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In den friihen Morgenstunden des 2. Marz 1954 verschied im 71. Lebknsjahr der 
emeritierte ordentliche Professor fur Cbemie, Dr. phil. nat. ERNST WEITZ, langjahriger 
Direktor des Chemischen Instituts der LuDwGs-Universitiit, der nachmaligen 
Jusrus-LIEBIG-Hochschule und jetzigen JusTus-Lrf3BIG-Universitiit zu Giekn. 

Mit ERNST WEITZ ging eine markante Personlichkeit, ein erfolgreicher Lehrer und 
Forscher dahin, der - wie nur wenige - in grokr Universalitiit die beiden Haupt- 
fachrichtungen der Chemie, die anorganische wie auch die organische, iiberschaute 
und beherrschte. 

Die Vorfahren von ERNST WEITZ waren seit 1699 als Landwirte und groDherzog- 
liche Geometer in dem hessischen Dorf Dudenhofen ansiissig. Fki den Unruhen 1848 
brannte der nichtversicherte Hof ab und die Folge davon war, daD die Grokltern 
von ERNST WEITZ fur ihren Sohn Martin, den Vater von Emst, kein Universitats- 
studium ermoglichen konnten, obgleich Martin gar zu gerne Mathematik und Spra- 
chen studiert hatte. So besuchte MARnN WEITZ das Gymnasium in Darmstadt und 
schlug dann die Laufbahn eines hoheren Zollbeamten ein. Er kam 1872 als einer dcr 
ersten deutschen Beamten ins ElsaD, und zwar zuerst nach Pfirt, Krs. Altkirch, nahe 
der Schweizer Grenze. Hier wurde ERNST WEITZ als drittes von sechs Kindern am 
21. Juni 1883 geboren und hier verlebte er seine ersten Kindheitsjahre. 

Der Vater MARTIN WEITZ, Leiter eines Hauptzollamtes, beschaftigte sich in seiner 
Freizeit bis ins hohe Alter gerne mit Sprachen und Mathematik. Um seinem Sohn 
Emst nach den ersten Volksschuljahren zunachst den beschwerlichen Schulweg zum 
Gymnasium mit der Bahn zu ersparen, brachte der Vater ihm das Sextapensum im 
hauslichen Unterricht selbst bei. Aus Begeisterung zur Mathematik schrieb der 
Vater sogar das Manuskript fur ein Mathematik-Lehrbuch; auch der GroDvater er- 
teilte schon aus Liebhaberei Mathematik-Unterricht. 

Die Familie der Mutter - Hugenotten - stammt vom Nordabhang der Pyrenaen 
und wanderte nach der Bartholomiiusnacht 1572 nach Nord-Lothringen aus; in 
dieser Familie wurde die Uhrmacherkunst vererbt. 

Das mathematisch-naturwissenschaftliche Interesse, die Fingerfertigkeit und die 
Freude am Lehren, alles ausgepragte Eigenschaftdn von ERNST W m z ,  sind also 
bereits bei seinen Vorfahren in starkem Ma& anzutreffen. 
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ERNST WEITZ lernte spielend. Da der Vater mehrfach beruflich versetzt wurde, 
besuchte der Sohn nacheinander die humanistischen Gymnasien zu Saargemund 
(Lothringen), Buchsweiler (UnterelsaD) und zuletzt Miihlhausen (OberelsaD), wo er 
im Herbst 1902 das Reifezeugnis erlangte. Seine Liebe zur Chemie steckte schon von 
Kind an in ihm. Schon als Quartaner in Saargemiind verbrannte er sich beim Ex- 
perimentieren rnit SchieDpulver die Hande, aber weder die kraftigen Hiebe des sehr 
strengen Vaters noch die Androhung weiterer Strafen durch den Direktor der Schule 
konnten die ,,Spielerei" rnit der nun heimlich betriebenen Chemie unterdriicken. 

An den Direktor des humanistischen Gymnasiums in Miihlhausen schloR sich der 
heranwachsende ERNST WEITZ besonders an, Er mu8 ein prachtiger Mensch gewesen 
sein, der in ihm neben dem Interesse fur die Naturwissenschaften auch die Freude an 
allem Schonen zu wecken und zu pflegen wuDte. Auf die Eniehungs- und Bildunp- 
ideale des humanistischen Gymnasiums hat denn auch ERNST WEITZ immer ge- 
schworen, und spater als Hochschullehrer pflegte er haufig in bezug auf die Auf- 
fassungsgabe und Lernfreudigkeit seiner jungen Studenten zu sagen : ,,Die Humanisten 
sind mir die liebsten", ohne deshalb die Nichthumanisten etwa zu verachten oder zu 
vernachlbsigen. Alle Naturwissenschaftler, die sich nicht auch noch fur andere 
schone Dinge, Kunst, Geschichte interessierten, bezeichnete er etwas verachtlich als 
,,Banamen". 

In Miihlhausen war ERNST WEITZ ein glanzender Schiiler und konkurrierte rnit 
einem Mitschiiler - er in den naturwissenschaftlichen Fachern, der andere in 
Deutsch - um den Platz des Primus. Eine umfangreiche Briefmarkensammlung, 
weite Fahrten rnit dem Fahrrad bis in die Schweiz hinein, eine interessante Sammlung 
von Mineralien und Versteinerungen, selbst zusammengesucht, zeugen von seinen 
vielseitigen Neigungen. Auf seinem Schreibtisch lag immer ein Ammonshorn, und 
das Interesse fur schone Steine und ebenso fur Pflanzen hat bei ihm niemals auf- 
gehort. Wenn sich eine Gelegenheit bot, besonders auf Reisen in den Ferien, hat er 
auch spater immer noch nach Mineralien und Pflanzen Ausschau gehalten, beson- 
ders gerne rnit seinen Kindern. Noch viele Jahre danach konnte er dann seinen Be- 
suchern die Geschichte des jeweiligen Fundes, vielfach auch eine von ihm dazu er- 
dachte phantasievolle Bezeichnung nennen. 

Die Gabelsberger Stenografie einschliealich der Redeschrift beherrschte der 
Primaner so vollkommen, daD er mit Genehmigung des Direktors jiingere Schiiler 
darin nach SchulschluR mit bestem Erfolg unterrichten konnte. Schon damals zeigte 
sich seine grok Freude am Unterrichten und sein Lehrtalent. 

Anfang des Jahres 1902 war JOHANNES THIELE, erst 37 Jahre alt, als ordentlicher 
Professor der Chemie nach StraDburg gekommen. Sein Name war vor allem bekannt 
geworden durch seine Veroffentlichung ,,Zur Kenntnis der ungesiittigten Verbin- 
dungen: Theorie der ungesiittigten und aromatischen Verbindungen" 1). Es ist 
begreiflich, wenn gerade die jungen Chemiker die neue Lehre von den ,,THIELE- 
schen Partialvalenzen" mit Begeisterung aufnahmen. So darf man wohl annehmen, 
daB nicht nur die Nahe der Universitiit StraBburg, sondern vor allem auch der Ruf 
von JOHANNES THIELE den jungen Lernbegierigen nach mit Auszeichnung abgelegtem 

1)  Liebigs Ann. Chem. 306, 87 [1899]. 
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Abitur anzog: ERNST WEITZ war einer der ersten, die in StraBburg zu THIELE fanden. 
Wahrend der beiden ersten Semester in StraBburg horte ERNST WEITZ mit grokm 
Eifer a u k r  den Vorlesungen iiber Chemie auch solche iiber Mathematik, Physik, 
Botanik und Zoologie. Die 'Vorlesung in Mathematik arbeitete er genauestens aus. 

