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B E R I C H T E  D E R  D E U T S C H E N  C H E M I S C H E N  
G E S E L L S C H A F T  

95. Jahrg. Nr. 2 s. v-XLVI 

OTTO DIELS 
1876 - 1954 

Am Sonntag, dem 7. M k  1954, schloD plotzlich und uncrwartet der emeriti- 
ordentliche Professor fiir Chemie an der Christian-Albrechts-Universitiit in Kiel Dr. 
phil., Dr. med. h. c. Ch-ro DIEU im Alter von 78 Jahren f~ immer die Augen. Fiir ihn 
selbst - den durch vieles personliches Leid w k d  seines letzten Lebensdezenniums 
Gebeugten - mag der Tod eine Erlosung gewesen sein. Fiir seine Kinder, Kin&- 
kinder, Freunde und den grokn Kreis seiner Schiiler bedeutete sein Dahinscheiden 
einen schmerzlichen Verlust. Sieben Jahre sind seither vergangen! - Der Zeitpunkt 
ist gekommen zu einem Riickblick auf das Leben und Wirken eines unserer GroBen, 
der vier Jahre vor seinem Tode - zusammen mit seinem Schiiler K. ALDER - in 
Stockholm aus Konig GUSTAV ADOLFS Hand die Embleme des Nobelpreises fiir Chemie 
empfing und damit in den Kreis der Olympier eintrat. 

OTFO DIELS hat es nie recht vermocht, seine Gefdhle anderen zu offenbaren, so 
daD er neuen Bekanntschaften gegeniiber im allgemeinen mit grok Reserve auftrat. 
So mag fiir manchen, der ihn nur obefltichlich kannte, die Beurteilung des M e n s c h  
DIEM schwierig sein. Der Verfasser hat als Schiiler und Unterrichtsassistent in Kiel 
DIELS in seinen besten Mannesjahren kennen und schWe.n gelernt und bis zu seinem 
To& mit ihm in freundschaftlichem Briefwechsel gestanden. Trotzdem wUte auch 
er nichts Niiheres iiber seine h e r e  Struktur, die Eindriicke und das Wechselspiel 
zwischen Ursache und Wirkung, die von friihester Kindheit an der Priigung seines 
Wesens und an seiner spiiteren Entwicklung mitbesthnend waren. Auch hiitten 
wir keine so genaue KeMtniS davon, wie und wann er seine Liebe zur Chemie ent- 
deckte, wenn er nicht diese Liicke vielleicht selbst vorhergesehen und eine Reihe fein 
siiuiuberlich, vorwiegend in gotischer Schrift geschriebener Aufzeichnungen und 
besonders ein noch auf der Hohe seiner ScMenskraft geschriebenes und 1945 fertig- 
gestelltes Manuskript ,,Werden und Wirken cines Chemieprofessors" hinterlassen 
hatte, worin er uns retrospektiv uber die uns in vorliegendem Zusammenhang inter- 
essierenden Fragen Auskunft gibt. Wie aus einem Vorwort dazu hervorgeht, hat Orro 
DISLS diese Aufzeichnungen mit dem Gedanken niedergelegt, sie in irgendeiner Form 
der nachfolgenden Generation zugbglich zu machen. Wiihrend DIELS' wissenschaft- 
licher Einsatz aus der Literatur jedemit unzweideutig rekonstruierbar ist, ermog- 
lichen seine ohne Schonung der eigenen Person geschrjebenen Lebenserinnerunge n 
erst, die oft r&tselhaften Wege des Schicksals in den iiul3eren Leben~umstbden und 

Chcmische Barichto J h g .  95 I1 





V1 1962 

die mit h e n  synchron verlaufenden Abschnitte seiner Fmherlaufbahn unter einem 
gemeinsamen Blickwinkel zu iibersehen. DIEM' Lebenserinnmen lassen uns ver- 
stehen, dal3 sich hinter seiner Zuriickhaltung alle Tugenden wie Warmlmzigkeit, 
Gute, Feinempfinden, Humor und vor allen Dmgen eine unbestechliche huterkeit 
verbargen. Sie fiihren uns aukrdem zuriick in die Kreise um seinen von ihm hoch- 
verehrten Lehrer EMIL FISCHER und zeigen uns damit bestimmte Reliefs aus dem Domus 
einer grokn chemischen brlieferung, das Einleben von OTTO DIEM in diese erha- 
bene Atmosphtire und sein Muhen, sich ihrer *dig zu erweisen. 

Wenn auch der Charakter eines Menschen im wesentlichm stationiir ist, lassen 
sich in einem langen Menschenleben im allgemeinen wohl doch gewisse Schwankungen 
in der Stimmungslage beobachten, die von der Umgebung jeweils als charakteristisch 
fiir den Betreffenden registriert und einer Beurteilung seiner Persiinlichkeit zugrunde 
gelegt werden. Im Leben des Pyknikers OTTO DIEL~ erkennt man ein gewisses Alternie- 
ren zwischen Perioden optimistischer und vorwiegend pessimistischer Farbung 
- abgesehen von den naturgemu nur nach einer Richtung wirkenden M u s s e n  
des zunehmenden Alters. Seine Jugendjahre zeigen uns einen allen neuen Eindriicken 
aufgeschlossenen, zielbewuI3ten Menschen. Die beiden Weltkriege, besonders die 
Jahre wahrend und nach dem zweiten Weltkriege, die von ihm ungewohnlich harte 
Opfer verlangten, bedingten notwendigerweise einen jtihen Wechsel in den Voneichen 
seiner Lebensmelodie. Schon sehr vereinsamt, werden in ihm m spater Stunde durch 
die Verleihung des Nobelpreises seine letzten Kraftnserven noch einmal angefacht 
- um schlieBlich doch seiner treuen, gefublsmiil3igen Gebundenheit an dahingegan- 
gene Mitglieder seiner Familie, Freunde und der Sorge um das Schicksal seines 
geliebten Vaterlandes zu erliegen. - Uber diesen, durch starke gef i ih ld ige  Ein- 
schlage gekennzeichneten Lebensabschnitten spannt sich wie ein Regenbogen win 
wissenschaftliches Werk. - 

KINDABIT UM) JUGEND 

OTTO DIEM wurde am Sonntag, dem 23. Januar 1876, in Hamburg als zweitiilte- 
ster Sohn des spateren Geheimen Regierungsrates, Professor fiir klassische Philologie 
an der Friedrich-Wilhelms-Universitiit m Berlin Dr. HERMANN DIELS (geb. 1848 in 
Biebrich a. Rhein als Sohn eines Bahnhofsvorstehers) und seiner Ehefrau Bertha, 
geb. D ~ E L L  (geb. 1847 in Diez a. d. Lahn alsTochter eines Kreisgerichtsrates), geboren. 
Sein iiltester Bruder Ludwig (geb. 1874) machte sich splter als Professor der Botanik 
an der Friedrich-Wihelms-Universitiit zu Berlin und Direktor des Botanischen Gar- 
tens einen Namen, wiihrend sich der jbgere Bruder Paul (geb. 1882) - den FUDspuren 
seines Vaters folgend - zu einem angesehenen Sprachforscher entwickelte und sp&ter 
das Ordinariat fiir slawische Philologie an der Universitiit Breslau innehatte. In diesem 
ungewohnlich anregenden Milieu wuchs der junge Otto heran. Der beriihmtevater 
- Inhaber der Friedensklasse des Pour le m6rite und anderer hoher Auszeichnungen - 
hat seine drei Sohne w5hrend ihrer Kindheit nicht nur im Lesen und Schreiben, 
sondern auch in anderen Fertigkeiten wie Zeichnen, Laubsiige und Buchbmder- 
arbeiten, im Schach- und Skatspiel und in der Kunst des Fangens und Priiparierens 
von Schmetterlingen unterrichtet. Otto zeigte ein besonderes -hick im Zeichnen. 
Wie sein Bruder Ludwig bekundete auch er ein friibzeitiges Interem fiir Botanik. 
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Auch an Musik und Theater nahm er lebhafm Anted. Seine Lieblingskomponisten 
waren WAGNER und VBRDI. Bis zu seinem Tode war er fester Abonnent im Kieler 
Stadttheater. 

Vor der hohen Begabung seines Vaters empfand er Achtung. Seiner Mutter - einer 
Frau von grow Schlichtheit und Wahrheitsliebe, die jedoch M i c h  war und ein 
zur Melancholie neigendes Temperament hatte - blieb er Zeit seines Lebens zugetan, 
wenn auch ihre nervosen Verstimmungen ihr selbst und den Kindern oft das Leben 
schwer gemacht haben. Dms war davon iibeneugt, daI3 er sein Temperament, beson- 
ders die Neigung zu schwmiitigen Betrachtmgen, daneben aber auch seine ,,plaSti- 
sche" Ausdrucksweise von ihr geerbt habe. In Berlin, wo sein Vater anfhglich am 
Konigstiidtischen Gymnasium atig war, wohnte die Familie DIBLS fllerst in einer 
engen verwahrlosten und iibelduftenden StraBe nordostlich vom Alexanderplatz, 
spiiter in Berlin S.O. am Bethanien-Ufer, von wo aus der Kleine das von 
,,Zillen" und Obstkihnen bevolkerte Engelbecken, die Erweiterung ekes Spree- 
Verbindungskanals, und von der Nordseite der Wohnung die schone, katholische 
St. Michaels-ache mit ihrer imposanten Kuppel und wohlgepflegten Anlagen vor 
Augen hatte. hider war auch diese Residenz nicht vollkommn, da auf Grund einer 
im ErdgeschoD des Hauses gelegenen Biickerei die Dms'sche Wohnung von ,,Schwa- 
ken", einer ,,ekelhaften, gliinzenden schwarzen Kiiferart" befallen war. Als ein 
Beispiel dafiir, wie sich ein Mensch verbdern kann, berichtet DIEIS, daR es ihm 
damals nichts ausgemacht habe, diese SCheuDlichen Tiere &hen zwei Fingern zu 
zerdrkken, wZihrend ihm zum Zeitpunkte seiner Kulmination schon der blob Gedanke 
daran Schauer uber den Rucken trieb. Von seinem Fenster aus beobachtete er ehes 
Tagea am Himmel dchtige verkohlb Papierstiicke uber das Engelbecken htriiber- 
treiben. Sie stammten aus einem der gewaltigsten Brbde, die sich in Friedendten 
in Berlin ereignet haben - dem Brand der grokn HygieneAwteUung um das Jahr 
1880. Hier spielte er auf der StraBe mit Nachbarkindern masculini und feminini 
generis, und von hier aus untemahm er seine Entdeckungsfahrten zum Krankenhaus 
Bethanien bis an den Mariannenplatz. Da die wirtschaf tliche Lap der Familie Dms 
in jenen Tagen vie1 zu wiinschen ubrig lie& erinnerte sich DIBLS nur an Ausfiiige in 
die niihere Umgebung, z. B. nach Treptow, in die Hasenheidc oder den Fdedrichs- 
hain. Eines Tages machte der Vater den Vorschlag, am Nachmittag zur ,,Hunde- 
kehle" zu fahren. Noch als Sechzigjiihriger verspiirte D w  das gruslige Gefrihl des 
Geheimnisvollen, das er damals beh Hiiren dieses Wortes empfand. An diesem Ort 
kehrte er im Laufe der folgenden Jahrzehnte Hunderte von Malen wieder nuiick. 
weil er fur ihn mit unziihligen ErinnerUngen verbunden war. In diesen Erinnerungen 
spielt das VerMtnis zu seinen Eltem eine dominierende Rolle, das - wie er selbst 
sagt - fi das Versthdnis seiner Charakterentwicklung, Lebensauffassung und seines 
Temperamentes, ja sogar seines Schicksals von groBer Bedeutung gewesen ist. Im 
Zusammenhang mit der Feststellung, dal3 seine Mutter ihrem Gatten stet8 eine a t e  
Frau gewesen sei, schreibt der Sechzigjzihrige: ,,Merkwiirdig ist es, dal3 cine so kluge 
Frau, wie unsere Mutter es ohne Frage gewesen ist, fiir den Lebensberuf ihres M a ~ e s  
wenig Sinu und Versthdnis hatte. Wit oft bekam diem zu h h  - und das ist 
etwas, was ich miner Mutter stets iibelgenomn habe -, dal3 der Beruf ehes 
Philologen ein brotloser und dal3 es doch ganz gleichgiiltig sei, was die ollen Grb  

II* 
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chen oder Romer gedacht und getan Mtten! Ebenso ablehnend war ihr Urteil iiber 
die Philosophie und iiber die Philosophen, trotzdem bei uns Leute wie ZELLER, 
DILTHEY, STUMPP, RIEm und viele andere aus- und eingingen!" Und weiter schreibt 
er iiber seine Mutter: ,,Alles Erkhtelte, Falsche und Aufgeblasene war ihr ein 
Greuel. Man kann sich denken, daB bei der Gabe der Menschenkenntnjs, die sie 
im hiichsten MaBe besaI3, diese Veranlagung die Ursache fiir sehr ausgesprochene 
Sym- und Antipathien gegeniiber ihren Mitmenschen war! Denn gerade bei der so 
verbreiteten Gattung des homo sapiens finden sich, wie gemeiniglich bekannt, diese 
ihr so verhal3ten Qualitaten in wahren Reinkulturen!" . . . . ,,Verglichen mit demLebens- 
schicksal unziihliger anderer Frauen, muB man das meiner Mutter als ein gliick- 
liches bezeichuen. DaD ihr korperlicher und seelischer Zustand ihr nicht gestattete, 
sich zu diesex Einstellung durchzurhgen, war die Tragik ihres Lebens!" uber seinen 
Vater schreibt er: ,,Wenn ich heute - als bald Zweiundsechzigjilhriger - an meine 
Kindheit fllriickdenke, so staune ich dariiber, was alles unser Vater - trotz seiner 
beruflichen Inanspruchnahme und trotz seiner Forschertiitigkeit - mit uns heran- 
wachsenden Buben getrieben und was er uns alles beigebracht hat !" 

Im Jahre 1882 begab sich der Meine Otto in Fgleitung seiner Mutter ins Leibniz- 
Gymnasium, um him als Schiiler der 3. Vorschulklasse Aufnahme zu finden. Beim 
Direktor, der diesen feierlichen Akt selbst vollzog, hatte Otto in der Aufregung 
ganz vergessen, seine Kopfbedeckung abzunehmen. Da ein durchbohrender Blick 
des Schulgewaltigen ohne Erfolg blieb, und auch seine Frage, ob der junge Novice 
Spatzen unter dem Hut aufbewahre, diesem ganz unverstiindlich war, riB ihm end- 
lich die Mutter hiichst eigenhandig die Miitze von seiner Denkerstirn, woraufhin hn 
nach und nach die Zusammenhange aufgingen. Diesen faux pas bei seinem Einstand 
konnte er aber schnell dadurch auswetzen, d a R  er seinen Klassenlehrer Nrrz bald 
darauf durch besonders wohlgelungene und als Musterbeispiel herausgestellte Haar- 
und Druckstriche auf der Schreibtafel in Entziicken versetzte. A u k  der Geburt 
seines Bruders Paul hat sich ein anderes Ereignis des gleichen Jahres dem Knaben 
eingepragt. Nachdem sein Vater noch als Lehrer des Konigstkidtischen Gymnasiums 
1881 zum Mitglied der Kgl. PreuBischen Akademie der Wissenschaften erwiihlt wor- 
den war, wurde er 1882 unter uberspringung der Stufe des Privatdozenten zum a u k -  
ordentlichen Professor an der Universitiit Berlin ernannt. Diese Ernennung fiihrte 
fiir die Familie DIEM zu einer KurszLnderung im a u k e n  Lebensstil und 1883 zurn 
Einzug in die neue Wohnung Liitzow-StraBe 83, wo das eine Vorderzimmer dem 
Vater mit seiner gewaltigen Bibliothek als Arbeitsraum, das danebenliegende bei 
Gesellschaften als Salon und im iibrigen seiner Mutter als Aufenthaltsraum bei ihren 
unziihligen Flick- und Handarbeiten diente. Vor dem einen Fenster stand der ,,Tritt", 
auf dem sie immer - auch wtihrend ihres spateren Lebens - bei ihren Handarbeiten 
zu sitzen pflegte. Von diesem erhohten Sitz konnte sie jederzeit aus dem Fenster when 
und das Treiben ihrer Kinder auf der StraBe verfolgen. Die ubersiedelung der Familie 
DIELS in einen ganz anderen Stadtteil machte eine Umschulung der beiden Briider 
DIEM in das nahegelegene Falk-Realgymnasium notwendig, wo sie die ublichen 
Vorschulklassen absolvieren konnten. Ludwig begann in der ersten, Otto in der zwei- 
ten Vorschuklasse. Bald zeigte sich, daR die Leistungen Ludwigs so hervorragende 
waren, daI3 man ihn eine halbe Klasse iiberspringen lie& Dadurch kam er Otto um 
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11/2 Jahre voraus, der in seiner Klasse wieder im Schreiben und Zeichnm, 
auBerdem aber im Turnen Ausgezeichnetcs leistete. Wegen seiner Freude an die 
sen Fiicbern verblieb er bis 1887 in dieser Schule. In den Jahren 1883-1887 
muBte DIEI~ verschiedene Krankheiten durchmachen (Angina, Driisenoperation, 
Scharlach). 

Auf Wunsch seines Vaters wurde Otto im Oktober 1887 in das als beste Schule 
bekannte Konigliche Joachimsthalsche Gymnasium, das damals noch in W h e n -  
dorf lag, umgeschult. Als er sich dem Rektor Dr. BARDT 51\18 diesem AnlaB - dieanal 
ganz mutterseelenallein - vorstellte, trat diem ihm steif, ,,als habe er einen Lade 
stock verschluckt", mit der Frage entgegen: ,,Bist Du auch so gut im Latein wie 
Dein Bruder?" Nach Beantwortung dieser Frage und einer kunen, aber hochnot- 
peinlichen Priifung wurde Otto in die Quinta aufgenommen. In dieser Schule, wo 
seine Ausbildung eine rein humanistische Richtung erhielt, hat er 71/2 Jahre bis 1895 
verbracht. Die ,,Bildungskrippe" muBten Ludwig und Otto - bei der Sparsamkeit 
der Mutter - jahraw, jahrei per pedes apostulorum erreichen, was den beiden 
Briidern, da der Schulweg durch ltindliche Umgebung fiihrte, reiche Gelegenheit zurn 
Botanisieren und aun Schmetterlingsfang gab. Die Ferien verbrachte die Familie 
DIELS rnehrem Male im Ostseebade Misdroy, das in DIELS' ErinnerUng die Perle 
unter den Nord- und Ostseebadern darstcllt. - DIELS erinnert sich lebhaft an das 
,,Drei-Kaiser-Jahr" (Wilhelm I., Friedrich III., Wilhelm II.). Ohne eigentliche Voraus- 
setzungen fiir die Politik hat er von h e n  Tagen anadas wechselvolle Schicksal seines 
Vaterlandes mit gr0Be.m Interese und nicht ohne Besorgnis verfolgt. - Eine heitere 
Note unter seinen Jugendeindriicken hat das ,,Weinabfullen" im Hause DIELS. 
Sein Vater als geborener Rheinliinder legte Wert auf einen regelmiiBigen, wenn auch 
bescheidenen WeingenuB. Zu jeder Mittagsmahlzeit erschicn eine Flasche leichter 
Rotwein auf dem Tische, von dem auch die Jungen zu kosten bekamen. Die in der 
Familie DIELS konsumiertcn Weine zeichneten sich durch Billigkeit, Saigkeit und 
besonders durch Reinheit aus. Da damals in Berlin das ubel der Weinpanacherei 
seh verbreitet war, erlangten die bei Gesellschaften im Hause DIEM verzapften 
Weine eine gewisse Beriihmtheit. Die Arbeitsteilung beim Weinabfuen aus den rie 
sigen Fiissern war gewohnlich die, d a B  Ludwig das Abfiilen iibernahm, wiihrend 
Otto die Flaschen verkorkte. Beim Einriiumen in den Weinschrank halfen sie sich 
gegenseitig - ein weiterer riihrender Beweis einer durchs ganze Leben wihenden 
briiderlichen Eintracht. DIELS hat stets die Gabe gehabt, sich zum Gaudium seiner 
Zuhorer uber Dinge in tragikomischer Weise ,,zu entsetmn", was ihn zu einem 
aul3erst faszinierenden Plauderer machte. Gleichzeitig als Beispiel fur seine ,,plasti- 
sche" Ausdrucksweise sei hier sein Bericht iiber einen seiner friiheren Bekannten, 
den wir hier ,,Putzke" nennen wollen, wiedergegeben: ,,Er hieB Putzke, lebt meines 
Wissens noch immer und ist unter anderem dadurch bemerkenswert, daD er 15 (!!) 
Kinder in die Welt gesetzt hat.". . . . ,,Aber damit nicht genug! Herr Putzke hat diese 
gewaltige Brut dadurch mit dem Fluch der L2icherlichkeit behaftet, daB er als eh- 
gefteischter Wagnerianer die wunderbarsten, aus Wagners Sagenwelt entnommenen 
Vornamen f i i  seine SproBlinge aussuchte. Der eine hieD ,,Parzival", der andre 
,,Lohengrin" usw. Und das ist kein Mhhen. Ich selbst habe als Assistent am Ber- 
liner Chemischen Institut vor langen, langen Jahren Parzival Putzke (!) unter den 
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Praktikanten meines Wes gehabt. Der Name pd te  insofem gar nicht einmal 
schlecht zu ihm, als es wirklich ein ,,miner Tor" war!" 

