeuten und der Mediziner 
im chemischen Unterricht, an dem auch eine kleine Auzahl von Chemikern 
teilnahm. So stark ihn diese Aufgabe in Anspruch 'nahm, so behielt er doch 
Zeit und Kraft, um auch der wissens,chaftlichen Forschung sich zu widmen. 
Mit Baumann gewann er bald ein engeres freundschaftliches Verh;iltnis, 
mit herzlicher Verehrung hing er an ihm, auch nachdem die berufliche Ver- 
bindting gelost war. Als Baumann von allzu friihem Tode ereilt wurde, 
blieb Mylius doch bis zu seinem Ende mit dessen Witwe im Briefverkehr. 
Au5er Raumann war es K. Elbs ,  dem er in Freiburg niiher trat, und mit 
dem er manche gcnuBreiche Wanderung durch die schone Umgebung unter- 
nahm, ,,um die Lunge auszuputzen." Elbs  war neben Willgerodt Assistent 
und Abteilungs-Vorsteher in dem von Claus geleiteten Chemischen Labo- 
ratorium der Philosophischen Fakultgt. Dieses lag rnit dem B aumannschen 
Institut im gleichen Gebaude, Grund genug, da13 beide Instituts-Leiter sich 
zu freundlichzr Zusammenarbeit hatten veranlal3t when sollen. Allein Claus 
ha tk  hieriiber offenbar eine abweichende Ansicht, so dal3 bald nicht nur 
sachliche Meinungsverschiedenheiten auftraten, sondern diese sich zu offener 
personlicher Feindseligkeit zuspitzten, Verhaltnisse, die fur die beiderseitigen 
Mitarbeiter nicht besonders erquicklich waren, aber auch &re heiteren Seiten 
hatten, wenn z. B. Claus fur den gemeinsamen Horsaal wiihrend Baumanns 
Vorlesung das Gas un3 Baumann dafur wiihrend Claus' Vorlesung das 
Wasser absperrte. 

In seinen wissenschaftlichen Untersuchungen war es zunachst die Harn 2 
siiure, deren von B aumann dargestelltes Kondensationsprodukt rnit Sar- 
kosin5) dem jungen Forscher geeignet erxhien, der Lijsung der damals 
no& zahlreichen Ratsel des Aufbaues dieser Same naher zu kommen8). 

Sehr bald aber nahm ihn die Erforschung des Juglons in Anspruch, 
der von ihren Entdeckern Vogel und Reischauer als Verwandten des 
Chinons erkannten, aus den grunen Schalen der Walniisse zu gewinnendeti 
Verbindung. Hierbei ergab sich, daB bei Benutzung unreifer, im Juli ge- 
ernteter Nusse aus deren grunen Schalen mit Salzsaure, der zur Ablenkunq 
der oxydierenden Wirkung des Luft-Sauerstdfs Zinnchlorur zugefugt war, 
zwei vom Juglon verschiedene, unter sich isomere Stoffe in Iiisung gehen, 
die dieser durch Ausathern zu entziehen sind. Deren einer, das u-Hydro- 
juglon, ist in Chloioform unliislich, der andere, das P-Hydro-juglon, 
darin leicht loskh; das erstere geht durch Osydationsmittel in Juglon uber, 
das letztere nicht. Urn etwa 150 g dieser Stoffe zu gewinnen, wurden nicht 
weniger als 12 Zentner griiner Niisse dem beschriebenen Extraktionsver- 

6 )  B. 17, 286 [1884j. 
') B. 17, 2411 [r8S4], 18, 2567 [188j]. 

O) B. li. 517 [1884j. 



fahren unterworfen. Da Mylius in Richtigstellung alterer Angaben fur das 
Juglon die Formel C1&Os feststellte, und gleichzeitig A. Bernthsene) zu 
der gleichen Formel gelangt war und bei Destillation des Ju&ns mit Zink- 
staub Naphthalin erhalten hatte, so waren die Hydro-juglone, Cl,,H80,, 
TriosT-naphthaline, was sich durch &re Vberfiihnmg in Triacetyl- und Tri- 
benzoylabkommlinge e r h a r h  lieJ3. Nach ihrer Uberfiihrbarkeit in das dem 
Chinon verwandte Jtiglon und angesichts d2r Beobachtmg, daQ sie bei der 
Kalischmelze als Hauptprodukt m-Oxy-benzoes5ure liefert, ist die a-Ver- 
bindung als ein Hydrochinon, und zwar als das 1.4.7-Trioxy-naphthalin, 
anzusprechen, w&hrend fur die @-Verbindung unter den mannigfachen mog- 
lichen Formeln keine Entscheidung zu treffen war. Nur envies es sich als 
wahrscheinlich, d& auch bei ihr im einen Benzolkem zwei, im anderen eine 
Hydroxylgruppe vorhanden ist, da beide Isomeren lei& ineinander iiber- 
fuhrbar sind: bei der Destillation geht die a-Verbindung in die p-Verbindung 
iiber und ebenso bei der Einwirkmg von Acetylchlorid oder Benzoylchlorid, 
so daI3 die erwiihnten Triacetyl- und Tribenzoylverbindungen sich vom 
fbHydro-juglon ableiten : andererseits kann die @-Verbindung durch anhal- 
tendes Kochen mit Salzsaure in die a-Verbindung zuriickverwandelt werden. 
Durch eine Anzahl interessanter Reaktionen wurcle die Chinon-Natur des 
Juglons in mannigfacher Richtung sichergestellt. In pflanzenphysiologkher 
Hinsicht wichtig ist die Beobachtung, daB auI3er den anderen griinen Teilen 
des Nul3baumes die griinen Schalen nur der unreifen Niisse die Hydro-juglone 
enthalten, die der reifen Niisse aber nicht. Wahrend jene beim Ausziehen 
mit Salzsaure Gisungen ergeben, die sich an der Luft schnell tief braun farben 
and nun auch den Geruch nach Juglon zeigen, sind die salzsauren Ausziige 
der griinenschalen von reifen Niksen luft-bestandig und g e h  an &,her wder 
Juglon no& Hydro-juglm ab. Durch Oxydationsmittel, wie Eisenchlorid, kann 
aus h e n  aber alsbald' Juglon, durch Reduktionsmittel, wie Zinnchloriir, 
konnen die Hydro-juglone gewonnen yerden; in den Schalen der reifen Niisse 
ist also ein wahrscheinlich komplexes Oxydationsprodu kt der Hydro-j uglone 
enthalten, das zwischen diesen -and dem Juglon steht. 

Diese Beobachtungen fiihrten Mylius zu der Uberzeugung, d d  Ver- 
bindungen, die gleichzeitig Chinon- und Phenol-Charakter haben, wie das 
Juglon, im Pflanzenreiche sehr groI3e Verbreitung haben. Er konnte alsbald 
fur diese Ansicht neue Stiitzen gewinnen durch das Studium eines in der 
Wurzel mehrerer Arten der Cornpositen-Gattung Perezia vorkommenden 
Stoffes, der als Pipitzahoinsaare odcr Perezan bezeichnet wird. In Be- 
statigung gleichzeitiger Versuche von R. Anschiitz stellte er fest, daI3 im 
Perazon ein in vieler Hinsicht dem Jugllon ganz analog reagierender Stoff 
vorliegt. der ein die ungesattigte Seitengruppe C,H,, enthaltendes Oxy- 
benzochinm ist O). 

Die Beschaftigung mit den Chinonm und Hydrochinonen fiiirte Mylius 
zu einer hochst merkwiirdigen Verbindang : Wiihrend Hydrochinon aus 
seiner =sung in reiner Ameisensaure in Gestalt der wohl charakteiisierteti 
Verbindung (C6H,0J4, CH,C), krystallisiert, die in mnderen, schon bekannten 
Additicnsproclukten, \vie (C6H602j4, H,S, ihr Analogon hat, erhalt man beim 
Behandeln von Hydrochinon und reker Ameisensaure im Rohr bei 250" 

6; B. 17, 1945 [IS@]; A. Bernthsen u. Semper, 13. 18, 203 [1885]. 
9) B. 1R a26 Tr88~l .  
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unter starker Kohlenoxyd-Abgabe eine krystallisierte Substanz, die auch 
ihrerseits bei Beriihrung rnit Wasser reines Kohlenoxyd entwickelt md 
dabei in Hjdrochiuon und Ameisensaure zerfallt. Er schlieSt daraus, d d  
in dieser Verbindung eine Vereinigung VOII Hydrochinon mit dem hypo- 
thetischen Ameisensaure-anhydrid C,H20, vorliegt, das wie stets, wenn 
man es darzustellen versucht, in Kohlenoxgd und Aineisensaure zerfallt. 

Sehr eingehende Arbeit hat  Mylius der Erforschung der Cholslur; 
gewidmet. Der Weg zii ihrer Reindarstellung aus der Galle wurde geebnet 
und gegeniiter mannigfachen, irrtumlicheren, iilteren Angaben die Bmtto- 
formel C,,H,,O, sichergestellt und zugleicb der Nacnweis erbracht, daB 
diese i’erbirrdung aus heiBem Wasser wasser-frei, aus kalten w5I3rigen 1.6- 
sungen. wie sehr verdiinnter Essigsaure, rnit I 3101. Krystallwasser und aus  
Alkohol mit I 3101. Krystallalkohol krystallisiert lo). Weiter wird der Kach- 
weis erbracht, daI3, wenn bei der Hkrstellung der Cholsaure von gefaulter 
Rindergalle ausgegangen wird, neben oder statt ’ ihrer Redukticnsprodukte 
auftreten; in diesen fmd Mylius neben der schon bekannten Choleinsaure , 
C,4H,,0,, die von ihm als Desoxy-cholsaure  bezeichnete Verbindung 
C2,H4004. Andererseits konnte er durch lhgeres Behvldeln der Cholsaure 
mit Essigsaure-anhydrid bei gcwiihnlicher Temperatur eine Diacetyl-chd- 
siiure darstellen. wahrend die durch gemaBigte Oxpdation der Cholsaure 
entstehende Dehydro-cholsaure ,  C,,H,,O,, rnit Hydroxylamin ein Tri- 
ddoxim gab. Daraus folgt, daW die Cholsaure zwei primare Alkoholgruppen, 
die Dehydro-cholsaure zwei Aldehyd- und eine Ketogruppe enthalt. 

Waren damit schon wichtige Grundlageii fur die spatere Erforschung 
der Cholsaure geschaffen, so erlangte die Untersuchung des Reaktions- 
produktes der Cholsaure rnit Jod, der J od-cholsaure’l), insofern besondere 
Tragweite, als sie auch iiber die Natur der blauen Jod-Starke zu wertvoller,i 
AufschluB fuhrte. Ausgehend von dem Gedanken, da13 Cholsaure als unge- 
sattigte Verbindung freies Halogen binden sollte, fand Mylius, daB solche 
Uindung nur bei Jod eintritt, und auch hier cur  dnnn, wenn gclijstes Jodid 
zilgeger Ist. Unter Rlitwjrkong des Jodkaliums entsteht z. R.  ejne in bronze- 
gliinzenden Krystallchen sich ausscheider.de, in feiner Verteilung in Wasser 
tiefblau erscheinende Verbindung (C2aH4305J)4, JK, sH,O; in ihr kann K 
d q c h  H, NH,, Ra in aquivalenter Menge zu ganz analog sich verhaltenden 
Verbindungen ersetzt werden. Diese grol3e Ahnlichkeit rnit der blauen J od-  
S t a r k e  fuhrte Myliiis zu der Entdeckiing, daB aiich diese nur zustande 
kommt, wenn auBer freiem Jod - im Sinne der heutigen Auffassung - 
auch Jod-Ion (also Js’) zugegen ist. Fur eine aus reinster, in Wasser geloster 
Starke, Jod und Jodkalium hergestellte und rnit Schwefelsaure ausgefallte 
Jod-Starke findet er sehr angmahert die Zusammensetzung [(CsHlOO,), J34, JH, 
der wiederum K-, Ba-, %n- usw. Salze entsprechen. Nach diesem Befunde 
und alleii ihren sonstigm physikalischen und chemischea Eigenschaften 
glaubt Mylius die blaue Jod-Starke, 2benso wie die Jod-cholsaure, als eine 
chemische Verbindung ansprechen, und der bis dahin meist vertretenen 
Ansicht, daB es sich bei ihr nur urn eine Adsorption von Jod an Starke handele, 
entgegentreten zu miissen. 