ERNST WEITZ hat seinen Schiilern spater stets empfohlen, Vorlesungen iiber Mathe- 
matik zu horen, und auch in der Fakultat hat er immer wieder veranldt, Mathematik- 
Vorlesungen fur Chemiker zu halten. 

Das dritte und vierte Semester studierte ERNST WEITZ, vom Wandertrieb erfaBt, 
in Miinchen, vermutlich aber aukrdem auch durch AWLF VON BAEYER angezogen. 
Bei WILHELM CONRAD R~NTGEN absolvierte er das physikalische Praktikum. Selbst 
die schwierigsten Analysen machte er immer richtig, und spater erziihlten ihm die 
Assistenten des Miinchener Chemischen Institutes, daB sie damals oft noch von ihm 
gelernt hatten. Von Miinchen ging W E ~ Z  wieder nach StraBburg zuriick und ver- 
brachte dort seine restliche Studienzeit. 

Aus dieser StraOburger Zeit berichtet ein Studienfreund (Dr. HERMANN HAAKH, 
Tubingen): ,,THIELE nahm seinen Beruf als akademischer Lehrer sehr ernst. Seine 
Vorlesung war von mustergiiltiger Klarheit, und nur Eingeweihte mochten ahnen, 
daB das, was er vortrug, so sorgfaltig vorbereitet war wie die Experimente, die in 
seiner geschickten Hand in selbstverstandlicher Sicherheit erfiillten, was sie beweisen 
sollten. Er ging, oft mehrmals am Tage, durch die Praktikantenslile, unterhielt sich 
mit jedem der dort arbeitenden Studenten, und keiner war sicher, ob er nicht plotz- 
lich mit der Kreide in der Hand vor der Wandtafel Rede und Antwort stehen muBte. 
So kannte THIELE jeden Einzelnen fast vom ersten Tag seines Studiums an. Im In- 
stitut herrschte beispielhafte Ordnung. THIELE hielt die Ziigel der Disziplin fest in 
der Hand. ,Einer sol1 Konig sein' stand als Kennwort einmal in einer Kneipzeitung. 
So verkorperte er die altpreuBischen Tugenden: Die Selbstversthdlichkeit rastloser 
Pflichterfiillung, Piinktlichkeit bei der Arbeit, Zuverlassigkeit in ihren Ergebnissen und 
einfache Klarheit der Darstellung. Wer einmal in den Bann der iiberragenden Person- 
lichkeit JOHANNES THIELES gekommen war, der blieb zeitlebens in ihm gefangen. 
Dieser geniale Mann mit dem manchmal hart erscheinenden Aukren und einem iiber- 
aus giitigen Herzen hat uns alle auf Lebenszeit zu seinen getreuen Jiingern gemacht". 

Ersetzen wir in dieser Charakterisierung THIELES dessen Namen durch den seines 
Schiilers ERNST WEITZ, so brauchen wir nicht ein Wort daran zu andern! Ganz offen- 
sichtlich sind mit JOHANNES THIELE und ERNST WEITZ zwei Personlichkeiten zu- 
sammengetroffen, die von Anfang an so zueinander paBten, daB die tiltere die jiingere 
nur noch in den so ebenbiirtigen Anlagen endgultig zu festigen brauchte. Stets hielt 
ERNST W m z  den geliebten Lehrer in verehrendem Gediichtnis, und eines der fein- 
sinnigsten Geschenke, die ihm an seinem 70. Geburtstag iiberreicht wurden, war ein 
Bild von JOHANNES THIELE. Verstiindlich, daD die 'IkruEsche Partialvalenz-Lehre 
ERNST WEITZ nie mehr losgelassen hat und d a B  sie geradezu bestimmend fur den 
wichtigsten Teil seines grokn Lebenswerkes werden sollte. ,,Mein Lehrer THIELE", 
wie oft horten die Schiiler von ERNST WEITZ als Einleitung einer Diskussion diese 
Worte, wobei die Fktonung fast egoistisch auf dem besitzanzeigenden Fiinvort 
,,mein" zu liegen schien. 

1. 
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ERNST WEITZ betrieb nicht nur das Studium der Chemie mit eisernem FleiD, son- 
dern er bereitete sich gleichzeitig auch auf die Priifung fur das hohere Lehramt in den 
Fachern Chemie, Physik und Mathematik vor - sicherlich nicht nur als ,,Ruck- 
versicherung", wie er es manchmal scherzhaft nannte, sondern auch aus Freude am 
Lehrberuf. Die Arbeit im physikalischen Institut fuhrte ihn u. a. rnit dem Physiker 
FERDINAND BRAUN zusammen, dessen er immer mit groBer Verehrung und Dank- 
barkeit gedacht hat. Der Examinator in Mathematik war so zufrieden mit den prl- 
zisen Antworten seines Pruflings, daD er ERNST WEITZ, obgleich nur fur die Mittel- 
stufe angemeldet, mit den Worten ,,Wir wollen ma1 die Police erhohen" die Lehr- 
befahigung auch fur die Oberstufe gab. Die fur diese Lehramtspriifung geforderte 
philosophische Arbeit bzw. deren Thema scheint ihm allerdings nicht gelegen zu 
haben. Jedenfalls wartete der sonst so FleiDige damit bis wenige Tage vor dem Ab- 
lieferungstermin und schrieb sie dann allerdings in einem Zuge nieder. ERNST WEITZ 
war eben nie ein Freund abstrakter Spekulationen. 

Es verwundert nicht, daB er bei alledem schon lange vor der Promotion die Stelle 
eines Unterrichtsassistenten im Pharmazeuten-Saal erhielt und daD er sich dieser aus 
verschiedenen Griinden besonders schwierigen Aufgabe rnit besonderem Geschick 
unterzog. Damals war VOLKMAR KOHLSCHUTTER der Leiter der anorganischen Ab- 
teilung, HERMANN STAUDINGER anorganischer Unterrichtsassistent und FRANZ 
WILHELM HENLE Assistent im organischen Praktikum. Spiiter kam HANS FINKEL- 
STEIN als Vorlesungsassistent hinzu, der ebenso wie ERNST WEITZ im Ostflugel des 
Instituts seine Privatwohnung bezog. Zusammen rnit noch drei weiteren Assistenten 
begriindete man einen kleinen Klub, der seine aufgeschlossenen Mitglieder auch 
aukrhalb des Laboratoriums in ihren Zimmern zu Diskussionen und bescheidenen 
Genussen, wie Kaffeetrinken, Rauchen und gelegentlich auch zu einem Schnapschen 
zusammenfiihrte. Bei einer solchen Gelegenheit uberraschte ERNST W ~ r r z  eines Abends 
seine Freunde mit einem besonders einfallsreichen kostbaren Gedeck: Der Kirsch- 
geist wurde aus Platintiegeln getrunken, aber wie immer, so auch hier gerecht, haar- 
genau aus einer Burette zugemessen, weil ja die Tiegel nicht alle gleich groD waren. 
ERNST WEITZ hat sich in seiner Institutswohnung, die er bis Anfang 1919 bewohnte, 
sehr wohl gefuhlt. 

