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ARTHUR B I N Z  
12. 11. 1868-25. 1. 1943. 

Am 25. Januar 1943 entschlief zii Berlin in seinem 75. Lebensjahr 
A r t h u r  Binz .  Ein aufrechter charaktervoller Mann wurde daniit vom 
Schicksal abberufen, der sein Leben vielfach abseits vom Alltaglichen und 
nach eigenen Iiiipulsen gestaltet hat. Starke Willenskrafte verbarideri sich 
in ihm mit einem Herzen, das lebhaft fiir alles Gute schlug, und mit einem 
kunstlerischen Sinn fur das Schone zu einem Gesanitbild, das die folgenden 
Zeilen fur seine zahlreichen Freunde unter den deutschen und auslaiidischen 
Chemikern festzuhalten versuchen. 

- 4 r t h u r  Binz  ist am 12. November 1868 in Bonn als Sohn des dortigen 
Ordinarius fur Pharniakologie C a r  1 Bin z geboren. Rheinisch-frankisches 
Blut und Temperament war das Erbteil von Vaters Seite, dazu hatte die 
Mutter kunstlerische Gaben gefugt, aber man niochte beinahe sagen, wenn 
man sein und seines Vaters Lebenswerk vergleicht - letzteres ist wiederholt 
in wissenschaftlichen Zeitschriften und noch zuletzt bei der 100-jahrigen 
Wiederkehr seines Geburtstages 1932 dargestellt worden -, da13 das Geschick 
dein Sohn auch die Passion fur cheiriotherapeutische Probleme in die Wiege 
gelegt hat. War der Vater doch nach einem Wort E. v o n  B e h r i n g s  schon 
in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts einer der 
eifrigsten Vorkanipfer der atiologischen Therapie und hat hieriiber in Lehre 
und Forschung Anschauungen vertreten, die den heutigen Anschauungeti 
von der Wirkungsweise der Cheniotherapeutik weitgehend entsprechenl). 
Wie deiii auch sei, jedenfalls war dies ITorbild strenger wissenschaftlicher 
Arbeit in Theorie und Prasi j  fur den Lebensweg des Sohnes stark mitbe- 
stimmend. Nachhaltigen Einflufi hatten auch die Gymnasialjahre auf 
A r t h u r  Binz.  Wenn er bis in die letzte Zeit seinen Homer und Horaz in 
der Ursprache las und bei historischen Studien gern aufs klassische Alter- 
tun1 zuruckgriff, so verclankte er dies einein ausgezeichneten Schulunterricht. 

Nun schlosseu sich, als zu seineni Leidn-esen ein schwerer Reitunfall 
vixzeitig den Militardiexst beendete, Studienjahre iiii wesentlicheii in Bonn 
und in Gottingen an. Hie: promovierte e i  1894 bci II 'allach niit einer Arbeit 

l) Nach H. S c h l o O b t r g e r ,  Rcde:: aii(1 Yortriige zu r  Behriii::-(;cdaclitnisfeier in 
blrtrburg 1940; vergl. auch Fi ih i i e r ,  Gediic1ltiiisfeic.r fur C.  Biii z .  llotiil 1943. 
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iiber optische Konstanten verschiedener Terpexe und das Fenchylainin und 
machte sich auch mit anderen Teilgebieten der physikalischen Cheniie in dern 
neu begriindeten Nernstschen Institiit bekannt. 