Nachdem DIEM' Vater 1887 zum Ordinarius ernannt und in den finanziellen Ver- 
hiiltnissen der Familie eine wesentliche Besserung eingetreten war, da ferner die 
Wohnung in der Lutmw-Strak fiir sieben Personen bei der immer mehr anschwel- 
lenden vaterlichen Bibliothek zu eng wurde, zog die Familie 1888/1889 zur Magde 
burgerstrah 20 um. Anfiinglich hatte Vater DIEM eine andere, noch schonere Woh- 
nung gemietet. Es stellte sich jedoch heraus, daD in dieser kurz vorher ein junges 
Mgdchen nach langen Leiden an Tuberkulose gestorben war, so dal3 der zu Rate 
gezogene beriihmte Bakteriologe ROBERT KWH im Hinblick auf die drei heran- 
wachsenden S o h  dringend von einem Einzug in diese Wohnung abriet. In einem 
der grokn Hintenimmer der Magdeburgerstrah hat DIE= mit seinen beiden Briidern 
viele Jahre - es mogen 14-15 gewesen sein - gehaust, geschlafen, sich gepriigelt 
und wieder vertragen. Alljiihrlich, fast auf den Tag genau, niimlich am 12. Mai - 
hbachteten sie von ihrem Fenster aus in einer hohen Pappel das Auftauchen 
eines Pirol-Piirchens, das ihnen mit seinem melodischen Rufe ,,Vogel Bulow, Vogel 
Billow" die endgiiltige Ankunft des Friihlings anzeigte. Wiihrend Ludwig sich in 
seinen MuDestunden mit seinem Herbarium oder anderen umfangreicheren botani- 
schen Werken beschiiftigte und so schon zielbedt  auf seinen spateren Beruf hin- 
arbeitete, erfreute sich der 12- 13-jkhrige Otto an den packenden Schilderungen KARL 
MAYS von Winnetou, Old Shatterhand, Hobble Frank und von DICKENS, desfen 
scharfe Beobachtungsgabe fiir menschliche Verhtiltnisse ihm sehr imponierte. Sein 
Gliick war vollkommen, als er an Stelle der mit viiterlicher Hilfe selbstgebastelten 
eine richtige Elektrisiermaschine erhielt. 

Etwa vienehnjiihrig wurde er zusammen mit seincm Bruder Ludwig in die Kiinste 
Terpsichores eingeweiht unter Leitung von Frau Direktor BeLmMA", die fur die 
8es Amt besonders geeignet war, weil sie der neugegriindeten Tanzstunde mit drei 
unverheirateten Tiichtem eine solide Basis gab. Nach dem Urteil Frau BELLERMANNS 
entwickelte sich Otto zu einem guten Ttinzer, wiihrend Ludwig es - trotz der Bemiih- 
ungen des Tanzmeisters ZIELKE - nur zu bescheidenen Erfolgen brachte. Zu eher 
anlUlich der Einstudierung des Walzers von Herrn ZIELKE gegebenen theoretiwhen 
Vorbemerkung: ,,Der Walzer, mine Damen und Herren, ist der schonste, aber 
auch der schwerste Tam!", gab DELS folgenden klassischen Kommemtar: ,,Das 
stimmt! - Mancher lernt ihn nie und auch dam nur kiimmerlich!" - 

Am 5.4.1892 wurde DIELS kontirmiert. GewissermaDen als Stilprobe und zur 
Charakteristik seines kritischen Sinns, nicht am wenigsten sich selbst gegenuber, 
gleichzeitig aber als ein Beleg fiir seine kindlich-glaubige Natur, sei hier aus seinen 
Erinnerungen ein Auszug aus dem Kapitel uber seine Konfinnation wiedergegeben: 
,,Ich habe mir bis auf den heutigen Tag weder durch die Leitstitze besagter Philo- 
sophen noch durch die Beschiiftigung mit der Chemie meinen Glauben nehmen 
lassen. D. h. den Glauben an ein hoheres Wesen oder eine hohere Macht, die die 
ewigen Gesetze des Makro- und Mikrokosmos lenkt. Ob man diese Macht Gott 
nennen oder wie man sie sich vorstellen will, bleibt jedem uberlassen. . . ." ,,SO ist 
es denn auch dem Konfirmationsunterricht nicht gelungen, meinem Glauben etwas 
hinzuzufiigen oder von ihm etwas fortzunehmen." 
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AUmiihlich niiherte sich der Tag, an dem Orro DIELS die Schule als Abiturient 
verlassen sollte. In diesem Zusammenhange mag es interessieren, mit welchen Ge 
danken er auf die im Joachimsthalschen Gymnasium verbrachten Jahre zuriick- 
blickt: . . . . ,,GewiI3 wird es - besondm unter den Alumnen - den einen oder 
anderen gegeben haben, der eine so reife und erfreuliche Auffassung von seine Pflich- 
ten als Schiiler und von dem Sinn des hoheren Schulunterrichts hatte, aber bei der 
gam uberwiegenden Mehnahl und so auch bei mir war es ganz gewil3 nicht der 
Fall! Ich ging ZUT Schule, weil mein Vater es 80 bestimmt hatte und weil mir gesagt 
worden war, daD fiir die Wahl eines spater zu ergreifenden Berufes das Abiturienten- 
examen die notwendige Voraussetzung sei." 

Wie bereits erwiihnt, hat Orro DIELS sein Manuskript ,,Werden und Wirken eines 
Chemieprofessors" mit dem Gedanken an die nachfolgende Chemikergeneration 
geschrieben. Es diirfte daher in seinem S h e  sein, wenn wir aus diesem Manuskript 
- gewisSennaBen als weitere Stilprobe - den Abschnitt iiber Dre~s' mte  Beriihrung 
mit der Chemie unter Vornahme geringfiigiger Kiimmgen nachstehend zum Abdruck 
bringen: 
,,Es ist nichts Seltenes, daD heranwachsende Knaben in einem gewissen Alter sich 

mit Leidenschaft mit naturwhenschaftlichen Dingen beschiiftigen. Die einen sam- 
meln pflanzen, die anderen E m  und Mineralien, wider andere i n t d e r e n  sich fiir 
Schmetterlinge und Wer, und endlich gibt es nicht wedge, die von den Wundern 
der Chemie mit ihren hkhst uberraschenden Erscheinungen so benommen werden, 
daB sie all- andere dartiber vergessen. 
Zu den zuletzt Genannten habe auch ich gehort, und das ist so gekommen: Als 

Sextaner war es mir vergonnt, durch einen eigentwchen Umtand zum mten Male 
die Bekanntschaft mit chemischen Erscheinungen zu w h e n  und dadurch ihren Reiz 
kennen zu lernen. Em Lehrer, dessen Name SCHELLBACH auch heute noch hier und 
da in der chemischen Literatur genannt wird, veranstaltete zum Dank dafiir, daO ihm 
die Schiiler alte Leinedappen und Handtucher, die sie ihren Eltern abgebettelt hat- 
ten, mitgebracht hatten, fiir Sexta und Quinta eine chemische Experimentimtunde. 
Von den wunderbaren Dingen, die wir dabei zu sehen bekamen, entsinne ich mich, 
als whe es gesm g e w m ,  der Violetten Joddiimpfe, des Eintragens eher hell rot- 
gliihenden Platinschale in kaltes Wasser, wobei sie ebem blank und silberhell blieb 
wie vorher; d m  der schonen Versuche mit Wasserstoff und Sauerstoff, die auch 
heute noch dem jungen Chemiker zur Einfiiihrung in seine Wissenschaft dienen, und 
so marcher anderer Experimente, die ich nicht weiter aufiiihlen will. Wenn man 
bedenkt, daB diem Experimentierstunde des ,,ollen SCHELLBACH", wie wir ihn despek- 
tierlich nannten, fast sechzig Jahre nuiickliegt, 80 kann man sich einen Begriffmachen, 
wie tief ihr Eindruck auf mich g e w m  ist ! 

Eine noch innigere und diesmal fiir die kiinftige Wahl meines Lebensberufes ent- 
scheidende Beriihrung mit der Chemie hat sich allerdings erst einige Jahre spater 
ergeben, als ich etwa 13 - 14 Jahre alt war. Mein zilterer Bruder Ludwig, der mir 
auf dem Gymnasium zwei Jahre voraus war und der damals das obligate halbe Jabr 
Chemieunterricht hatte, versuchte, das, was er in der Schule -hen und gelmt 
hatte, zu Hause mit einfachen Mitteln naclmmachen. Dabei wurde ich sein Gehilfe 
und iibertraf ihn bald so sehr in leidenschaftlicher Hingabe fiir diese Dingo, daD ich 
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schlieBlich bei unsercn chemischen Experimentierkunsten der spiritus rector wurde, 
w-d die Neigung zur Chemie bei meinem Bruder mehr und mehr zu Gunsten 
der von ihm schon als Meinem Jungen geliebten Botanik nuiicktrat. Mein Vater stand 
unseren chemischen Versuchen zunkhst sehr wohlwollend gegenuber. Denn auch er 
hatte sich als Junge lebhaft fiir Chemie interessiert und hatte in einer Bodenkammer 
des vilterlichen Hauses mit Eifer und, wie es yheint, mit Geschick experimentiert. 
Das war in der damaligen Zeit immerhin etwas Ungewohnliches! In der Erinnerung 
an seine eigene Jugendzeit suchte er daher meinen Eifer und ein tieferes Eindringen 
in die Wissenschaft Chemie in jeder Weise zu fordern. Zunilchst schenkte er mir zu 
Weihnachten ein mar  recht dickleibiges, aber ausgezeichnetes Einfuhrungsbuch : 
ST~CKHARDT: Schule der Chemie. Dieses Buch, dem u. a. auch A. v. BAEYER seine 
erste Einfiihrung in die experimentelle Chemie verdankte, war fur mich wie eine 
Offenbarung. Ich konnte nun - teils allein, teils mit meinem Bruder zusammen - 
mit viel besserem Versttlndnis als vorher eine Unmenge chemischer Experimente aus 
den Gebieten der anorganischen und der organischen Chemie anstellen. Auch die 
theoretischen Kapitel suchte ich zu meistern. Da aber in der damaligen Auflage des 
Werkes noch die alten Aquivalentformeln gebraucht wurden, w-d in anderen, 
mir zugzinglichen Chemiebuchern bereits die modemen, auch heute noch ublichen 
Formeln eingefm waren, so entstand manche Verwirrung in meinen Gedanken- 
giingen, und ich hatte damals noch nicht die Energie, die sich mir entgegenturmen- 
den Schwierigkeiten bis zu ihrer Wunel zu verfolgen und zu beseitigen. 

Auch in der Beschaffung der fiir unsere chemischen Versuche erforderlichen Glas- 
sachen, Chemikalien und sonstigen' Geriltschaften hatten wir manche Schwierig- 
keit! Da war zuniichst die finanzielle Seite der Angelegenheit. Unser Taschengeld 
war mehr als kiimmerlich, und wenn auch der GroBvater DUBELL in Wiesbaden 
uns fiir gute Schulzeugnisse oder sonstige Leistungen gelegentlich eine Extraspende 
zukommen lieD, so wollte es doch hinten und vorne nicht reichen! Wir hatten in 
unermudlichen Gtlngen Berlin durchstreift und schlieRlich einige fiir unsere beschrhk- 
te Biirse geeignete Geschiifte aushdig gemacht: Da gab es z. B. in der Potsdamer- 
straBe eine Firma BLSlsINo & Co., wo wir in einem modrig riechenden Kontor Retor- 
ten, Gasentbindungsflaschen, Vorlagen, Glasrohren, Woulfsche Flaschen usw. meist 
in beschadigtem Zustande und daher zu herabgesetzten Preisen erstanden. Besondere 
Not hatten wir mit der Beschaffung gewisser Chemikalien, die man uns Jungen 
- wohl mit Recht - nicht in die Hiinde geben wollte. Aber wir hatten uns nicht 
entmutigen lassen und nach langem Suchen SchlieBlich zwei,Drogerien entdeckt, wo 
man sich uber solche Bedenken hinwegsetzte und an uns alles verkaufte, was wir 
haben wollten. Die eine lag ganz im Zentrum von Berlin, dicht bei der Petri-Kirche, 
und lieferte uns u. a. das damals noch recht kostbare Kalium und Natrium. Die andere 
befand sich in der Wilhelm-StraBe. Auch hier konnten wir alles bekommen. Offenbar 
war der Verkiiufer der imgen Meinung, daR wir - allerdings auffallend jugendlich 
aussehende - Studenten seien, die sich mit ernsthaften, chemischen Versuchen 
beschiiftigten. Wir waren mit groBem Eifer und viel Interesse bei der Sache und hatten 
trotz aller Miihe, trotz gelegentlicher Explosionen und Schwierigkeiten, die die Vor- 
bereitungen uDsefef Versuche kosteten, groh Vergnugen daran. hider  nahm die 
Herrlichkeit ein vomitiges und unrillunliches Ende! Als wir eines Tages beim Abwii- 
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gen konzentricrter SchwefeWure auf der Briefwaage unsercs Vaters, die auf seinem 
gerade frisch polierten Schreibtisch stand, die Waage und auch den Schreibtisch durch 
verschuttete Schwefelsiiure besudelt hatten, brach bereits ein krilftiges Donnerwetter 
uber uns herein; aber schlieRlich venogen sich die Wolken noch einmal. Als dam 
aber danach - durch meine Schuld - cine frische Gardinenwasche unserer Mutter 
durch leichtsinnig verspritzte Sthbchen von Fuchsin oder Eosin rosenrot geworden 
war, da war man mit Recht sehr eniirnt iiber diese Friichte unseres chemischen Wir- 
kens! Da unsere Mutter unsere Tiitigkeit sowieso nicht mit allzugrokm Wohlwollen 
verfolgt hatte und bei den Entschlussen meines Vaters eine entscheidende Stimme 
hatte, so kam es so, wie es kommen muDte! Die Wtlichen chemischen Geratschaften, 
Glassachen und Chemikalien kamen in eine grok Kiste, wurden konfisziert und ver- 
schwanden schlieDlich auf Nirnmerwiedersehen! 
In den folgenden Jahren bestand, wie die Dinge bei uns in der Familie lagen und 

wed, wie ich bereits angedeutet habe, mein Bruder Ludwig das Interesse an der Chemie 
so ziemlich verloren hatte, fiir mich keine Aussicht, meine Experimentierkiinste wia 
der aufzunehmen. Umsoweniger, als die Anforderungen, die das Gymnasium stellte, 
immer grokr wurden und ich den grooten Teil des Tages aukrhalb der Schulzeit 
den Schularbeiten widmen muRte. Aber mein EntschluR stand fest, daR ich nach dem 
AbschluR des Gymnasiums, also nach dem Abiturientenexamen, Chemie studieren 
wiirde. Ich hatte die Ubemugung, daI3 das Studium dieses Faches meinen Wiinschen 
und meiner -bung am meisten entsprechen wiirde. 

Als ich daher Ende Februar 1895 das Examen glucklich bestanden hatte, bedurfte 
es bei mir keiner Erorterung iiber die Wahl des Berufes, sondern es war nur noch die 
Frage zu entscheiden, wo und wie ich mein Studium am besten beginnen solle." 