Der Junggeselle THIELE hatte seine Wohnung neben dem Institut und suchte nach 
LaborschluD gerne eine Unterhaltung, die sich mitunter bis in den Abend hinein- 
ziehen konnte. AuBer uber Chemie wurde auch haufig iiber ein Lieblingsthema 
THIELES, die Politik, gesprochen. ERNST WEITZ sagte dieses Thema wenig zu, so daD 
THIELE oft uber die politische Interesselosigkeit seines sonst so geschatzten Assisten- 
ten entsetzt war und gelegentlich meinte: ,,Sie sind der unpolitischste Mensch, der 
mir je begegnet ist". Darin hat sich ERNST WEITZ auch spater nicht geiindert, und es 
mu13 schon an dieser Stelle ausdrucklich festgehalten werden, daD er nach dem 
2. Weltkrieg nur durch eine Verkettung von MiDverstandnissen in den ungerecht- 
fertigten Verdacht einer politischen bzw. parteilichen Bettitigung kommen konnte. 
Zwar konnte er in der Unterhaltung recht temperamentvoll sein, aber von Natur aus 
war er eigentlich scheu, er liebte mehr das Einzelgesprach als die Diskussion in 
grokrem Kreise, vor allem aber mied er die Gegenwart vieler Menschen. 
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Im Jahre 1908 wurde ERNST WEITZ ,,summa cum laude" auf Grund einer Arbeit 
,,Reaktionen des o-Phthalaldehyds" unter Prof. THIELE zum Dr. phil. nat. promo- 
viert. Zwei Jahre spater zog er sich infolge einer schweren Erkiiltung, die der bis 
dahin immer Gesunde nicht beachtete - zumal er auch nicht gewohnt war, auf sich 
Rucksicht zu nehmen -, eine sehr schwere Rippenfellentziindung zu. Diese schwere 
Erkrankung hat ihn auf viele Jahre in seiner gewohnten Arbeitsfiihigkeit gehemmt, 
und infolgedessen war er auch nicht felddienstfahig. 

Die Assistenten erscheinen meist als Kometen am Himmel eines Institutes. Selten, 
daD einer wie ERNST W~rrz  jahrelang als getreuer Planet seine Bahn zieht. Der kleine 
Kreis um ERNST WEITZ zerfiel zu bald wieder durch die ubliche Abwanderung an 
andere Hochschulen oder in die Industrie. ERNST WEITZ blieb zuriick. Er half Jo- 
HANNES THIELE viele Jahre beim Redigieren von Liebigs Annalen und bereitete 
gleichzeitig seine Habilitation vor. Im Mai 1914 lieferte er seine Habilitationsschrift 
,,Uber die Stickstoffverbindungen des Goldes" ab, die aber infolge des bald danach 
ausbrechenden Krieges vorerst liegenblieb. Erst im Juli 1915 fand dann die Habili- 
tation statt. Er hielt nun Spezialvorlesungen iiber anorganische und analytische 
Chemie. In diese Zeit fallt auch der Beginn seiner Arbeiten uber freie Radikale. Sein 
erster Doktorand, A. ROTH, fie1 im Kriege. Da ERNST Wmz nicht felddiensttauglich 
war, wurde er fur das Chemische Institut reklamiert. Hier assistierte er nun auch bei 
der grol3en Vorlesung, was spater fiir ihn und seine eigenen Vorlesungen sehr dienlich 
sein sollte; denn Rofessor THIELE, ein glihender Experimentator, verlangte eine 
bis ins kleinste tadellose Vorbereitung. Hier war ERNST Wmz wie auch sonst ein 
gelehriger Schuler ; denn seine Vorlesungen wurden ebenso meisterhaft und seine 
dementsprechenden Anforderungen an die Vorlesungsassistenten standen kaum 
hinter denen THIELE~ zuriick, mit dem Erfolg, daO zwar der jeweilige Assistent mit- 
unter die volle Scharfe der Kritik hinnehmen mubte, dafiir aber auch eine fur Hoch- 
schule und Industrie gleichermakn nutzliche Ausbildung erhielt. 

Der Ausgang des Krieges bereitete dem Aufenthalt in der elmischen Heimat und 
der Lehrtatigkeit in StraDburg ein jiihes Ende*). Am 6. Januar 1919 stellte die fran- 
zikische Regierung der Universitat einen Sonderzug zur Verfugung, der die als Deut- 
sche ausgewiesenen Dozenten uber den Rhein brachte. ERNST WEITZ verschlug es 
als Dozenten zunachst fur kune Zeit nach Tubingen, und ab 1. April 1919 ging er, 
einer Aufforderung von Geheimrat RUDOLF SCHENCK folgend, nach Miinster i. W. 

Nach seiner Antrittsvorlesung uber ,,Radioaktivitiit" hielt er in Miinster spezielle 
anorganische Vorlesungen und leitete als Assistent das anorganische Praktikum fur 
Fortgeschrittene. Neben anorganischen Arbeiten uber Komplexe des Au, Hg, Pb 
und TI beschaftigte er sich mit den in StraDburg begonnenen Untersuchungen uber 
freie organische Radikale und der Einwirkung von Wasserstoffperoxyd auf unge- 
Gttigte Verbindungen. 

Zwei Jahre darauf, zum 1. April 1921, wurde ERNST WEITZ als Abteilungsvor- 
steher des Chemischen Institutes an die Universitiit in Halle berufen und im August 
des gleichen Jahres zum personlichen Ordinarius ernannt. Vom Juli 1927 bis 1928 

*) Im Oktober 1921 wurde E. WEITZ ordentliches Mitglied der Stranburger Wissenschaft- 
lichen Gesellxhaft in Heidelberg. 
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war er Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultiit. In Halle hielt er mehrere an- 
organische und organische Spezialvorlesungen und setzte seine eigenen anorganischen 
und organischen Arbeiten fort. Sie erbrachten pionierhafte Erkenntnisse uber die 
,,Valenztautomerie" (Mesomerie) und uber das Auftreten von Farbe insbesondere 
bei organischen Verbindungen. Hier begannen auch die Untersuchungen iiber Poly- 
thionsiiuren, die ERNST WEITZ bis in seine letzten Jahre immer wieder beschaftigten, 
sowie Arbeiten uber die Einwirkung von Wasserstoffperoxyd auf ungesiittigte Ketone, 
die stickstoffschweflige Sure,  Ammoniakverbindungen des zweiwertigen Eisens, 
eine neue Darstellungsweise von Hyponitriten sowie Additionsreaktionen an radikal- 
artigen organischen Metallverbindungen (Metallketyle) u. a. ERNST WEITZ war Mit- 
glied der Deutschen Akademie der Naturforscher, Leopoldina, zu Halle und mehrere 
Jahre ihr Schriftfuhrer. 