Zunhchst bestinmite aber nun weniger wissenschaftliche als praktische 
Arbeit den aufleren Lebensweg. \'on 1894-1.897 verbrachte er 3 Jahre prak- 
tischer Tatigkeit in einer Raunin.ollfarherci und Druckerei in I\Ianchester. 
Die Firma stellte den typischen Manchester-Exportartikel fiir Indien her, 
und alles, was coloristisch niit Indigo zu tun hat,  w i d e  nun der Tagesinhalt 
fur ihn. Es hatte aber nicht der deutsche Forscher, wie wir ihn spater kennen 
gelernt haben, in ihni stecken miissen, wenn er sich niit Rezepten und Enipirie 
begniigt hatte. Probleme und Ahfga l~en  genng, die experimentell anzupacken 
waren, dazu Gedanken iiber den Zusainnienhang der imponierenclen englischen 
Textilindustrie mit der cheniischen Grofhdustrie. die dic unentbehrlichen 
Hilfsmaterialien zii liefern hatte. All das erfiillte ihn wohl damals schon, 
konnte aber erst seinen Niederschlag finden, als er 1898 nach Deutschland 
zuriickkehrte. Wer denkt da nicht an so nianchen unserer groflen Techniker 
und Chemiker aus den ersten Jahrzehnten der Teerfarbenindustrie, der eben- 
falls driiben lernte, uni spater in Deutschland neiie wissenschaftliche Friichte 
zur Reife zu bringen. 

Es schlol3 sich fur A r t h u r  B i n z  zunachst noch eine kurze Zeit prakti- 
scher Tatigkeit in einer Druckerei in Siegburg an, d a m  habilitierte er sich 
1900 fur chemische Technologie in Bonn mit einer Arbeit iiber das Farb- 
stoffgebiet . 

Studien iiber die Salzbildung des Indigos mit Mineralsauren, iiber seine 
Loslichkeit, sein Verhalten zu den Alkalien der Kiipe, iiber den Chemismus 
beim Kiipen und die rationellste Fiihrung einer Kiipe mit Hydrosulfit, die 
Vorgange beim Indigodruck und Atzen, das ist der Inhalt von niehr als 20 Ab- 
handlungen, die grofltenteils in den Berichten und in der Zeitschrift fur an- 
gewandte Cheniie erschienen oder von ihni bei Vereinstagungen und Kon- 
gressen vorgetragen wurden. 

Hat te  doch in diesen Jahren das Erscheinen des synthetischen Indigos 
seit 1897 dies ganze Kapitel in den Vordergrund des Interesses geriickt und 
dem Farbengebiet einen gewaltigen Auftrieb gegeben, wie es so markant bei 
der Einweihung des Hofmannhauses 1902 zum Ausdruck kam ! 

An die eigentlichen Indigofabrikationsprozesse mit ihren tiefgreifenden 
Einwirknngen auf ariorganische und organische Hilfs- und Ausgangsmaterialien 
schlossen sich in der Technik bald Laboratoriunisarbeiten an, um Handels- 
marken von Indigoweil3 und feste Kiipen herauszubringen und die Atz- 
verfahren mit Hydrosulfit- hzw. Sulfosylatpraparaten fur die Praxis zu ent- 
wickeln. 

Was B i 11 z zu dieseni ganzen P'ragenkoniplex experimentell beisteuerte, 
ist auch von der Technik wegen der Zuverlassigkeit seiner Arbeiten, seines 
klaren Urteils in strittigen Fragen jederzeit besonders gewertet worden. 
Insbesondere gilt das vielleicht fur das Hydrosulfit-Sulfor;ylatgebiet, wo er 
im Austausch mit den Ludwigshafener Bearbeitern R e i n k i n g  und D e h n e l  
stand, zur Konstitutionsfrage Wesentliches beitrug uncl neue Reaktionen 
kennen lernte, tlarunter auch die spater technisch wichtige Unisetzung der 
Formaldehydsulfoxylate mit Aminen. Aus den1 alten S c h i i t z e n b e r g e r -  
schen Hydrosulfit vom Jahre 1870 hatten franzosische Coloristen (Ba u m a  xi n , 
T h e s m a r ,  F r o s s a r d )  tler AIanufaktur Zi indel  in Xosknu neue technische 
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Effekte herausgeholt ; die \\-is.~enschaftlic~?e Eearbeitulig hattc tlann, \vie 
gesagt XI verschieclenen Stellen tlurchgefiihrt, iiii Rcngalit ti. a. die Druckerei- 
technik umgestaltet, t1Iid schliefllich wir  Foriiialdeh~c1s;:ilfos~lat auch fiir 
die Pharninzie ein unentbehrlicher Hilfsstoff geumden, ein Beispiel, wie 
geniein ianie Arbeit von Technik untl Wissenschaft neue Briicken zii schlagen 
verniap. 