. 

lo) B. 19, 369, 2011 [1886], Ztschr. phgsiol. Chem. Is, 62-6G [1888]. 
B. 20. 684. 680 r18871: Ztschr. Dhrsiol. Chem. 11. 706 T18871. 
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Das grof3e Interesse, das diese Untersuchung bei den Chemikern erweckte. 
kam in mehreren, von anderen Forschern diesen eigenartigen Stoffen ge- 
widmeten Untersuchungen zum Ausdruck, von denen namentlich diejenigen 
von F. W. Kiister12) zur weiteren Klarung bdgetragen hat. Er fand, daB 
die Jod-cholsaure nur dann entsteht, wenn Cholsaure zugleich mit Jod aus 
jodid-haltiger Misung sich abscheidet, und deshalb als eine ,,Krystallstruktur- 
verbindung", d. h. als durch Eintritt von Jod und Jod-Ion in das Krystall- 
gefiige der Cholsaure entstehend, anzusehen sei. Mylius ist darauf in spaterer 
Zeit 13) zuriickgekonimen und hat  sich dieser Auffassung angeschlossen. 
Die Eigenart der Jod-cholsiiure kann er bei dieser Gelegenheit noch durch 
den Befund beleuchten, da13 die Cholsaure mit Jod auch eine braune Ad- 
ditionsverbindung CwH,O,, J z  zu bilden vermag, die krystallin sich ab- 
scheidet, wenn Cholsaure und Jod, z. B. jedes in 66-proz. Jodzink-Liisung 
gelost, zusammengebracht werden. Erst durch reichliche Wassermengen, 
die geloste J odide enthalten, geht die braune Jod-cholsaure unter Jodentzug 
und Aufnahme von J'  in die blaue uber und kann durch eine starke J3'- 
Liisung in jene zuriickverwandelt werden. Auch eine analoge braune Jod- 
Starke entsteht in starker Jodzink-Losung und wird durch Wasser blau. 
Alles ein Zeichen dafur, daS fur das Zustandekommen der blauen Verbindungen 
das Zusammenwirken von Starke bzw. Cholsaure, J3' und Wasser das Be- 
stimmende ist, wie es Mylius zuerst festgestellt hat, wobei die Frage der 
Art der Bindtmg der Bestandteile nach der heute herrschenden Ansicht 
wohl dahin zu beantworten ist, da13 z. R. in der kolloiden Jod-Starke zunachst 
ein Adscrptions-Gleichgewkht vorliegt, daB aber mit der Zeit das adsorptiv 
gebundene J3' in das innere Gefiige der bindenden Substanz eindringt, bis 
deren Sattigung erreicht istI4), 

Eine gro13e Fiille wi.chtiger Untersuchungen hatten die Jahre in Frei- 
burg gebracht ; nur hochgeschultes Beobachtmgsvermiigen und zielsirhere 
Experimentierkunst konnten neben der anstrengenden Unterrichts-Tatigkeit 
solche Erfolge gewtihren. Auf GruIzd der Arbeit uber das Juglon habilitierte 
er sich am Ende des Sommer -Semesters 1885 an der Philosophischen Fakultat 
in Freiburg, freilich nicht chne dabei auf den hartnackigen, alleerdings ver- 
geblichen Widerstand von Clau s zii stol3en. 

Volle Cefriedigring faud Myljus an der linterrichts-Tatigkeit nicht ; 
&em Sime entsprach es, e.iz ganze Kraft fur die Forschung einsetzeri zli 
Mnnen. In eher  fur ihn auaerordentlich glucklichen Weise sollte sich dieser 
Wunsch sehr bald erfullen. 

Die Zei t  an d e r  Physikalisch-Technischen Reichsans ta l t .  
Im Jahre 1887 wurde die Physikalisch-Technische Reichsanstalt ge- 

griinaet. Als ihre Aufgsbe war es im wesentlichen gedacht, auf den ver- 
schiedensten Gebieten physikalischer Messungen durch wissenschaftliche 
Arbeiten den liijchstmoglichen Grad von Zuverlassigkeit und Genauigkeit 
zu sichern. Die Prasidentschaft der Anstalt iibernahm H. von Helmholtz .  
Da fiir die Beherrschung physikalischer MeSverfahren die genaue Beurteilung 
der stofflichen Reschaffenheif dcr angewandten Naterialierr un-l GerHte 
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unerlulich ist, war es selbstverstiindlich, daS auch ein chemisches Labora- 
torium der Reichsanstalt angegliedert wurde. Bei der Auswahl des Stabes 
seiner Mitarbeiter wandte sich v. Helmholtz an A. W. v. Hofmann, um 
dzn mit der ki tung des chemischen Laboratoriums zu Betrauenden aus- 
findig zii machen. Die Urahl fie1 auf Frmz Mylius. Es zeuigt von dem Weit- 
blick bei den Celehrten, daS sie keine Bedenken trigen, eine Stelle, an der 
vor allem Aufgahen der anorganischen und analytischen Chemie m be- 
arbeiten waren, einern ausgesprochenen Organiker zu iibertragen. In der 
Tat hat die damals iibliche Ausbildung der Chemiker in der Schulung, die 
die organkche Chcmie verlieh, die beste Gewiihr fur rasche uud sachverstiindige 
Anpassungsfahigkeit an vielgestaltige Aufgsben. Hierfur konnte keine 
geeignetere Personlichkeit als Mylius gefundm werden ; seine griindliche und 
vielseitige experimentelle Erfahrung, seine hohe Gewissenhaftigkeit und 
Esaktheit , wie sein wissenschaftlicher Weitblick befiihigten ihn in seltenem 
M&, fiir die sich bietenden mannigfachen Aufgaben schnell und zielsicher 
die zu ihrer Losung zweckmtifligen Wege zu finden. 

Mit Freude ergriff Mylius die ihm gebotene, seinen Neigungen in vollem 
Ma& entsprechende Moglichkeit, seine Kraft ausschliefilich der wissenschaft- 
lichen Arbeit widmen zu konnen und dabei dem akademischen Betriebe 
des Unterrichts und der Laboratoriums-Leitung mit all ihrer Unrast fern- 
bleiben zu diirfen. Als die Ruckkehr der Kriegs-Teilnehmer die Anspannung 
der Leiter der Hochschul-Laboratorien aufs hochste gesteigert hatte, schrieb 
er: ,,Ich kann es dem unvergeBlichen A. W. Hofmann nicht genug danken, 
d a B  er mich an eine Stelle ,,eingesetzt" hat, wo man der wissenschaftlichen 
Hetzjagd (bei der man zugrunde geht), entriickt ist, ohne doch ganz bra& 
zu liegen." Und w a n  er sich manchmal, im Hinblick auf die Art  der Arbeit 
an den Hochschul-Laboratorien als ,,Beatus ille" bezeichnet, so tritt darin 
sein hohes Gliicksgefiihl still konzentrierten wissenschaftlichen Arbeitens 
hervor. 

In Freiburg nahm Mylius fur das Winter-Semester 1887/88 Urlaub, 
und schied an dessen Ende aus dem Verbande der Pbilosophischen Fakultat 
der Universitat Freiburg. Inzwischen hatte er schon an der Reichsanstalt 
das chemische Laboratorium trefflich eingerichtet, so daI3 mit dem Sommer- 
Semester 1888 dessen Arbeiten bereits im Gange waren. 

Es waren zunachst bescheidene Raume, die im Erdgeschol) der Tech- 
nischen Hochschule in Charlottenburg der Reichsanstalt zugewiesen wurden . 
Ein schmaler zweifenstriger Raum mit zwei Arbeitsplatzen und ein an- 
stohnder, kleinerer, einfenstriger Raum, in dem sich auch der Abzug befand, 
bildeten fur das chemische Laboratorium den eigentlichen Arbeitsraum ; 
dam kam, d:irch den Korridor getrant, ein ebcnfalls nur schmales zwci- 
fenstriges Zimmer, das zugleich als Sprech-, Schreib- und Wagezimmer diente. 
Xylius richtcte alles so zweckmaBig ein, daB sehr bald schon die verschie3en- 
sten Arbeiten, sei es organkche Elementaranalyse, sei es Elektroanalyse 
oder grokre Schmelzoperationen bei hohen Temperaturen gleichzeitig 
ohne Stiirung neben dem gew6hnlichen Versuchsbetrieb ausgefiihrt werden 
konnten. Als spater auf dein von Werner.von Siemens fur die Reichs- 
anstalt zur Verfugung gestellten Gelhde an der Marchstraae der Bau fur 
die erste Abteilung der Anstalt beendet war und ein Teil der anfangs von 
den physikalischen Laboratorien besetzten Raclme in der Technischen Hoch- 
schule frei wurde. konnte auch das chemische Laboratorium sich ausdehnen ; 
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e s  erhielt an Stelle eines zweiplatzigen Arbeitsraumes einen schonen, weiten 
Raum, in dem nunmehr die Zahl der Arbeitsplatze verdoppelt und damit 
fiir Mylius die Moglichkeit geschaffen wurde, auch die Zahl seiner Mitarbeiter 
zu vermehren. SchlieSlich wurden an der MarchstraSe auch die Gebaude 
fur die zweite Abteilung der Reichsanstalt vollendet, und nun erhielt auch 
das  chemische Laboratorium nach den Plben von Mylius seine endgiiltige, 
allen Wiinschen r?ntsprechende Ausgestaltung ; iiber mehrere Jahrzehnte 
war es fur Mylius die Statte erfolgreichsten, stillbegliickten, wissenschaft- 
lichen Wirkens. 

An der Reichsanstalt wurde durchgehend von vormittags l / p ~ o  Uhr 
bis nachmittags 'la4 Uhr gearhitet. Es durfte hochst s e l k  vorgekommen 
sein, da13 Mylius diese Arbeipzeit wesentlich uberschritt. Aber bei seiner 
ruhigen und stetigen Art zu arkpiten, bei der raschen und sicheren, zugleich 
uberaus feinen und umsichtigen Art seiner Beobachtungen und der Gabe, 
schnell und klar den richtigsten Weg zum Ziele zu erkennen, leistete er in 
der  gegebenen Zeit auI3erordentlich viel. Sein Streben war dabei stets auf 
Yertiefung der wissenschaftlichen Forschung gerichtet. Hatten auch die 
Aufgaben, die die Reichsanstalt Stellte, vielfach bestimmte praktische Ziele, 
s o  1-erlangte doch die erwiinschte Exaktheit bei deren Msung sorgfaltigste, 
wissenschaftliche Erforschung ihrer Bedingtheiten. Aber auch dabei be- 
gniigte er sich nicht, sondern ging gerne reizvollen Problemen nach, an denen 
der Weg zur Losung jener Aufgaben vorbeifiihrte. Wenn ihm zur Herstellung 
und Kennzeichnung reinsten P l a t  ins die D e s t ill a t ion d e s P l'a t i n - koh len - 
osyd-chlorids als das beste Mittel erschien, so war es fiir  ihn selbstver- 
standlich. die noch sehr sparliche Kenntnis der Platin-kohlenoxyd-verbin- 
dungen zu erweitern und zu vertiefen. Oder wenn die Einwirkung von Wasser 
auf Glas fiir dessen chemische Widerstandsfiihigkeit ausschlaggebend war, 
so gab er sich mit dem Studium dieses Liisungsvorganges nicht zufrieden, 
bevor er nicht auch uber den Zustand in den waBrigen Msungen der Kiesel- 
saure sich auf Grund eigener Versuche in griindlicherem Ma& Rechenschaft 
geben konnte, als sie die vorliegenden Erfahrungeh.gewfihrten. So entwickelte 
sich die grol3e Vielseitigkeit seiner Arbeiten. Er hatte das Gluck, fur diese 
hohe Auffassung seiner Stellung und Verantwortlichkeit volles Verstiindnis 
bei den Miinnern zu finden, die w'dhrend seiner Wirksamkeit als Prbidenten 
an der Spitze der Reichsanstalt standen, bei H. v. Helmholtz,  wie bei 
dessen Nacbfolgern F. Kohlrausch, E. Warburg und W. Nernst. 