S T U D m  

Wiihrend D ~ L S  gem an einer anderen Universittit studiert hatte, hatte der , ,Familien- 
rat", womit er seine Eltern meint, entschieden, daR er aus verschiedenen Grtinden in 
Berlin studieren sollte. Auch bei den folgenden Ausfuhrungen geben wir - um der 
Persijdchkeit Orro DIELS' voll gerecht werden zu koMen - viele Stellen aus dem 
e r w h t e n  Manuskript in direktem Zitat. Im Jahre 1895 bestand fiir einen ,,wissens- 
durstigen Jiinger der Chemie" die Alternative, am I. oder 11. Chemischen Univer- 
sitiits-Institut zu studieren, deren Direktorcn die Professorem E. F I S C ~ R  bzw. H. LAN- 
DOLT waren. Zwischen beiden war die Regelung getroffen, daD im Sommer-Semester 
LANDOLT, im Wintersemester FISCHER iiber ,,Anorganische Experimentalchemie" las, 
wtihrend es fiir die ,,Organische Experimentalchemie" umgekehrt war. Da DIE= sein 
Studium zum Sommer-Semester aufnahm und mit der Anorganischen Chemie begin- 
nen wollte, kam er zuerst ans LAmLT'sche Institut, wo er im Laufe eines Semesters 
die vorgeschriebene Anzahl qualitativerAnalysen erledigte. Im AnschluR daran absol- 
vierte er sein Militiijahr als ,,Emjiihrig-Freiwilliger". Zum Winter-Semester 1896 
setzte er sein Studium im grokn Anorganiker-Saal des Institutes von EMU FISCHER 
in der Georgenstrak fort. Dieser Saal stand unter der Leitung von Dr. PILOTY, des 
Schwicgersohnes A. v. BAEYBRS. ]In dieser Zeit lernte DIEU CARL NEWBERG, O'rm 
W o r n  und ALPRED DILTHEY niiher kennen. NEUBERO, der offenbar an praparativen 
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Arbeiten groI3ere Freude hatte als an quantitativen. verursachte hier unter dem Abzuge 
e h l  eine gewaltige Explosion, als er den fiir einen jungen Praktikanten immerhin 
bemerkenswerten Versuch machte, Silico-acetylen Si2H2 damstellen. Wie DIBLS 
berichtet, trat bei dieser Gelegenheit Herr Dr. PILOW energisch in Funktion, und 
zwischen ihm und dern vor schreck kreidebleichen NEUBERG entwickelte sich folgen- 
der Dialog: PILOTY (zornbebend): ,,Was haben Sie denn eigentlich angestellt?" 
NEUBERG (vor Angst schlotternd): ,,Ich wollte Silico-acetylen darstellen !" PILOW 
(in hkhster Wut): ,,Silica-acetylen? So eine Dummheit! Machen Sie lieber erst ein- 
ma1 Ihre Analysen sauber und anstiindig! Da haben Sie, weiD Gott, genug dran zu 
tun!" - Wenige Tage nach Beginn des Semesters beobachtete DJELS, ,,wie ein grokr, 
sehr aufrecht schreitender Mann mit Kneifer und schwamm Vollbart mit weit aus- 
holenden Schritten, gefolgt von einem Laboratoriumsdiener, durch den Saal ging". 
Er fie1 DIELS besonders dadurch auf, da13 er - im Saal! - einen steifen, schwanen 
Hut auf dern Kopfe hatte und mit einer blauen Litewka bekleidet war. DIELS fragte 
seinen Nachbarn, wer das gewesen sei. Diem blickte ihn htichst verwundert an und 
antwortete: ,,Ja, wissen Sie denn das nicht? Das war doch FISCHHR!" Als DIELS ihn 
kun darauf in der Vorlesung wiedersah, machte er einen ganz anderen Eindruck: 
,,Er emchien ohne Hut, so daD man das schon stark gelichtete Haupthaar zu sehen 
bekam. An Stelle der Litewka trug er einen vollig zugeknopften schwanen Gehrock, 
der sein Gesicht besonders bleich erscheinen lieB. Er trat dann, begriiBt von dern 
donnernden Getrampel seiner 5-600 Horer, hinter die Mitte des langen Experimen- 
tiertisches und begann, zuniichst mit leiser Stimme, seine Vorlesung." ,,Em FISCI~~R 
war ein hervorragender Redner, der seine Horer nicht bloB durch die vollendete Dik- 
tion, sondern auch durch die tiefen Gedanken, zu denen sein Vortrag anregte, zu 
fesseln und zu begeistern WuRte. Dam kam die Fiille schoner und iibemugender 
Experimente, die von dem jeweiligen Vorlesungsassistenten und dem aus WWburg 
nach Berlin mit iibergesiedelten factotum WETZEL auf das sorgfiiltigste vorbemitet, 
ihre Wirkung auf die Zuhorer niemals vedehlten." Unter einem solchen Lehrer mach- 
ten DIELS' Kenntnisse in der allgemeinen und speziellen anorgankchen Chemie rasche 
Fortschritte. Trotzdem bedeckte sich DmLs eines Tages nicht gerade mit Ruhm: 
,,Ich war gerade mit der quantitativen Trennung von Eisen und Aluminium beschiif- 
tigt, als zum ersten Male und zu meinem unermeDlichen Staunen Fmxm mit freund- 
lichem Ucheln an meinem Platz trat, mich nach meinen Arbeiten im allgemeinen 
und nach der theoretischen Grundlage der Eisen-Aluminium-Trennung im besonde- 
ren befragte. Ich war durch das plotzliche und absolut Ungewohntc dieses Ereignisses 
vollig consterniert und mine Antworten, auf die ich mich nach so langer Zeit im 
einzelnen nicht mehr zu besinnen vermag, werden, wie ich fiirchte, nicht ganz den 
Erwartungen entsprochen haben, die mein Examinator auf mich gesetzt hatte. Er gab 
mir schlieDlich lachelnd den wohlgemeinten Rat, vor jeder chemischen Arbeit, die 
ich in Angriff nehmen wollte, zunkhst ihre theoretischen Grundagen genau m studie- 
ren. Ich fiihlte mich damals doch etwas beschiimt, habe aber in Zukunft - und das 
ist das Wesentliche - FISCHERS Rat befolgt!" Gegen Ende dea Sommer-Semesten 
1897 schloD DIELS seine quantitativen Studien mit einer Analyse des Fahlerzes ab. 
Zu Beginn des Winter-Semesters 1897/98 trat er in die Organische Abteilung des 
Institutes iiber, wo der eine Saal der Leitung von Dr. HARRIES, der andre der von 
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Dr. GABRIEL untmtand. DIEM begann in dem von betmuten Saal, wo auch 
einige von FISCHERS Doktoranden arbeiteten. FBCHER besuchte diesen Saal daher t9g- 
lich und gab auch Dms schon in dieser Zeit wertvolle Anregungcn. Nach AbschluB 
der iiblichen priparativen Ausbildung beauftragte FISCI~ER Dm~s  mit der Darstellung 
einer Reihe von Prtiparaten aus dem Gebiete der Kohlenhydrate. Auf diesem Saal 
machte DIBL~ viele neue Bekanntschaften, und es kniipften sich Beziehungen an, die 
sein ganzes Leben hindurch bestanden haben. Zu erwtihnen wiire mdchst der Saal- 
assistent -, in dessen Stellung DIELS aufrickte, als dieser Abteilungsleiter 
wurde. Auch spater, als Dms 1916 zum Ordinarius in Kiel M e n  wurde, trat er 
die Nachfolge von HARRIES an. An weiteren niiheren Belcanntschaften aus jener Zeit 
wWn zu erwtihnen W. TRAUBE, P. JACOBSEN, R. STELZNER und J. M w n .  An Stelle 
des damals noch nicht existierenden Verbandsexamens muDten sich die Praktikanten 
vor Beginn ihrer Doktoriubeit einer Priifung der Reihe nach bei den Herren FESCHBR, 
GABRIEL, pIu>n und HARRlEs unterziehen. Nach Umschiffung dim Klippen begann 
DIELS zum Sommer-Semester 1898 seine Doktorarbeit unter der Leitung von E m  
FISCHER. Diescr war der Ansicht, daD kn Verhalten der Purin- und Cyanur-Verbm- 
dungen eine Analogie bestehe. Von dieser Voraussetfllng ausgehd, schlug er Dn3r.s 
vor, den Versuch zu machen, nach den in der Purin-Gruppe - speziell bei der Reduk- 
tion des 2.6.8-Trichlor-purins - gemacht.cn Erfahrungen das seit langem bekannte 
Cyanurchlorid C3N3c13 zum Cyanmasserstoff C~NJHJ zu reduzieren. DIELS war 
von dieser Aufgabe sehr angetan, zumal die Darstellung des Ausgangmaterials nach 
friiheren hgaben von A. W. v. HOF~~ANN und von P. KLASON keim Schwierigkeiten 
zu bieten schien. Bein Versuch der Darstellung des Cyanurchlorids erlebte er jedoch 
eine bittere Entthchung. Zwar bereitete die Darstellung dets monomeren ChIorcyans 
aus Cyanwaserstoff und Chlor in Chloroform nach der gegebenen VorschrZt keiie 
Schwierigkeiten, aber die beschriebene Trimerisation zum Cyanurchlorid trat auch 
nicht spurenweise ein. An diesem J3rgebnis war trotz zahlreicher, unter verschiedenen 
Bedhgungen anmtellter Versuche nichts zu iindem. DIBLS stellte - da unter diesen 
Auspizien das Gesicht E m  Frsamu immer Wger wurde - folgende uberlegungen 
an : ,, Wenn weder die khafTenheit des Chlors noch die der Blaus2Lure fiir das Versagen 
der Polymerisation in Betracht kamen, so m a t e  am Ende das als Liisungsmittel ver- 
wendete Chloroform daran schuld sein, was man sich freilich nur schwa vorstellen 
konnte. Gliicklicherweise scheute ich einen dahhgehenden Versuch nicht. Ich erin- 
nerte mich, daB die Apotheker dem Chloroform, um es haltbarer zu machen, 1 % Alko- 
hol zusetzten und daB dim Zusatz nach der pharmakop. germ. vorgeschrieben war. 
Da nun das Chloroform, das ich wiihrend der ersten acht Wochen meiner MiMolge 
fiir meine Versuche benutzt hatte, ein reines Prtiparat gewesen war, so kam mir der 
Gedanke, es einmal mit einem mit einem Prozent Alkohol vermischten Chloroform 
zu versuchen. Der Erfolg der sich daraufhin sofort einstellte, war auch in Bezug auf 
die Ausbeute geradezu verbliiffend!" Und weiter sagt mu: ,,Ich war sehr stolz auf 
mine erste, bis auf den heutigen Tag unverstibdliche Beobachtung, die so verwun- 
derlich war, daB sie FISCHBR erst glaubte, nachdem er sich selbst von ihrer Richtigkeit 
iiberzeugt hatte." Mit kilogrammweise hergestelltem Ausgangsmaterial konnte nun 
D ~ L S  zeigen, das WHBRS ,,prognostizierte Analogie" - cum grano salis - wirklich 
zutraf, wenn auch die Reduktion zum Cyanurwaswstoff nicht gelang. D m  erhielt 
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aber dessen Mono- und Diamino-Derivat. Er konnte weiter zeigen, daB sich die drei 
Chloratome des Cyanurchlorids successive durch die Reste des Ammoniaks, des 
Methylamins und des Athylamins ersetzen lassen, so daB schlieI3lich ein Methyl- 
athyl-melamin der Zusammensetzung C~N~(NH~)(NHCH~)(NHC~HS) entstand. Da 
DIEIS weiter nachweisen konnte, d a R  bei diesem Ersatz der Chloratome die Reihen- 
folge der Einfiihrung der Basenreste ohne Bedeutung ist, indem immer dasselbe Pro- 
dukt entsteht, gelang zum ersten Male der experimentelle Nachweis, daB die Cyanur- 
Verbindungen symmetrisch gebaute Triazine sind. Nach AbschluB seiner experimen- 
tellen Untersuchung ,,Zur Kenntnis der Cyanurverbindungen" kam dann mit dem 
6. Juli 1899 der Tag heran, wo O-rro DIEU in Frack und weihr Binde, den Cylinder 
auf dem Kopfe uber die ,,Linden" langsam zur Universitat bummelte. Nicht allein 
die sommerliche Warme, sondern auch die Aufregung vor dem bevorstehenden Dok- 
torexamen verursachte ihm manchen SchweiBtropfen - sollte er sich doch a u k  in 
den Fachern Chemie, Physik und Botanik auch einer Rufung in der Philosophie 
unteniehen. Alles ging soweit glatt. In der Philosophie wurde man sich uber ARISTO- 
TELES Personlichkeit, Lehre und Schriften bald einig. Dann aber wechselte das Thema 
auf die Geschichte der Philosophie und somit auf den Inhalt einer Spezialvorlesung 
uber, die der Herr Kandidat nicht gehort hatte. Man wird sich vorstellen konnen, wie 
das bis dahin munter fieI3ende Gesprach, plotzlich in einem Monolog endigte! Als 
vor der Verkundung des Priifungsergebnisses der Dekan an die Fakultat die Frage 
richtete, ob jemand das Examen des KandidatenDms f0rtzusetze.n wiinsche, meldete 
sich - o Schreck! - tatstichlich eine Stimme: ,,Jawohl! Ich! Ich mijchte niimlich an 
den Herrn Kandidaten die Frage richten, ob er ein Sohn unseres Kollegen ist?". 
Nach dieser allgemeines Gelachter und bei DIEIS ein Gefuhl der Erleichterung hervor- 
rufenden Frage wurde ihm eroffnet, daI3 er das Examen mit dem Pradikat ,,ma- 
cum laude" bestanden habe. 

AKADEMISCHER WERDEOANO 

Als DIEM nach uberstandenem Rigorosum E m  FISCHER das Dedikationsexemplar 
seiner Dissertation uberreichte, fragte ihn dieser, ob er Lust habe, zum 1. Oktober 1899 
die Stelle als Vorlesungsassisrent bei ihm zu ubernehmen. Dieses Anerbieten nahm er 
mit grol3er Freude, Stolz und Dankbarkeit an, obwohl er sich dariiber im Klaren war, 
da13 es gerade in diesex Stellung unter einem Chef wie EMIL FISCHER galt, die Ohren 
steif zu halten. In dieser Stellung nahm er am Umzuge in den Neubau des Chemischen 
Institutes in der Hessischen Strah teil und assistierte FISCHER bei der ,,Vorlesungs- 
schau", die anlaI3lich der feierlichen Eroffnung dieses Institutes veranstaltet wurde. 
Auch als FISCHER ihm zwn 1. Oktober 1900 die Unrerrichtsossisrenrur des Organi- 
schen Saales I1 (Abteilungsvorsteher c. D. HARRIES) und vier Jahre spater diejenige 
des Organischen Saales I (Abteilungvorsteher R. PSCHORR) anbot, nahm ex dim 
Vorschlage mit Freuden an. In der Stellung als Unterrichtsassistent des Saales I 
habilitierte er sich im Jahre 1904. Nach Erlangung der venia legendi triiumte er in 
jugendlichem Optimismus von einem Riesenzulauf von Horern zu seiner ersten Vor- 
lesung. Es kamen jedoch nur etwa funfunddreiBig. Als er seiner Enttauschung dariiber 
gegeniiber seinem Kollegen GABRIEL Ausdruck verlieh, antwortete der ,,Urberliner" 
mit der rhetorischen Frage: ,,Sie dachten wohl, Ihre Horer wiirden Sie mit Wein 
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be j i ek?  ,,Im gleichen Jahre nahm er an Stelle von HARRIES, der sich in letzter Minute 
von der Aufgabe zuriickzog, an der Weltausstellung in St. Louis teil, wo er f& die 
von ihm ausgestellten Riiparate die grok goldene Medaille erhielt. In jener Zeit 
herrschte irn neuen Chemischen Institute der Universitiit ein reges wissenschaftliches 
Treiben. AuBer E m  FISCHER arbeiteten dort ah Abteilungsvorsteher die Herren 
S. GABRIEL, 0. RUFF und C. D. HARRIES, als Assistenten aukr  DIBL~ die Herren 
R. BCHORR, A. STOCK und 0. W O L ~ .  Am dem Kreise um Emil FISCH~R erinnerte 
sich DIEU besonders lebhaft an die Herren W. v. MBEN, A. WINDAUS, H. WIELAND, 
H. FISCHER, F. FISCHER, E. ABDBRHALDEN, 0. EMMERLING, F. SACHS, E. MADELUNG, 
K. Hm, P. FRITSCH, K. FREUDENBERG, J. Wm, W. HAARMANN, J. HOUBEN, F. WEI- 
GERT, P. WEISSGERBER, F. ARMSTRONG, H. LEUCHS, W. AXHAUSEN, TH. D~WINGHAUS, 
P. BERGELL, E. K~NIGS, F. RBUTER und A. SKITA, mit denen er z. T. lebenslbglich 
befreundet blieb und deren Anregungen er mit Dankbarkeit anerkannte. - Im Jahre 
1906 wurde DIELS auf Vorschlag FISCHERS Titularprofessor. Einer 1909 an ihn ergan- 
genen Anfmge, ob er gewillt sei, das Extraordinariat fur Anorganische Chemie an 
der Universitiit Breslau zu ubemehmen, stellte er sich ablehnend gegenuber. 1913 
wurde er Abteilungsvorsteher an der Universitiit Berlin und damit Nachfolger von 
R.PSCHORR, der seinerseits als Ordinarius an die Technische Hochschule Berlin- 
Charlottenburg berufen worden war. Kaum hatte DELS sich in seiner neuen Stellung 
eingelebt, brach am 1. August 1914 der erste Weltkrieg aus. Im zweiten fiegsjahr 
wurde er am 1.4. 1916 als Ordinarius an die Christian-Albrechts-Universitiit nach 
Kiel berufen als Nachfolger von HARRIES, der - funfiigjahrig - um seine Entlassung 
aus dem Staatsdienst nachgesucht hatte. Am Kieler Institut wirkten zu jener Zeit als 
Abteilungsvorsteher die Herren MUMM (Anorganische Chemie), RUGHEIMER (Pharma- 

Dlsu (Mitte) irn Kreise seiner Mitarbeiter (von links nach rechts): Frl. ILSE GOBEL, Frl. 
CARRY SALOMON, Frl. SIBYLLB UTHBMANN, Frl. AIUMINTA NISSBN, Herr NOACK (S. S. 1918) 
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zeutische Chemie) und FEIST (Chemische Technologie). Die Abteilung fiir Physika- 
lische Chemie wurde durch den Privatdozenten G.PREUNER verwaltet. Der Organische 
Arbeitssaal unterstand der Leitung von K. FREUDENBERG, der damals noch Privat- 
dozent war und bald darauf zum Militiirdienst einberufen wurde. In Kiel begann 
DELS zuniichst mit der zweckmal3igen Einrichtung seines Privatlaboratonums. Vor 
allem machte er sich vie1 Miihe mit der ErgZinzung der Glas- und Praparaten-Samm- 
lungen fur die grohn Experimentalvorlesungen in der Anorganischen und Organi- 
schen Chemie. Infolge des Krieges waren diese und die Praktika zunirchst nur schwach 
besucht. Unter seinen deneitigen Mitarbeitern uberwog das schone Geschlecht, wie 
das vorstehende Bild von DIELS im Kreise seiner damaligen Schuler aus dem Jahre 
1918 zeigt. 

In Kiel erlebte er in den Monaten Oktober/November 191 8 die Schrecken der Revo- 
lution und das allmzihliche Wiederaufleben der Lehre und Forschung. Nach Beendi- 
gun0 des Krieges nahm D m  auch aktiv an der Arbeit der neugegriindeten ,,Kieler 
Universitiitsgesellschaft" teil, die m Aufgabe hatte, die etwas locker gewordenen 
Beziehungen zwischen der Landesuniversitiit und der Provinz Schleswig-Holstein 
fester zu knupfen und dadurch der Universittit neuen Auftrieb zu geben. In diesem 
Rahmen hielt D m  eine ganze Reihe von Experimentalvorlesungen in Kiel, Flens- 
burg, Lubeck, Husum, Heide, Neumunster, Itzehoe, Schleswig, Segeberg und Altona. 
Vom 5. Man 1925 bis 5. M h  1926 war er Rektor magnificus an der Universitiit Kiel. 
Das Them seiner Rektoratsrede war ,,ober die Bedeutung von Zufall und Instinkt 
bei grol3en chemischen Entdeckungen". Er wurde Mitglied der Akademien der Wissen- 
schaften zu Gottingen und zu HaUe (Leopoldina) und der Bayrischen Akademie der 
Wissenschaften zu Miinchen. 193 1 erhielt er die Adolf-Baeyer-GedenkmLinze. MU- 
lich seines 70. Geburtstages wurde er von der Medizinischen Fakultiit der Christian- 
Albrechts-Universit in Kiel zum Ehrendoktor emannt. Am 19. Juli 1949 feierte er 
sein goldenes Doktorjubilaum. 

In Kiel, wo er bis zum Ende seines Lebens - trotz mehrerer an ihn ergangener 
ehrenvoller Berufungen (Universitat Giehn, Handelshochschule Berlin, Techaische 
Hochschule Eerlin) verblieb, verlebte er auch den zweiten Weltkrieg (1939-1945), 
der ihm - mhr noch als der erste - die Schrecknisse des Krieges fuhlbar machte. 
Bis zum Beginn des Jahres 1943 konnte trotz aller Schwierigkeiten und zahlreicher 
Luftangriffe ein leidlicher Lehr- und Forschungsbetrieb aufrecht erhalten werden. Vom 
Beginn des Jahres 1944 an wurde das Chemische Institut der Universitiit Kiel durch 
indhkte und direkte Wirkung der Luftangriffe zunehmend m t o r t  und schliefllich 
in den s 0 ~ 0 ~ t e n  des gleichen Jahres zum groflten Teil ein Opfer der Flammen. 
DIEM hat aus dieser Lap die Konsequenzen gezogen und im September 1944 beim 
Ministerium M seine Emeritierung nachgesucht. Mit der offiziellen Genehmigung 
dieses Gesuches zum 31. M h  1945 war jedoch seine akadernische Laufbahn noch 
nicht beendet. Nach Beendigung des Weltkrieges wurde er zu BegiM des Jahres 1946 
gebeten, bis zur Emennung seines Nachfolgers wieder die Leitung des Institutes zu 
ubemehmen. Seine Tatigkeit in einigen behelf&ig eingerichteten RHumen des 
zerstijrten Institutes beschrankte sich im wesentlichen auf die Verwaltung und die 
Abhaltung von Vorlesungen, da zunkhst ein praktisches Arbeiten nicht in Betracht 
kam. Die Vorlesungen uber Anorgankche und Organische Experimentalchemie mub 
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ten im GrolJen Horsaal des Zoologischen Institutes und wegen der grohn Zahl der 
Horer doppelt gelesen werden. 

Nachdem er am 1. Oktober 1948 sein Amt beruhigt in die Hiinde seines Nachfolgers, 
Prof. Dr. RUDOLF GREWE, hat legen komen und kun darauf unter dessen Vorsitz 
Drers' Ausscheiden aus dem Amte in hiichst ehrenvoller Weise gefeiert worden war, 
wiire ftir ihn derZeitpunkt inne gswesen, sich seinemOtiumcwn dignitatehinzugeben. 
Allein durch das unergriindliche Walten des Schicksals war es ihm bestimmt, da0 er 
im Jahre 1950 mit dem Nobelpreis fiir Chemie, den er mit seinem Schiiler K. ALDBR 
teilte, ausgezeichnet und dadurch erneut und mhr als je zuvor in das Rampcnlicht 
wissenschaftlicher und offentlicher Anerkennung gestellt wurde. Am 1O.Demmber 
des gleichen Jahres nahm er - fast fiinfundsebzigjig - diem Auszeichnung in 
Stockholm eigenhiindig entgegen. Nach Kiel m%c@kehrt, wurde er vom Rektor, 
zahlreichen Lehrern und Studenten der Kieler Universittit am Bahnhof empfangen 
und mit allen Ehren im Fackelzug zu seiner Wohnung begleitet. Kun darauf wurde 
in Kiel eine StraRe zur Erinnerung an sein ruhrnvolles Wirken in dieser Stadt nach 
ihm ,,Dielsweg" benannt. 