Inzwischen hatte sich Bi nz '  iiiil3ere Lebensstellung geandert : er liatte 
eiri c-igenes Heim gegriindet, und kurz darauf wurde er von 56 Bewerbern 
gw.ahlt, .uni i n  Berlin ali der von der Kaufrnanrischaft Berlin neu gegriindeten 
Handelshochschule Cheniie zti ~ e r t r e t e n ,  die neben Physik als naturwissen- 
schaftliche 1~)isziplin in1 Rahnien des Lehrplans der Handelsn.isse~i:..cliaft die 
tech1:ischen Grundlngen beisteuern sollte. Das Institut in der Spandauer 
Straik,  tlas er selbst noch fertig eiririchteri konnte, entsprach diesen An- 
fortleriirigen fiir eii; -~iifanger-Praktikuni uncl eigener esperinienteller Arbeits- 
statte - es ist als solches his 1923 in Benutzung gehlieheri; unter den Dozenten 
der Hochscliule trat  ihm W. S o n i h a r t  hesonders nahe, der spater von hier 
ziir Universitiit iiberging. 

Von den arntlichen Verpilichtungen, die nun  an ihn herantraten, durften 
Vorlesungen 111id Vortrage in groiBerem Kreis am ineisteii seiner Neigung 
entsprochen haben. Wenn er als Rektor der Hochschule 1911 iiber die Mission 
der 'l'eerfarhenindustrie oder iiber den Ursprung der chemischen GroB- 
iridustrie sprach, so waren das fesselride Schilderungen, die nicht nur voni 
Technixhen, sonderii auch vcln den Kulturaufgaben der cheniischen Industrie 
handelten : 1:o11 oben die Dinge zii sehen i n  ihren weit gespannten Zusanimen- 
hangen iind sie lebendig vorzutragen, das war so recht seine Eigenart, die sich 
immer niehr auspragte. 

In den Kriegsjahren war er in dieser Weise, da ihni ein aktiver Militar- 
dienst infolge seines friiheren Unfalls zu seineni kidwesen versagt war, vor 
allem im Auftrag der Wehrniacht an der Westfront tatig und erwarb sich das 
Kriegsverdienstkreuz. 

So hefriedigend sich auch in1 ganzen der Berliner Wirkungskreis ent- 
wickelte, so hegrul3te es Binz  doch niit groBer Freude, als er ini Sommer 
1918 von P. B h r l i c h s  Nachfolger W. Kol le  als I,eiter cler chemisehen Ab- 
teilung an das Staatl. Institut fur experinientelle Therapie nach Frankfurt 
beru fen wti rde . 

Verniutlich war bei der Berufung die Einschatzung seiner Hydrosulfit- 
und Farbstoffarbeiten ausschlaggebend, denn personlich war Bi nz vorher 
kaum niit den Arbeiten von E h r l i c h  in Beriihrung gekommen, wohl aber 
war die Wichtigkeit organischer Farbemethoden fur mikrobiologische Probleme 
und die antibakterielle 1-erwendbarkeit einzeliier Teerfarben als Allgemeingut 
arztlich anerkannt. 

Die teniperamentvolle und illarkante Persiinlichkeit von W. K o l l e  er- 
fiillte das von ihin 1917 iiberroniniene Institut bald mit neuem Leben, hatte 
er selbst doch schon damals die verschiedensten Teilgehiete mikrobiologischer 
Forschung [lurch wichtige Arbeiten gefordert. In der Chemotherapie stand 
das Salvarsangebiet im Vordergrund : Bin z bearbeitete in] neiien Wirkungs- 
kreis ziuiachst die Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Salvarsan und 
kkr te  die Natur des schwer trennbaren Reaktionsprodukts auf. Eine weitere 
gemeinsanie Publikation niit Kol le  handelt von deni fur die praktische The- 
rapie h ~ s t i n ~ m t e n  Neosilbersalvarsan, eineni aus tier1 beiden Kompoiienten 
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aufgebauten, biologisch verstarkten Praparat, nachdem KO l!e die besonderen 
Wirkungen des Silberpraparates erkannt hatte. 