DaB es eine Freude war, an den unter solchen Gesichtspunkten von 
JIylius geleiteten Arbeiten mitwirken zu dtirfen. bedarf keiner Begrhdung. 
Seinen Mitarbeitern begegnete er in freundlich kollegialer Weise, mit stiller, 
giitiger Nachsicht wul3te er manche Mangel allein durch sein Beispiel zu 
hehcben; so war er zugleich jedem, der an seine Seite trat, ein vortrefflicher 
Lehrer, dessen wissenschaftlicher Ernst und dessz verfeinerte Experimentier- 
kunst seinen Mitarbeitern zu leuchtenden Vorbildem wurden. DaI3 er bei 
der Veroffentlichung von Arbeiten ihre Namen neben den seinen setzte, 
war fur ihn selbstverstiindlich. Hatte er sich uberzeugt, da13 sie in seinen 
Bahnen zu arbeiten wuflten, so gewiihrte er ihnen grol3e Selbsthdigkeit 
und zogerte auch nicht, sie die Ergebnisse ihrer Arbeiten selbswdig 
veroffentlichen zu lassen, so go13 auch durch Anregung und wertvolle Rat- 
schlage sein geistiger Anteil an diesen Arbeiten war. Zu seinen Mitarbeitem 
eehorten. auBer dem Schreiher dieser Zeilen. unter anderen (7 Frnmtn 



der spater an die Reichsdruckerei uberging, R .  F u n k ,  der als Betriebs- 
Chemiker und dann als Leiter der Gasanstalt in Tegel tatig war, R. D ie t  z , 
den W. Hernpel an die Dresdener Hochschule berief, .4. AleuBer, J .  uon  
Wrochem,  C. H i i t t n e r  und E.  Groschuff ,  von denen die letzteren, zumal 
E .  Groschuf f ,  iiber lange Zeit an Mylius' Seite tatig waren und ihre wissen-. 
schaftliche Laufbahn an der Reichsanstalt beschlossen. In spaterm Jahren, 
war es auch der Sltere Sohn, Dr. Werne r  Mylius ,  der nach den Kriegs- 
jahren zur Freude des Vaters eine Zeitlang mit ihm arbeitete, und der heute, 
in den Spuren das Vaters wandelnd, auf dem Geb'et des Glases sich wissen- 
schaftlich betatigt. 

\Vie schon die Einstellung zb seinen Mitarbeitern zeigt, betrachtete 
Mylius seine eigenen Leistungen trotz der hohen Anforderungen, die er an 
sich selbst stellte. mit groBter Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit ; seine 
beruffiche Befriedigung fand er in der Freude an seiner personlichen experi- 
mentella Arbeit und deren Anerkennung bei den Fachgenossen. 

JIylius war ein Mann von seltener innerer Harmonie U I I ~  Abgeklt~rtheit, 
Vornehme. reine Denkweise, stets gleichbleibende Rube und klarer Weit- 
blick verbanden sich mit tiefer Herzensgiite! und Menschenfreundlichkeit, 
durch die er d-n Menschen wie den Geschehnissen stets die besten Seiten 
abzugewinnen wuBte. Dabei war er eine durchaus heitere Natur, gem zu 
Frohsinn und kleinen Neckereicn aufgelegt. Im Verkehr erschien er, kein 
Vreund vieler Worte, zmachst zuriickhaltend. Wer ihm' niihertrat. dem 
offenbarte sich aber sein sonniges, frohgemutes Wesen und ,gewann ihm die 
Herzen. 

Fur seine auaeren Lebensaispriiche war es bei Mlplius nur selbstver- 
standlich, da13 die Schlichtheit, in der er aufgewachsen war, ihn durch seiq 
ganzes Leben kgleitete. Pauschende Feste und aufieren Schein schatzte 
er nicht, umsomdn aber liebte er emsten Gedanken-Austausct wie frbh- 
liches Plaudern irn kleinen Kreise bei einfachen Verkehrsfoimen. Die vom 
Vater ererbte Freude an der Natur war ihm zeitlebens eine Quelle der Er- 
frischung und Satnmlung; die Lust am Wandern und an der TMatigung 
aof dem Wasser blieben ihm treu bis ins hohe Alter. 

Nachdem er als AIitglied der Phys ika l i sch  - T e c h n i x h e n  Reichs-  
an  s t a1 t sein Lebensschifflein in sicheres Fahrwasser hat te lenken kiinnen, 
durfte er an die Erfiillung eines lange gehegten Herzenswunsches denken. 
Mit Toni  von  S c h u t z ,  Jeren Schwester mit einem seiner alteren Briider 
verheiratet war, war Mylius schon lange freundschaftlich verbunden ; im. 
April 1889 konnte er die Ausenvahlte seines Herzens heimfiihren. Ein reich- 
begliicktes, harmonisches Familienleben war ihm an der Seite seiner treu- 
sorgenden, lebensfrohen Gattin beschieden und wurde verschont durch die 
Vreude an zwei prachtig heranwachsenden Sohnen und in spateren Jahren 
noch an zwei bluhenden Enkel-Tochterchen, dm Kindern aus der Ehe seines 
altestm Sohnes, an dessen Gattin Mylius ebenfalls in herzlichster vater- 
licher Zuneigung hing. Der im Vaterhause gepflegten Musik gab Mylius. 
auch im eigenen Heim eine Statte; er meisterte die Flote, von der Gattin 
am Klavier begleitet. In einem Kreise von Familien etwa gleichaltriger 
Kollcgn von der Reichsanstalt wurde einfache frohe Geselligkeit gepflrgt. 
Wanderungen in den Waldem der Berliner Umgebung und nicht zuletzt der 
Wassersport botcn Gelegenheit, Rorper und Geist zu erfrischcn. Auf der 
im Tegeler See idyllisch gelegenen kleinen Insel Valentinswerder fand die. 
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I:?milie IIylius mehrere Jahre in den Somnier-Monaten kijstliche Erholung, 
an die Alt und Jung immor gern zuruckdenken. 

Wahrend des Sommer-IJrlaubs wurden die Gestade der Ost- oder der 
Kordsee aufgesucht iind auch hier immer wieder Ruder- oder Segelboot 
eifrig benutzt. Cder es wurden dic deutschen Mittelgebirge, Harz und Riesen- 
gehirge. Rhein- ur,d hlosclland an der Seite der Gattin durchwatidert, bis 
tiach Danincmark ur.d Sudschweden fiihrte die Wanderlust das Myliussche 
Ehepaar; die Schonheiten der Schweiz, die er von Preiburg aus m,?hrfach 
besucht hnttc, der Gattin zu zeigen, bot ihm reiches Gliick. In den letzten 
Jzhren machte die Kraftigung der Gesundheit regelmaBig den Besuch ron 
Kauheim oder Pyrmont erwiinscht. 

Das Gliick. nuf eigener Scholle zu wohnen, hatte Mplius im Vaterhause 
kennen gelernt; der eigenen Familie das gleiche Gluck zu gewahren, war 
sein sehnlicher Wdnsch. Tm Jalire I905 konnte er ihn erfiillen, als er in der 
Eschcnallee in Westend bci Berlin eine von hiibsrhem Garten umgebene 
bescheidene Villa .erwarb. Hiere fand er sein volles Gliick. Vom Priihjahr 
his zom Herbst widmete er sich in seinen Preistunden der Gartenpflege, 
der schon vom Vater geiibten Bhmenzucht und freut2 sich am Heranwachsen 
iincl Friichtetragen der selbstgepflanzten Obstbaumchen. Hier feierte das 
Bi yliussche Ehepaar im Vriihjahr 1914 im frohen Paniilienkreise seine Silber- 
hochzeit. Wenige Monate spater brach der Krieg aus. Wiihrend der altere 
Sohn in der Heimat seine chemischen Kenntnisse fur' Sprengstoff-Unter- 
suchungen im Willschcn Institut zii verwerten hatte, zog der jiingere Sohn 
ins Peld; die Eltern hatten das Gluck. ihn nach Kriegsende wohlbehalten 
zuruckkehren zu sehen. 

Den groBen Ernst des mserem Vaterlande aufgezwungenen Krieges 
hat Mylius, wig wenige, in seinem klaren Wirklichkeitssinn voll erkannt. 
Iminer getragen von der Hoffnung, da13 das gewaltige Erleben das deutsche 
Volk seelisch lautern wurde, sah er das Geschehen an, und wurde auch nach 
dem Niederbruch in seiner ruhigen, festen Hoffnung auf eke ,  wenn auch 
nur langsam mogliche, Gesundung des deutschen Volkes nicht wankend. 

Der am Ende der Inflationsieit einsetzende Beamten-Abbau brachte 
dem 69-jahrigen die Versetzung in den Ruhestand. Aber schon der Gcdanke, 
der esperimentellen Arbeit entsagen zu sollen, ware fur Mylius kaum ertrag- 
lich gewesen. So erbat er sich die Genehmigung, als ,,Gast" der Reichsanstalt 
an der alten Statte weiter arbeiten zu durfen, eine Vergiinstigung, die dem 
bewahrten Porscher bereitwillig zugestanden wurde, und von der er bis 
nahe an snin Lebensende steten Gebrauch gcmacht hat. 

DaB er noch keineswegs in das mude Alter getreten war, das ,,zur Seite 
des warmenden Ofens" seine Tage verlebt, das zeigte die frische Gesundheit 
ut:d volle frohe Lebenslust, mit der er seinen 70. Geburtstag feierte. 

,,Ich fiilile mich so gesund und frisch', schrieb er kurz darauf, ,,daS ich (mit Erlaubnis 
mciner Frau) nunmehr das fi infzigste Lebensjahr gliicklich vollenden konnte. Einigc 
sonst wohlun terrichtete Kollegen von der D e u t s c hen C h em i s  c hen C. ese 1 lsch a f t  
wollten behaupten, es sei das ,,siebzigste" Jahr . . . . Den Beweis dafiir sind sie mir 
aber durchaus scliuldig geblieben, denn bei meiner Geburt war, soviel ich weil3, keiner 
von ihnen zugegen.. . . Ich bin damit in die reifere Jugend geruckt und muI3 nun sehen, 
diese nocli anstandig zu genieBen. Warurn wohnt man sonst auch inmitten einer schoneri 
h'atur, die man von seines Daches Zinnen weit iiberschauen kann?" 

,.Wenn ich Ihnen sage, daS ich an diesem Tage dem Alter nach der siebente unter 
acht lebenden Geschwistern war, von denen die Halfte uns (nebst unseren Sohnen) mit 
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ihrem Besuch erfreut hatten. so brauchc ich wohl kaum auszusprechen, ein wie gluckliches 
Familienfest mir mit einander begehen durften." 

Ein solches Fest war ein Hohepunkt des Lebens und die von ihm latinig 
erwiihnte Gliickw unsch-Adresse der D eu t s ch en C hem ischen Ge se 11 - 
schaf t ,  die Freund Lepsius verfaIjt hatte, hat ihn frob begliickt, so sehr 
er auch in seiner Bescheidenheit betont, da13 es der darin ausgesprochenen 
Anerkennung etwas zu vie1 gewesen sei. 

Auch 5 Jahre spater konnten seine Angehorigen und Freunde ibm zum 
75. Geburtstage ihre Liebe und V e r h g  bekunden. Freilich entzog er 
sich einer grol3en Feier, indem er rnit seiner Gattin und seinem j iingeren Sohn 
den Tag bei kostlichstem Sonnenschein an und auf dem von ihm gem be- 
suchten, schon gelegenen Scharmiitzelsee verbrachte. Den Heimkehrenden 
empfing dann zu seiner hohen Freude und Uberraschung eine machtige, 
von schonsten Blumen umgebene Palme als Gabe der Deutschen Chemi- 
schen Gesellschaft und e k e  grok Fiille von Briefen und Telegrammen, 
die er in den nachsten Wochen jedem Einzelnen durch freundliche, das frohe 
Gliick dieses Tages wiederspiegelnde Brjefe beantwortete. 

Auch jetzt ging er no& taglich und bei jedem Wetter vormittags nach 
der Reichsanstalt zu seiner experimentellen Arbeit, die er voc allem auf 
die Reindarstellung des Nickels verwandte; mit unwdlicher Geduld suchte 
er diesem ,,richtigen Nickel" beizukommen, das auch seiner Experimentier- 
kunst den hartnackigsten Widerstand entgegensetzte, wenn sie ihm die 
letzten Reste fremder Bestandteile zu entwinden suchte. Diese Arbeiten 
haben ihm, auch wenn er etwas ermiide, heimkehrte, volle Befriedigung 
gewart, die dadurch no& erhoht wurde, dnB er Zeuge der schonen Erfolge 
sein konnte, durch die sein Nachfolger, Prof. Noddack in Gemeinschaft 
mit seiner Gattin, mit der Entdeckung des Masuriums und Rheniums und 
der naeren Erforschung des letzteren Elementes dem Ruhm des chemischen 
Laboratoriums der Reichsanstalt neuen Glanz verlieh. 