Otto Diels kurz vor seiner Abreise nach Stockholm hn J a b  1950 

VBRHiiLTNIS zu BMIL ~SCHBR 

Obwohl DIBLS seinen Lehrer E m  Fisc~w schon als Doktorand und als Vorlesungs- 
assistent g e ~ ~ m  kennengelernt hatte, hat sich ein nilheres VerWtnis zwischen 
beiden erst vom Jahre 1904 ab entsvickelt, wo Fxmnm ihm die Untenichtsassistentur 
des Organkchen Saales I iibertrug. Him folgt DIBLS' eigener Bericht: ,,Da Fmmw 
Doktoranden und sonsti@ Mitarbeiter in diesem Saale arbeiteten, pflegte l%mn 
mindestens zweimal ttiglich, gewohnlich gegcn 9 und 16112 Uhr, dort Seinen Rund- 
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gang zu machen. Dabei trug er stets den bereits erwhten steifen schwamn Hut 
und die dunkelblaue Litewka. Zunzichst ging er zu seinen Doktoranden'und Mit- 
arbeitem, mit denen er die im Gang befindlichen Versuche, bisweilen in recht tem- 
peramentvoller Weise, besprach. AnschlieDend wandte er sich zu den selbstandig 
arbeitenden Herren und Ausliindern, mit denen er sich besonders gem auch uber 
nichtchemische Dinge unterhielt. Endlich trat er - wenn er nicht gerade uber irgend- 
etwas verstimmt war - mit einem leichten Lilcheln an meinen Platz. Er erwartete 
dann, daD ich ihn anredete und ein Gesprich begann. Meist zog er sich dazu einen 
Hocker heran, setzte sich mit ubereinander geschlagenen Amen darauf und hatte 
nun Zeit auch fiir eine liingere Unterhaltung. Dabei drehte es sich zunkhst meistens 
um Dinge, die mit der chemischen Wissenschaft, mit dem Unterricht und sonstigen 
Institutsangelegenheiten zusammenhingen. Aber wir unterhielten uns oft auch iiber 
andere Gebiete: Uber Universitiitsbegebenheiten, Politik und anderes. FISCHER hatte 
ein sehr rashes und scharfes Urteil uber Personen und Dinge und hielt damit auch 
jungeren Personlichkeiten gegenuber keineswegs zuriick. Mein Gesichtskreis wurde 
durch die unzlihligen Unterhaltungen, die ich im Laufe vieler Jahre in fast tHglichem 
Umgang mit ihm fiihren durfte, wesentlich erweitert, und es war mir dadurch ver- 
gonnt, die Personlichkeit FISCHERS ganz besonders grundlich kennen zu lernen. - 
FISCHER konnte sehr liebenswurdig sein, aber auch ungeheuer heftig und mmig wer- 
den. Besonders groD war seine Wut auf diejenigen Siinder, die sich durch Verbreitung 
schadlicher oder atzender Drimpfe oder dergleichen gegen die Hygiene vergangen 
hatten. Der Grund hierfi lag wohl darin, daO FISCH~R den ungenugenden Venti- 
lationseinrichtungen des Erlanger-, Wiinburger-, aber auch dea alten Berliner Insti- 
tutes jene schweren Stiirungen des Verdauungsapparates und die Kehlkopfbeschwer- 
den zu verdanken hatte, die ihn sein games Leben geplagt und beumuhigt haben. 
Er hatte also sicherlich ein gutes Recht darauf, sich scharf gegen diejenigen zu wen- 
den, die sich im neuen Institute, das gerade mit Abziigen und Entliiftungsanlagen 
hervorragend ausgestattet war, Verstok der geschilderten Art zu Schulden kommen 
liekn. - E. FISCHER war - dies ist ja auch von seinem Biographen HOWH immer 
wieder hervorgehoben worden - vom DWon der Wissenschaft in einem MaDe 
besessen, daD sich ein auf rein menschliche Beziehungen aufgebautes Verhilltnis zu 
anderen Menschen uberhaupt nicht entwickeln konnte. Kollegen, Assistenten und 
Doktoranden trat er nur insoweit niiher, wie sie ihn wissenschaftlich interessierten. 
Er beurteilte sie ausschlieBlich nach ihren wissenschaftlichen Erfolgen und nach ihrer 
Fiihigkeit, durch hervorragende Leistungen ihr eigenes Ansehen und das des Chemi- 
schen Institutes zu mehren. Dabei muOten sich aber die Betreffenden seine Wert- 
schatzung immer wieder durch neue Erfolge erhalten! Das war natiirlich nicht leicht, 
und so kam es gar nicht selten vor, daD er Forscher, auch wenn sie sich durch her- 
vorragende Entdeckungen oder Beobachtungen einen bekannten Namen gemacht 
hatten, nicht mehr voll anerkannte, wenn sie aus irgendwelchen Griinden in ihrer 
wissenschaftlichen Produktion gehemmt worden waren. Wenn ich es soeben ausge 
sprochen habe, wie schwer es gewewn ist, FISCHER menschlich niiher zu trekn, so 
soll das natiirlich nicht heiDen, daD er an der Person seiner Dozenten, Abteilungs- 
vorsteher und Assistenten keinen Anteil genommen hiitte." DIELS fiihrt hierfiir zwei 
Beispiele an, von denen das eine hier mitgeteilt sei: ,,Ich fiihlte mich im Sommer 1908 
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wenig wohl und war sehr abgespannt. Vielleicht hat es sich urn eine leichte chronische 
Vergiftung durch Kohlensuboxyd gehandelt, mit dem ich d d s  zwei Jahre lang 
ununterbrochen gearbeitet hatte. Ich sprach mit FlscHER dariiber, und da ich haupt- 
siichlich uber Magen- und Darmbeschwerden zu klagen hatte, fragte er mich, was 
ich zu Mittag zu essen pflegte. Nachdem ich dariiber berichtet hatte, meinte er, das 
sei nicht das Richtige. Ich miisse, wie er es schon seit vielen Jahren tue, eine ganz 
leichte, aber doch nahrhafte Kost zu mir nehmen, und er werde mir ehunal von 
seiner Kijchin eine Probe zubereiten lassen. Natiirlich war ich sehr erstaunt ilk das 
Interesse, das er meinem Krankenbericht geschenkt hatte, glaubte aber im Ernst 
nicht daran, dal3 er sein Versprechen halten wiirde. Aber an demselben Mittag gegen 
1 Uhr, als ich gerade das Institut verlassen wollte, enchien tatskhlich seine Kiichin 
mit einer glasierten, irdenen Form, in der sich ein wundervoller, nahrhaft und doch 
locker bereiteter Pudding befand!" - ,,Auch die ,,Gesellschaften", zu denen er 
wiihrend des Winter-Semesters seine Dozenten, Assistenten und auch die illteren, 
am Institute arbeitenden Herren einzuladen pflegte, zeugen dafiir, dal3 er sich wenig- 
stens bemiihte, seinen Herren auBerhalb das Institutes ntiherzukommen. Dabei rich- 
tete er es so ein, dal3 die Eingeladenen je nach Alter und ihrer wissenschaftlichen 
Bedeutung zu recht verschieden gearteten geselligen Veranstaltungen zugemgen wur- 
den. Dabei wurde zu dem Ibis  der jiingeren Generation von Assistenten, Hilfs- 
assistenten usw. stets auch ein iilterer Vertreter geladen, der die Aufgabe hatte, F ~ ~ C H E R  
in den Traditionen der bei diesen Gelegenheiten geiibten Geselligkeit zu unterstutzm. 
Im allgemeinen setzten sich diese Institutsgesellschaften nur aus Vertretern des mHM- 
lichen Geschlechts zusammen. Nur einmal hat es sich ereignet, da0 ich und einige 
andere Assistenten zusammen mit den jugendlichen Tijchtern von F. THIBMA" ein- 
geladen waren. Frs- und ebenso seine Hausdame, Friiulein BARTH - die Erziehe 
rin seiner drei mutterlosen Sahne - bcmiihten sich wiihrend des Essens und ebenso 
vorher und nachher um eine gewisse angeregte Stimmung bei ihren -ten, aber der 
Erfolg dieser Bemiihungen war meistens nur gering. Frl. BARTH, die ich an und frir 
sich, sehr geschatzt habe, war steif und hatte etwas Formelles in ibrem Umgang mit 
jiingeren Leuten. FISCHBR selbst versuchte mar, einen lustigen Ton anzuschlagen, 
aber wir alle merkten doch, da0 er sich Zwang antun mu0te und da0 er sich die uns 
vorgethschte muntere Lame abrang. Wie gesagt, wir &ten das fast alle, und wer 
es vorher noch nicht mate, wird es bald empfunden haben. J 3  war daher Sitte, daD 
sich nach dem €?sen, zu dem man stets um 1 Uhr geladen war, sptitestens um 3 Uhr 
der bereits e r w h t e  atere Assistent ostentativ erhob und sich unter irgendeinem 
Vorwand verabschiedete. Natiirlich standen wir anderen dann auch ad ,  und die 
von E. FISCHER bei dieser Gelegenheit gestellte stereotype Frage: ,,Wollen die Herren 
auch schon gehen?" wurde von uns nur als ein Akt der Hoflichkeit aufgefdt, und 
wir verabschiedeten uns stets alle gleichzeitig von unserem Gastgeber. - Ah ich in 
der Reihe der Assistenten ahiihlich bis zu einer gewissen Hohe aufgeriickt war, 
wurde ich auch des ofteren und schliefilich regelmtl0ig zu den mittiiglichen Symposien 
zugemgen, die FISCHER anlUlich des Besuches auswiirtiger Kollegen oder Forscher 
zu veranstalten pflegte und die ebenfalls um 1 Uhr stattfanden. Dabei hat sich einmal 
ein ergotzlicher Zwischenfall ereignet, dex wegen seiner Komik, trotzdem er 3-4 
Jahnehnte zuriicklieg, in meinem Gediichtnis haften geblieben ist: CARL GRABBB, 

Chedschs Borkhte Jahrg. 95 III 
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der allzeit vergnugte Greis mit seinem Silberbart, hatte auf der Durchreise durch 
Berlin FISCHER besucht und dieser hatte ihn fiir den nkhsten Tag zum Mittagessen 
- auf 1 Uhr - eingeladen. Um der Veranstaltung ein gewisses Relief zu geben, 
waren GABRIEL, PSCHORR, EMMERUNG, CLAISEN und ich dam eingeladen. Es ging 
wie gewohnlich zu, nur daD die Anwesenheit GRAEBES - allein schon durch sein 
alles and& iibertonendes Geliichter - wirkliche Heiterkeit ausloste. piinktlich um 
3 Uhr erhob sich GABRIEL als altester Vertreter der Institutsangehorigen und verab- 
schiedete sich und auch uns andere mit den Worten: ,,Herr Geheimrat, wir mussen 
uns jetzt leider verabschieden! Es wird Zeit fiir uns, wieder ins Institut zu gehen!" 
Darauf die iibliche Frage: ,,So? Wollen die Herren schon gehen?" Man merkte 
ihm formlich die Erleichterung dariiber an, daD er seinen Verpflichtungen als Wirt 
in riihmlicher Weise nachgekommen war. Aber er forderte das Schicksal heraus, als 
er sich nun an GRAEBE mit der nicht ernst gemeinten Frage wandte: ,,Aber Sie, 
GRAEBE, brauchen doch nicht ins Institut! Wollen Sie nicht noch bleiben?" GRAEBB 
antwortete im reinsten Frankfurter Deutsch: ,,Ei no, wenn Se mich hawwe wollen, 
bleib' ich gem noch bei hen!"  FISCHERS Gesicht zog sich bei dieser Eroffnung etwas 
in die m g e ,  denn er wuDte, daD er nicht nur auf den Mittagschlaf verzichten muDte, 
sondern daD ihm auch das weitere Tagesprogramm emphdlich gestijrt war! - So, 
wie FIS-, der sich ni t  Recht als Exponent der Deutschen Chemischen Wissen- 
schaft betrachten durfte, von sich selbst das AuI3erste verlangte und sein Leben ganz 
in den Dienst der Wissenschaft gestellt hat, so erwartete er ein Gleiches auch von 
seinen doch so vie1 jiingeren Mitarbeitern, Doktoranden, Assistenten und Dozenten, 
von denen doch ein erheblicher Teil auch noch allerhand andere Interessen hatte 
und von denen so manche durch ihre Verpflichtungen fiir die Familie nicht mehr die 
MuBe zum pausenlosen wissenschaftlichen Arbeiten finden konnten. Auch mir sind 
diesbeziigliche Erfahrungen nicht erspart geblieben, so daD es gelegentlich sogar zu 
leichten Verstimmungen zwischen EMIL FISCHER und mir gekommen ist . . ." DIE= 
sagt weiter: ,,Es sei zu der Einstellung FISCHERS zu unseren rein menschlichen Ver- 
h8;ltnissen noch ein letztes Beispiel angefiihrt: Mein Kollege PSCHORR war Vetter von 
RICHARD STRAUSS und war nicht nur ein begeisterter Freund der Musik, sondern 
auch selbst hochmusikalisch. Er war von seinem Vetter zu der Erstauff-g 
des ,,Rosenkavalier" an der Dresdener Hofoper eingeladen gewesen und erziihlte 
E. FISCHER in htkhster Begeisterung von diesem kiinstlerischen Ereignis. FISCHBR 
aber hat zu diesem Bericht nur lachelnd den Kopf gewhuttelt, so daD man merkte, 
wie er den oberschwang seines Assistenten beurteilte. Es ist dies alles umso ver- 
wunderlicher, als E. FISCEIER, wie man in den von ihm selbst niedergeschriebenen 
,,Lebenserinnerungen" lesen kann, als junger Mann und auch noch spater an Reisen, 
Kunst, Mu& und Theater, auch an geselligen Veranstaltungen Gefallen gefimden 
und sein Leben genossen hat!" 

FAMILIENLEBEN UND SCHICKSALSSCHLLGE 
Im Jahre 1909 verheiratete sich Om0 DIEM mit PAULA GEYER (geb. 28.5.1881 in 

Stuttgart als Tochter des Ministerialrates Dr. Carl Geyer), die er 1903 in Saas Fee 
(Schweiz) zusammen mit ihren Eltern anlulich einer Bergwanderung kennengelernt 
hatte. Sie schedcte ihrem Gatten f i i  Kindex: VOLKER (geb. 1912 in Berlin), HANS 
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OTTO (geb. 1915 in Eerlin), RENATB (geb. 1917 =el), KLAUS JOACHIM (geb. 1919 
in Gel) und MARIANNE (geb. 1922 in Kiel). In Kiel bewohnte DIELS mit seiner Familie 
die schone geraumige, direkt im Institut gelegene Dienstwohnung in der Brunswiker- 
straBe. Mit seiner geliebten Frau, die ihn vierzig Jahre lang durchs Leben begleitet 
hat, und seinen heranwachsenden Kindern verbrachte DIELS in Kiel seine gliicklich- 
sten Jahre. Mit ihnen unternahm er zahlreiche Spaziergzinge sowohl in der Stadt 
als auch in Kiels niihere und weitem Umgebung. Im Cafe Uhlmann am Markt waren 
sie Stammgtbte und hatten hier stets h e n  Fensterplatz. An Sonntagen ging es oft 
ins Diisternbrooker Geho4 das zu allen Jahreszeiten fiir die Familie seine Reize hatte. 
Den Hohepunkt dieser Ausfliige bildete der Besuch der ,,Konigsbuche". Noch Web- 
ter waren die Vormittagsausfliige durch das Vieburger Geholz. Mit der Linie 1 fuhr 
man bis rn Waldwiese, Sing an der von der Goltz-Allee entlang, durchquerte das 
schone Buchengeholz in seiner ganzen Breite, um dann durch grihes Wiesengehde 
zu der auf einer Anhohe geIegonen SiedIung ,,Neu Petersburg" zu gelangen. Dam 
fiihrte der Marsch zur Hamburger Chaussee, von wo aus die Familie mit der Elek- 
trischen wieder nach Hause fuhr. Die schonsten S o ~ t a g ~ a d i i g e  waren aber gewil3 
diejenigen, wo man mit dem Dampfer zur anderen Seite der Kieler Fohrde hiniiber- 
fuhr und - je nach der Jahreszeit - in Ki&berg, Heikendorf oder L a b  an Land 
ging. Auf diesen Ausfliigen untmichtete DJELS seine Kinder - alter familiiirer 
Tradition getreu - in der Botanik. Die Sommerferien wurden oft in der Obhut der 
Mutter in Schilksee verbracht, wo DIBLS die Seinen nur am Sonntag besuchen konnte 
und wo ihn die Kinder dam meistens schon an der Landungsbriicke in Empfang 
nahmen. - Zu Weihnachten war es eine feststehende Einrichtung, mit den Kindem 
das Stadttheater zu besuchen. Die ganze Familie - 7 Mann hach - saD dam in 
der ersten Reihe des Parketts und sah von hier aus die Herrlichkeiten der Miirchen- 
welt sich entwickeln. Auch die Weihnachtsabende mit dem lichterflammenden Christ- 
baum, den reichgedeckten Gabentischen, dem Kinderjubel und dern anschlieknden 
Festmahl waren DIEM UnvergeOlich. Wie immer - so auch bei dieser Gelegenheit - 
hebt DIELS die emsige Geschutigkeit, den praktischen Sinn und die groh Giite 
seiner Gattin hervor. Als die Kinder grol3er wurden, w d e n  allerdings die gemein- 
m e n  Ausfluge seltener, und in den mittleren und spiiteren Jahren hat D m  seine 
ti4glichen Spaziergtinge oft d e h  untemomen. AUe Diels-Kinder entwickelten sich 
ZUT Freude der Eltem ads  b t e .  Volker wurde ein tiichtiger Ant und Chirurg, Hans 
Otto Kaufmam und Claw Joachim aktivcr Mizier. Renate und Marianne heinateten 
beide wiihrend ihrer beruflichen Ausbddung. 

In diesen, fiir DLELS alles bedeutenden familiihn Kreis grX der zweite Weltkrieg 
mit unerbittlicher Hiirte ein. Seine Sohne Hans Otto und Claus Joachim wurden 
gleich zu Beginn des Krieges einberufen. Im Sommer 1940 erlebte Kiel seinen ersten 
Luftalarm. Wenige Tage darauf fielen die ersten Bomben. Die folgenden Angriffe 
richteten h e r  g o h e  zerstatvngen im Stadtbild an. Durch die unzuliinglichen 
LuftschutzmaBnahmen war DIBLS in sttindiger Bewrgnis. - Am 9. November 1943 
erlag win Sohn Hans Otto im Lazarett von Borrissow a. d. Bemsina eher schweren 
Kopf- und Gehimverletzung, die er sich als Oberleutnant und Kompaniefiihr bei 
den Kitmpfen an der Osffront zwei Tage vorher zugezogen hatte. Am 27. Februar 1944 
erreichte ihn die Nachricht, dal3 auch Sain S o b  Klaus Joafhim am 29. Januar 1944 

m 
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ah Hauptmann einer Panzer-Abteilung durch Artillerietreffer ostlich von Jamberg 
(Ostfront) eine schwere Verletzung der Wirbelsauie erlitten hatte und zwei Tage nach 
seiner Einlieferung ins Lazarett verstorben sei. Der Verlust zweier Sohne hat DIEU 
bis ins Mark getroffen. Ergreifend sind seine ,,Zwiesprachen" mit seinen gefallenen 
Sohnen, die er - M seinen Schmerz zu linden - seinem Tagebuch anvertraute 
und wo er in allen Einzelheiten die mit ihnen zusammen verbrachte gluckliche Zeil 
in seine Erinnerung zuriickruft. Nur die Hoffnung, seine Sohne ,,in jenen lichten 
Hohen" wiederzusehen, hielt DIELS von dem letzten verzweifelten Schritt zuriick. 
Mit diesen harten Schicksalsschltigen war jedoch DIELS' Leidenszeit nicht abgeschlos- 
sen. Am 3. Juni 1944 wurde das Chemische Institut durch Brandbomben schwer 
mitgenommen, wobei auch die Dms'sche Wohnung zu Schaden kam. Die neben 
dem Chemischen Institut gelegene Universitiitsbibliothek erhielt gleichzeitig einen 
Volltreffer. Neumhn Menschen - darunter vier Praktikanten des Chemischen 
Institutes - kamen dabei ums Leben. W-nd Frau DIELS mit ihrer jiingsten Toch- 
ter die Nacht in der verhtLltnismaRig wenig beschtidigten Kuche ihm Wohnung zu- 
brachte, fand DIELS eine vorlaufige Unterkunft in der Wohnung Niebuhrstrak seiner 
atesten Tochter Renate, die selbst vorher nach Ulsnis a. d. Schlei evakuiert worden 
war. - Nachdem das Chemische Institut unter grokn Schwierigkeiten behelfsmilflig 
wider hergerichtet worden war, wurde es bei einem neuen AngriEam 17. August 1944 
durch Spreng- und Brandbomben direkt getroffen und bis auf die Horsiile vollig 
zerstort. Angesichts dieser Verwiistungen zog DIELS den SchluR, daR es nun mit dern 
Kieler Institut und auch mit seiner Tatigkeit zu Ende sei. Am 29. August 1944 wurde 
bei einem neuen Lufkmg1-8 auch das Haus in der NiebuhrstraDe zersttkt und DIELS 
von neuem obdachlos. In der gleichen Nacht brannte auch der H o d  des Chenri- 
schen Institutes vollig aus. DIELS fand ein vorlilufiges Asyl bei seiner Tochter Renate 
in Ulsnis, wo er auch die letzten drei Monate des Krieges und das Kriegsende erlebte. 