Alles Ansatze zu einer erfolgversprechenden Fortfiihrung dieser chemo- 
therapeutischen Arbeit in Frankfurt! Binz  entschloB sich indes im April 
1922, einen Ruf an die Landwirtschaftliche Hochschule in Berlin als 
Nachfolger J. v o n  B r a u n s  anzunehmen. Der Wunsch nach einem voll- 
kommen selhstandigen eigenen Institut mag hierbei den Ausschlag gegeben 
haben, uni so niehr als die enge Zusamnienarbeit der beiden Tempera- 
mente Kol le  und Binz  bei aller Ubereinstininiung in den Grundlagen 
der Forschung doch Schwierigkeiten erwarten lieW. Fiir jeden \-on ihnen 
galt das Wort C o n r a d  F e r d i n a n d  N e y e r s :  

,,Ich bi:i kein ausgekliigelt Buch, 
Ich bin ein Mensch niit seineni \I'itler.;pruch" 

und so war eine fruchtbare stabile 1-erbindung zwischen beiden Miinnern 
wohl nicht zu ernarten, so sehr auch danials niar,clie Fachgenossen das 
Ausscheiden aus deni so ungewiihnlich reich und vielseitig ausgestatteten 
Frankfurter Institut bedauern niocliten. Bin z hat iibrigens spater in seinem 
Urteil den grolaen \'erdiensten Kol les  als Naturforxher und Arzt stets volle 
Gerechtigkeit widerfahren lassen I 

In Berlit: ernarteten ihn zunachst die durch Kriegsausgang und In- 
flation gegebenen schwierigen \-erhaltnisse : Die Laboratorien iiberfiillt von 
den aus den1 Felde Ziiriickgejtrijiiiten, aber ohne zureichende ?vZittel, die 
Arbeitsmijylichkeiten heschrankt, da es an Cheniikalien und Apparaten 
fehlte, und erst allmalilich die Notgenieinscliaft und die Industrie hier Hilfe 
bringen konnten. So nahmen den Institutsleiter vorerst akademischer Hilfs- 
dienst und soziale Fragen niehr in Bnspruch a!s Wissenschaftsl~etrieb, wie 
es auch in den Zeitschriften jener Jahre sich miderspiegelt. 

B i n i  hatte 1922 niit der Umgestaltung des \-orstands des \-ereins Deut- 
scher Chemiker die Schriftleitung der Zeitschrift fur angewandt e Chemie aus 
den beuahrten Handen von B. Rassow iibernonimen. Damit traten die 
den deutschen Chemiker beriihrenden Fragen dieser ben-egten Zeit unmittel- 
bar an ihn heran und gaben ihm selbst Gelegenheit, fiir alle gesulideii Wieder- 
aufbaubestrebungen kraftig einzutreten. 

Doch sei zunachst dic c i rwe esperiinentelle 'I'atigkeit weiter verfolgt. 
Bei der Berufung nach Berlin war der Hoffiiung Xusdruck gegeberi 

worden, daB ini Iiahmen der landwirtschaftlichen Hochschule die Chernie 
auch der Bekanipfung von Pflaiizenkraiiklieiteti ui1.d Tierseucheti sicli an- 
nehmen werde. In  dieser Richtung liegen \-ersuche von B i nz,  a!;kniipferid 
an die Ehrl ichsche I~orniulierung des therapeutischen Iildex c/t die Ver- 
fahren der Saatgutbeize, speziell beim Gerstenhrand, zu verbessern, Be- 
miihungen, die spater iiberwiegend von der Industrie neitergefiihrt und ini 
Zusamnienwirken rnit dcr biologischen Reichsarstalt zii scliijnen Erfolgen 
gebracht wurden, ein bis heute niit steigendcni Erfo!g ausgebautes Kapitel 
der Phytopathologie. 