In den letzten Hallenser Jahren iibernahm ERNST WEITZ von Geheimrat WILL- 
STATER den Auftrag, die ,,Flechtenstoffe" fur den MEYER-JACOBSON neu zusammen- 
zufassen. Er hat oft bedauert, diese ihm spater undankbar erscheinende Aufgabe 
iibernommen zu haben. Er studierte sehr eifrig und kritisch die schon erschienenen 
Arbeiten, muBte aber dabei in seiner griindlichen Art immer wieder erkennen, daO 
vieles nicht richtig war und neuer Uberarbeitung bedurfte. Hatte er z. B. nach den 
vorliegenden Arbeiten ein Kapitel abgefaRt, so erschienen gerade in diesen Jahren 
oft neue Mitteilungen, insbesondere von dem Japaner ASAHINA, die andere Ergebnisse 
brachten. Auch spater in Giekn wurde immer noch weiter an den ,,Flechtenstoffen" 
gearbeitet; ein betrachtliches Manuskript zeugt noch heute von der grokn Muhe, 
die der Verfasser sich gemacht hat. Leider wurden hierdurch in diesen Jahren viele 
eigene Arbeiten nicht veroffentlicht. Das Manuskript der ,,Flechtenstoffe" blieb 
dann schlieRlich doch liegen. Der Band, in dem sie veroffentlicht werden sollten, 
erschien garnicht mehr. ERNST WEITZ hat spater oft mit Schaudern von dieser muhe- 
vollen und letzten Endes unfruchtbaren Arbeit gesprochen, der er sich zwar rnit mehr 
als vorbildlichem PflichtbewuRtsein und mit kompromiRloser Wahrheitsliebe unter- 
zog, die ihn aber davon abhielt, wertvolle eigene Arbeiten abzuschliekn und der Mit- 
und Nachwelt bekanntzugeben. Viele eigenwillige, interessante Uberlegungen und 
Forschungsergebnisse aus dem Arbeitskreis eines so universellen Meisters der Chemie 
werden daher wohl als geniale Fragmente der Vergessenheit anheimfallen. 

In Giekn, wohin ERNST WEITZ zum 1. November 1929 als ordentlicher Professor 
und Direktor des Chemischen Institutes der LuDwcs-Universitat als Nachfolger 
von Geheimrat KARL ELM berufen worden war, widmete er sich zunachst mit aller 
Kraft der Renovierung sowohl des iiberalterten Instituts als auch des Lehrplanes. 
Seine glanzende Hauptvorlesung zog viele junge Naturwissenschaftler und Medizin- 
studenten, aber auch die alteren Semester des Institutes an. Gefurchtet von faulen 
Praktikanten, bewundert und verehrt von den fleioigen, besuchte er taglich alle 
Laboratorien, teils tadelnd, teils lobend, aber immer gerecht. Jedoch . folgte einer 
,,Strafpredigt" an Ort und Stelle haufig ein Privatissimum, bei dem er mit geradezu 
jungenhafter Begeisterung aus seinem grofkn allgemeinen und chemischen Wissen 
vorzutragen verstand und den Bogen von der anorganischen zur organischen, von 
dort zur physikalischen Chemie und zuriick spannte. Die Zahl seiner Schuler mehrte 
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sich, und viele der in Halle begonnenen Untersuchungen konnten fortgesetzt werden. 
Neu aufgegriffen wurden hier insbesondere Versuche uber ,,Polarisation durch 
Adsorption", deren Ergebnisse seine Theorie der Farbigkeit stutzten und die einmal 
treffend von O n 0  BAYER als ,,sichtbar gemachte Katalyse" bezeichnet wurden. 

In Giekn baute ERNST WEITZ sich und seiner Familie ein schones Haus, nicht zu 
uppig, aber wohluberlegt und gediegen, wie es seiner Art entsprach. Dorthin lud er 
in jedem Semester wenigstens einmal auch seine Assistenten und Doktoranden zu 
Gast, und die Teilnehmer erinnern sich heute noch gerne der anregenden Stunden, 
die sie dort mit ihrem Lehrer und seiner verehrten Gattin verbringen durften. Auf 
die Pflege der Geselligkeit und Gemeinschaft legte er bei den Veranstaltungen im 
Instituts- und Universitatsrahmen groSten Wert. Sie war fur ihn gerne geubte Pflicht, 
sie gehorte, wie er ofter zu sagen pflegte, ,,zum Dienst". 

Die allgemeinen Belange der LuDwIGs-Universitiit wurden von ihm als riihrigem 
Mitglied des Verwaltungsrates der Giekner Hochschulgesellschaft stets mit Liebe 
und Tatkraft gefordert. Das Zustandekommen der Stiftung des JUSTUS-LIEBIG 
Preises fur reine und angewandte Chemie im Jahre 1942 ist sein besonderes Verdienst. 

Von 1934-1938 war er Vorsitzender der Fachgruppe fur organische Chemie des 
Vereins Deutscher Chemiker, von 1938-1943 Mitglied des Kleinen Rates diem 
Vereins. 

Im Friihjahr 1945 wurde die Universittit Giekn und damit auch das Chemische 
Institut durch die Militiirregierung geschlossen. Anfang April 1945 ubernahm 
E. WEITZ auf Ersuchen des Landrates des Landkreises Giekn die kommissarische 
Leitung des Hessischen Chemischen Untersuchungsamtes in Giekn, eine Stellung, 
die er bis Ende 1945 innehatte. Daneben war er mit aller Kraft und Energie wahrend 
der ganzen Zeit bis zur splteren Eroffnung der JusTus-LIEBIoHochschule (als Nach- 
folgerin der LmwGs-Universitiit) mit der hrwachung und Lenkung der viel- 
seitigen Instandsetzungsarbeiten am Chemischen Institut beschgftigt, das durch 
einen Bombenangriff im Dezember 1944 teilweise zerstort worden war und dessen 
wertvolles Inventar beim Fehlen sachgemilkr Betreuung immer mehr der Vernich- 
tung anheimgefallen wiire. 

Bei der Eroffnung der Jums-LIEBIGHochschule zum Sommer-Semester 1946 
nahm er seine Lehrtiitigkeit mit Genehmigung der Militarregierung wieder auf. 
Mitte April 1947 erhielt er infolge einer ungliicklichen Verkettung von Umstlinden, 
die spater zu seinen Gunsten aufgekliirt wurden, von der Militlrregierung seine Ent- 
lassung. Unter dem 29. Juni 1948 wurde seine Wiedereinstellung vom hessischen 
Ministerium fur Kultus und Unterricht verfugt. 

Von 1949-1951 war ERNST WEITZ sechs Semester als kommissarischer Direktor 
des Chemischen Institutes der Universitat Frankfurt mit der Vertretung des Ordi- 
nariates fur organische Chemie beauftragt und hat sich auch dort grok Verdienste 
um den Wiederaufbau des durch den Luftkrieg beschadigten Institutes erworben. 
Wahrend seiner Tatigkeit in Frankfurt kiimmerte er sich weiter eifrig um das Giekner 
Institut, las dort organische Spezialvorlesungen und betreute seine Giekner Dok- 
toranden. 
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Unter den harten Nachkriegsjahren litt ERNST WEITZ sehr, aber sie verbitterten 
ihn nicht ; sie konnten die verehrungswurdige hohe Gestalt mit dem weiBen Haupt 
und den Augen voller Gute und Wissen nicht beugen. 