Wtihrend dieser Zeit bemiihte er sich, durch botanische Studien auf andere Gedanken 
zu kommen. Der liebste Platz in Ulsnis war fiir DIEIS der kleine, aber schon gelegene 
Kirchhof. Hier hat er fast tiiglich mehrere Stunden neben dem zu Ehren der Gefal- 
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lenen des ersten Weltkrieges errichteten Glockentunn gesessen und durch den weiten 
Blick in die ernste Feierlichkeit der Landschaft innere Ruhe gehden. Einen A w  
schnitt des Blickfeldes vom Glochnturm hat er mit dem Fiillfederhalter in einer 
schnellem Skim (s. vorhergehendea Bild) festzuhalten venucht. 

Durch den Verlust seiner beiden Sohne und die sonstigen W3eren VerMltnisse 
stark mitgenommen, beshiiftigte er sich hier mit emsthaften Gedanken iiber den 
Tod, dem er nicht mit Furcht, sondern mit einer gewissen Spannung entgegensah. 
Ein Zitat, das er von seiner Mutter gehort hatte, wollte ihm nicht aus dem Sinn: 

,,Immer enger, leise, leiae, 
Ziehen.sich dcs Lebens Kmise.'' 

In dieser Zeit machte ihm - a u k  vielen persiinlichen Sorgen und dem g r o h  
Kummer um die Zukunft seines Vaterlandes - auch der Mange1 an Lebensmitteln, 
Hehaterial und sonstigen Bedarfsgiitem das L e h  besonders sauer. - Am 
13. August 1949 traf ihn eine neue schwere Heimsuchung, indem an diesem Tage 
sein treuester Lebensbegleiter, seine geliebte Frau, einem Hemleiden erlag. Mit dem 
Bericht uber dieses, filr ihn niederschmetternde Ereignis und der Bemerkung, daB 
er damit auch sein eigentliches Leben als beendet ansehe, bricht er seine Tagebuch- 
aufzeichnungen ab. 

In den letzten Jahren seines Lebens hat er zuSammen mit seiner jiingsten Tochter 
Marianne in der CIausewitzstraBe in Kiel gelebt. Von hier aus schrieb er am 11.6.1952 
dem Verfasm einen Brief, der gceignet sein mag, seine Gedankenwelt und Stimrnung 
in jenen Tagen widerzuspiegeln und deshalb hergesetzt sei: 

,,Lieber Herr Kollege Olsen! Schon sehr hnge habe ich mir vorgenommen, Ihnen 
recht herzlich fiir die Separata zu danken, die Sie mir vor einer Reihe von Wochen 
fieundlichst iibersandt haben! Erst heute komme ich dazu, Ihnen zu antworten und zu 
sagen, &j mich die Lektiire Ihrer beiden Publikationen sehr erfieut hat! Insbesondere 
gilt das fiir Ihren Vortrag iiber d e  ,,Diensynthesen", den ich mir allmdhlich iibersetzt 
habe und den ich wegen seines Aufbaus und wegen der getroffenen A w a h l  von Bei- 
spielen fiir sehr gelungen halte! Im iibrigen geht es mir leidich. Meine Arthrosis der 
Wirbelsciule hat sich offenbar nicht verschlimmert, m c h t  aber lingeres Gehen auf der 
Stra$e fiir mich beschwerlich, so dqs ich mich meistens zu Hause besthijiige. Trotzdem 
habe ich vor, Anfang Juli flir 3 -4 Wochen - zusammen mit meiner ilteren Tochter 
Renate - in die Schweiz zu reisen, weil der Arzt es f2r m6glich hdt,  &I dese Aus- 
spannung fiir meinen Zustand vielleicht das Richtige wire. Von sonstigen Ereignksen, 
die sich in den letzten Monaten ereignet haben und die Sie interessieren werden, teile 
ich noch mit, &j mir der Bundesminister Heuj das ,,Gro$e Verdienstkreuz am Bar&" 
verliehen und &j es mir der Unterrichtsminister am 14.4. gelegentlich &r feierlichen 
Rektoratsiibergabe iiberreicht und h&hsteigenh&dg um den Hals geh6ingt hat! Im 
iibrigen habe ich nicht vie1 erlebt, da ich Einladungen nach Spanien zu einer Reihe wk- 
senschafilicher Vortrdge und nach Lindau zur Tagung der Chem'e-Nobelpreistrdger 
wegen meines Zustandes ablehnen mujte. Ja! So geht es, wenn man sich den 77 allmdhlich 
nrihert! Ich hoffe, &# es Ihnen, Ihrer verehrten Frau Gemohlin und Ihren Ki&rn gut 
geht und dqs Sie noch manchmal gedenken Ihres 0. Diels" 
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Infolge seiner arthritischen Beschwerden war er in der folgenden Zeit nur schwer 
zu Spaziergiingen zu bewegen. Zuletzt hat er meist stil l  und in tiefen Gedanken ver- 
sunken in seinem Stuhl gesessen. - In der Nacht zum 7. M h  1954 wurde er von 
einem H m h l a g e  betroffen und verstarb in den Armen seiner Tochter Marianne 
und seines stets um ihn besorgten Schwiegersohnes Dr. med. LOTHAR EVERTS. Seinem 
Wunsche entsprechend wurde er auf dem Friedhof in Ulsnis a. d. Schlei an der Seite 
seiner Gattin beigesetzt. 

LEHR- UND FORSCHUNGST~TX3KElT 

Otto DIE= hat nie ein Hehl daraus gemacht, wie hoch er seinen Lehrer E m  
FIXHER verehrt hat. In FISCHERS Sinne hat er sich stets bemat, das Niveau seiner 
Lehrtiitigkeit hachzuhalten. Aber DIELS hat es vermacht, kraft seiner eigenen Origi- 
nalitiit darin eine ganz persiinliche Note zu entwickeln. Einfachheit, Genauigkeit 
und Klarheit des Ausdruckes waren die Hauptmerkmale seiner Vorlesungen und 
seines seit dem Jahre 1907 in immer neuen Auflagen erscheinenden Lehrbuches. 
- Mit der Auswahl zahlreicher, wirkungsvoller, mit meisterhafter m i o n  durch- 
gefiihrter Vorlesungsexperimente und durch seine ausgesprochene rednerische Bega- 
bung, die das volle Register wissenschaftlicher Dialektik umfante, schlug er die Auf- 
merksamkeit der Horer in seinen BaM. In vielen jungen Studenten wurde durch seine 
gliinzende, oft mit humoristischen Attributen dargebotene Vortragskunst das Interesse 
f~ die Chemie erweckt. Jeder der Horer frihte instinktiv das Fluidum der erfolg- 
reichen Forscherpersonlichkeit, deren Erkenntnisdrang auch wtihrend der Vorlesung 
immer rege war und dadurch die Wirkung des Unrnittelbaren nicht verfehlte. In 
dieser Weise hat sich Om, DIE= -dig unter die g r o h  Verkbder seines Faches 
eingereiht. Die Zahl der Studenten, die er wiihrend seiner fiinfiigjiihrigen Lehrtzltig- 
keit durch Vorlesungen und sein Lehrbuch in die Chemie eingefuhrt hat, betragt 
Legionen, die Zahl seiner Diplomanden und Doktoranden mehrere Hunderte! 
Solange es die iiuBeren VerUtnisse zuliebn, hat DIELS selbst experimentell gearbeitet 
und seine Beobachtungen genauestens, z. T. durch wundervolle Zeichnungen erg-, 
protokolliert. Leider sind diese Protokolle nicht mehr vorhanden. Als typischer Friih- 
aufsteher, stand oder sa0 er schon am friihen Morgen an seinem Experimentiertisch 
im Kieler Privatlaboratorium, wo auch einige seiner Assistenten arbeiteten. Im 
Gegensatz zu E m  FISCHER, der seine Mitarbeiter zweimal tiiglich besuchte, hat DIE= 
sich an den Arbeitspliitzen seiner Doktoranden fast nie sehen lassen. Diese pflegten 
ihn nach Bedarf in seinem Privatlaboratorium aufzusuchen, wo h e n  der Chef nach 
ihrem Eintritt auf dem immerhin langen Wege durchs Privatlabor mit einem unbe- 
schreiblichen Blick uber die Brille fragend entgegensah. Aus seinen selbstkritischen 
Betrachtungen konnte man den Eindruck erhalten haben, da13 sie einen miirrischen 
Menschen angetroffen hatten. In Wirklichkeit - jedenfds in den Jahren, bevor er 
so hart vom Schicksal heimgesucht wurde - war das Gegenteil der Fall! Die grok  
Mehnahl seiner Mitarbeiter hat ihn kennen und hochschatzen gelernt als einen 
gemutlichen, warmherzigen und in jeder Weise Vertrauen einfliibnden Menschen, 
der stets fiir sie Zeit hatte und sie oft in ein aubrdienstliches Gesprach verwickelte, 
wobei er sich als BuDerst charmanter und interessanter Plauderer zu erkennen gab. 
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Bei solchen Gespriichcn konnte ,,der Mann mit der markanten Unterlippe" henlich 
lachen. Man hatte das Gefuhl, wenn er sich in so kostlicher Weise in iiuBerst wohl- 
gesetzten Worten iiber Dinge entsetzte, daB er sich uber die Wirkung seiner mimischen 
Leistungen voll im Klaren war! Es war ein Genul3, ihm zuzuhoren. Das gilt besonders 
fur die Chemikerfeste, wo er als ein Festredner von Format bekannt war. DIEL~ war 
im Umgang mit seinen Schiilern nie heftig. In allen Gesprkhen bediente er sich 
einer sehr gewtihlten Ausdrucksweise. Kam es einmal vor, daR etwas seine hkhste 
MiBbilligung fand, zog er sich in sein Arbeitszimmer oder die daran angremende 
Privatwohnung zuriick. Der Verfasser, der wiihrend seiner in Kiel verbrachten 
Studenten- und Assistentenjahre zum Privatlaboratorium jedeneit Zutritt hatte, hat 
den Meister mehrmals auf der Fliegenjagd angetroffen. Die Beute wurde jedoch 
keineswegs entseelt, sondern auf Filtrierpapier unter einem umgesliilpten Becherglas 
eine Zeitlang verwahrt. Inzwischen wurde schnell eine Anekdote oder ein Erlebnis 
erziihlt, wobei er die Glaubwiirdigkeit seines Berichts oft mit dem Zusatz ,,und das 
ist gewiI3 kein Mikchen" unterstreichen zu miissen glaubte, z. B.: ,,Als ich nach 
E i n f i i g  der Verkehrsampeln bei einem Besuch in Berlin die Leipziger StraDe 
uberquerte, wurde ich von einem Schupo angehalten, der mir erklikte, dal3 dies bei 
rotem Licht verboten sei. Auf m e h  Antwort, daR ich kein robs Licht w h e n  habe, 
erwiderte er mir in echtem Berliner Dialekt: ,,Wissen Se, Menneken, so doof Wie 
Sie miichte ich ooch mal sein!" Dann nahm er das Becherglas in die Hob, roch 
daran und stellte seine Diagnose: ,,Wissen Sie, ich glaube die Fliege transpiriea't in 
ihrer Angst ButtersHure!" Eine Freude war es auch, ihm beim Experhentieren zu- 
zuschauen. Manchen Kniff konnte man hierbei lernen. - Als Examinator war er 
moderat und wies sehr vie1 menschliches Versthdnis auf. Wiihrend der Priifungen, 
besonders wzihrend solcher, wo er als Beisitzer fungi@, war es seine Gewohnheit, 
schone 0mament.e zu zeichnen. Wegen seiner ruhigen, wohltemperierten Art war 
er bei seinen Schiilern im allgemeinen sehr beliebt. Nach dieser Huldigung auf den 
Lehrer, diirfte auch sein Urteil iiber seine Schiiler interessieren. Im SchluRkapitel 
des hinterlassenen Manuskriptes schreibt BT: ,,Ich habe die Freude und das Gliick 
gehabt, unter meinen Schiilern, Doktoranden und Mitarbeitern eine Anzahl von 
ausgezeichneten Forschern gehabt zu haben. Sie haben z. T. spiiter ah ahdemische 
Lehrer, z. T. als hervorragende Industrielle im In- und Auslande der Berliner und 
der Kieler Schule Ehre gemacht." Trotz seiner groI3en Erfolge als Forscher und 
akademkher Lehrer scheint Otto DIEM mit dem facit seiner Wissenschaftlichen Tiitig- 
keit, die er mit dern Jahre 1945 als abgeschlossen ansah, nicht ganz zufrieden gewesen 
zu sein. In dem genannten Kapitel schreibt er weiter: ,,Wenn ich trotz alledem mit 
dem Ertrag meines Forscherlebens nicht so ganz mfrieden bin, 80 mu0 ich das Was 
niiher begrhden: Auf einem meiner Schulzeugnisse aus der Obeaeaianeneit h d e t  
sich unter ,,FleiD" die eigenartige Bernerkung: ,,Gut, doch konnte er mehr leisten!" 
Diem lapidare Satz trifft wirklich den Nagel auf den Kopf! Nur paDt er insofem 
fiir meinen wissenschaftlichen Werdegang nicht, als die Faktoren, die mich d m  
gehindert haben, meine Gaben im Dienste der Wissenschaft voll auszunutzen, ~eniger 
auf mangelnden FleiB, als auf andere fiir mich ungiimtige Umstihde zuriickzufiihren 
sind. Zunachst war es fii meinen Wissenschaftlichen Aufstieg ohne Rage wenig 
giinstig, daD ich mich durch persWche Unannehmlichkeiten und Widrigkeiten, 
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durch Krankheiten oder irgendwelche ZwischenfUe in der Familie mehr b e e i i n f l u s ~ e n  
und von meinen wissenschaftlichen Problemen ablenken lieD, als notig und zweck- 
muig gewesen wire. Allerdings wird man diese Veranlagung mit einer gewissen 
Schwache meines Nervensystems in Zusammenhang bringen miissen. Weiter mu13 
man sagen, daD zehn Jahre Krieg und teilweise recht unerfreuliche politische Ver- 
hiiltnisse mit ihren Folgen ein starkes Hemmnis fiir die Forschung geweaen sind. DaD 
schlieBlich die Zerstorung des Chemischen Institutes meiner Forschertiitigkeit ein 
jahes und vorzeitiges Ende bereitet hat, ist begreiflich!" 

Diese Bilanz sollte sich fur ihn jedoch nur als eine zwischenzeitliche herawtellen. 
Denn als 1946 eine entsprechende Anfrage an ihn erghg, hat er sich erneut bereit- 
gefunden, bis zur EmeMUg seines Nachfolgers die Leitung des Chemischen Institu- 
tes wieder zu ubemehmen. Dariiber hinaus hat er aber auch noch nach 1950, nach- 
dem ihm der Nobelpreis zuerkannt war, am Chemischen Institute Vorlesungen gehal- 
ten. In diesen Jahren, wo bereits der harte ZugM des Schicksals und das zunehrnende 
Alter ihren Tribut verlangt hatten, litt er zu seinem grol3en Leidwesen an zunehmender 
Ged&htnischw%che, was seiner Umgebung naturlich nicht verborgen bleiben konnte. 
Auf Grund dieses Symptoms einer reduzierten Lebenskraft hat er offenbar den Zeit- 
punkt nicht mehi genau zu erkennen vermocht, wo er das Podium hgtte verlassen 
mussen. Dieses menschlich durchaus verstiindliche Moment darf vor allem von seinen 
letzten Schiilern und Horem bei der Beurteilung seiner Persiinlichkeit nicht iiber- 
=hem werden. 