Bin  z selbst war hald g:inzlich voii aidereu Forschurig.;ar'oeiteii erfiillt : 
Sie streueii sich i!i zalilreichen Xtteilungen in den Berichten, verschiedenen 
biologischen 2eitschrifte:i und vor allem in 13 .i\iiilalenarbeiten') iiber etwa 

9 Dicscr y n z c  I<~~mpi(~x  wi!rde griiieii:s.aii iiiit C.  IZath bz,trbeitet. xnit clem 
- 

A. Uiri z bis iii die Ictzten J:tlire iiii (:cilnttkctianst:iiiscli stand. 
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15 Jahre 1923-1937. Dies reiche Detail erscheint indes als die Durchfiihrung 
eines einheitlichen Forschungsplans, iiber den der Autor sich wiederholt, 
besonders ausfiihrlich z. B. auf der Chemikertagung in Konigsberg 1935 
ausgesprochen hat : Pyridin ist als Baustein pharmakologisch wichtiger 
-4lkaloide bekannt ; welche chemotherapeutischen Eigenschaften sind nun in 
Pyridinabkommlingen anzutreffen, die nach Art des Salvarsans, des wirk- 
samsten parasitotropen Therapeutikums mit Arsen, Antimon und Jod als 
biologisch aktiven Elementen verbunden sind ? Ein umfangreiches Material 
sollte den Zusammenhang zwischen cheniischer Konstitution und thera- 
peutischer Wirkung klaren, das zum groBen Teil in den Amino-, Oxy- und 
Oxyaminoverbindungen erst praparativ zuganglich gemacht werden muBte. 
So ist hier schon fur diese Grundsubstanzen, ihre Tautomerieverhaltnisse, 
die Abweichungen von den Aromaten usw. von B i n z  und seiner Schule, 
insbesondere C. R a t  h , so vie1 wertvolles Material zusammgebracht worden, 
wie kaum noch einmal von anderer Seite. Lediglich die von 1914 an durch- 
gefiihrten Arbeiten von T s c h i t s c h i b a b i n  konnen daneben genannt werden, 
der niit der Natriumaxiiidreaktion einen sehr fruchtbaren Ausgangspunkt fur 
die Pyridinchemie gewonnen hatte. 

Die bekannten Arsenierungsmethoden nach B ec h a m  p , I3 a r t  sowie 
Erweiterungen derselben fiihrten dann zu den gewiinschten Arsinsauren und 
.4rsenopyridinen, in denen die Haftfestigkeit des Arsenrestes und damit die 
Vertraiglichkeit den Forscher besonders interessiert. Weitgehend zeigt sich, daB 
sowohl Arsen als auch Jod durch Verbindung mit dem Pyridonring konstitutiv 
entgiftet werden. Fur das Arsen hellt sich das Bild durch einige hundert Ver- 
bindungen, die in jenen jahren tlem Tierexperiment in Berlin und zur Kon- 
trolle in den Hochster Laboratorieii unterworfen wurden, dahin auf, daB bei 
relativer Iingiftigkeit der Pyridonabkommlinge im allgenieineri starke Heil- 
wirkungen gegeniiber Spirochaten- und Trypanosomenerkrankungen zu 
konstatieren sind, so da13 einige von ihnen bei der klinischen Priifung das 
Tnteresse der Kliniker fanden. Das SchluBergebnis jahrelanger Bemiihungen 
ist indes, darj sich unter diesen Heterocpclen nichts fand. was in der Summe 
aller fur die Praxis in Betracht konmenden Gesichtspunkte die Salvarsan- 
reihe erreicht oder iibertrifft. 