Als Vorstandsmitglied der Gesellschaft LIEBIG-Museum widmete er sich tatkriiftig 
dem Wiederaufbau und der Einrichtung der kriegsbeschadigten historischen Wir- 
kungssttitte LIEBIGS, deren oberes Stockwerk ihm und seiner Familie infolge der Be- 
schlagnahme seines eigenen Hauses eine Zeitlang und bis uber seinen Tod hinaus 
0 bdach bot. 

Seinen 70. Geburtstag am 21. Juni 1953 feierte er im Kreise zahlreicher Freunde 
und Schuler, von einer schweren Operation noch sehr geschwacht, aber bei seiner 
Dankesrede wie immer kerzengerade aufrecht stehend und mit dem festen Ausdruck 
der Hoffnung, daD ihm noch einige Arbeitsjahre beschert seien, um die Ernte seines 
Forscherlebens einbringen zu konnen. Niemand ahnte, daD der Tod ihn schon ins- 
geheim gezeichnet hatte, so daD ihm nur noch die Abfassung einer Arbeit*), aller- 
dings seiner wesentlichsten, vergonnt war. Am 2. M a n  1954 nahm ihm der Tod die 
Feder aus der Hand. 

Seit August 1920 war ERNST WEITZ verheiratet mit ELISABETH geb. SCHENK, Toch- 
ter des bereits im Jahre 1904 verstorbenen praktischen Arztes Dr. CARL SCHENK aus 
Lippstadt in Westfalen. ELISABETH SCHENK studierte in Miinster Chemie zu der &it, 
als ihr zukunftiger Gatte dort als Privatdozent und wissenschaftlicher Assistent 
tatig war. Auch die Kinder dieser Ehe, zwei Sohne und eine Tochter, studierten 
spater Chemie. Mit seiner Gattin konnte er daher stets zu allererst neue Versuchs- 
ergebnisse und Theorien diskutieren, sie schrieb verstandnisvoll und geduldig mit der 
Maschine dann auch die Manuskripte seiner Veroffentlichungen. Seinen Kindern 
war er ein m a r  mitunter strenger, aber immer liebevoller Vater und Freund. So 
konnte der Theologe D. Dr. WILHELM RUDOLPH, Universiat Munster (friiher 
Giekn), in seiner Predigt am Grabe vor einer grokn Trauergemeinde mit Recht von 
seinem Freunde sagen : 

,,Seine Familie war der Ruhepunkt seines Lebens. Mit Frau und Kindern zu- 
sammen die Natur genieBen und sich seines stillen Hauses in der Rodhohl freuen, 
war fiir ihn die rechte Erholung. Umso schmerzlicher, daD der Tod in einem sinn- 
losen Kampf den hochbegabten altesten Sohn aus diesem harmonischen Familien- 
leben ria, umso betriibender, daB zu dem mit so vie1 Liebe erbauten eigenen Heirn 
dem Besitzer seit Kriegsende der Zugang verwehrt war. DaD die Uberlebenden in 
der ihnen zugewiesenen Enge innerlich nur umso fester zusammenwuchsen, ist ein 
sichtbares Ergebnis der Treue, rnit der ERNST WEITZ die Seinen umgab. Und Treue 
hat er auch seinen Freunden gehalten, auch dann, wenn es nicht selbstverstandlich 
war. Dan da einer war, auf den man sich verlassen konnte und der zu helfen suchte, 
wo immer es moglich war, das macht verstandlich, daD man seine Freundschaft 
suchte. 

Wir danken ihm fur alles. Ihm selbst aber gelte: 

,requiescat in pace' ". 
2) ERNST WEITZ, Radikale, Quasi-Radikale, merichinoide Verbindungen und Chinhydrone 

(ein Beitrag zur Farbentheorie), Angew. Chem. 66, 658 [1954]. 
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Das wissemchafliche Lebemwerk von ERNST W m z  ist charakterisiert durch eine 
ungewohnliche, fruchtbare Phantasie und unermudlichen FleiD, durch die aukr-  
gewohnliche Gfindlichkeit seiner Untersuchungen und brillante Exaktheit ihrer 
Darstellung in Wort und Schrift, durch die Vielseitigkeit seiner Arbeitsrichtungen 
und - durch die (verhaltnismaDig) geringe Zahl seiner Publikationen. Wie die am 
SchluB angefiihrte Liste zeigt, sind es nur 53 Veroffentlichungen, zu denen nur noch 
27 Vortragsreferate kommen, die teilweise zudem mehr oder weniger identisch mit 
den Themen der grokren Arbeiten sind. 

Die Erklzirung dieses scheinbaren Gegensatzes zwischen phantasievollem, experi- 
mentellem Forscherdrang einerseits und verhaltnismaBig geringer publizistischer 
Aktivitiit andererseits spricht letzten Endes nur fur ERNST WEITZ: Er war mit Leib 
und Seele zunachst einmal akademischer Lehrer; als solcher opferte er nieist mehr 
als die Halfte seiner Arbeitskraft seinen Studenten in Vorlesung und Praktikum, und 
seinen Doktoranden wurde er durch den ttiglichen, meist sogar zweimaligen Besuch 
am Arbeitsplatz manchmal geradezu ,,lbtig". Aber es war kein Opfer, sondern 
piidagogische Leidenschaft und Verantwortung, die ihn regelmlaig zu seinen Prak- 
tikanten vom ersten bis zum letzten Semester trieb. 

Ein weiterer Grund fiir die verhaltnismiiRig geringe Zahl seiner Mitteilungen war 
der Wdle, nur solche Untersuchungen zu veroffentlichen, die absolut gesichert und 
des Mitteilens wert erschienen. Wissenschaftliche Schaumschlagerei war ERNST 
W m z  stets verhab, und jede seiner Arbeiten diirfte wenigstens vier- bis funfmal 
immer wieder verbessert und umgeschrieben worden sein, bevor sie vorgetragen oder 
der Post iibergeben wurde. So hater auch niemals eine Publikation widermfen mussen, 
noch wurde Publiziertes von anderer Seite jemals widerlegt. Allen Untersuchungen 
gemeinsam ist auch der stets geringe apparative Aufwand, mit dem sie betrieben 
wurden. 

In einem von ihm eigenhtindig am 28. Juli 1948 unterschriebenen Lebenslauf sagt 
ERNST WEITZ von sich selbst: ,,Uber meine wissenschaftliche Tgtigkeit ist zu sagen, 
daD ich mich von Anfang an nicht auf ein bestimmtes Teilgebiet der Chemie be- 
schrWt habe; meine Veroffentlichungen behandeln mar iibenviegend organisch- 
chemische Arbeiten, dazu k o m t  jedoch auch eine Anzahl Arbeiten aus der an- 
organischen Chemie (insbesondere meine Habilitationsschrift) und einige von phy- 
sikalisch-chemischer Richtung." 