-CHE KONORESSB UND VORTRAGSRBISEN 

Wie Om, DIEM sagte, ,,hat er nie zu denen gehort, die da meinen, ein KongreR 
wiirde dadurch an Wert einbuhn, daD man selbst nicht daran teilnimmtl" Seine 
Teilnahme an Kongressen und sonstigen wissenschaftlichen Veranstaltungen ist daher 
relativ gering. Im Jahre 1900 reiste er zur ,,Hamburger Naturforschervemmdung" 
wo er mit Bewunderung zu den Zelebritaten A. v. BAEYER, VAN'T HOFF, OSIWALD, 
WILLSTXTTBR u. a. emporblickte. Sehr lebhaft erinnerte er sich an den 1903 abgehal- 
tenen, unter der Leitung von 0. N. W m  stehenden ,,V. Internationalen KongreD 
fiir angewandte Chemie" in Berlin. In der wissenschaftlichen Hauptsitzung, die im 
groI3en Reichstagssaal stattfand, kamen die Herren MOI~SAN, CROOKES, VAN'T HOFF, 
SOLVAY, ENGLER und KRjihlE~ zu Worte. Im Rahmen des geselligen Programmes 
fand ein Gartenfest statt, wo der eigentliche Veranstalter nicht die Deursche Chemische 
Gesellschafl, sondern Prof. HARRIES war, der nach seiner Verheiratung mit Frl. 
v. SIBMBNS in dem von einem prachtvollen Park umgebenen Stammhause der Familie 
SIEMENS an der Charlottenburger Chaussee wobnte und die Tore dieses Besitztums 
dem genannten Zwecke und damit den KongreDteilnehmern bereitwilligst getiffnet 
hatte. Das Haus selbst war festlich illuminiert. Im Park waren grol3e Zelte errichtet, 
wo man in der lauen Sommernacht unter Mitwirkung zahlreicher livreegekleideter 
Diener nach Henenslust im Freien tafeln und when konnte. Unter dem Klange 
mehrerer Musikkapellen, wobei der Sekt in Stromen fl00, gab sich die lugend mit 
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Begeisterung dem Tanze hin, so da0 alt und jung von diesem Fest der Deurschen 
Chemischen Gesellschaft sehr angetan waren. - Im Jahre 1910 nahm das Ehepaar 
DIBLS an der Naturforschervmamdung in Sahburg teil, wo sich in DIELS' Erinnerung 
besonders das Trachtdest unter Teilnahme der Gaue Tirol, -ten und Steier- 
mark und ein Tanmigen der ,,Hallstiitter Knappen'' eingepriigt haben. An der 
Nauheimer NaMorscherversammlung im Jahre 1921 nahm DIELS mit einem Vor- 
trag , , h r  die Substitution aromatischer Verbindungen durch den Rest des Azo- 
esters'' aktiv teil. Unmittelbar darauf sah man DIBLS als Teihehmer an der Ver- 
sammlung der Laboratoriumsvorsthde an Deutschen Hochschulen und an der 
S i m g  des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutsch- 
lands in Miinchen. AnliiDlich eines Bcsuches bei R. W ~ X T I B R ,  der die Lmmdsche 
Dienstwohnung bewohnte und mit erlesenem Geschmack eingerichtet hatte, lernte 
er auch C.I)UISBERG kennen. - Die letzte Naturforschervenammlung, die DIELS 
besucht hat, ist die in Diisseldorf 1927. Untn kleineren Veranstaltungen hat DIEM 
an den Tagungen des Verbandes Nordwestdeutscher Chemiedomten in Hannover' 
Gottingen, Kiel und Hamburg teilgenommen. AnliiBlich der beiden zuerst erwahnten 
hat DIELS selbst groBere Vortriige uber das von ihm neue erschlossene Arbeitsgebiet 
der Diensynthese gehalten. Im Rahmen der wissenschaftlichenTagungen der Deutschen 
Chemischen Gesekhaft hielt DIBLS bei der Kekulk-Feier in Bonn im Jahre 1929 
einen Plenarvortrag iiber das gleiche Thema. A u k  ihm sprachen H. WELAND, 
A. PFEIFFER, P. KARRER und 0. HAHN. Am Abend hielt P. WALDEN eine fast ein- 
stiindige Tischrede, die wegen ibm m g e  ebenso die Girste wie auch die amtierenden 
Kellner in Verlegenheit brachte. 1936 hat DIEM anliiBlich der Tagung der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft in Dresden iiber das sich zunehmend entwickehde Gebiet 
der Diensynthese zusammenfassend vorgetragen. 1930 sprach DIBLS in Amsterdam 
und Groningen. Ein fiir ihn besondm anstrengendes Vortragsjahr erlebte er 1936, 
wo er im AnschluB an eine Vortragstoumee in den Stiidten Darmstadt, Heidelberg, 
Miinchen und Karlsruhe aulkrdem in Freiburg i. Br., Basel, Zurich und Bern , , ~  
die mitlHilfe der Diensynthese bereits erzielten und noch zu erwartenden Erfolge" 
gesprochen hat. Auf diesen Vortragsreisen haben ihn eine Reihe von Kollegen in 
liebenswiirdiger Weise betreut, niimlich die Herren SCHOPF, FREUDENBERG, H. WE- 
LAND, H~NIGSCHMID, H. FISCEIER, STAUDINGBR, - und SCHWARZBNBACH. - 
Am 26.Februar 1944 vmmtaltete der V a i n  Deutscher Chemiker, Ortsverband 
Gottingen, zu Ehren des Ausscheidens seines Freundes A. WINDAUS aus dem Amte 
eine Festsitzung, wo DIBLS den wissenschaftlichen Festvortrag hielt. Schon zu diesem 
Zeitpunkte war DIELS' bbenrrmut durch die irukren VerMltnisse sehr gebrochen. 
Er hatte nur den Wuasch, so schnell wie moglich nach Hause dckmkehrm,  wo 
er dann erfuhr, da0 auch sein zweiter Soh nicht mhr am Leben sei. Von nun an hat 
DIELS an wissenschaftlichen Veranstaltungen so gut wie nicht mehr teilgenomen. 
Auch einer spiiteren Einladung der Norwegischen Chemischen Gesellschaft, im 
AnschluD an seinen Nobel-Vortrag auch an der UniversiUt Oslo vorzutragen, hat 
er sich in letzter Minute entzogen. In seiner an den Verfasser gerichteten Beandung 
gibt er an, daR er nach seinem Stockholmer Vortrag sofort nach Deutschland zuriick- 
kehren mijchte, urn am 70. Geburtstage seiner verstorbenen Gattin ihre letzte Ruhe- 
statte in Ulsnis zu besuchen. 
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FORSCAUNOSARBEITEN 

Um die Jahrhundertwende, also wahrend seiner Tatigkeit als neubestallter Unter- 
richtsassistent an der Universitat Berlin, kam es O m  DELS natiirlich darauf an, 
durch die, Wahl und erfolgreiche Bearbeitung allgemein interessierender "'hemen in 
der Wissenschaft festen FuI3 zu fassen. Auf FISCHERS Vorschlag begann er eke ein- 
gehende Untersuchung uber die Verbindungen Fluoren und 0-Diphenol, die nach 
einem Verfahren der Gesellschaft fur Teer- und Erdijlindustrie in betriichtlicher Menge 
aus dem Stejnkohlenteer hergestellt wurden, aber bisher keine praktische Verwendung 
gefunden hatten. Aus 2-Amino-fluoren stellte er uber die Diazoniumverbindung das 
Fluorylhydrazin her. EMIL F'ISCHER interessierte sich besonders fiir die Diamnium- 
verbindung und schlug vor, nach einer praktkhen Auswertungsmoglichkeit zu su- 
chen. So bemuhte sich DIELS zum ersten und letzten Male in seinem Leben auch um 
die Farbstoffchemie, indem er sowohl aus Fluoren als auch aus Fluorenon uber die 
entsprechenden Diazoverbindungen eine Anzahl farbenpriichtiger Azofarbstoffe syn- 
thetisierte, die sich bei der Priifung in den Hiichster Farbwerken mar  als echt erwie- 
sen, aber im Hinblick auf ihren Herstellungspreis die Konkwenz mit anderen Farb- 
stoffen nicht aushielten. Enttauscht uber diesen Mikrfolg, hielt er nach lohnenderen 
Gebieten Ausschau. In diesem Zusammenhang legte er sich die Frage vor, wie die 
Koryphaen auf dem Gebiete der organischen Chemie ihre Forschungen betrieben 
haben und ob es berechtigt sei, die F3edeutung h e r  Forschungen - und damit die 
Bedeutung des Forschers selbst - von der zeitbedingten Einschatzung des Gegen- 
standes ihrer Forschungen abhangig zu machen. Bei einer Klassifizierung der ver- 
schiedenen Forschertypen kam er zu dem Ergebnis, daB er selbst der Kategorie 
angehore, ,,die aus der verwirrenden Fiille organischer Stoffe instinktiv ihre For- 
schungsobjekte wahlt". Wie dem auch sei, so riet ihm E m  FISCHER in der ersten 
Zeit seiner wissenschaftlichen Tltigkeit: ,,Moglichst vie1 probieren und dann natiirlich 
jeden der angestellten Versuche genau durcharbeiten! Auf die Art kommt man zu 
neuen Ergebnissen!" - ein Rat, den DIELS in seiner weiteren Laufbahn beherzigt hat. 
In seinm folgenden Untersuchungen wendete er sich dem Studium des Diacetyls zu, 
das ihm durch seine aiuoeren Eigenschaften, besonders seine Alkaliempfindlichkeit 
bemerkenswert erschien. Er gewann diesen Stoff in guter Ausbeute aus dem Methyl- 
athyl-keton durch Einwirkung von Amylnitrit und studierte die Di- und Trimeri- 
sierungsvorghge und die grok Bereitwilligkeit dieser Verbindung zu Kondensations- 
reaktionen. Neben einer Reihe anderer Resultate konnte DIBIA zeigen, daD die 
Natriumverbindung des Urethans mit Chlorameisensiiureester unter Bildung von 
Stickstoff-tricarlmdureester reagiert und dieser beim Behandeln mit Phosphor- 
pentoxyd in der Hitze in das Carlmxathylisocyanat ubergeht. Die eigenWche 
Spaltung des S t i c k s t o f f - t r i c a r b t e r s  brachte DELS auf den Gedanken, den 
Malonsiiure-diathylester in analoger Weise zu spalten. Dabei beobachtete er das 
Auftreten eines gasformigen Reaktionsproduktes von stechendem Gerucl?, das beim 
Einleiten in eine wiiorige Anilinlosung einen farblosen Niederschlag ergab. Zungchst 
vermutete DIELS, daR das gasformige Reaktionsprodukt das bis dahin noch unbe- 
kannte Keten CHz=CO w k ,  allein der mit Anilin erhaltene Niederschlag bestand 
nicht aus Acetanilid, sondern aus einer weit hoher schmehden Verbindung. Es 
stellte sich bald heraus, daB das bei +7' siedende Gas eine Verbindung war, mit 
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deren Existenzfiihigkeit man damals hum gem&& hatte: ein Oxyd des Kohlen- 
stoffs der empirischen Zusammensetzung C3O2, dem DIEU auf Rat von E m  FISCHER 
den Namen Kohlensuboxyd gab. Mit der Entdeckmg des Kohlensuboxyds im Jahre 
1906 gliickte DIELS der erste groh Wurf. Fbam schlug ihn im wesentlichen auf 
Grund dieser Leistung im gleichen Jahre zum Titularprofessor vor. Er erhielt zahl- 
reiche Zeichen der Anerkennung aus aller Welt. Unter den Gratulanten befand sich 
auch A.V.BABYBR, der fi& die neue Verbindung den Namen ,,Kohlenstoff-dicar- 
bonid" f i i  besser hielt, w b d  ein anderer Gratulant, P. JACOBSOHN, ZUT Bezeichnung 
,,Dioxden" net. Die weitere Erforschung dieses Stoffes hat Dm~a mit verscbie- 
denen Mitarbeitern betrieben und dabei interewmte Ergebnisse im Hinblick auf 
seine Polymerisationsfiihigkeit enielt. - Ein anderes Arbeitsgebiet wurde DmU 
- wie er selbst sagt - durch Zufall erschlossen. Als Assistent erhielt ex eines Tages 
die Anfrage des jmgen Dr. med. E. ABDBRHALDBN, der sich am FxHBRschen Institut 
in der Chemie vervollkommnen wollte, ob er Lust habe, mit ihm zusammen eine 
Untersuchmg ii& Cholesterin auszufiien, da er von der Abteilung fiir Patholo- 
gische Anatomie des Krankenhauses Berlin-Moabit eine g r o h  Menge Gallensteine 
erhalten habe. DIELS machte sich sogleich daran, aus diesen reines Cholesterin zu 
gewinnen, uber dessen Struktur damals eine begriindete Vorstellung noch nicht 
bestand. Bei seiner oxydativen Spaltung mit Natriumhypobromit erhielt DIEM schon 
nach wenigen Tagen eine gut kristallisierende Dicurhnsiiure C27-04, die in der 
Zahl der Kohlenstoffatome mit dem Cholesterin iibereinstimmte und die als ,,DieZs- 
Saure" bei der weiteren Erforschung der Cholesterh-Struktur durch A. WINDAUS 
und H. WELAND eine Rolle gespielt hat. Auch andere Cholesterin-Denvate, wie 
z. B. Cholesrenon und a-Cholestanol sind von DIE= und E. ABDERHALDBN zuerst 
dargestellt worden. Auf DIBUI' weiteren Beitrag zur Cholesterin-Frage w h  spater 
zuriiclczukommen. Neben den bisher genamten Fragenkomplexen, die er mit einer 
Reihe von Mitarbeitern weiter bearbeitete, begam er ab 191 1 seine Untersuchungen 
iiber den Azodicarbonsciure-ditSrhylesfer, der vorher schon in den Hiinden von T. CUR- 
TIUS, J. "'HEU und F. RASQIXG Gegenstand ejngchender Untersuchungen war. Sein 
Ziel, daraus das Diimid darzustellen, erwies sich mar als ein Phantom, aber andere 
wichtigere E r g e b h  kamen bei seiner Jagd zutage, die ihre Schatten auf spatere 
g r o h  Erfolge vorauswiufen. DIEM fand, daD Azodicarbonaure-diiithylester (kun 
,,Amester") die merkwiirdige Eigemhaft besitzt, sich mit einer Reihe anderer 
Korperklassen, wie Aminen, Phenolen, Alkoholen, Thioakoholen, ja auch mit 
gewissen Kohlenwaserstoffen, additionell zu verbinden. W-d des ersten Welt- 
krieges bearbeitete DIELS mit mehreren Doktoranden verschiedene Themen, unter 
denen ihm besonders die Untersuchungen auf dem Gebiete des Diacetyls am Henen 
lagen. Aber auch eine Reihe anderer Arbeiten, die an W e r e  Untersuchungsreihen 
ankniipften, wurden ausgefu,  z. B. auf dem Gebiete a.@ngesiittigter 1.2-Diketone, 
der Glyoxaline und der Hydrazinabkommlinge. In den zwanziger Jahren hatte sich 
der Unterrichts- und Forschungsbetrieb an der Universitiit Kiel wieder normalisiert. 
Neben anderen Studien, die hier im einzelnen nicht eriirtert werden sollen, wandte 
sich DIELS mit einer Reihe von Mitarbeitem wieder den friiher begonnenen Arbeiten 
iiber Azoesfer, Kohlensdwxyd und Cholesterin zu. Das Cholesterin war in der Zwischen- 
zeit vor allem durch A. W ~ A V S  untersucht worden, der die folgende Formel 
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in Erwagung zog. Diese Struktur war jedoch mit spilteren Beobachtungen nicht in 
Einklang zu briigen, was DIEL~ auf den Gedanken brachte, durch Dehydrierung 

des Cholesterins zu seinem aromatischen Grundskelett zu gelangen und dim zu 
identifizieren. Schon der erste, mit Palladium/Kohle ausgef i ie  Versuch fuhrte zu 
einem Erfolg. Es entstand dabei eine gut kristdlisierende hochschmebnde Ver- 
bindung von aromatischem Charakter, der nicht nur aus ihrer Zusammensetzung, 
sondern auch aus dem leichten Ubergang in Nitro- und Bromderivate und ein rot- 
gefiirbtes Chinon hervorging. Die weitere Untersuchung ergab, daD es sich um den 
wohlbekannten aromatischen Kohlenwasserstoff Chrysen handelte, was mit der 
WmAusschen Formel schwer vereinbar war. Immerhin war es ja nicht ausgeschlos- 
sen, daD bei der Dehydrierung eine Umlagemg erfolgt sei. D ~ L S  suchte daher nach 
einem milderen Dehydrierungsmittel. Da Schwefel sich fiir den vorliegenden Zweck 
infolge verschiedener Nebenreaktionen als unbrauchbar erwiesen hatte, wmte DIEM 
mit sicherem Instinkt an seiner Stelle das Selen. Diese von ihm aufgefundene Methode 
der Selen-Dehydrierung f i i t e  beim Cholesterin in guter Ausbeute zu einem Kohlen- 
wasserstoff C18H16, der - wie allerdings von anderer Seite festgestellt wurde2) - 
das 3’-Methyl-1.2-cyclopenteno-phenanthren darstellt. Wie sich spater ergab und h a t e  
allgemein bekannt ist, entsteht die gleiche Verbindung - der sog. ,,Diefs-Kohlen- 
wusserstof‘ - bei der Selen-Dehydrierung einer Reihe anderer Sterine des Tier- und 
pflanzenreiches. Da die Methode der Selen-Dehydrierung ganz allgemein auf hydro- 
aromatische Verbindungen anwendbar ist, hat sie sich m einem wichtigen Werkzeug 
bei ihrer Konstitutionsaufkling entwickelt. 

Nachdem DIELS die allgemeine Additionsfiihigkeit des Azoesters biindig bewiesen 
hatte, zeigte er im Jahre 1925 in Gemeinschaft mit seinen Schiilern J. H. BLOM und 
W. KOLL, daB sich diese Verbindung mit dem Cyclopentadien im Sinne des THIELB- 
schen Schemas und einer echten Diensynthese unter Bildung von Endomethylen- 
piperidazin umsetzt : 

CH 
\N-CO&H, 

HC N-COzGHs HC \LH,N-C02GH5 

Mit diesem Versuch betrat DELS ein Gebiet, dessen weitere Bearbeitung ihn auf 
den Gipfel wissenschaftlicher Anerkennung fiihren sollte, ihm jedoch durch die Ent- 
fremdung mit seinem spateren Schuler K. ALDER vie1 personlichen VerdruD bereitet 
hat - das Gebiet der Erforschung und ErschlieBung der Diensynthese. Hieriiber 

2) S. H. HARPER, G. A. R. KON und F. C. J. RUZICKA, J. chem. Soc. [London] 1934, 124. 

- H<AHz I 
H&YH N-COzCzHs 

I CH2 + II 

4 H  
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EIuDert OTn, DIBL~ in dem hinterlassenen, bereits erwhten Manuskript folgendes: 
,,Wenn ich auch in der Zeitspanne von 1928-1939 mit meinen Schiilem und Mit- 
arbeitern eine Reihe von Gebieten bearbeitet habe, so steht sie doch ganz iiberwiegend 
im Zeichcn der Entdeckung der Diensynthese und der ErschlieDung ihrer Bedeutung 
fur die gesamte organische Chernie. - Es ist notig, daO ich mich an dieser Stelle mit 
der Geschichte ihrer Entdeckung etwas eingehender befasse. Ich habe bereits friiher 
von meinen Forschungen iiber den Azoester ausfiihrlich gesprochen und dabei seine 
Fiihigkeit, sich mit allen miiglichen Korperklassen additionell zu verbinden, hervor- 
gehoben. Dabei war ganz besonders auf die Addition an Cyclopentadien hingewiesen 
worden, weil sie als iiberzeugendes Beispiel fiir die 1.4-Addition im S h e  des THIELE- 
schen Theorems gelten kann. Spgter ist man darauf aufmerksarn geworden, daI3 
Wiche  Vorghge auch sonst schon in der organischen Chemie bekannt waren. Es 
sei z. B. auf den von WALJACH entdeckten thergang von Isopren h Limonen: 

H2Ck C-CH 4- H2>-CH3 - + 
HsC' 'CH2 H~C/C-CBCHt-CH2/ 

H2C=CH H2Ck ,CHz-CH 
%-CH3 

oder auf die Anlagerung von 1 oder 2 Molekiilen Isopren an p-Chinon nach v. EULER 
und JOSEFWSON hingewiesen, die auf analogen 1.4-Additionen unter Bildung von 
Sechsringen W e n :  

Aber alle diese und andere iihnliche Vorgbge waren vereinzelte Beobachtungen, 
uber die als solche berichtet wurde, deren allgemeingiiltiges Prinzip aber weder von 
den genannten Autoren noch auch von mir oder von anderen erkannt warden ist. 
- Aber als ich dam aus einer Mitteilung von THIELE und ALBRECHT ersehen hatte, 
daI3 auch p-Chinon und Qclopentadien in verschiedenen VerhHItnissen zu wohl- 
definierkm Addukten zusammemtreten vermogen, wobei freilich die Autoren die 
Struktur dieser letzteren falsch interpretiert hatten, da kam mir zum ersten Mal eine 
Ahnung, daO alle die angefiihrten Beobachtungen auf dieselbe Ursache, namlich auf 
eine Addition aktiver ungedittigter Verbindungen an solche Stoffe dckzufiihren 
ist, die durch ein System konjugierter Doppelbindungen ausgezeichnet sind, also an 
,,Diene". - Ich besprach diese Dinge des ofteren vor allem mit meinem Schiiler, 
Herrn Dr. ALDER, der bei mir seine Doktorarbeit gemacht und danach als ,,Liebig"- 
und als ,,IG'Stipendiat mit mir zusammen weitergwbeitet hatte. Wir waren uns 
beide klar dariiber, dal3 ein eingehendes und systematisches Studium der im Vorher- 
gehenden in grokn Zugen mitgeteilten Beobachtungen zu sehr interessanten Ergeb- 
nissen fiihren konne. - SchlieOlich fie1 die Entscheidung auf Grund einer Mitteilung 
von P. ~ F E R  in den ,,Berichten", in der er auf Grund physikalisch-chemischer 
Beobachtmgen auf die weitgehende Analogie im VerMren aks AzoakarbonsZiure- 
und aks Maleins&eesters resp. Maleimrciur-anhyydrids hinwies. - Nach der Lektike 
diem Mtteilung unterhielt ich mich dartiber mit Herrn Dr. ALDER und sagte schlieb 
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lich: ,,Man miiDte doch nun unter allen Umstiinden versuchen, ob sich wirklich mit 
Maleinsiiure-anhydrid Additwnsreaktionen wie mi? Azodicarbonsdureester durchfiihren 
lassen!" Daraufhin hat Herr Dr. ALDER sofort einen diesbeztiglichen Versuch, wenn 
ich mich recht entsinne, mit Cyclopentadien, ausgefii,  der glatt zum Ziele fiihrte 
und damit das bestatigte, was nach den Mitteilungen PFEIFFERS zu marten war! - 
Dadurch war nun ein ungeheuer g r o k  Gebiet fur die synthetische organische For- 
schung, aber auch filk die Untersuchung der Struktur noch unbekannter Stoffe erschlos- 
sen, und ich habe zusammen mit Herrn Dr. ALDER und mit einer grokn Zahl von 
Schiilern wahrend der folgenden Jahre eine Reihe der interessantesten FUe studiert. 
Vor allem erfuhr der Aufbau der hydroaromatischen Verbindungen durch das neue 
synthetische Prinzip eine aukordentliche Eereicherung und Vereinfachung, wie man 
an folgenden, beliebig herausgegriffenen Beispielen ersehen kann: 