Wesentlich anders und unerviartet waren die Ergebnisse bei den Pyridin- 
jodverbindungen. Hier hatte schon C. R a t h  1927 ini 5-Jod-pyridon-(2) eine 
Verbindung kennen gelernt, die hohe Vngiftigkeit mit starker Einwirkung 
auf Streptokokken und Staphylokokken vereinigt, so da13 es als Se lec  t a 11 gegen 
septische Erkrankungen in die Tiermedizin eingefiihrt wurde. Es konnte 
sich indes ebenso wie sein leichter losliches N-Methyl-Derivat auf die Dauer 
nicht durchsetzen. Dagegen wnrde in klinischen Versuchen festgestellt, daB 
derartige Praparate iritravenos gegeben ohne jede Jodschadigung vertragen 
und in kurzer Zeit in hoher Harnkonzentration wieder ausgeschieden werden. 
Damit war fur Nieren- und Harnwege ein brauchbares Rontgenkontrast- 
mittel gefunden und ein brennendes noch 1928 auf der Tagung der Deutschen 
Urologischen Gesellschaft sehr skeptisch beurteiltes Problem iiberraschend 
gelost. 1929 erschien das U rose1 e c t a  n (5- Jod-pyridon-(2)-N-essigsaures Na), 
das Bi'nz schon 1926 in Handen gehabt hatte. Es w a r  e i n e  P i o n i e r e r f i n -  
d u n g .  d i e  B i n z  h i e r  rnit  se. inem N a m e n  v e r k n i i p f t  h a t t e ,  leitete 
'sie doch einen entscheidenden Fortschritt in der Diagnostik von Nieren- 
und Harnwegen-ErkrankungeE ein ! 
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Mit so uianchem aiiiieren Erfinder teilte er al1erdi::p das Schicksai, 
da13 das Ititeresse, das Kliniker wie die cheiiiische l'echnik an driii ne:ien 
Chemodiagnosticum nahmen, nun bald zu weiteren Fortschritten und zum 
Uberholen des Erstpraparates fuhrteu: Abrodil (Jodmethylschwefelsaures 
Na), Uroselectan B (~-~~eth~l-3.5-di jod-p~rido1i-(4)-2.6-dicar l )onsa~ire~ Ka- 
trium), Perabrodil (3.5-Dijod-pyridon-(4)-Ar-essigsaures Diathanolaniin), nach- 
deni Problemstellung tind Wege durch die Forschungsarbeit des B i n  zschen 
Laboratoriums an niehr als 70 Jodp~ridon.i.erbindun~eii vorggzeichnet waren ! 
Hat er in diesen 15 Jahren doch sein ganzes Laboratoriuiii sozusagen ,,Linter 
Pyridin" gesetzt und mit eineni seltenen Idealismus wid Fanatismus uiii 
den Erfolg gekaiiipft ! 

Wir kennen aus diesen Jahren aber nicht nur den leidenschaftlicherr 
Forscher und Lehrer, sondern auch den Betreuer und Mehrer des chemische!i 
Schriftturris. 

1922 hatte er, wie obe:; schon erwalint, die Schriftleitung der Zeitschrift 
fiir angeu-andte Chemie iiberiiomriien, als durch die Nachkriegsverhaltnisse 
sich immer inehr das Bedurfnis herausstellte, aus ihr eiii Zentralorgan der 
Chemie ZLI schaffen, dessen Redaktion nur i n  Berlin liegen kotinte. Keine 
Aufsplitterung, sondern uiiigekehrt eine Satiinilung des ganzen Berufsstandes, 
eine Uberu-indung sozialer Gegensatze im Sinne C. Duisbergs ,  K. Gold-  
s c h m i d t s  und anderer fiihrender Manner, das war die Forderung des Tages, 
und darari hatte die Zeitschrift entscheidend niitzuhelfen ! Fur den Hoch- 
stand wissenschaftlicher Arbeit und Ausbildung trat  sie ein, indem sie selbst 
in ihrem Inhalt ein hohes Niveau anstrebte, den Fachgenossen einen guteri 
Querschnitt iiber das Gesanitgebiet iibertnittelte und jeiveils die besten 
Autoren fur sich gewanii. Sie hatte aktuell und kritisch zugleich ein iiberreiches 
Material zu sichten, und n u r  ein Schriftleiter, der uber literarische wid tech- 
nische Erfahrung verfugte und gleichzeitig selbst eirie gewandte Feder fiihrte, 
konnte solchen Anforderungeti gerecht werden ! Und. da B i nz wie inimer 
mit Temperament und heif3eni Herzen sich solcher Aufgaben ariiiahiu, so 
fand er bald in steigendem Unifang den wohlverdienten Daik  der Fach- 
genossen ! Eine Reihe von gedankeni-ol!eri A4ufsatzen und fornivollendetei: 
Reden uber die verschiedensten Fragen, die er in der ,,Xngewandten" Zuni 
Abdruck brachte, sind von bleibendeni Wert fur das chemische Schrifttum. 
Als die Technische Hochschule Karlsruhe ihm 1929 den Ehrendoktor verlieh, 
hob sie mit Recht gerade seine Verdienste um Schrifttum und Cheniiker- 
ausbildung hervor. 