Anfang Februar dieses Jahres. schrieb er mir uber seine Tatigkeit : 
, X i r  geht es nach wie vor besser als ich es verdiene; vormittags treibe ich in der 

P. T. R. immer noch Nickelstudien, und der Nachmittag ist der Faulheit gewidmet. 
die \-on meiner lieben Frau in unverantwortlicher Weise sehr fleiDig begiinstigt wird." 

Sehr bald sollte diesem unermiidlichen Schaffensdrange das Ziel gesetzt 
sein. Eine leichte Erkaltung, die ihn an das Zimmer gefesselt hatte, schien 
uberwunden, als ein Herzschlag dem Ipben des fast 77-jahrigen Forschers 
ein schnelles und sanftes Ende bereitete. Ein gliickliches und Gliick ver- 
breitendes, in innerer und auBerer Harmonie kostlich verlaufenes Leben 
hatte seinen harmonischen Ausklang gefunden. Wenn der Geistliche bei 
der Trauerfeier den Spruch zugrunde legte: ,,Selig sind, die reinen Herzens 
sind", so hat er d e n ,  die Franz JIylius niiher treten durften, tief aus dem 
Herzen gesprochen . 

My 1 i u s' w i s s en sch a f t 1 i c h e Arb e i t  an  d e r R e'i c h s an  s t a 1 t . 
Die von Jlylius an der Reichsanstalt durchgefiihrten Arbeiten gruppieren 

sich in der Hauptsache um drei Probleme: die chemische Angreifbarkeit  
der  Glaser, die Reindarstellung der  Metalle und die Loslichkeit 
von Salzen. Seine Ergebnisse hat er meist in den Berichten der  Deut- 
schen Chemischen Gesellschaft oder in der Zeitschrift  fur  anorga- 
n ische Cheinie veroffentlicht, wenn auch die Notwendigkcit, die wichtigstcn 
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Untersuchungen in den Publikations-Organen der Reichsanstalt, wie der 
Z e i t  sch r if t f ii r Ins t rument  en k u n d e , mitzuteilen, ihn manchmal zwang, 
den gleichen Gegenstand fiir verschiedene Zeitschriften zu bearbeiten. Der 
gleichen Miihewdtung muate er sich vielfach unterziehen, um den Kreisen 
der Technik, die Nutzen aus seinen Arbeiten ziehen sollten, wie den Vabri- 
kanten von Glasapparaten oder den Angehorigen der Feinmechanik, in ihren 
Fachzeitschriften seine Ergebnisse naher zu bringen. 

Die erste Aufgabe, welcher sich Mylius an der Reichsanstalt widmete, 
war die Beseitigung der  Storungen in den Libellen. Diese aus Glas- 
riihren gefertigten, auI3erst kunstvoU zu ganz schwach tonnenartig gewiilbter 
Form geschliffenen Instrumente wurden bis auf eine Luftblase mit Ather 
gefiillt und fur geodatische oder astronomische Prazisionsinstrumente benutzt ; 
die Lage der Luftblase gegen die hochste Stelle der Wolbung zeigt mit groaei 
Empfindlichkeit die Abweichung der Lage der Libelle von der horizontalen 
an. Dabei aber zeigten sich oft im Gebrauch der Libellen an deren Wan- 
dungen friiher oder spater Ausscheidungen, durch welche die Luftblase an 
ihrer ruhigen und stetigen Bewegung gehemmt wurde, und deren unkontrollier- 
bares Auftreten die Zuverlbsigkeit solcher Libellen uberhaupt in Frage 
stellte. Mylius erkannte sehr bald's), da13 diese Ausscheidungen nicht durch 
den zur Fiillung benotigten Ather als solchen, sondern durch dessen Wasser- 
gehalt bedingt waren; sie werden von jenem dadurch veranlaat, daB die 
durch den cbemischen Angriff des Wassers auf dem Glase erzeugten, alkali- 
haltigen Zersetzllngsprodukte in Ather nicht loslich siid und an der Glas- 
wand sich abscheiden ; durch die Benutzung tunlichst wasser-freien Athers 
und chemisch nicht allzu angreifbarer G k e r  war also dem tfbel abzuhelfm 
und wurde auch abgzholfen. 

Damit war eine neue, weit umfangreichere Aufgabe gestellt, die Glaser 
nach ihrem cbemischen Verhalten zu beurteilen. Zwar lagen schon 
mancherlei Arbeiten auf diesem Gebiete vor, aber ein leicht und sicher aus- 
fiihrbares, wch feinere UntersJliede anzeigendes Verfahren war noch nicht 
gefunden. Da13 dieses im Interesse einfachster Handhabung, nur ein colori- 
metrisches sein konnte, stand fur Mylius fest. Da die ersten Produkte 
des Angriffes des Wassers auf Glas freie Alkalihydroxyde sind, so galt es, 
diese in gefarbte Salze uberzuhhren und solche in festhaftender, farbiger 
Schicht auf dem Glase niederzuschlagen. nazu wiesen die Erfahrungen bei 
den Untersuchungen der Libellen den Weg. Wenn man das Wasser, in Ather 
gelost, aawendet tind einen sauren Farbstoff benutzt, der auch in Ather 
loslich ist, dessen Alkalisalze darin aber unloslich sind, so muaten diese, je 
nach der Starke des Angriffs des Wassers auf das Glas, auf diesem eine Farb- 
stoff -Schicht niederschlagen. deren Farbenintensitat ein unmittelbares Ma13 
der Starke dieses Angriffs gab. Einen hierzu auikrordentlich geeigneten 
Farbstoff fmd Mylius im Jod-eosin. Durch die intmsiv rote Farbung 
seiner Alkalis& gestattete dieser Farbstoff, auch an sehr widerstands- 
fiihigen Glasern den Angriff des Wassers festzustellen und sie danach zu 
vergleichen. Nan brauchte nur Glasrohre etwa gleicher ,4bmessung nach 
sorgfdtiger Reinigung ibrer Obefiche mit einer Ltisung von freiem Jod-eosin 
in wasser-gesiittigtem Ather eme geeignete Zeit lang stehen zu lassen, sie 
dann zu entleeren und mit Ather auszuspulen, um alsbald nach der Starke 

~ 
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u) Ztschr. Instrumentenkiinde 1888, 1 j j. 267. 
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der von den Glasern angenomm?ncn Rotfarbung ihre Angreifbarkeit be- 
urteilen zu kijnnen. So war das Myliussche Jod-eosin-Verfahren gefundenls), 
das in der Folgezeit fur die thtersuchung des chemischen Verhaltens der 
Glaser sich als iiberaus wertvoll erwiesen hat. Das war besonders der Fall, 
als es gclang, das zunachst nur zum qualitativen Vergleiche \-on C1" asern 
entwickelte Verfahrcn zur genauen, quantitativeii Bcstimmung kkinster 
Alkalimerigen auszugestalten 17). 

Ihs Verfahren hat sich szitdern auch nach nnderer Richtung als nutzlich 
enviesen, so zur Gehalts-Erinittlung der Liisungen der in sehr kleiner *qqui- 
dent-Konzentration incist bcnutzten hochmolekularen Alkaloid e. Bei 
dei grundlegenden Versuchen H a  b e r s iiber das Ammoniak Gleichgewicht 
konntm, wie H abe r  bemerktl*), die in dicscm Gleichgewicht verbliebenen, 
schr k!einen Ammmiak-Mengen nur mit Hilfe des Jod-eosin-Verfahrens 
genau genug bestitnmt werden. 

Zum Zweckc der Beurtcilung von Glasern ist AIylius mit seinen Mit- 
arbeitern fortdauernd bemiiht gcwescn, das Eosin-Verfahren weiter aus- 
zugestalten ur,d den mannigfachm nedurfnissen der Technik anzupassen. 
Die zeitliche Andening des Angriffs von Wasser auf die Glaser ma ihre 
-4bhangigkcit von der Teniperatur wurden festgestellt und das Verfahren 
ehierseits fur die Ihtersuchungen von Hohlglasern ausgearbeitet l9), andrer- 
seits auch fur diejenige w n  Bruchflachen von Glas, wie es fur die Be- 
urteilung von Scheibenglas oder von optischen Glasem erforderlich ist no). 
SchlieRlich gelangte er dahin, fur die Glaser eine ,,hydrolytische Klassifikation" 
rorzuschlagen, bei der 5 Klassen v m  Clasern mit Hilfe der Jod-eosin-Reaktion 
gekennzeichnet Lind voneinander unterschiedm werden : I. Wasser-bestandige 
Glaser, 11. Resistente Glaser, 111. Hartere Apparaten-Glaser, IV. Weichere 
Apparaten-Glaser, V. Mangelhafte Glsser. Jede dieser Klassen ist eahlen- 
maiBig gekennzeichnet al) durch die Anzahl von Milligrammen Jod-eosh, 
welche das von I qm Obxflache der Glaser abgegebene Alkali bindet. 
wenn a) eine frische Clberflache des Glases 7 Tags in rnit Wasserdampf 
gesiittigter Luft von 1 8 ~  venvitkrn gelassen und dann I Min. der atherischen 
Jod-eosin-Ldsung ausgesctzt wird, b) wenn das Glas als Hohlglas nach 
3-tagiger Vorbehandlung mit reintm Wasser 7 Tage init Wasser von 18~,  
und c) hizrauf 3 Stdn. mit Wasser vcn 800 behandelt und das in diesen Fallen 
in Losung gegangene Alkali mit Jod-eosin colorimetrisch bestimmt wird. 

Gerade dieses Vorgehen ist bedeutungsvoll geworden; denn es hat  die 
Glasfabrikanten angeregt. Fabrikate herzustellen, die einer moglichst 
giinstigen hydrolytischen Klasse angehoren, und die sie danach ihren Ab- 
nehmern empfehlen konnen. So haben dies? miihevollen, schiinen Unter- 
suchungen von Mylius den Erfolg gehabt, daB heute die Chemiker des In- 
und Auslandes leicht uber Glaser verfiigen konnen, die demjenigen mindestens 
nahestehen, welches St  a s  sich seinerzeit fur seine AtDmgewichts-Bestim- 
mungen herstellen lie& 

lo) Ztschr. Instrumentenkuiide 1889, 50;  B.  22, jro 118891. 
Ii) B. 24. 1482 [1891!. 
19) Ztschr. analyt. Chem. 33, zgg [1893], 34, 381 [1894]. 
50) Ztschr. anorgan. Chem. 6, 231 [1907]. 67, 200 [xgroi. 

18) Ztschr. Elektrochem. 13, 5'3 [I907]. 

Ber. d. V. Internat. Kongr. fur angew. Chem., Sekt. 11, 1, 678 [rgo3]; Ztschr. 
anyew. Chem. 1921, 291; Silicat-Ztschr. 1, I [I913]; Sprechsaal, Glastechn. Ber. I [1923]. 
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Das besctriehene Prufungs-Verfahren konnte nicht die ihm eigene hohe 
Gemiihr fiir die Zuverlassigkeit der darauf begriindeten Beurteilung der G l k r  
geben, wenn es sich nicht auf griindliche wissenschaftliche Untersuchungen 
uber dea Vorgang bei der Einwirhiug von Wasser auf Glas2*) hatte stutzen 
konnen. Durch diese wurde von Mylius und seinen Mitarbeitern der Beweis 
erbracht, daB dieser Vorgmg in der Tat eine Hydrolyse ist, bei der durch 
Wasser Alkali aus dem Glase abgespalten wird, wkhrend dafur Wasser in 
die Glassubstanz eintritt. Bei aquivalent zusammengesetzten Wasser-Glbern 
wird das Kaliglas weit-starker als das Natronglas angegriffen, dieser t'nter- 
schied wird aber immer geringer, je mehr fur die eigentlichen Gl&is..r Kalk 
an Stelle der Alkalien tritt, und ist bei den besseren Gebrauchsglasern ver- 
schwunden, so da13 fur diese nur nach der Gesamtiiquivalentzahl ihres Alkali- 
gehaltes ihre Widerstandsfiihigkeit gegen Wasser bestimmt werden kann. Um 
eine Hydrolyse handelt es sich auch bei dem fiir die Verwitterung der Glaseras) 
maagebenden EinfluS des Wasserdampfes, unter dem stets auf frischa 
Bruchflachen der Gl&er eine diinne Haut einer Alkalilosung entsteht. Alkali 
wird von ganz frischen Bmchflachen der G l k r  an Jod-eosin schon bei sehr 
kurzer Beriihrung abgegeben; nachdem die Gliiser, tagelang dem Wasser- 
dampf von gewohnlicher Temperatur ausgesetzt, verwittert sind, kann bei 
kurzer Einwirkung des Jod-eosins von ihrer Oberflache bald vie1 mehr, bald 
au& weniger als von dern frischen Bruch abgegeben werden, je nachdem die 
durch die Wasser-Aufnahme des Glases in dessen Oberflache erzeugten Hydro- 
lysenprodukte, vermutlich hydratisierte Silicate der alkalischen Erden oder 
des Bleis, als Schutzhaut das Glas vor der Wirkung des Wassers schiitzsn. 
Diese Erkenntnis hat namentlich fur die Beurteilung der Wetter-Besthdigkeit 
der uberaus mannigfach zusammengesetzten optischen Glaser groBe Be; 
deutung a4). 