ERNST WEITZ diirfte einer unserer letzten universellen Forscher gewesen sein, die 
noch in glucklicher Vereinigung die Hauptfachrichtungen ihrer Wissenschaft sowohl 
theoretisch lehrend als auch experimentell angehen konnten; ja, er verstand es oft, 
das Wissen um Fakten der einen Richtung phantasievoll fruchtbringend auf die 
andere Richtung zu iibertragen. Er selbst pflegte von sich manchmal zu sagen, es sei 
sein Pech, daB ihn die Anorganiker fur einen Organiker und umgekehrt die Organiker 
fur einen Anorganiker hielten. (Seine ofter gdukr te  Absicht, nach der Emeritierung 
ein Lehrbuch der Chemie (anorganisch und organisch aus seiner Sicht) zu schreiben, 
ist nicht mehr zur Verwirklichung gelangt.) 
Umso verwunderlicher ist es fur uns heute, daI3 ein so kluger Experimentator und 

hochbefaigter Lehrer keine eigene Schule in der organisch-chemischen Richtung 



X 1964 

begrundete. Vielleicht ist es neben anderem gerade seine wissenschaftliche Univer- 
salitat, die im Zeitalter der Spezialisierung das erschwert hat. Aus dem gleichen Grund 
moge auch dem Verfasser dieser Seiten Verstiindnis entgegengebracht und verziehen 
werden, wenn es ihm - trotz allen guten Willens und aller Liebe fur seinen ver- 
ehrten Lehrer - nicht gelingt und eben nicht gelingen kann, das gesamte wissenschaft- 
liche Lebenswerk des Meisters in der verdienten Weise zu wiirdigen, ganz abgesehen 
davon, daB die Pragnanz der WErrzschen Veroffentlichungen es kaum noch zulaBt, 
sie weiter zu exzerpieren. 

AuBer den ,,Reaktionen des o-Phthalaldehyds", mitgeteilt in seiner Dissertation, 
und zwei weiteren daran anschlieBenden praparativen Arbeiten ,,&r die Konden- 
sation des o-Phthalaldehyds mit Diniethylanilin" und ,,uber einige Anthronabkomm- 
linge" erinnert zunachst rein auBerlich gesehen nichts mehr bei den Veroffentlichungen 
von ERNST WEITZ an die StraBburger &it bzw. an seinen Lehrer JOHANNES THIELE. 

Seine Habilitationsschrift ,,uber die Stickstoffverbindungen des Goldes" fallt 
scheinbar vollig aus dem Rahmen. Vielleicht waren es vor allem die grokn Vor- 
bilder LIEBIG, WOHLER und BERTHELOT, die mit ihren Arbeiten uber Fulminate und 
Knallsilber Aufsehen erregten und denen er damals nacheifern wollte; darauf konnte 
seine Bemerkung hindeuten: ,,Es wird versucht, die Auffassung von der Konstitution 
der explosiven Gold-Stickstoffverbindungen zum Teil auf die explosiven Stickstoff- 
verbindungen der anderen Edelmetalle und des Quecksilbers zu ubertragen." Sicher- 
lich ist es aber auch dem EinfluB seines Lehrers zuzuschreiben, daB ERNST WEITZ 
sich immer fur Partial- und Nebenvalenzkriifte und damit auch fur Komplex- und 
Molekulverbindungen interessiert hat. Die wichtigsten Ergebnisse seiner Habili- 
tationsarbeit sind in dem folgenden, von ihm selbst angegebenen Schema wieder- 
gegeben : 

AuzOs * 2NHs 
Monoamminaurioxyd 

I ("33) Au(NHz)(Anion) 

Au(NH2 ) (Anion) 

Sesquia~ntninauri[hydr]oxyd Diamidoimidodiauriverbb. 

Aq.09 * 3NH~[bzw.2-4u(OlI)3 * 3NIIs] - HN: 

,,Knallgold"(Au:N = 1:l. 5) 

[Au(NHs),l Xs (NH2)zAUCl 
Te t r amminaur i sa l ze  Diamidogoldchlorid 
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Der EinfluR des Amins auf die Bestiindigkeit der Komplexsalze (die Atomaffinitlt 
zwischen Metal1 und Saurerest) wird studiert. 

ERNST WEITZ efihlte mitunter voll Stolz, daR das fur seine Versuche benotigte 
Gold drei Zwanzig-Markstiicken entstammte und daR das Gold spater fur die An- 
fertigung der Eheringe noch gereicht habe; so sauber und verlustfrei hatte er gear- 
beitet. 

Das Studium des Stickstoffs in jeglicher Bindung hat ERNST WEITZ offensichtlich 
immer wieder gereizt. Arbeiten uber neue Ammoniakkomplexe des Quecksilbers und 
Bleis f iihren zum Tetramminquecksilbemitrat [Hg(NH3)4](N03)~ und Tetrammin- 
bleinitrat Fb(NH3)4](NO3)2. Daran schliekn Untersuchungen an, die die Dar- 
stellung von Hexammimnangansalzen [Mn(NH3),j]C12 bzw. beim Sulfat eine Di- 
aquotetramminverbindung erbringen. Auch die Hexammimnagnesiumsalze werden 
isoliert. Durch Einleiten von Ammoniakgas in ammonsalz-haltige Ferrosalzliisungen 
entstehen ebenfalls Hexammine [Fe(NH&]X2 und beim Sulfat eine Aquopentammin- 
verbindung [Fe(NH3)~(H20)]S04. (NH4hS04. Aus ammoniakalischen Ferrosalz- 
losungen bilden sich beim Einleiten von Stickoxydgas braunschwarze Kristalle von 
Nitrosopentamminferrosalz [Fe(NH&NO]X2. 

In jedem WErrzschen Laboratorium stand ein sogenannter NO-Kipp, auf dessen 
,,Efindung" ERNST WEITZ recht stolz war. Der Kniff bestand darin, daR man ge- 
schmolzenes Natriumnitrit in Stangenform goR und damit in ublicher Weise die mittlere 
Kugel eines mit Saure beschickten Kippschen Apparates fiillte. So stand jederzeit 
eine tadellos funktionierende NO-Quelle zur Verfugung. Damit liekn sich die 
Arbeiten ,,Zur Kenntnis der salpetrigen SBure" ausfiihren, in denen gezeigt wurde, 
daR NO mit Salpetersiiure in ltherischer Losung quantitativ unter Bildung von 
salpetriger Nure reagiert. Die Losung ist vollkommen farblos; Sauerstoff bewirkt 
Oxydation zu Salpeterdure. Mit HgO entsteht Quecksilber(II>nitrit, mit NHrGas 
erhalt man Ammoniumnitrit in fester Form. Bei Einwirkung von Alkoholen in be- 
rechneter Menge bilden sich rasch und in hoher Ausbeute die Salpetrigsiiure-ester. 
Wasserfreies Kupfer(II>nitrit in absol. Ather addiert leicht NO unter Bildung einer 
griinen Losung, die vermutlich ein Nitrat-nitrit des dreiwertigen Kupfers 
[Cu"'NO3](N0~)2 enthalt. Diese Arbeiten fuhren in die Fragerichtung nach der 
Natur des sog. Nitrokupfers CuzNOz. 

Die auf verschiedene Weise zugiingliche und auch verschieden formulierte Ver- 
bindung der Zusammensetzung NzOs .4SO3 wird durch indirekte Analyse als Nitryl- 
tetrasulfat ((N02)~)" (S4O13)" erkannt, d. h. als ein Salz der Salpetedure, auf- 
gefaRt als ,,Base" (NOz)OH, wid der Tetraschwefelsiiure, die der in Form der Alkali- 
salze bekannten ,,Tetrachromsiiure" HzCr4013 entspricht. 