Ebenso \vie mit dem ,,\-erein" verbanden Binz  jahrelange enge Be- 
ziehungen mit der Deutschen Cheniischen Gesellschaft. Von 1931-1933 war 
er Vizeprasiderit, ihren weitverzweigten literarischen Aufgaben hat er als 
Bibliothekar wertvolle Dienste geleistet und ihre allgemeine Verwaltung von 
1932-1937 als Generalsekretar gefiihrt. &lit groL3em Geschick urid Takt 
hat  er in dieser ben-egteri Zeit diesen Aufgaben vorgestandeii und sich der: 
Dank der Gefolgschaft verdient. Es war eben ein AusfluB seiner eigeneti 
iiberlegenen Ruhe und Sicherheit, wenn er ,,suaviter in niodo, fortiter in re" 
so manche Schwierigkeit personeller oder sachlicher Art zum Besten der Gesell- 
schaft zu losen verstand, wie es Al f red  S t o c k  als Prasident in der Abschieds- 
sitzung 1936/37 mit der Uberreichung der silherneti Hofmannhaus-Plakette 
zum Ausdruck brachte. 
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Iin Februar 1937 hatte B inz  auf Einladung der Urological Association, 
deren Ehrenniitglied er war, eine zrveimonatige Vortragsreise nach den Ver- 
einigten Staaten iibernornnien, mi dort iiber seine therapeutischen Studien 
zu berichten. Ihr war die Aufforderting der Biological Research Foundation 
des Frankl in-Inst i tuts  in  Philadelphia gefolgt, zunachst fur ein Jahr nach 
Anierika iiberzusiedeln, urn dort ani F r a n k l i n -  Institut esperimentell zu 
arbeiten. 

E r  war seit 1935 mit Erreichung der Altersgrenze amtlich entpflichtet, 
hatte aber keineswegs die Absicht, auf Laboratoriumstatigkeit ZLI verzichten. 
So reizte ihn die neue -hifgabe, er stellte manche naheliegenden Bedenken 
zuruck utid gab sich niit der alten Spantikraft dern Neuen hin! I n  einem 
Abschiedsvortrag berichtete er nochnials der Deutschen Chemischen Gesell- 
schaft im Juni 1937 iiber ,,Chemische Forschung und niedizinische Anwen- 
dungen" und trat  im September niit seiner Gattin die Ainerikafahrt an. 

Die Aufnahnie und Arheitsnio~lirhkeit, die er druben fand, entsprach, 
wie er nach seiner Riickkehr spater erzahlte, wohl irn ganzen den Erwartungen, 
ebenso der Kontakt niit den wissenschaftlichen Kreisen. l'rotzdem konnte 
es ihni nicht entgehen, dal3 vieles sich uberraschend und nachteilig geiindert 
hatte : Eine unfreundliche Stininiung stand allem Deutschen entgegen, 
ein Unverstandnis der deutschen Dinge, ja eine benul3te Entstellung und 
Falschung griff in der Offentlichkeit \rielfach Platz, der gegeniiber alle Be- 
rniihungen von deutscher Seite wirkungslos blieben utid auch eine wissen- 
schaftliche Propaganda nichts vermochte. In allem eitie Wendung zum 
Schlimmen, dns sich vorbereitete! 