Bei d e n  diesen Einwirkungen des Wassers gehen a d e r  den Alkalien auch 
gewisse Mengen von Kieselsaure in die loslichen Hydrokysenprodukte .iiber. 
Daraus ergab sich das Bediirfnis, auch den Zustand der Kieselsaure in solchen 
I$sungen zu erforschen. Diese Untersu&unga6) fiihrte zu dem uberraschenden 
Befunde, daB eine sehr verdiinnte Lijsung des Natriumsilicats N@i,O, bei 
der Einwirkung der aquivalenten Menge von Salzsaure bei oo zunachst eine 
wahre Losung von Kieselsaure gibt, in der diese durch Dialyse von fremdem 
Xlektrolyteu sich nicht trennen lat und Eiweil3-Losung nicht fa t .  Erst 
mit der Zeit verbdert die geloste Kieselsaure ihren Anfangszustand in der 
Richtung, daI3 die Gefrierpunkts-Erniedrigmg der Ikisung zuriickgeht, daB 
sie Dialysierbarkeit annimmt und durch EiweiB-Liisung fallbar wird, also 
jetzt den Zustand kolloider, nicht geloster Kieselsaure angenommen hat. 
Der Gbergang der gelosta, als a-Saure bezeichneten, in die kolloide p-Saure 
ist ein allmiihlicher und fiihrt wahrscheinlich uber zahlreiche, zunehmender 
Polymerisation entsprechende Zwischcnstufen. Diese Erscheinungen sind 
neuerdings von R. Wil ls ta t ter  und seinen I\Iitarbeitern26) weiter erforscht 

la) B. 23, 1092 [1889]; Ztschr. anorgan. Chem. 455, 233 [I907]. 
P) B. 43, 2130 [ I ~ I O ] ;  Dtsch. Mechanilcer-Ztg. 1908, Heft I ;  Ztschr. anorgan. Chem. 

6i. zoo [ I~IO] .  
1') Eine mikrochemische qualitative Untersuchungsweise iiber deren Bestandteile 

wurde ausgearbeitet. s. Dtsch. Mechanilcer-Ztg. 1910, Heft 5. 
") F. Mylius u. E. Groschuff, B. 39. I I G  [1906]. 
26) B. G8,- 2462 [192j], 61, 2280 [192Sj. 
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worden. Wenn dabei die Ansicht geaui3ert worden ist, dal3 durch diese Unter 
suchungen die Myliusschen Ergebnisse der Vergessenheit entrissen seien, so 
trifft das nicht zu ; sie haben bei ihrem Bekanntwerden die groi3te Beachtung 
gefunden und hatten diese auch seitdem keineswegs verloren, sondem sind 
auch in die Lehrbuch-Literatur iitergegangen m). 

Mylius' Arbeiten uber die Darstellung reiner Metalle natten als 
erstes das P la t in  zum Gegenstande. Dessen Untersuchung wurde dadurch 
angeregt, da13 in iter Reichsanstglt fur Versuche iiber die Viollische Licht- 
Binbeit (die von I qcm schmelzenden, reinen Platins ausgehende Licht-Menge) 
grol3ere Mengen reinen Platins benotigt wurden. Dazu war zunachst der Be- 
sitz eines analytischen Verfahrens zur Trennung und Bestimmung 
der  Platin-Metalle erforderlich. Ein solches war von S t a s  und Deville 
ausgearbeitet worden, als die Prototype fur Meter und Kilogramm im .&f- 
trage des Internationalen Mai3- und Gcwichtsbiiros hergestellt wurden. Nach- 
dem wir durch Zufall auf die schwer zugaglichen Mitteilungen dieses Biiros 
aufmerksam geworden waren, in denen allein die in Deutschland bis dahin 
unbekaant gebliebenen Erfahrungen von St as und Deville niedergelegt 
sind, war ein iiberaus genaues analytisches Verfahren gegeben. Es beruht 
darauf, daB beim Zusammenschmelzen mit iiberschiissigem Blei bei etwa 
10000 Platin, Palladium und Rhodium in das Blei iibergehen, warend eine 
in Kijnigswasser unlosliche Legienulg von Iridium, Ruthenium und Eisen 
auskrystallisiert. Fur die weiter? Trennung der Einzelbestandteile dieser 
Fraktionen waren ebenfalls die Wege gewiesen. Das Verfahren lieB sich, 
wenn auch mit erheblichem Zeitaufwand, mit groBer Genauigkeit durchfiihren, 
aber die sichere Auffindung sehr kleiner Mengen der das Platin verunreini- 
genden Bestandteile war damit nicht zu erreichen. 

Das erschien nur moglich, wem ein Weg gefunden wurde, auf dem das  
Platin zunachst von der Gesamtmenge seiner Verunreinigungen getrennt 
wurde. Dafiir erschien das von Schiitzenberger gefundene Kohlenoxyd- 
platin-chlorid,  PtCOCl,, als geeignet, das durch Einwirkung von Chlor 
und Kohlenoxyd auf Platinschwamm bei etwa 250° entsteht, be? dieser 
Temperatur sich verfluchtigt und als krystalline Masse in der Vorlage er- 
starrt. In der Tat konnte auf diesem Wege das Platin von allen seinen Ver- 
wandten, auch wenn deren Gesamtmenge nur o . o ~ - o . o z ~ ~  betrug, mit t-oller 
Sicherheit getrennt und im Riickstand die Art der Verunreinigungen, \-or 
allem die Gegenwart von Rhodium und Iridium, nachgewiesen werden"), so 
da13 fur ein Platin, das nach diesem Verfahren keine Verunreinigungen auf- 
finden lie& ein Gehalt von mindestens 99.99% Pt als enviesen gelten darfB). 

Mit  Hilfe dieser Untersuchungsweise wurde weiterhin festgestellt, daB 
auch auf eine andere, im groBeren MaQstabe durchfijhrbare -4rbeitsweise, 
namlich mit Hilfe eines von Fin kener ermittelten Verfahrens durch mehr- 
faches Umkrystallisieren von Natriurnplatinchlorid aus 1-proz. Sodalosung, 
man zu &em Platin jenes Reinheitsgrades gelangen kann, indem dabei die 
Begleiter des Platins, vor allem Rhodium, Iridium und Ruthenium, in der 
hfutterlauge bleiben. Endlich ergab sich, da13 auch ein Platin, welches die 

87) vergl. z. B. F. Foerster, Elektroche~nie wiil3riger Losungen, 2. Aufl. IgIj, 
S. 114. 

") In neuerer &it hat Manthot nachgewiesen, daB auch die anderen Platinmetalle 
Kohlenoxyd-Verbindungen gehen kiinnen ; keine yon ihnen ist aber tinzersetzt fliichtig, 

") B. 25, 665 [~Bgz]. 



$irma W. C. Heraeus auf Anregung der Reichsanstalt nach einem yon ihr 
entwickelten besonderen Verfahren herzustellen vermochte, sehr nahe jenem 
Reinheitsgrade en tsprach . 

Die Beschaftigung rnit der merkwiirdigen Verbindung PtCOCI, fiihrte 
zu ihrer naheren Erforschung. In Wasser leicht zersetzbar, ist sie in starker 
Salzsaure unter der Bildung des komplexen Anions [PtCOCl,]" loslich, das 
zumal rnit organischen Basen mannigfache, wohl gekennzeichnete Salze gibt. 
In starker Brom- oder Jodwasserstoffsaure gelost, gibt PtCOCI, beim Ab- 
dampfen die krystallisierbaren, rnit zunehmendem Atomgewicht des Halogens 
immer weniger fliichtigen Verbindungen PtCOBr, und PtCOJ,, denen auch 
ein durch Schwefelwasserstoff aus der salzsauren Liisung fallbares, sehr zer- 
setzliches Sulfid PtCOS entsprichtw). 

In weiterer Verfolgung der Untersuchung des Platins hat spater JIylius 
zusammen rnit R. Dietz festgestellt, da13 auch die iibrigen Platinmetalle von 
der Technik in hohem Reinheitsgrade hergestellt werden konnen, Pd, Rh, 
Ru, 0 s  bis 99.9%. Ir  bis 99.7%. Zugleich wurde ein Verfahren zur quali- 
tativen Untersuchung von gelosten oder legierten Platinmetallen ausgearbeitet, 
das durch spatere TJntersuchungen rnit A. Mazzucchellisz) noch erhehlich 
verfeinert uud auch zur vereinfachten quantitativen Analyse ivon Platinerz, 
wie von Handelsplatin ausgebildet wurde, eine Aufgabe, die durch die Eigen- 
heit der Platinmetalle, sich gegenseitig in ihren Reaktionen zu storen, aul3er- 
ordentlich sorgfaltige und feine Beobachtung der Erscheinungen verlangte, 
deren Losung aber nunmebr auch fiir sehr wechselnde Mengenverhaltnisse 
dieser Metalle als erreicht angesehen werden darf. Der grundsatzliche Fort- 
schritt, den diese Untersuchungen brachten, ist der, d& zunachst in der Liisung 
des Materials eke  Trennung der Hauptmenge des Platins von der Gesamtheit 
seiner Verunreinigungen vorgenommen und diese dann fur sich analysiert 
wird ; ist deren Menge groBer, so wird sie aus der Gesamtlosung durch schwach 
alkalische Hypochlorit-Losung als Oxyd-Niederschlag gefiillt, ist sie kleiner, 
so wird erst das Platin als Natriumplatinchlorid aus alkalischer Lijsung durch 
Abdampfen zur Ausscheidung gebracht und dann die Mutterlauge auf die 
Fremdmetalle untersucht . 

Im Laufe der Zeit machten die physikalischen Untersuchungen der Reichs- 
anstalt es notwendig, auch eine groflere Anzahl anderer Metalle in tunlich 
weitgehend gereinigtem Zustande zur Verfiigung bzw. Sicherheit dariiber zu 
haben, welchen Reinheitsgrad ein zu diesen Untersuchungen benutztes 
Metallpraparat besafl, und wie weit es in diesem Reinheitsgrade immer wieder 
in beliebigen Mengen fabrikatorisch zu gewinnen war. Unter diesen Gesichts- 
punkten hat Mylius rnit seinen Mitarbeitern eine groI3e Reihe von Unter- 
suchungen ausgefiihrt, die sich iiber Jahrzehnte erstreckt und als Prazisions- 
arbeiten fur die Kenntnis und Beurteilung vieler Metalle grundlegende Be- 
deutung gewonnen haben . 

Da die bei der gewohnlichen Art der Metallanalyse iibliche direkte Fallung 
der Verunreinigungen durch die Liislich keit der Niederschlage bei geringeren 
Mengen der Fremdstoffe sich verbietet, war der fur die Untersuchungen zu 
benutzende Weg der schon bei den Platin-Arbeiten beschrittene: die -4n- 
reicherung der Verunreinigungen durch Reinabscheidung der Hauptmenge 

30) B. 24. 2424 [1891]. 
32) Ztschr. anorgnn. Chem. 89, 1-78 [1914]. 

sl) B. 31, 3187 [1898]. 
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des auf seine Reinheit zu untersuchenden Metalles. Hierfiir kam in seltenen 
Fallen Ausathern der  wl13rigen Losung in Betracht, ein Verfahren. das 
bei Eisen- oder Kobalt-Losungen, vor allem aber f i i r  die Untersuchung 
des G 0 1 d e s ~ ~ )  sich ausgezeichnet bewi4.Int hat, da es aus einer an Salzsaure 
etwa 10-proz. Lijsung von Goldchlorwasserstoffsiiure bei mehrmaljgem Aus- 
schiitteln mit Ather bis auf kleine Reste von diesem aufgenommen und dabei 
von d e n  es begleitenden Fr5mdmetallen vollst2ndig getrennt wird. Nach 
diesem Verfahren ist nicht nur die Analyse des technisch hergestellten Goldes 
sehr verbessert worden, da es erlaubt, auch sehr kleine Mengen der Platin- 
metalle darin aufzufinden, sondern auch die Darstellung eines Goldes von 
hochstens 0.001 yo Gesamtverunreinigung sehr erleichtert. 