CH2 
CHz Id \cHz +H* 

I .  I + I1 ----------f II I - 
'CH2 'CHO \cL2 'CHO 

HC C-H HC C-H 

HC-CO, H d  Ck C-CO, /H 
2. I + II 0.11 I 0 -- 

HC C-CO' +H20 HC HC-CO' 
\ / \H 

'CH2 CH2 

CH2 
H2C/ 'CH2 

I I 
H2C C-H 

\cL2 'CHO 
CH H 

H 2 d  \2 C-COOH / 
I I 

von denen das eine den glatten Aufbau des Hexahydro-benzaldehydr, das andere den 
der Hexahydro-o-phthalsciure zeigt. - Es wiirde zu weit f i ien,  wenn ich unsere 
z. T. gemeinschaftlichen Arbeiten zur Synthm von Riechstoffen (+Iron), von Nor- 
campher, Campher, Santen usw. sowie den interessanten Reaktionsverlauf bei Fulvenen 
und Cumalinen, beim Anthracen, ferner den nach dem neuen Prinzip so einfachen 
&xgang in die Reihe des Cantharidins und den Verlauf der neuen Synthese bei den 
stickstoffhaltigen Heterocyclen : Pyrrol, Imidazol, Pyridin, Chinolin, Isochinolin usw. 
im einzelnen schildern wollte ! - Die Gesamtheit der durch die neue Reaktion erschlos- 
senen synthetischen Wege haben wir als ,,Dien-Synthe&' bezeichnet, und unter die 
sem Namen ist sie in die Literatur eingegangen. - Als Partner einer nonnalen 
, ,Dien-Sy nthese" fungieren : 

1. Ein ,,Died', also Verbindungen wie z. B. Butadien, Isopren, Cyclopentadien usw. 
2. Eine ,,philodiene Komponente", als welche sich vor allem MaleMumanhydrid, 

Acrolein, Crotonaldehyd, Chinon und Acetylendicarbonstlure- und Azodicarbon- 
stlureester&ei der Forschung bewiihrt haben. In ubersichtlicher Weise 1Ut sich 
der typische Verlauf einer ,,Dien-Syntkm" durch das Schema 

C c c- \& \c/c- \c/ \c< 

/c\ /c\c/cT 
I + II - II I 

wiedergeben. 
W m n d  einiger, auf die Entdeckung der Dien-Synthese folgender Jahm ist Herr 

Dr. ALDER weiterbin min Mitarbeiter gewmn; daneben hat er, mit meinem Ein- 
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versttindnis, zusammen mit Herrn Dr. STEIN und anderen Doktoranden selbstbdig 
Themen aus dem unerschopflichen Fragenkoxnplex der ,,Dien-Synthesen" bearbeitet, 
von denen ich die Aufkliirung der Cyclopentadienpolymerisation als typische ,,Dien- 
Synthese" herausgreifen mkhte. - Herr Dr. ALDER, der sich inzwischen habilitiert 
und auf meinen Vorschlag den Professortitel erhalten hatte, aukate den Wunsch, 
in die Industrie iiberzutreten und ist im Jahre 1937 unter fiir ihn sehr ghtigen 
Bedingungen an das IG-Werk Leverkusen ubergesiedelt. Nachdem er dort mehrere 
Jahre tiitig gewesen war, hat er sich wieder der alcademischen Tiitigkeit zugewendet 
und ist einem Rufe als ordentlicher Professor an die Universitiit Koln gefolgt. - 
W h n d  der in Leverkusen und Koln verbrachten Jahre hat Herr AIBER mit einer 
Reihe vod Schiilern das P k o m e n  der ,,Dien-Synthese" nach v&edenen Rich- 
tungen weiter ausgebaut. Ich selbst habe so lange, bis mir durch die Zerstorung des 
Chemischen Institutes im Sommer 1944 jede Arbeitsmoglichkeit genommen wurde, 
u. a. an dem Problem der ,,Dien-Synthese" weitergearbeitet und mich schlieBlich 
der Frage zugewandt. ob sie freiwillig verltiuft oder ob sie durch kleine Mengen 
gewisser Stoffe ausgelost wird. Bei der Bearbeitung diem Problems habe ich beson- 
ders eingehend die Reaktion q.ridin-Aoetylenester studiert und dabei die Rolle des 
Pyridins als Reaktiomiibertriiger bei verschiedenen, sonst unversthdlichen Vorg- 
auflcliiren konnen. Die Ergebnisse habe ich in einer kunen Zusammenfassung in 
Gottingen gelegentlich der beritierungsfeier fiir Prof. WINDAUS vorgetragen und 
spater veroffentlicht. - Mit dieser Mitteilung diirfte meine wissenschaftliche For- 
schertatigkeit, wenigstens soweit es sich um die experimentelle Forschung handelt, 
beendet sein, denn ich niihere mich dem 70. Lebensjahre, und die Zerstorung des 
Chemischen Institutes und auch der anderen Institute der hiesigen Universitfft schlieBt 
fiir mich ein weiteres chemisches Arbeiten aus." 

Im Zusammenhang mit der Verleihung des Nobelpreises an Orro DIBLS und 
KURT ALDER im Jahre 1950 wurde vom Verfasser auf Grund eines eingehenden 
Literaturstudiums versucht, die geschichtliche Entwicklung der ,,Dien-Synthese" bis 
in ihre Anfbge zuriickzuverfolgen, um auf dieser Grundlage zu einem objektiven 
Bild der in Rede stehenden Vorghge zu gelangen. Aus diesen kritischen Studien 
ging als Resultatu hervor, daB - nachdem schon eine Reihe anderer Forscher 
(T. ZINCKE und Mitarbb. (1897, 1909, 1912), W. ALBRECHT (1906), H. v. EULER und 
K. 0. JOSEPHSON (1920)) vor DLEU und ALDER vereinzelt analoge 1.4-Additionen 
experimentell beschrieben und die entstandenen Addukte z.T. in ihrer Struktur 
auch richtig gedeutet hatten - die ,,Dien-Synthese" nicht wie ein Meteor vom Himmel 
fiel, sondern der Boden fiir die Entdeckung ihrer Bedeutung als allgemeines synthe- 
tisches Prinzip bereits gut vorbereitet war. Die wichtige Beobachtung'der Addukt- 
bildung zwischen Azodicarbonsiiureester und Cyclopentadien durch 0. DIBLS, J. B L ~ M  
und W. KOLL im Jahre 1925 ist in diesem S h e  - wie DIEIS auch selbst hervorhebt - 
als eine Einzelhbachtung der angegeben Entwicklungsreihe zu werten. Immerhin 
steht es ganz aul3er Frage, daB K. ALDER erst spiiterr in den J)IBLsschen Arbeitskreis 
eintrat, wo bereits das Phtinomen der 1.4-Addition Gegenstand eingehender und 

3) Vgl. S. O w ;  DlsLs'-hDER'S Diensynthesc. Nobelpris i K j d  1950. (Vortrag vor der 
Norwegischen Chemischen Gesellschaft in Oslo) Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi 
3, 33 [1951]. 
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erfolgreicher Untersuchungen war. Diese Tatsache - und das ist von entscheiden- 
der Bedeutung! - schmiilert jedoch das Verdienst von K. ALDER in keiner Weise! 
Es wurde bereits darauf hingewiesen3', daI3 vom Zeitpunkte der ersten gemeinsamen 
Veroffentlichung von 0. DIELS und K. ALDER in Liebigs Annalen der Chemie aus 
dern Jahre 1928 uber ,,Synthesem in der hydroaromatischen Reihe" zweiundzwunzig (!) 
Jahre vergehen muBten, bevor - trotz ziihestem Emsatz auf beiden Seiten - der 
volle Umfang ihrer Entdeckung deutlich genug zu erkennen war und fiir sie die Zeit 
der reichen Ernte anbrach. Wie in dem Vortrag des Verfassers anlPBlich der Verleihung 
des Nobelpreises fiir Chemie an 0. DIEU und K. ALDER im Jahre 19503) unter- 
strichen wurde, lag es in der Natur der Sache, daD das experimentelle Material 
langsam progredient anwuchs. Zuerst waren es nur die Entdecker selbst, die das 
Feld in ihren Laboratorien in Kiel bzw. Leverkusen und Koln bearbeiteten. Erst 
allmahlich brach sich die Methode in in- und ausliindischen Forschungsstiitten Bahn, 
wobei sich immer mehr neue Anwmdungsmogiichkeiten auftaten. - Unter diesem 
Gesichtswinkel betrachtet, wire der grok Erfolg vielleicht fiir beide ausgeblieben, 
wenn nicht K. ALDER und seine Schiiler durch ihren uberaus energischen Einsatz 
und die mustergiiltige theoretische Durchdringung des Stoffes zu guter Letzt den 
Wert der Entdeckung ins rechte Licht geriickt hiltten. Der Verfassr hat sowohl 
0. DIEM als auch K. ALDER ein Exemplar des erwhten,  in diesem S h e  gehaltenen 
Vortrages zugesandt, der bei beiden eine freundliche Aufnahme gefunden hat. 

EPILOG 

Blickt man zuriick auf m o  DIELS' Leben, so ist es in seiner Gesamterscheinung 
ein an Gliicksumstilnden wechselvolles gewesen. Bis zur Mitte des zweiten Welt- 
krieges hat es - was die rein menschliche Seik angeht - an Sonnenschein nicht 
gefehlt. Danach begann allerdings fur ihn eine schwere Zeit der Priifung, die bei 
seiner empfindsamen Natur jede Hofiung auf die Zukunft vernichtete und ihn den 
bitteren Kelch zur Neige leeren lie& Seine Laufbahn als Wissenschaftler ist - ver- 
glichen mit der vieler anderer g r o h  Forscher - eine verhilltnismiif3ig geradlinige 
und unkomplizierte gewesen. Unter seinen Forschungsergebnissen, die die Ent- 
wicklung der organischen Chemie nachhaltig gefordert haben, ragem hervor: Die 
Entdeckung des Kohlensuboxydes, seine bahnbrechenden BeitrcZge zur ErschlieJung 
des Gebietes der Sterinchemie (,,Drers-Saure", ,,DIlus-Kohlenwasserstoff "), Auf- 
findung der Methode der Selen-Dehydrierung und scMeBlich Erkennung des Prinzips 
der Dien-Synrhese (zusammen mit K. ALDER). 

G e m  den Hintergrund seiner eigenen, ganz zu Beginn seiner Laufbahn angestell- 
ten oberlegung, ob es berechtigt sei, die Bedeutung eines Forschers von der zit- 
bedingten Einschiitzung des Gegenstandes seiner Forschungem abhiingig zu machen, 
durfen wir aus seinen heute in hellem Glanz erstrahlenden Erfolgen den SchluB 
ziehen, daI3 er seine Themata nie unter dem Gesichtspunkte ihrer jeweiligen Aktualitiit 
swiihlt hat. Mit den emsthaft-neugierigen Augen eines spielenden Kindes hat er in 
die Welt der Molekiile hineingeschaut und sich h u e r  wieder nit wachem Interesse 
an den sich hier abspielenden kaleidoskopischen Vorgzingen ergotzt. Wenn ihm 
hierbei eine Reaktion vonmoglichex praktischer oder thmtischer Bedeutung erschien, 
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hat er sie &er untersucht, modilkiert und nach der Breite ausgebaut. Aus diesem 
Grunde wurde er zum Einzelgiinger - und zum Pionier! 

Wer aber hatte bei seiner stillen und allem lauten Getose abholden Arbeitsweise 
zum Zeitpunkte seiner erwzihnten Reflexionen und auch noch vie1 spater vorher- 
sagen konnen, daB die von ihm gestite Saat in so wundersamer Weise aufgehen 
wiirde? Unwillkiirlich wird man an das Buch Wilhelm O~TWALDS iiber ,,Grok 
Miinner" erinnert und legt sich die Frage vor, wie sich unser ,,Proband" seinem 
,,psychographkchen" Schema einpaBt. Zwar hat OTTO DIELS unter dem humanisti- 
schen Joche seiner Schulzeit gelitten und zu jener Zeit schon ein sehr ausgepragtes 
Interesse fiir die Chemie bekundet. Nach dem Kriterium der ,,Reaktionsgeschwindig- 
keit des Geistes" wiire man geneigt, ihn unter den Typus des Klassikers einzureihen. 
Mit einer solchen Einstufung steht jedoch DIEM' grok Begeisterung und Begabung 
fiir die Vortragstiitigkeit in Widerspruch, wobei er allerdings mehr die Eigenschaften 
eines Verkiinders als die eines Propheten offenbarte. Aber auch wenn man die von 
O~TWALD beschriebenen Forscherpersijnlichkeiten als extreme Beispiele seiner Klassi- 
fizierung w h e n  und darin DIEIS eine &xgangssteUung zuweisen wiirde, W e  man 
in seinem Falle in Kontlikt mit OSTWALDS Gedank-ngen iiber den Zeitpunkt 
des ,,grokn Werkes", wonach die auDerordentliche Leistung in ganz jugendlichem 
Alter vollbracht wird und die spatmen Arbeiten selten jene friihe Glanzleistung an 
Format erreichen. - Als DIEIS' Glanzleistung auf dem Gebiete der organischen 
Chemie wird allgemein das von ihm - nach unbestreitbarer D u r c h f i i g  einer 
entsprechenden Additionsreaktion mit Azodicarbonstiureester im Jahre 1925 - und 
K.ALDER 1928 aufgefundene Prinzip der Diensynthese angesehen, wo also D m  
bereits im zweiundfiunfiigsten Lebensjahre stand! Dem Tenor der OSTwALDschen 
Analyse folgend, miiate DIE= die Konzeption h iem bereits viele Jahre vorher mit 
sich herumgetragen oder - wenn das nicht der Fall war - sein genialster Einfall 
einer fruheren Zeitperiode angehort haben - was ubrigens der grol3en Bedeutung 
seiner im Jahre 1906 begonnenen und bisher nicht genugend gewiirdigten bahn- 
brechenden Beitrage zur Aufklsirung des Cholesterins und anderer Sterine den ver- 
dienten Nachdruck geben wiirde. DIELS selbst hat diesen Arbeiten grol3en Wert bei- 
gem-, was man daran erkennt, d a B  er sie zum Gegenstand seines Nobelvortrages 
wiihlte. Es ist aukrst schwer, DIELS' Einzelleistungen in ihrer Bedeutung gegen- 
einander abzuwagen. DaR bei diesem Versuch die Waage allmiihlich zugunsten der 
Diensynthese ausschlug, beweist der BeschluD der Koniglich Schwedischen Akademie 
der Wissenschaften zu Stockholm, OTTO DIBL~ und KURT ALDER noch zu so spiiter 
Stunde im Jahre 1950 mit dem Nobelpreis auszuzeichnen. 

Die sich am Schlusse erhebcnde Frage, welche inneren und a u k e n  Faktoren im 
Leben OTTODIBLS' miteinander interferiert haben, urn ihn zu einer Forscherperson- 
lichkeit von Rang zu entwickeln, lie& sich weder durch ihn selbst noch auf wissen- 
schaftlicher Grundlage beantworten. Auf diesem Gebiete behden wir uns immer 
noch auf dem Erkenntnisstatus des PLAmNschen Hohlengleichnisws und konnten 
in diesem Dilemma bestenfalls auf ein mehr oder mhder okkultes Dichterwort 
zuriickgreifen. Mit Sicherheit erkennen wir nur die markanten Spuren seines Wir- 
kens, die OTTO D m  wilhrend seines irdischen Wandels hinterlassen hat. 

Chomischo Baichta Jahrp. 9J IV 
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Mein Dank gebiihrt vor allem den Ehepaaren Oberarzt D ~ . ~ ~ ~ . V O L K E R D I E L S  und 
Frau MARIA, geb. PROBSTHAIN, Kassel; und Marinestabsarzt Dr. mcd. LOTHAR EVERTS und 
Frau MARIANNE, geb. DIELS, Kiel, die mir bereitwilligst alles Material iiber den Verstorbenen 
zuglnglich gemacht und mir vie1 Wissenswertes iiber ihn mitgeteilt haben. Besonderen Dank 
schulde ich auch den Herren Kollegen R. GREWE und H. KLEINFELLER. Kiel, deren miind- 
liche Mitteilungen f i r  mich von Wert waren, und allen denen, die mir ilber die Tatigkeit dcs 
Verstorbenen am Chemischen Institut wlhrtnd der letzten Jahre berichtet haben. 

Oslo, im Januar 1961 SKXJRD OLSBN 
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VER6FFENTLICHUNGEN VON Om0 DIELS 
VOO 1899-11944’) 

1899 1. 0. D., Zur Kenntnis der Cyanurverbindungen; Inaugural-Dissertat. Univ. Berlin 

2. 0. D., Zur Kenntnis der Cyanurverbindungen, B. 32,691 [1899]. 
3. 0. D., Nachtrag zur Kenntnis der Cyanurverbindungen, B. 32, 1219 [1899]. 

4. 0. D., Zur Kenntnis des Fluorens, B. 34, 1758 [1901]. 

5. 0. D. und A. BmERoelL, Zur Kenntnis des o-Diphenols, B. 35,302 [1902]. 
6. 0. D., uber die Emwirkung des Semicarbazids aufdas Diacetyl, B. 35,347 [1902]. 
7. 0. D. und 0. STABHLIN, Darstellung und Eigmhaften einiger Chinolinbasen 

8. 0. D., E. SCHILL und ST. TOLSON, Ober die Nitrierung des 2-Amino-tluorens, B. 

9. 0. D. und H. JOST, Ober die Darstellung des Diacetyls und ein Polymerisations- 

10. 0. D., Ober den Stickstofftri~rbonsauraster und einige mit Natriumurethan 

11. 0. D. und H. JOST, uber ein Reduktionsprodukt des polymeren Diacetyls, B. 36. 

12. 0. D., uber ein Condensationsprodukt aus Diacetyl und Oxalester, B. 36, 957 

13. 0. D. und E. ABDERHALDEN, ober den Abbau des Cholesterins, B. 36,3177 (19031. 
14. 0. D. und A. VOM DORP, uber die Constitution der Mono-Semicarbazone und 

15. 0. D. und M. LIEBERMANN, Uber einige neue Cyanurverbindungen, B. 36. 3191 

16. 0. D. und E. ABDERHALDEN, Berichtigung, B. 36, 3930 [1903]. 

17. 0. D. und P. NAWIASKY, uber die Ester der Stickstofftricarbonstiure und einige 
lhnlich zusammengesetzte Verbindungen, B. 37,3672 [19041. 

18. 0. D. und E. ABDERHALDEN, Zur Kenntnis des Cholesterins (II. Mitteil.), B. 37, 
3092 [1904]. 

19. 0. D. und H. HEINTZEL, uber die Condensation einiger Ester mit Urethan und 
Glykokollester, B. 38,297 “051. 

20. 0. D., Bemerkungen zu der Abhandlung der H. Hrn. A. HANTZSCH und H. 
BAUER, Ober Cyanursilurederivate, B. 38, 1186 [1905l. 

21. 0. D. und F. BUNZL, ober Versuche zur Synthese von Fluoren-Abk6mmling, 
B. 38, 1486 [1905]. 

22. 0. D. und G. PLAUT, uber die Verwendbarkeit der Oximather fllr Condensa- 
tionen, B. 38,1917 [1905]. 

mit Aldoximen, Bildung von Oxdiazinen (I. Mitteil.), B. 38, 3357 [19051. 

19.7. 1899. 

1901 

1902 

des Fluorens und Fluorenom, B. 35,3275 [19021. 

35, 3284 [1902]. 

produkt desselben, B. 35, 3290 [1902]. 

ausgemrte Synthesen, B. 36,736 [1903]. 

954 [1903]. 

1903 

[1903]. 

-Acetylhydrazone von l.2-Diketone0, B. 36.3183 [1903]. 

[1903]. 