Das hier angewandte indirekte (geometrische) Analysenverfahren geht auf ge- 
schickte mathematische uberlegungen zuriick und zeugt fur die gleicherweise hohe 
mathematische und analytisch-exakte Einstellung und Begabung seines Autors. Es 
wurde unter dem Titel ,,uber die indirekte Analyse einer chemisch einheitlichen Phase 
in einem aus zwei Phasen bestehenden System" veroffentlicht. Weitere Untersuchun- 
gen befassen sich mit der stickoxyd-schwefligen Saurc, die als freie Nure nicht 
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bekannt ist, wahrend ihre Alkalisalze durch Addition von NO an Alkalisulfite 
entstehen; sie wird in Analogie zur Thioschwefelsaure 

aufgefafit . 
Sehr elegant erscheint ,,Eine neue Darstellungsweise von Natriumhyponitrit" aus 

Pyridin-Natrium und Stickoxyd gemaB der Formel : 

2 Na(Py)2 + 2 NO - -+ Na202Nz + 4 Py 

Das erfolgreiche Studium der Ammoniak-Komplexe verschiedener Metallsalze hat 
E. WEITZ wohl auch zu den Untersuchungen ,,&x die Loslichkeit von Ammonium- 
salzen in Ammoniak", ,,Uber eine Methode zur Untersuchung und Trennung ein- 
und mehrbasischer Sauren" sowie iiber ein Verfahren zur ,,Trennung von Alkali- 
salzgemischen" und schlienlich zur Arbeit ,,uber einbasische, mehrbasische und 
mehrfach-einbasische Sauren und ihre Unterscheidung" und weiter iiber ,,Die Los- 
lichkeit der Alkali- und Ammoniumsalze in wafirigem Aceton" angeregt. Eine weitere 
Arbeit befafit sich mit der ,,Mischkristall-Bildung von Salzen einbasischer Sauren 
mit solchen mehrfacheinbasischer Sauren". 

Der lnhalt dieser schonen Arbeiten sei mit des Autors eigenen Worten kurz an- 
gegeben : 

,,Die Loslichkeit der Ammonsalze anorganischer Sauren in Wasser wird durch 
NH3 erhoht oder erniedrigt, je nachdem, ob die zugrunde liegende Saure ein- oder 
mehrbasisch ist. Die Dithioneure und die Perschwefelsslure mit ihren zwei ein- 
wertigen Halften verhalten sich hierbei wie einbasische Sauren. Alkalisalze zeigen 
eine ganz iihnliche Gesetzmafiigkeit. Die verschiedenartige Loslichkeitsbeeinflussung 
durch NH3 bildet die Grundlage fur ausgezeichnete Trennungsmethoden zur Ab- 
scheidung mehrbasischer und Trennung ein- und mehrbasischer Sauren, ferner fur 
die Feststellung, ob eine Saure einbasisch, mehrbasisch oder mehrfach einbasisch ist." 

Eine grofie Zahl von Untersuchungen, die sich uber fast zweieinhalb Jahrzehnte 
erstrecken, ist den Polythions&xen und den Odenschen Schwefelsolen gewidmet. 
Nur das von WEITZ und ACHTERBERG ausgearbeitete sogenannte Nitritverfahren 
(Zersetzung eines Gemisches von Thiosulfat und Nitrit durch konz. Salzstiure) liefert 
reines kristallisiertes einheitliches Hexathionat, wahrend alle anderen Darstellungs- 
weisen zu einem Gemisch von Polythionsauren von etwa S5-sU bzw. s20-s40 

fiihren. Die Zerlegung derartiger Gemische gelingt durch fraktionierte Fallung mit 
Benzidin-hydrochlorid oder auf dem Wege uber die Tolidinsalze. Die entsprechenden 
Fallungsreaktionen des Odenschen Schwefelsols sind weitgehend denen der Poly- 
thionate analog. ubereinstimmende Analysen von Solen und Koagulaten ergaben, 
daR sie Polythionate mit etwa 40 bis iiber 60 Atomen Schwefel enthalten. Es besteht 
also offenbar eine kontinuierliche Reihe von Polythionduren, von H2S306 bis uber 
HzhO6. Zur Deutung der Kolloidnatur und als Ursache fur die Stabilitat der Oden- 
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schen Sole wird angenommen, daD die Polythionat-Anionen sich von einem bestimm- 
ten Schwefelgehalt (etwa S15) an zu Micellen vereinigen. Die Entstehung der kom- 
plizierten Polythionat-Gemische (,,Polythionat-Spektrum") wird auf Dispropor- 
tionierungsreaktionen zuriickgefiihrt, bei denen, zumindest voriibergehend, Schwefel 
in besonders reaktionsftihiger Form vorhanden ist. Dies zeigt sich z. B. daran, daI3 
die meisten Metalle, auch V2A-Stahl, bei Beriihrung mit hoheren Polythionaten sich 
schnell mit einer Sulfid-Schicht iiberziehen. 

hider nur in einer vorlaufigen Mitteilung finden sich interessante Versuche ,,Uber 
die Kieseldiure und die Silikate", die die Unterscheidung von Mono-, Oligo- und 
Poly-Kieseldiuren durch unterschiedliche Bildungsgeschwindigkeit der gelben Kie- 
selmolybdansaure Si02- 12MoO3 - 32H20 ermoglichen. Sie gestatten die Verfolgung 
von Gleichgewichtseinstellungen zwischen niederen und hoheren Kieselsauren unter 
verschiedenen Bedingungen und eroffnen einen Weg, nach einem chemischen, ein- 
fachen Verfahren festzustellen, von welchen Kieselsauren sich die natiirlichen und 
die kiinstlichen Silikate ableiten, was bis dahin nur auf Grund der Rontgenstruktur- 
Analyse moglich war *). 

Die erst kiirzlich erschienene Arbeit , ,hx die Rheotropie, eine Erscheinung an 
ternaren fliissigen Systemen in der Nahe des kritischen Entmischungspunktes" 
kniipft an fast 30 Jahre zuvor veroffentlichte Untersuchungen iiber ,,Die Loslichkeit 
von Alkali- und Ammoniumsalzen in waBrigem Aceton" an. Die als Rheotropie 
bezeichnete Erscheinung des Ubergangs einer im Ruhezustand befindlichen vollig 
undurchsichtigen Emulsion durch Bewegen in eine homogene durchsichtige Losung, 
z. B. studiert am System NaCI/HzO/Aceton, ist durch die verschwindend kleine 
Grenzflachenspannung in der Nahe des kritischen Entmischungspunktes bedingt. 
Die beim Bewegen der Fliissigkeit auftretenden Scher- und Reibungskrafte sind groB 
genug, um die Grenzflachen zu zerstoren, d. h. die Emulsion in eine einheitliche 
Losung zu verwandeln. Das Entstehen einer zweiten fliissigen Phase zeigt sich schon 
vor Erreichen der Entmischungsgrenze durch hohere Viskositat an. 