In den meisten Fallen mu13 aber aus den Liisungen eines schon fast reinen 
Metalles das Hauptelement zunachst durch Krystallisation eines geeigneten 
Sakes so abgeschieden werden, da13 alle Fremdstoffe in der Mutterlauge 
bleiben. Aus ihr konnen durch Konzentrierung noch weitere Fraktionen des 
Hauptmetalles krystallisiert werden, bis in der auf ein kleines Volumen ge- 
brachten Jetzten Mutterlauge" alle Verunreinigungen gesammelt und den 
iiblicheu analytischen Bestimmungsverfahren zugefiihrt werden. 

Die fiir solche Zwecke geeignete Verbindung des Hauphnetalles mu13 
unter den vielen moglichen auf das sorgfaltigste ausgewihlt werden, da sie 
sich frei von jeder in Betracht kommenden Vemreinigung ausscheiden und 
dabei ein gutes Krystallisationsvermogen zeigen mu& Als solche waren schon 
PbSO, fur die Analyse von Blei, CuCNS- fur die von Kupfer ,  AgCl fiir die 
von Silber bekannt und hatten sich bewart. Mylius fand, daL3 auch leichter 
losliche Salze zu dem gleichen Zwecke sich eignen, sofern man nur Wasch- 
fliissigkeiten findet, die, ohne erhebliche Mengen des abgeschiedenen Salzes 
wieder zu losen, die vollstiindige Entfernung der Mutterlauge zu erreichen ge- 
statten. Die bei solchen analytischen Trennungen bewarten Metallverbin- 
dungen sind dann auch gewohnlich am besten zur praparativen Reinigung 
des Hauptmetalles geeignet. Als solche Verbindungen fand Mylius z. B. die 
folgenden fur die Untersuchung und Reinigung der angegebenen Metalle als 
allen Anforderungen entsprechend 34) : 

Platin ............ Na,PtCI,, GH,O 
Wismut ......... Bi (NO,),, 5 H,O 
Antimon . . . . . . . .  SbCl,, HSbCI, 
Zinn.. ........... (NH,),SnCI, 
Cadmium ........ Cd(NO,),, 4Hs0 
Zink. . . . . . . . . . . . .  Zn(NO,),,GH,O; (NH4),Zn(S0,),,6H,0 
Nickel. .  ......... NiCl,, 6NH3; NiBr, 
Eisen ........... Fe (hT0J3, GH,O. 

>lit Hilfe dieser Verfahren wurden die reinsten, im Handel vorkommenden 
Metalle einer sorgfaltigen Priifung unterzogen. Auch hier klassifiziert Mylius 
die Metalle zahlepmal3ig nach der Stufe ihres Reinheitsgrades und driickt 
dazu diese durch das Verhaltnis der als I gesetzten Gesamtmenge der Ver- 
unreinigungen zu der nach Zehner-Potenzen fortschreitenden Menge des 
Jletalles aus, so daB eine Stufe durch den Exponenten dieser Zehner-Potenz 
bezeichnet ist. Ein Metall mit hochstens 0.01 bzw. 0.001% Gesamtverun- 

33) Ztschr. anorgan. Chem. 70, 203 [ r g ~ r : ;  F. Mylius u. C. Hi i t tner ,  B. 41, 1315 
rrorI1. 3'1 Ztschr. anorean. Chem. 74. 407 rro121. Naturiviss. 8. AOO T1oI:l. 



reinigung mit I T1. also auf 104 bzw. lob  Tle. Metall gehort also in die IV. bzw. 
V. Reinigungsstufe. Im Jahre 1912 konnte die Technik Gold, Platin, Silber, 
Quecksilber, Kupfer, Zinn, Blei, Cadmium, Zink, sptiter auch Wismut in der 
vierten Reinigungsstufe herstellen. wiihrend, bevor seine Arbeiten ihre an- 
regende Wirkung ausgeubt hatten, eine Anzahl dieser Metalle in ihrer Rein- 
heit kaim die Stufe I1 erreicht batten. Auf der anderen Seite iibers&ritten 
die reinsten Handelsmarken. z. B. von Aluminium oder Nickel, noch nicht 
die Stufe I1 (0.1-1 yo Gesamtverunreinigung). 

Die in der vierten Reinheitsstufe technisch in jedem MaBstabe herstell- 
baren Metalle sind an der Reichsanstalt bei umfassenden Untersuchungen 
mannigfacher physikalischer Eigenschaften zugrunde gelegt worden. Um 
auch weiteren Kreisen der Wissenschaft in ihnen gut vergleichbare Materialien 
zu sichern, wurden an der Reichsanstalt Mdnahmen getroffen, nach denen 
die herstellenden Finnen fur ihre Metalle Priifungsscheine uber deren Rein- 
heitsstufe erhalten konnena6). 

Yit diesen schon aul3erordentlich wichtigen Untersuchungen hat sich 
aber Mylius ni& begniigt, sondern hat versucht, fur mehrere Metalle durch 
grol3ere Laboratoriums-Versuchsreihen die Reinheitsstufe der besten Handels- 
marken no& zu steigern. Es gelang ihm dabei, Goldss), Zinks?), Cadmiima8) 
und Wismut 39) auf die Reinheitsstufe V, hochstens 0.001 yo Gesamtfremd- 
metalle, zu bringen. 

Wiihrend bierfur bei Gold und Wismut die rein chemischen Arbeitsweisen, 
denen Mylius gem den Vorzug gab, erfolgreich benutzt werden kmnten, war 
fiir die Reingewinnung von Zink und Cadmium die elektrolytische 
Ubertragung in Sulfat-Lijsung mit folgender Destillation im Vakuum der 
zum Ziele fiihrende Weg. Dabei m d t e  beim Zink in schwach basischer 
Sulfat-Iiisung gearbeitet und der Umstand in Kauf genommen werden, da13 
unter solchen Urnstaden das Zink nicht in kompakt-krystalliner Form sondern 
als Zinkschwamm auf der Kathode abgeschieden wird, und mul3ten die dem 
tunlich verlustfreien Umxhmelzeu des Ziakschwamms entgegenstehenden 
Schwierigkeiten uberwunden werden. 

DaLi hierbei eingehende Untersuchungen uber die Natur des Zink- 
schwammes und die Bedingungen seiner Entstehung vorgencmmen wurden, 
ist selbstverstiindlich. Die dabei gewonnenen Erfahrungen bilden auch heute 
no& den Kern unserer Kenntnis dieser fur die Elektro-metallurgie des Zinks 
uberaus wichtigen Erscheinungen. 

Da es bei der elektrolytischen Ubertragung des Zinks aus noch unreinen 
Anoden fur den Erfolg der Reinigung ausschlaggebend ist, daB die Gesamt- 
menge edlerer Fremdmetalle im Anoden-Schlamm zuriickbleibt, war an det 
Frage nicht voriiberzugehen, wie Zink aus Wsungen edlerer Metalle diese 
vollsthdig zu f a e n  vermag. Dabei trat eine schon bekannte, aber noch wenig 
beachtete Erscheinung hervor, da13 - zumal aus verdiinnten Losungen - 

35) Ztschr. Elektrochem. 23, I j z  [IgI7]; Naturwiss. 5 ,  409 [1g17]. 
36) Ztschr. anorgan. Chem. 70, 203 [ I ~ I I ] .  

F. Mylius u. 0. Fromm. B. 28. 1563 [rBgj]; Ztschr. anorgan. Chem. 9, 644 
LISgjj; rergl. auch F. Mylius u. R. Funk, ebenda 13, I51 [1896]; R. Funk, ebenda 
11. 49 [r896j. 

38) F. Mylius u. R. Funk,  Ztschr. anorgan. Chem. 13, 1 j 7  [1896]. 
a*) F. Yylius u. E. Groschuff, Ztschr. anorgan. Chem. 96, 237 [Igrq. 
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die ausfallenden edleren Metalle oft rnit Teilen des fallenden niietalles ver- 
einigt erscheinen. Bei systematischer Priifung dieses Verhaltens an wechselnden 
Metallen zeigte sich, dal3 die ausfallenden Legierungen unter Umstbden 
krystallin und nach ganzzahligen Atom-Verhdtnissen zusammengesetzt zu 
erhalten siud, wie Cu,Cd, AuCd,, Cu3Sn. Im weiteren Verfolg dieser Er- 
scheinungen wmde auch die bei kathodischer Abscheidung edlerer Metalle 
aus verdiinnten Lijsungen und bei hoher Stromdichte auftretende, eigenartige 
Erscheinung der ,,schwarzen Metalle" niiher untersucht, d. h. der amorph 
und schwarz auftretenden und dann von selbst in die krystalline Form iiber- 
gehenden, kathodischen Metall-Niederschlage. Eine grolje Anzahl feiner Be- 
obachtungen wurden dabei gemacht, die fur diese auch heute no& nicht gvlz 
geklarte Erscheinung manchen wichtigen AufschluS geben. 

Zwecks Herstellung der ,,schwarzen Metalle" beriihrt man gewtihnlich 
die Oberflache des Elektrolyten rnit der Spitze einer drahtformigen Kathode. 
Als dies mit einer starkeren Zinksulfat-X,ijsung geschah, zeigte sich, da13 das 
abgeschiedene Zink nicht nach der Anode hin wuchs, sondern sich langs der 
Oberflache der Liisung ausbreitete und dabei auf seiner Oberseite von dieser 
nicht mehr benetzt war. Die Erscheinung. die am Silber-Coulometer schon 
bekannt, aber noch nicht niiher erforscht war, zeigte sich beim Zink von 
der Gegenwart von Sauerstoff und von Spuren auf der Elektrolyt-Obefflache 
schwimmender Fremdstoffe bedingt. Sie konnte amh bei dei Abscheidung 
von Ku p f e r aus ammoniakalischer Losung oder von B 1 e i s u p e rosy  d aus 
Bleiacetat-Losung beobachtet werden, und diirfte dadurch bedingt sein, da13 
die elektrolytisch abgeschiedenen Stoffe von den verunreinigenden Stoffen 
starker als durch Wasser benetzt werden ; man wiirde sie heute wohl mit den 
Flotations-Erscheinuga in gewisse Parallele bringen. Auch bei diesen 
Iintersuchungen hat das feine Beobachtungsvermogen von Mylius und seine 
Esperimentierkunst eine grol3e Reihe mannigfaltiger Einzeltatsachen kennen 
gelehrt. 

Die bisher untersuchten hletalle lassen sich aus ihren gereinigten Ver- 
bindlingen im regulinischen Zustande leicht gewinnen. Das ist bei unedleren 
Metallen nicht moglich, ohne dalj durch die dazu erforderlichen Maanahmen 
(hohe Temperatur, Angriff der Gefaamaterialien) die Gefahr neuer Verun- 
reinigung besteht. Hier kann nur das fertige Metall selbst das Objekt weiterer 
Reindarstellung sein, sei es. d d  die Verunreinigungen durch Losevorgkge, 
sei es durch Abscheidung wiihrend des Schmelzvorganges entfernt werden. 

Auf dieser Grundlage wurde die Reinigung des  technischen Alu- 
miniums studiert, und es ergab sich, daS in der Tat durch fraktioniertes 
Schmelzen und Abpressen der Schmelze von den verbleibenden Krystallen 
die Verunreinigungen in jene iibergehen, so da13 bei mehrfacher vorsichtiger 
Wiederholung dieser Operation aus einem besonders sorgfaltig von der Tech- 
nik hergestellten Aluminium von 99.67L A1 ein Metall mit mehr als 99.9% Al, 
also in der Reinheitsstufe 111, gewonnen werden konnte. 

Dieses erwies sich als auflerordentlich vie1 widerstandsfaiger gegen 
chemische Angriffe als das schon ziemlich reine Ausgangsmaterial und noch 
mehr als die gewohnlichen, mehr als I o/b Gesamtverunreinigung enthaltenden 
Aluminiumsorten des Handels. 

10) I:. Hyl ius  u. 0. Fromm,  B .  27. 630 "8941. 
41) P. Mylius u. 0. Fromm, .Inn. Physik [3! 61, 593 [1894]. 