1904 

1905 

23. 0. D. und R. VAN DER LEeDEN, uber die Condensation von Isonitrosoketonen 

1906 24. 0. D. und B. WOLF, Ober Carboxiithylisocyanat, B. 39,686 [1906]. 
25. 0. D. und B. WOLF, ober das Kohlensuboxyd I, B. 39,689 [1906]. 
26. 0. D. und E. ABDERHALDEN, Zur Kenntnis des Cholesterins (Ill. Mitteil.), B. 

39.884 [19oa]. 
27. 0. D., J. SIE&H und E. MULLER, Ober Methyl-l-cyclopentantrion-(2.4.5), B. 

39, 1328 [1906]. 

*) Folgende Abkiirmngen werden benutzt: 
A. : Julius Liebigs Annalen der Chemie, 
B.: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 

N* 
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28. 0. D. und E. ABDERHALDEN, uber die Hydrierung des Cholesterins, B. 39, 1371 

29. 0. D. und K. ROSENMUND, Beobachtungen in der Diphenylmethan- und Xan- 

30. 0. D. und E. BECCARD, Zur Kenntnis acylierter Allylamine, B. 39,4125 [1906]. 
31. 0. D., Uber das Kohlensuboxyd (VI. Congress0 Internazionale di Chimica 

32. 0. D. und G. MEYERHEIM, Uber das Kohlensuboxyd (11). B. 40, 355 [1907]. 
33. 0. D. und M. STERN, uber die Kondensation von Oxalester mit Dimethylketol, 

B. 40, 1622 [1907]. 
34. 0. D. und M. STERN, uber  Diacetyl-monoxim und eine Spaltung seiner Benzoyl- 

verbindung (Beitrag zur Theorie der Beckmann’schen Umlagerung), B. 40,1629 
[1907. 

[1906]. 

thon-Reihe, B. 39,2358 [1906]. 

Applicata, Roma 1906). 

1907 

35. 0. D. und H. STEIN, Uber Tris-benzoylcyanid, B. 40, 1655 [1907. 
36. 0. D. und E. SASE, Zur Kenntnis der Oxdiazine (11), B. 40,4052 (1907. 
37. 0. D. und E. STEPHAN, uber Dimethyl-Ketol (0, B. 40,4336 [1907]. 
38. 0. D. und F. OCHS, Uber die Bromierung des Urethans, B. 40,4571 [1907]. 

39. 0. D. und P. BLUMBERG, Uber das Kohlensuboxyd, B. 41,82 [1908]. 
40. 0. D. und K. LINN, Zur Kenntnis des Cholesterins, B. 41, 260 [1908]. 
41. 0. D. und K. LINN, Zur Kenntnis des Cholesterins, B. 41, 544 [19081. 

1908 

. .  

42. 0. D. und P. BLTJMBERG, uber die Konstitution des Kohlensuboxyds, B. 41, 1233 
[1908]. .~ 

43. 0. D. und A. PILLOW, Uber Bis-benzoyl-cyanid, B. 41, 1893 [1908]. 
44. 0. D. und E. JACOBY, Uber Carboxathylisocyanat, B. 41. 2392 [1908]. 
45. 0. D. Zur Kenntnis des Cholesterins, B. 41, 2596 [1908]. 
46. 0. D. und L. LALIN, Uber das Kohlensuboxyd, B. 41,3426 [1908]. 

47. 0. D. und R. RHODIUS, Uber Reduktionen mit Natriumamylat, B. 42,1072 [1909]. 
48. 0. D. und A. B ~ K I N G ,  uber Versuche zur Darstellung eines Methyl-cyclo- 

49. 0. D. und E.’STEPHAN. Zur Kenntnis des Dimethylketols (11. Mitteil.: Umwand- 

50. 0. D., Uber die Kondensation von Urethan mit Saureestern, B. 42, 1853 [1909]. 
51. 0. D. und F. TER MEER, Beitrag zur Kenntnis der k h e r  von Isonitrosoketonen, 

52. 0. D. und C. SEIB, Uber Chloral-urethan, B. 42,4062 [1909]. 

53. 0. D. und M. REINBECK. uber Dibrom-maleinsaureanhydrid ( I .  Mitteil.), B. 43, 

54. 0. D. und M. FAR&, Zur Kenntnis des Oxy-diacetyls, B. 43, 1957 [1910]. 
55. 0. D. und A. GUKASSIANZ, Uber Chloral-urethan, B. 43, 3314 [1910]. 

56. 0. D. und A. KOLLISCH, Zur Kenntnis des Diacetyls: Uber die Diacetyl-mono- 
phenylhydrazone und ihre Verwendbarkeit fiir Kondensationen, B. 44, 263 
(191 11. 

57. 0. D. und M. JOHLIN, uber eine neue Methode zur Darstellung von Keton- 
alkoholen, B. 44,403 [1911]. 

58. 0. D. und E. ANDERSONN, Uber Benzal-diacetyl, B. 44, 883 [1911]. 
59. 0. D. und P. BLUMBERG, Uber eine Methode zur Darstellung von Cholesterin- 

60. 0. D. und P. FRITZSCHE, Zur Kenntnis der Azodicarbonsaureester, B. 44, 3018 

61. 0. D. und R. GOLLMANN, uber Acylierung und Alkylierung des Cyanamids, B. 

1909 

pentantetrons, B. 42, 1576 [1909]. 

lung in eine Ketotriose), B. 42, 1787 [1909]. 

B. 42, 1940 [1909]. 

1910 
1271 [1910]. 

1911 

athern, B. 44,2847 [I91 11. 

[191 I]. 

44, 3158 [1911]. 
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1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

62. 0. D. und H. OKADA, Uber die Einwirkung einiger SBurechloride auf Kalium- 
nitrat und die Bildung von SBureanhydriden, B. 44, 3333 [1911]. 

63. 0. D. und A. WAGNER, Uber Benzoyl-cyanamid und cine Synthese des Benzoylen- 
harnstoffs (Diketo-tetrahydro-chinazolin) aus o-Nitrobenzoyl-cyanamid, B. 
45, 874 [1912]. 

64. 0. D. und E. STAMM, Uber die Gewinnung basischer Abkammlinge des Chole- 
sterins und die Darstellung des a-Cholestylamins, B. 45,2228 (19121. 

65. 0. D. und H. OKADA. Uber die Konstitution der aus Benzoyl-chlorharnstoff und 
Alkali entstehenden Verbindung, B. 45, 2437 [1912]. 

66. 0. D. und P. STRAUWR, Uber isomere Diacetyl-cyanhydrine und ihre Umwand- 
lung in die Imide der. Dimethyl-mesoweins&re und- Dimethyl-traubensBureJ, 
B. 45,2946 [1912]. 

67. 0. D. und P. SHARKOFF, Zur Kenntnis der a.p-ungosBttigten 1.2-Diketone, B. 

68. 0. D. und H. OTSUKI, uber die Nitrile der Diamino-methyl-iitbyl-bernsteinsPure 

69. 0. D. und H. OKADA, Zur Kenntnis des Benzoyl-hydrazicarbonyls, B. 46, 1870 

70. 0. D. und M. PAQUIN, Uber neue Verbindungen und Spaltungen der Azo- 

71. 0. D. und W. DURST, Uber N-Methyl-u-acetylindol, B. 47,284 [1914]. 
72. 0. D. und E. FISCHER, Uber N-Demethylo-kodein, B. 47,2043 [1914]. 
73. 0. D., Darstellung und neue Reaktionen der HydrazinmonocarbonJureester, 

B. 47,2183 [1914]. 
74. 0. D. und F. MFFLUND, Ober Tetraace~l-schleimstwechlorid, -azid und dessen 

Zerfall in der W h e ,  B. 47, 2351 [1914]. 
75. 0. D., W. M. BLANCHARD und H. v. D. HEYDEN, Uber Eigenschaften, Struktur 

und Derivate des dimeren Diacetyls, B. 47,2355 [1914]. 
76. 0. D. und F. L~FFLUND, Bemerkung zu der Arbeit von J. MULLER: Uber Tetra- 

acetyl-schleimsaurcchlorid und seine Venvendung zur Synthese des Inosits, 
B. 47, 2826 [1914]. 

46,1862 [1913]. 

und ihr Verhalten bei der Verseifung. B. 46, 1877 [1913]. 

[1913]. 

dicarbonsiiwe, B. 46,2000 [1913]. 

77. 0. D. und K. PFLAUMER, Uber Azibutanon (I), B. 48,223 [1915]. 
78. 0. D. und D. m u ,  Uber den Reaktionsverlauf zwischen aromatischen Aldc- 

hyden und Diacetyl-monoxim bei Gegenwart von starker Salzshre, B. 48, 897 
[19 151. 

79. 0. D. und K. ILBERG, uber Oxymethylenbutanon und cine neue Bildungs- 
methode fi)r Oxymethylen-verbindungen, B. 49, 158 [1916]. 

80. 0. D. und K. SCHLEICH, Uber die Bildung von Isoxazolonen aus Aldehyden und 
Isonitroso-IBvulinsiiure, B. 49, 284 [1916]. 

81. 0. D. und K. S C H L E I ~ ,  Uber Bildung und Eigenschaften der aus 1.2-Diketonen 
und Benzamidin entstehenden Verbindungen. I. Diacetyl- und Benzamidin, B. 
49.1711 [1916]. 

82. 0. D. und ERNST FISCHER, uber das N-Demethylo-kodein (2. Mitteil.), B. 49, 
1721 [1916]. 

83. 0. D., Zur Kenntnis dcs Kohlensuboxyds, B. 50,753 [1917]. 

84. 0. D. und H. ROBHLING, Uber die Isomerisation des Fural-diacetyl-monoxims, 
B. 51,828 [1918]. 

85. 0. D., Uber den Reaktionsverlauf zwischen Diacetyl-monoxim und Aldehyden 
bei Gegenwart von Ammoniak: Bildung von Dioxy-[dihydro-glyoxalinen], B. 
51,965 [1918]. 

86. 0. D. und C. SALOMON, uber Dioxy-dihydroglyoxaline und ihre Verwandlung 
in Glyoxaline 01. Mitteil.), B. 52, 43 [1919]. 
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1920 87. 0. D. und E. BORGWARDT, uber die Darstellung der Tri- und Tetracarbonaura 
ester des Hydrazins und des asymm. Hydrazin-dicarbo~ureesters, B. 53, 150 
(19201. 

88. 0. D. und S. UTHEMANN. uber neue, bei der Oxydation von Hydrazinen mit 
Quecksilberoxyd entstehende Quecksilberverbindungen (I), B. 53, 723 [1920]. 

89. 0. D. und H. GRUBE, uber Struktur und Eigenschaften der bei der thermischen 
Zersetzung des Benzalhydrazin-carbonsaure-guajacylesters entstehenden Ver- 
bindung, B. 53, 854 [1920]. 

90. 0. D. und E. BORGWARDT. Ober den Verlauf der Reaktion zwischen Malonitril 
und salpetriger Saure, B. 54, 1334 [1921]. 

91. 0. D., Azodicarbonsaureester als Mittel zur EinfWlrung des Hydrazin-Restes in 
den aromatischen Kern (I. Mitteil. : Azoester und b-Naphthylamin), B. 54, 21 3 
[1921]. 

92. 0. D. und W. POETSCH, uber den Verlauf der Reduktion beim Benzal-diacetyl- 

1921 
. 

monoxim und die Darstellung des Benzyl-diacetyls, B. 54, 1585 [1921]. 

93. 0. D., uber die Azoesterreaktion der Amine und Enole, A. 429, 1 [1922]. 
94. 0. D., uber die Azoester-Reaktion der Amine und Enole (Vorliiufige Mitteil.), 

95. 0. D.. Uber die Azoester-Reaktionen der Amine und Enole, A. 429, 1 [1922]. 
96. 0. D., uber die Azoester-Reaktion der Amine und Enole (Vorl. Mitteil.), B. 

97. 0. D. und H. WACKERMANN. uber die Struktur der bei der Oxydation der 

1922 

B. 55, 1524 [1922]. 

55, 1524 [1922]. 

P-Naphthylamin-Azoester-Additionsprodukte entstehenden Verbindungen, B. 
55, 2443 [1922]. 

98. 0. D., H. GXRTNBR und R. KAACK, uber Versuche zur Darstellung des Car- 
bonylcyanids und eine Methode zur Gewinnung ungalittigter Aminostiuren, 
B. 55, 3439 [1922]. 

99. 0. D. und J. PETERSEN, Uber [khoxy-methylen]-diacetyl und c-khoxy-P,y-pentan- 
dion, B. 55,3449 [1922]. 

1923 100. 0. D; und G. BEHNEN, uber die Azoester-Reaktion des P-Amino-pyridins, B. 
56, 561 [1923]. . .  

101. 0. D., uber die Einwirkung von Stickstofftrioxyd auf das Monoxim des Benzal- 

102. 0. D., Uber den Verlauf der Bromienmg bei allylsubstituierten Imino-barbitur- 

103. 0. D., uber Diallyl-hydrazin und seine Umwandlung in Tetraallyl-tetrazen 

104. 0. D. und B. CONN, uber Methylen-bis-malonitd und Pentan-hexanitril und 

105. 0. D., Zur Kenntnis der aus Aldehyden und 1.2-Diketonen entstehenden Reak- 

1924 106. 0. D. und H. BEHNCKB, uber Derivate des cyclo-Triazbutans, B. 57,653 [1923]. 
107. 0. D. und C. WULFF, Uber die Addition ein- und mehertiger Alkohole und 

108. 0. D., R. BECKMANN und G. TiSNNm, uber das Kohlensuboxyd, A. 439,76 119241. 

1925 109. 0. D., J. H. BLOM und W. KOLL, Uber das aus Cyclopentadien und Azoester ent- 
stehende Endomethylen-piperidazin und seine uberfllhrung in 1.3-Diamino- 
cyclopentan, A. 443, 242 [1925]. 

110. 0. D. und W. KOLL, uber Cuprohalogenid- und Molekillverbindungen der Azo- 
kthper, A. 443,262 [1925]. 

111. 0. D. und W. GXDKR, uber die Dehydrierung des Cholesterins (Vorlauiige 
Mitteil.), B. 58, 1231 [1925]. 

diacetyls. A. 432. 1 [1923]. 

sauren, A. 432, 115 [1923]. 

durch Dehydrierung mit Azodicarbonsaureester, B. 56, 1933 [1923]. 

ihr Verhalten gegen Wasser in der Hitze, B. 56,2076 [1923]. 

tionsprodukte, A. 434, 1 [1923]. 

Thioalkohole an Azodicarbonsaurmter, A. 437, 309 [1924]. 
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1926 112. 0. D., uber das Kohlensuboxyd, Z. angew. Chem. 39, 1025 [1926]. 
113. 0. D., Berichtigung zu der Mitteilung: ,,uber das Kohlensuboxyd", Z. angew. 

114. 0. D. und K. HANSEN, Zur Kenntnis des Kohlensuboxyds, B. 59,2555 [1926]. 
115. 0. D. und R. L r c m ,  Neue Beobachtungen in der Cyanurin-Gruppe, B. 59,2778 

116. 0. D. und K. ALDER, uber die Ursachen der Azoesterreaktion. A. 450,237 (1924. 

1927 117. 0. D., 0. BUDDENBER~ und S. WANO, uber neue Umlagerungen und Um- 
wandlungen von Oximen und Phenyl-hydrazonen, A. 451,223 [1927. 

118. 0. D. und W. GXDKE, uber die Bildung von Chrysen bei der Dehydrierung des 
Cholesterins, B. 60,140 (1927. 

119. 0. D. und K. ALDER, uber eine neue Dantellungsmethode und neue Reak- 
tionen von Pyrylium-perchloraten, B. 60, 716 [1927]. 

120. 0. D., W. GXDTKE und P. K~RDING, uber die Dehydrierung des Cholesterins 
(111). A. 459, 1 (1927. 

121. 0. D. und A. KARSTENS, ober Dehydrierungen mit Selcn (11. Mitteil.), B. 60, 
2323 [1927]. 

1928 122. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, I. Mitteil.: 
Anlagerungen von ,,Died'-kohlenwastoffen, A. 460,98 [1928]. 

1929 123. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, 11. Mitteil.: 
ober Cantharidin, B. 62,554 [1929]. 

124. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, 111. Mitteil.: 
Synthese von Terpenen, Camphern, hydroaromatischen und heterocyclischen 
Systemen, A. 470,62 [1929]. 

125. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, IV. Mitteil.: 
uber die Anlagerung von MaleinsSLureanhydrid an arylierte Diene, Triene und 
Fulvene, B. 62,2081 [1929]. 

126. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, V. Mitteil.: 
ober A4-Tetrahydro-o-phthaMure (Stellungnahme zu der Mitteil. von E H. 
FARMBR und F. L. WARRBN: Eigenschaften konjugierter Doppelbindungen, 
VII.), B. 62, 2087 [1929]. 

127. 0. D., Die ,,Dien-Synthesen", ein idcales Aufbauprinzip organischer Stoffe, Z. 
angew. Chem. 42,911 [1929]. 

128. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, VI. Mitteil.: 
K. ALDBR und G. Smm, uber partiell hydrierte Naphtho- und Anthra- 
chinone mit Wassentoff in y- bzw. 6-Stellung, B. 62,2337 119291. 

1930 129, 0. D. und A. KARSTENS, uber Dehydrierungen mit Selen, 111. Mitteil.: D e  
hydrierung des Ergosterins, der Cholsiiure und des Schellacks, A. 478, 129 
119301. 

Chem. 39, 1321 [ 19261. 

(19261. 

~. 

130, 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, VII. Mitteil.: 
A. 478, 137 119301. 

1931 13 1. 0. D. und K. ALDER, Synthcsen in der hydroaromatischen Reihe, VIII. Mitteil. : 
Dien-Synthesen des Anthracens. Anthraccn-Formel, A. 486, 191 (19311. 

132. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, IX. Mitteil.: 
Synthese des Camphenilons und des Santens, A. 486,202 [1931]. 

133. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, X. Mitteil.: 
,,Dien-Synthesen" mit Pyrrol und seinen Homologen, A. 4'36, 211 [1931]. 

134. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XI. Mitteil.: 
,,Dien-Synthesen" des Cyclopentadiens, Cyclohexadiens und Butadiens mit 
Acetylen-dicarbonsilure und ihren Estern, A. 490, 236 [1931]. 

135. 0. D. und K. ALDER, Synthcse.n in der hydroaromatischen Reihe, XII. Mitteil.: 
,,Dien-Synth*ren" sauerstohltiger Heteroringe. 2. Dim-Synth des Furam. 
A. 490,243 [1931]. 
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136. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XIII. Mitteil. : 
,.Dien - Synthesen" sauerstoffhaltiger Heteroringe. 3. Dien - Synthesen der 
Cumaline, A. 490, 257 [1931]. 

137. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XIV. Mitteil. : 
,,Dien-Synthesen" stickstoffhaltiger Heteroringe. 2. Dien-Synthesen der 
Pyrrole mit Acetylendicarbonsaure und mit ihren Estern, A. 490, 267 11931). 

138. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XV. Mitteil.: 
,,Dien - Synthesen" stickstoffhaltiger Heteroringe. 3. Dien - Synthesen der 
Indole, A. 490,277 [1931]. 

139. 0. D. und K. ALDER; Bemerkungen zu der Mitteilung von E. CUR: uber die 
Konstitution des Anthracens (Zur Kenntnis mehrkerniger aromatischer 
Kohlenwasserstoffe und ihrer AbkOmmlinge, IX. Mitteil.), B. 64, 21 16 [1931]. 

1932 140. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XVI. Mitteil.: 
.,Dien - Synthesen" stickstoffhaltiger Heteroringe. 4. Dien - Synthesen der 
Pyrrole, Imidazole und Pyrazole, A. 498, 1 [1932]. 

141. O.D. und K.ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XVII. 
Mitteil.: .,Dien-Synthesen" stickstoffhaltiger Heteroringe. 5.  Dien-Synthesen 
des Pyridins, Chinolins, Chinaldins und Isochinolins, A. 498, 16 [1932]. 

142. 0. D., Dien-Synthesen stickstoffhaltiger heterocyclischer Systeme. Aufbau von 
Alkaloiden, Chemiker-Ztg. 56, 781 [1932]. 

1933 143. 0. D. und K. ALDER, Synthesen in der hydroaromatischen Reihe, XVIII. 
Mitteil. : ,,Dien-Synthesen" stickstoffhaltiger Heteroringe. 6. Dien-Synthesen 
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