Da war auch seines Bleibens nicht langer. E r  lehnte den Vorschlag des 
FranklimIristituts, ein weiteres Jahr driiben zu bleiben, ab und fand sich 
mit seiner Faniilie itri August 1938 wieder i n  Berlin ein. Erneut trug er sich 
nun niit Platien fiir LaboratoriuIiisarbeit, obnohl' die 70 fur ihn vor cler Tur 
standen. Gleichzeitig erfullten den Rastlosen \-orarbeiten zu eineni grol3- 
angelegten Buch , ,Die E n t w i c k l u n g  d e r  chei i i ischen I n d u s t r i e ,  e i n  
R u h m e s b l a t t  d e u t s c h e r  Geschichte" .  Es kain nicht mehr zur Voll- 
endung, aber die hinterlassenen Aufzeichnungen zeigen die Weite des Blicks 
und die Frische des Urteils wie in seinen besten Jahren. Lediglich eine kleine 
literarische Gabe entstand bei diesen Studien so nebenher, aber so recht 
charakteristisch fur ihn, den Freund kulturhistorischer Studien, des Huma- 
nisnius und des klassischen Altertunis, das B~ich , ,Die E d e l m e t a l l e ,  i h r  
F l u c h  u n d  i h r  Segen".  Ein kleines Kabinettstiick chemischer Erzahlungs- 
kunst, das den Faden voii Konig Midas  ZLI den modernen Wirtschafts- 
theorien von W. S o m b a r t ,  die ihni so vertraut waren, spinnt und im Techni- 
schen von der Alchemie bis zum Platinkontakt. Alles in allem eiri reizvoll 
zusammengefiigtes Mosaik, erlesen von kiinstlerisch schauenden Augen oft 
aus kaum bekanntem und schwer zuganglichern Quellenmaterial. 

Der Kriegsausbruch im September 1939 traf ihn in solchen Arbeiten, 
er  traf ihn schwer als deutschen Mann und Kampfer fur deutsche Wissen- 
schaft und Kultur, fur die er so oft im Ausland eingetreten war. 

Nun wurde ihm die Beteiligung an kriegswichtigen Aufgaben in seinem 
alten Institut Herzenssache, aber schon Mitte 1940 meldeten sich die An- 
zeichen einer schweren Erkrankung, die seinen bis dahin so gesunden und 
kraftigen Organismus immer niehr bezwang. Eine bewundernswerte Energie 
und Geistesfrische und die lebendige Teilnahme am grol3en Kriegsgeschehen 
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hielt ihn noch 2 Jahre hindurch aufrecht. Aber schliel3lich kam ihm der Tod 
als Erloser von korperlichen Qualen. Am 25. Januar 1943 erlosch dieses 
I,eben, von dem bis zuletzt ein huchten  ausgegangen war! Das klang in 
den Worten des Dankes und der Verehrung wieder, als die Feunde wenige 
"age darauf die sterbliche Hiille der Erde iibergaben. 

Ein Mensch von kiinstlerischer Begabung, warmherzig und von hoher 
Empfanglichkeit fur alle ethischen und groBen kbenswerte, die seine reiche 
Personlichkeit anderen mitzuteilen verstand, war in A r t h u r  Bi nz den Seinen 
und der deutschen Wissenschaft geschenkt ! Auf solchem Grunde erwuchs 
seine vielseitige Tatigkeit, sein Erkenntnisdrang, seine Freude am Leben, 
wie es sich ihm selbst und seiner Familie in Freud und k i d  gestaltet hatte. 
So hat er sich mit wertvollen Gaben in das Buch der deutschen Chemie ein- 
getragen und so wird er den Freunden und Fachgenossen lebendig bleiben. 

- P. Duden. 