Um fur deren chemische Beurteilung den Verbrauchern ein einfaches 
Verfahren an die Hand zu geben, arbeitete Mylius dam einerseits die ,,ther- 
mische Saldure-Probe" bzw. die , ,thermische Natron-Probe" , andererseits 
die ,,oxydische Kochsalz-Probe" aus. Die thennixhen Proben beruhen auf 
der starken Warme-Entwicklung, welche der Angriff verd. Salzsiiure bzw. 
verd. Natronlauge auf Aluminium begleitet. Bringt man Aluminiumdraht 
oder -blech gegebener Oberflache z. B. in eine zw Auflosung des Aluminium 
unzureichende Menge verd. Salzsaure v.on zoo anfangs, so steigt die Tempe- 
ratur der Liisung oft in wenigen Minuten unter Umstanden bis nahe zur 
Siedebitze und s h k t  dann nach Erreichung ihres Hiichstwertes langsam 
ab. Das Verhdtnis des maximalen Temperatur-Anstieges zu der 23% in 
der er erreicht wird, die Reaktionszahl"), ist vor allem geeignet zur Kenn- 
zeichnung des chemischm Verhaltens des vou der oberflachlichen Schutz- 
schicht mittels Natronlauge befreiten Aluminiums ; die entsprechende ther- 
mische Natronprobe kennzeichnet dagegen in gleicher Weise die Wider- 
standsfiihigkeit der D xkschichten gegen verdiinnte Natronlauge. Die oxy- 
dische Kochsalz-Probe beruht auf der Messung des Gewichtsverlustes, den 
Aluminium durch eine wasserstoffsuperoxyd-haltige Chlornatrium-I,ijsung 
erf'ihrt. Werden diese Proben nach den von Mylius gegebenen Vorschriften 
ausgefiihrt, so ergeben sie Zahlenwerte, die, mit den an Aluminium-Proben 
von bekannter Zusammensetzung und bewahrten Eigenschaften gefundenen 
Werten verglichen, ein vorliegendes Material nach seiner Verwendbarkeit 
fur bestimmte Zwecke kennzeichnen, die Salzsaure-Probe z. B. die Wetter- 
Bestiindigkeit, die Kochsalz-Probe das Verhalten gegen Seewasser; sie ge- 
statten ferner, die Haltbarkeit, d. h. die Dichtigkeit und Festigkeit der 
auf mannigfachem Wege zu erzielenden Verstarkung der naturlichen Schutz- 
schicht auf Aluminium, zu bewerten. 

Die Besprechung von Mylius' Arbeiten auf dem Ckhiete der Metalle 
kann nicht beendet werden, ohne da13 der Untersuchung Zber das Carbid 
d e s  gegluhten S tahha)  Erwkung getan wird. Seit der Mitte der So-er 
Jahre hatten die Untersdchungen von Le Chatelier. von Osmond, von 
Mertens u. a. die Wege gezeigt, auf denea die verschiedenen Fotmen des 
Kohlenstoffs im Stahl und ihre Verhdemgen bei wechselnder Warme- 
Behandlung experimentell erkannt und erfprscht werden konnen. DaI3 der 
gegliihte und langsam erkaltende Stahl den Kohlenstoff in Gestalt einer 
Verbindung mit Eisen, als Eisencarbid, enthielt, galt d o n  als wahrschein- 
lich ; bei verschiedenen Extraktionsverfahren des gegliihten Stahls waren 
krystalline Rucksade erhalten worden, deren Zusammensetzung von 
mehreren Forschern der Fonnel Fe,C annahernd entsprechend gefundea 
wurde. Ob aber diese Riickstkde als solche wirklich im Stahl vorhanden 
waren, und wenn, ob in ihnen eine chemische Verbindung von einheidicher 
Zusammensetzung vorlag, wurde auch von ersten Autoritaten wie Ledebu r 
in Zweifel gezogen. Die an der Reichsanstalt durchgefiihrten, eingehenden 
Untersuchungen uber die Hartungs- und AnlaBvorgiinge machten eine 
Kliirung dieser wichtigen Frage erwiinscht. 

Da13 jene Zweifel nicht ganz unberechtigt waren, zeigte sich, als ge- 
gliiiter Stahl mit verd. Sanren bis zum Aufhoren der Wasserstoff-Entwick- 

48) F. Mylius u. Werner M y l i u s ,  Ztschr. anorgan. Chem. 114, 27 [1920]. 
43) F. M y l i u s ,  Ztsdr. Metallkunde 14, 233 [1922]. 16, 81 [1924], 17, 370 [I925]. 
4') F. M y l i u s ,  F. Foerster u. 0. Schone,  Ztschr. anorgan. Chem. 18, 38 [18gG]. 



lung extrahiert war und der verbleibende eisengraue Ruckstand unter tun- 
lichem Luft-AbschluB abgesondert und getrocknet yar. Er zeigte dann an- 
nahernd die der Formel Fe,C entsprechende Zusammensetzung, aber sein 
Kohlenstoffgehalt war ziernlich schwankend, und beim Auflosen in starkerer 
Saure hinterlieB er wechselnde Mengen von Kohlenstoff. Die Vermutung ,. 
d& diese durch die nicht vijllige Fernhaltung der Luft und ihte zersetzende 
Einwirkmg auf das Carbid veranlal3t seien, bestatigte sich, als die Isolierung, 
das Auswaschen und Trocknen des Carbids unter volliger Femhaltung der 
Luft durchgefiihrt wurden. Jetzt war die Zusammensetzung der Ruck- 
stiinde nahezu konstant, Durch starkere Sauren wurden sie unter Ent- 
wicklung von Wasserstoff und fliichtigen Paraffin-Kohlenwasserstoffen fast 
restlos gelost. Die Zusamensetzung des Riiclistandes blieb dementsprechena 
die gleiche, wenn je nach Art und Konzentration der zur Extraktion be- 
nutzten Saure die Menge des erhaltenen Carbids schwankte; wurde d a m  
verd. Essjgsaur, benutzt, so konnte nahezu der gesamte Kohlenstoff des. 
Eisens als Cnrbid gewonnen werden, das aus kompakten Stucken des benutzten 
Stahls !v.nz in deren Form als sperriges krystallines Geriist hinterblieh. Die 
Ergebnisse bliewn die gleichen auch bei wechselnder Zusammensetzung 
des henutzten Stahles. Daniit war erwiesen, daB das Oarbid eine einheitliche 
Verbindung und als solche im Stahl vorhanden war. 

Viele Chemiker hatten sich mit diesem Befunde begniigt. Nicht SD 
Mylius. Denn die gewonnenen Carbide enthalten no& kleine Mengen der 
h’ebenbestandteile des Stahls, vor allem Mangan und Siliciam. Urn auch 
von solchen frei zu sein, erschmolz er aus reinstem Eisen, das bei Rotglut 
durch Acetylen mit Kohlenstoff heladen war, in eker mit dem Knallgas- 
Geblase geheizten Retorte aus hochfeuerfstem Porzellan im Stickstoffstrom 
Stahl. War dieser keim Erkalten stundenlang auf Rotglut gehalten, so ergab 
die Extraktion mit verd. Saure einen genau der Formel Fe,C entsprechend 
zasammengesdzten Ruckstand. Dieser kann, wie Mylius weiter zeigt, bei 
hinreichend hoher Temperatiir mit Eisen reagieren, oder, wie wir heute 
sag&, niit ihm in feste Lijsung treten, und damit als Carbid verschwinden. 
Dadurch ist der gehartete Stahl gekennzeichnet. Soweit chemische Unter- 
suchungen dam beitragen konnen, war hierdurch die Frage nach der A r t .  
des Kohknstoffs jm Stahl einwandfrei beantwortet. 

Die dritte Gruppe von Xylius’ wissenschaftlichen Arbeiten urnfafit die 
Siudien iiher die  Loslichkeit der  Salze. Sie wurden angeregt durch 
F. Kohlrausch, der bei seiner Statistik iiber die Lijslichkeit der 
.hatte feststellen mussen, daJ3 iiber diese wichtigen Verhaltnisse auch bei 
wohlbekanaten Salzen vielfach widerspruchsvolle, oft auch gar keine An - 
gaben in der Literaturzu finden waren. Mylius unternahm es, mit seinen 
Mitarbeitern zur Ausfiillung dieser Lucken beizutragen. Mehr als ein Dutzend 
Arbeiten wurden in den Jahren 1897-1905 digser Aufgabe g e ~ i d m e t ~ ~ ) . .  

45) Sitzungsber. Konigl. PreuB. Akad. Wss. 1897, S. 80, 
F. Xylius 11. R. Funk,  cber die Loslichkeit einiger leicht loslichen Sake bei 

180, B. 30, 17x7 [1897;; F. Mylius 11. R. Funk,  Uber die Hydrate des Cadmiumsulfats, 
B. 30, 824 [18g7:; R. Funk,  Uber die Loslichkeit einiger Metallnitrate, Ztschr. anorgan. 
Chem. 10, 393 [18gg!: R. D i e t z ,  Die Loslichkeit der Halogensalze des Zinks und Cad- 
miums. Ztschr. anorgan. Chem. SO, 240 [18gg1 ; F. Mylius u. R. Fdnk,  Uber die Satrium- 
sake der Chrornsaure, B. 88, 3689 [I~oo]; F. l f y l i u s  u. J .  v. IVrochem, fiber das Cal- 
ciumchromat B.  33. 7680 ‘roool. R. Funk.  t‘ber die X’atriumsalze einieer der Schwefel- 



Dabei wurden zahlreicheLiteratur-Angaben gepriift und vielfach richtiggestellt, 
vor allem aber systematisch fur Gruppen zusammengehoriger Salze die Zu- 
sammensetzung der Salzhydrat-?. und deren Lijslichkeits-Kurven ermittelt. 
Es wurden die Ni t ra te ,  die Chlorate und zum Teil die J o d a t e  der wich- 
tigsten Schwennetalle, daneben auch der Erdalkalimetalle untersucht, wobei 
sich mancherlei wichtige GesetzmiiSigkeiten ergaben. So zeigte sich, daB 
bei den Kationen, deren Sulfate 5h.nliche Hydrate bilden, dies auch fur die 
Nitrate und Chlorate zutrifft, und da5 das Cadmium, dessen Sulfat eigen- 
artige Hydrate bildet, auch im Nitrat und im Chlorat &ne Sondersteltung 
einnimmt. Wiihrend bei den analogen Nitraten die Zahl der Ktystallwasser- 
Molekeln nach g ,  6, 3 abnimmt, gilt fur die Chlorate, wie auch fur einige 
Jodate, die -4bnahme aach 6, 4, 2. 

Bejm Vergleich der dem Natriumsulfat entsprechenden Natriumsalze 
der anderen Sauren der  Schwefelgruppe zeigte sich, d& die Lijslichkeits- 
Kurven der Salze N G O , ,  1oH,0 fast parallel verlaufen und die Ubergangs- 
punkte zu wasser-armeren Salzen umso tiefer liegen, je gro13er das Atom- 
gewicht von M ist. An diesen Umwandlungspunkten gehen die Dekahydrate 
uber in Na,S04, Na,SeO,, Na@O,, Q&O, N%MoO,, 2H,O. Na,WO,, 2&0, 
von denen Na0Cr04, 4H,O einen weiteren Umwandlungspunkt zu Na,CrO, 
zeigt. 

Systematisch wurden auch die zwischen N+O und CrO, bestehenden 
Salze untersucht und neben den d o n  bekannten Na,Cr,Ol0, H,O, Na,Cr,O,, 
2H20. Na,CrO,, 1oH,0 die Salze N~Cr,O,,, 4H,O und das hesonders merk- 
wurdige basische Salz Na,CrO,, 12H,O entdeckt. 

Sehr eigenartig envies sich das Calciumchromat. Es kann sich als 
a-CaCr04,aH20 monoklin, P-CaCrO,, 2H,O, rhombisch, CaCrO,, G O ,  zCaCrO, 
H,O d e r  als CaCrO, aus der Lijsung abscheiden. Fur alle diese Salze konnten 
die Liislichkeits-Kurven mindestens von oo bis 400 festgestellt werden, und 
zeigten fiir sie in der angegebenen Reihenfolge abnehmende Loslichkeit; die 
ersten vier Sake sind also gegeniiber Wasser ganz metastabil, gehen aber 
nur mit grol3er Tragheit in das allein stabile CaCrO, iiber. DKse Tragheit 
zeigt sich auch daran, d& oberhalb 36O aus ubersattigter Losung das anfangs 
auskrystallisierte a-CaCrO,, 2H,0 allmiihlich unter Wasser-Austritt in CaCrO, 
ubergeht, wobei oft auch Krystalle von CaCrO,,H,O erscheinen und dann 
mit besonderer Langsamkeit ebenfalls in CaCrO, iibergehen. 

Keben der Tragheit im Ubergange vom metastabilen in den stabilen 
Zustand, durch die auch bei diesen Untersuchungen oft die Loslichkeits- 
Kurven sich weit in das metastabile Gebiete verfolgen lieoen, erschwert auch 
oft, wie man we%, die grol3e Tragheit, mit der ubersattigte Liisungen selbst 
in Gegenwart des krystallisierten Bodenkorpers den Gleichgewichtszustand 
annehmen, dessen sichere Feststellung; die Oxalate des Badurns und des 

saure analogen zweibasischen Sauren, B. 33, 3696 [rgoo]; F. Mylius, Tellursaure tind 
Allo-tellursaure, B. 34, 2208 [rgor]; A. Meusser, tfber Kobalt- und Nickeljodat, B. 34, 
2432 [rgor]; E. Gsoschuff, tfber Bariumoxalate, B. 34, 3313 [I~oI]; A. Meusser, 
Metallchlorate, B. 36, 1414 [~goz]; E. Groschuff, tfber das saure Ammonilimformiat, 
B. 36, 4351 [I903]: F. Kohlrausch u. F. Mylius, tfber waBrige Liisungen des Magne- 
siumoxalats, Sitzungsber. Konigl. PreuQ. Akad. Wissensch. 40, I [1904]. F. Mylius u. 
R. Dietz ,  tfber das Chlorzink, Ztschr. anorgan. Chem. 44, 209 [Ig05]; Zusammenstellung 
eines grol3en Teils dieser -4rbeiten : Wissenschaftliche Abhandlungen der Physikalisch- 
U'eechnischen Reichsanstalt 3, 427-477. 
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h.Iagnesiums gaben Beispiele hierfiir, die noch die aul3erordentlichen Miihen 
kennzeichnen, mit denen wlche Arbeiten verbunden sind, zumal wenn dabei 
altere Literatur-Angaben iiber Beobachtungen zu kontrollieren sind, die 
ohne die neuereu theoretixhen Erkenntnisse und die dadurch gegebenen 
experimentellen Methden gemacht worden sind. Auch solche an die Tatigkeit 
von Herkules im Augias-Stall erinnernde Arbeit rnul3te in grol3em Umfange 
bei diesen Untersuchungen geleistet werden, auch dadurch haben diese s h r  
miihevollen Arbeiten fur die Klarung und Sichtung unserer Kenntnisse der 
Loslichkeit der Salze ihre groBe Bedeutung erlangt. 

Bei den Untersuchungen ilber die Natriumsalze der Sauren der Schwefel- 
ieihe wurde die Erfahrung bestatigt, daB das Natriumsalz der TellursPure 
ein \-on den iibrigen weit abweichendes Verhalten zeigt. Bei der dadurch 
veranldten Untersuchung der Tellursaure fand Mylius, daB wenn die krystal- 
lisierte Tellursaure H,TeO,, 2HZ0 = H,TeO, im geschlossenen GefaB zum 
Schmelzen gebracht wird, die Masse beim Erkalten nicht mehr krystallisierte, 
sondern eine z a e ,  durchsichtige, in Wasser in allen Verhaltnissen losliche 
3Lasse bildet, die, sich selbst uberlassen, sich sehr langsam in die krystalli- 
sierte Tellursaure zuriickverwandelt. Die in der Hitze entstandene Saure, 
die Mylius die Allo-tellursaure nannte, erwies sich als eke  vie1 stlrkere 
Saure als die normale Tellursaure; im Leitvermogen iibertrifft sie diese uin 
das 50-fache und wird im Gegensatz zu ihr von Alkalien und von EiweiS- 
Losung gefallt. Da ferner nach der Gefrierpunkts-Erniedrigung der Allo- 
tellursaure ein Mehrfaches des Molekulargewichtes der normalen TellursZiure 
zukommt, stellt Mylius beide in Analogie zur Ortho- und Meta-phosphor- 
siiure, von denen ja auch die letztere in ihren hoheren Polymeren von EiweiB 
gefsllt wird : 

H,TeO, 
Tellursaure 

HaPo, 
Ortho-phosphorsaare 

[HzTeO,ln 
Allo-tellursiiure 

[HPoJn 
Me ta-phosphorslure 

I3ei dieser Untersuchung erfuhr Mylius ein MiJ3geschick. Er war stets 
bemiiht, von den Stoffen, die ihm unter die Hande kamen, auch den Ge- 
schmack festzustellen und ihn sich einzupragen; er war dadurch ein Virtuose 
in der ,,Kostanalyse". Von den von ibm aufgefundenen organkchen Ver- 
bindungeu hat er stets genaue Angaben auch iiber ihren Geschmack gemacht. 
Als er mit der Tellursaure zu tun hatte, versaumte er natiirlich nicht, 
auch ihren Geschmack kennenzulernen. Das hatte fur ihn eine unliebsame 
Folge. Wie er selbst berichtet, wurde er in dieser &it ofter von Fachgenossen 
gefragt : , ,Arbeiten Sie mit Phosphinen ?" Diese zweifellos tunlich schonend 
gestellte Frage war dadurch veranlaBt, dal3 Tellurverbindungen im Organis- 
mus zu Tellurmethyl  umgewandelt werden, das dann, durch die Haut 
abgeschieden, einen auflerst wiangenehmen C~ruch um den Betreffenden 
verbreitet. Er selbst bemerkt ihn nicht, wohl aber seine Umgebung, so daS 
seine Gesellschaftsfahigkeit auch von sehr kleinen Tellur-Mengen auf etliche 
Wochen beeintrarhtigt ist, ein eigenaI tiges Opfer, das hier der Forschungs- 
drang erh:.ischte. 

Die EiweiB-Reaktion der Allo-tellursaure veranlabte weitere Unter- 
suchungen iiber das Verhalten d e r  rerschiedenen Sauren gegen 
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Ei~eiB-Liisung~”]). Dabei envies sich noch eine Reihe von komplexen 
Sauren, wie die Platinchlorwasserstoffsaure, die Wismutjodwasserstoffsaure, 
die Ferrocyanwasserstoffsaure, die Phosphormolybdiin- und die Phosphor- 
wolframsaure, sowie die losliche Molybdansaure (Meta-molybdbsaure) 
schon in 0.1 proz. Lijsung als durch EiweiBlosung fiillbar, wahrend die ein- 
fachen Sauren dies erst in vie1 hoherer Kanzentration sind. Mylins uahm 
an, da13 eine gewisse Zusammenlagenmg von Saure-Molekiilen, die er als 
,,gepaarte“ Sauren bezeichnet, fur das Auftreten der EiweiS-Reaktion 
erforderlich ist, und fiihrt ~ p a t e r ~ ~ )  fur die losliche Molybdiinsaure noch 
cine Reihe von Beobachmgen an, die ihn veranldten, diese als analog 
mit der Allo-tellurdclre anzusehen. Auf diese Beziehungen, die wohl noch 
weiterer Klarung bediirfen, ist er nicht mehr zuriickgekommen, auch als 
e r  spater in den von ihm als 4- und P-Rieselsaure bezeichneten Sauren 
.ein weiteres Beispiel dafiir fand, daB die Polymerisation der Sauren mit 
ihrer eiweiB-fallenden Wirkung in gewissem Zusammenhange zu stehen 
scheint. 

So umfangreich und vielgestaltig die hier geschilderten wissenschaft- 
lichen Leistungen von Mylius sind, so ist damit doch noch keh.ganz er- 
schopfendes Bild von seiner Tatigkeit an der Reichsanstalt gegeben.. Denn 
neben seinm Hauptaufgaben stellte diese ihn noch vor so manches andere 
Problem. Es sei nur seiner Mitwirkung an den bei der Einfiihrung der De- 
natur ierung des  Spir i tus  auftretenden Fragen gedacht, oder seiner Unter- 
suchungen iiber die Farbungen von Metallen, wie sie von der Fein- 
mechanik oder dem .Kunstgewerbe angewandt werden. Dal3 hierzu noch 
die mannigfaltigsten, vor allem analytischen Aufgabrtn traten, fiir die bei 
den Arbeiten der Reichsanstalt die Mitwirkung des Chemikers erforderlich 
war, ist nur ebenso selbstverstandlich, wie da13 auch sie rnit gewohnter Grind- 
lichkeit und Exaktheit, oft in origineller Weise, bearbeitet und erledigt wurden. 

Nur eine, die grol3e Vielgestaltigkeit von Mylius’ Wirksamkeit kenn- 
zeichnende Aufgabe etwas groI3eren Umfanges darf nicht unerwiihnt bleiben. 
Als die deutsche Militlr-Verwaltung im Begriff stand, das rauchschwache 
Pulver einzufiihren, war es eine Frage von groBter Wichtigkeit, ob das 
Pulver, das man herzustellen begonnen hatte, auch die erforderliche Lager- 
Bestgndigkeit besal3, bzw. unter welchen Bedingungen diese gewiihrleistet 
werden konnte. Da im Bereich der Heeres- und Marine-Verwaltung keine 
Stelle bestand, die Untersuchungen uber derartige Fragen ubemehmen 
konnte, trat man damit an die Ph  y si  k a 1 is c h - Te chn i sch e R ei ch s an  st a1 t 
‘heran; Mylius iibernahm die Aufgabe und war mit der ihm eigenen Ziel- 
sicherheit in diesem ihrn bis dahin fremden Gebiete schnell mittendrin, die 
erforderlichen Untersuchungs -Verfahren wurden mit der gebotenen Be- 
schleunigung enhvickelt und waren bald in vollstem Gange. In der Zeit 
vom Friihjahr bis zum Herbst 1889 war, zum Teil auch auf Grund von Ver- 
suchen grol3eren MaSstabes, volle Sicherheit dariiber erlangt, da13 das Blatt- 
-chen-Pulver, das die Heeres-Verwaltung darstellen lie13, allen Anforderimgeu 
auf Lager-Besthdigkeit geniigte, wenn, wie es bereits geschah, fur 
die Herstellung der Ausgangsstoffe, besonders der Nitro-cellulose, die er- 
forderli&e Reinheit gegeben war, die jedes Aaftreten von salpetriger Saure 
ausschloS. Mit diesem Ergebnis konnten die Arbeiten abgeschlossen werden 
und ihre Fortfiihrung an die inzwischen gegriindete und unter Leitung von 
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Prof. W. Wi 11 gestellte Untersuchungsstelle fur Sprengstoffe weitergegeben 
werden. Es ist klar, d d  iiber diese Arbeiten nichts in die Offentlichkeit 
gelangen konnte4s), sie trugen Mylius groBe Anerkennung ein. 

In seinem Arbeiten war er in erster Lhie Experimentator; in seinen 
Hiinden war die Chemie in hochstem Grade eine Kunst, die auszuuben er 
nie miide wurde. Streng logische wissenschaftliche lherlegungen uber den 
gegebenen Einzelfall durch das Experiment zu priifen, war der Grundzug 
seines Arbeitens. Beim Aufsuchen der sichersten Wege zum Ziele war er von 
hoher Erfindungsgabe; sie mit den einfachsten Mitteln zu verfolgen, ent- 
sprach seiner praktischen, ungekiinstelten Natur. Theoretische Spekulationen 
lagen ihm fern; der Entwicklung der theoretischen Chemie folgte er etwas 
zogernd. Sobald er sich aber uberzeugt hatte, da13 neue Denkmittel ihm auch 
neue Wege der experimentellen Forschung erschlossen, war er bereit, sich 
ihrer zu bedienen, und holte sich dafur gem Rat an den Stellen, wo er die 
experimentellen Folgerungen aus der Theorie erfolgreich angewandt sah. 
Em Ohemiker der alten Schule ist in ihm dahingegangen, ein Meister des. 
Experiments, ein Vorbild unvoreingenommenen, strengsten Wahrheits- 
Suchens. Wenn er, wie er es manchmal aussprach, seine Lebens-Aufgabe 
darin erblickte. die Wren  seines groSen Meisters A. W. von Hofmann im 
Dienste der Wissenschaft fruchtbringend anzuwenden, solange die Kriiifte es. 
nur irgend gestatteten, so hat er diese Aufgabe in schonster Vollendung gelost, 

F. Foersler f .  

as) Aukr einer Heinen Untersuchung des Unterzeichneten iiber die polarimetrische 
Bestimmung des Camphers, B.  28, 2981-2989 [~Sgo]. 