Auf dem Gebiet der organischen Chemie beschaftigte sich E. Werrz iiber viele 
Jahre mit der Einwirkung von alkalischem Wasserstoffperoxyd auf a$-ungedittigte 
Ketone. Diese gehen hierbei unter Addition von 1 Atom Sauerstoff an die C=C-Bin- 
dung in sog. Ketoxidoverbindungen (I) iiber. 1 .ZDiketone lassen sich durch das 
gleiche Agens schnell unter Bildung von 2 Molekiilen Carbonsaure aufoxydieren. 

Da die Chinone auch als a$-ungesattigte Ketone oder 1.2-Diketone aufzufassen 
sind, unterliegen sie der Reaktion ebenfalls. Wahrend die Oxydation beim a-Naphtho- 

*) Eine ausfiihrliche Veroffentlichung ist in Vorbereitung und wird demnachst erscheinen. 
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chinon zur Ketoxidoverbindung I1 fuhrt, verlauft sie beim p-Benzochinon uber die 
Oxidoverbindung hinaus unter Bildung von khylenoxyddicarbonsaure (111). 

Wenn oben gesagt wurde, daB a u k r  der kurzen Beschiiftigung mit dem o-Phthal- 
aldehyd zunachst nichts mehr bei den Arbeiten von E. W E ~ Z  an seinen Lehrer 
THIELE erinnere, so gilt das nur fur wenige Jahre des Suchens nach einem eigen- 
standigen, g rokn  Arbeitsgebiet. Denn schon in StraBburg beginnt er unter dem 
zwingenden EinfluB der Partialvalenztheorie seines Lehrers Untersuchungen iiber 
freie Radikale, eine Arbeitsrichtung, die ihn - immer wieder durch neue Gedanken 
und Versuche erweitert - uber Jahrzehnte fast bis m seiner Todesstunde nicht mehr 
IoslaBt und deren Ergebnisse von grokr Bedeutung fur wichtige Gebiete der moder- 
nen organischen und physikalischen Chemie geworden sind. 

Insbesondere reizen ihn organische Stickstoffverhindungen, wie z. B. die Tri- 
arylamine und Tetraarylhydrazine, bei denen er durch die Entdeckung der tief- 
farbigen Aminium- und Hydrazinium-Salze (Ar3N)X bzw. (ArzN -NAr2)X zeigen 
kann, daB sie den Charakter von freien Ammoniumradikalen haben: d. h. die Salz- 
bildung erfolgt bei ihnen, genau wie bei einem Metall, nicht unter Addition eines 
Saure-Molekids, sondem eines SaureRadikals. In die gleiche Richtung zielt die Be- 
schaftigung mit ringformigen Divinylaminen, wie z. B. den disubstituierten Dihydro- 
y.y'-dipyridylen, deren (quasi-) radikalartiges Verhalten E. WEITZ griindlich unter- 
sucht und im THmEschen Sinne deutet: 

bzw. 

Dazu formuliert er schon 1922: ,,. . . daB der Abstittigungszustand jedes einzelnen 
Molekiils beliebig zwischen den beiden (real kaum existierenden) Extremformen a 
und b liegen kann . . .'' und weiter: ,,. . . nicht das Mengenverhaltnis der beiden 
tautomeren Molekiilarten, sondern die samtlichen Molekiile andern ihren Zustand 
nach der einen oder anderen Richtung hin . . .". 

Sein Nachfolger auf dem GieRener Lehrstuhl, FRIEDRICH KROLLPFEIFFER, wurdigte 
in seinem Beitrag ,,&x Radikale und merichinoide Verbindungen" zum 70. Ge- 
burtstag von E. WEITZ am 21. 6. 19533) die oben wiedergegebenen Erkenntnisse mit 
den Worten: ,,Er hat damit. . . das ausgesprochen, was wesentlich spater aus quanten- 
theoretischen Uberlegungen heraus exakter zu der Entwicklung des Resonanz- 
begriffes . . . fuhrte. Heute ist der fur diese Verhaltnisse . . . eingefuhrte Begriff der 
,Mesomerie' jedem Chemiker gelaufig". Und EUGEN MULLER sagt dazu, ebenfalls 
in einer E. WEITZ zum 70. Geburtstag gewidmeten Arbeit ,,Zur geschichtlichen 
Entwicklung des Valenztautomerie-, Mesomerie- und Biradikalbegriffes"4) : ,,damit 

3)  Angew. Chem. 65, 313 119531. 
4) Angew. Chern. 65, 315 [1953]. 
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hat E. WEITZ die Mesomerielehre so weitgehend vorweggenommen, wie es in der 
damaligen Ausdrucksweise iiberhaupt moglich war". 

Weitere erfolgreiche Arbeiten beschaftigen sich in klarer folgerichtiger Fort- 
entwicklung des Radikal-Gedankens mit dem Zusammenhang von Konstitution 
und Farbe. Sie finden ihre erstmalige zusammenfassende Darstellung in einem Vor- 
trag auf der 23. Hauptversammlung der Deutschen BUNSEN-Gesellschaft 1928 in 
Munchen: ,,Zur Theorie der Chinhydrone"5). Hier hat E. W ~ r r z  als erster ein- 
deutig ,,das Auftreten von Farbe. . . auf das Vorhandensein unvollstiindig hetero- 
polarer Stellen (bedingt durch ein schwingendes Elektron) im Molekiil salzartiger 
oder salziihnlicher Korper" zuriickgefiihrt. In spateren Jahren hat er diese Arbeit 
oft als sein ,,chemisches Glaubensbekenntnis" bezeichnet und dabei bedauert, daB 
sie so wenig Anklang und Beachtung gefunden habe. Der Grund ist wohl darin zu 
suchen, daB WEITZ als einsamer Pionier hier der allgemeinen Erkenntnis um Jahr- 
zehnte voraus war; in dieser grokn Arbeit hatte er 1928 auch das Wesen jener 
Molekiilverbindungen bereits charakterisiert, die wir heute mit MULLIKEN als Charge 
transfer-Komplexe bezeichnen. BRIEGLEB~) driickt das in den Worten aus: 
,,WEITZ war wohl der erste, der den Gedanken eines teilweise polaren Aufbaus be- 
stimmter Molekiilverbindungen am Beispiel der Molekiilverbindung des Tetramethyl- 
p-phenylendiamins mit Chinonen ausgesprochen hat." 

Umso erfreulicher, daD es ihm trotz seiner schweren Erkrankung in seinem letzten 
Lebensjahr vergonnt war, diesen seinen chemischen Glauben noch einmal unver- 
andert, aber gefestigt und erweitert, insbesondere durch in chemischer und physi- 
kalischer Richtung wichtige Versuche iiber Farbanderung und katalytische Wirkung 
als Folgen der bei der Adsorption an oberfltichenaktiven Stoffen eintretenden Po- 
larisation, in einem zusammenfassenden Aufsatz, ,,Radikale, Quasi-Radikale, 
merichinoide Verbindungen und Chinhydrone (Ein Beitrag zur Farbentheorie)" 7) 

zu bekennen. Und um so tragischer, daD er das Erscheinen d i em Arbeit, die sein 
eigentliches groBes Lebenswerk darstellt, nicht mehr erleben und sich der endlichen 
Anerkennung seiner ,,Pionierleistung" nicht mehr erfreuen konnte. RICHARD KUHN, 
der ,,Dem Entdecker der Aminiumsalze zum 70. Geburtstag" 1953, also noch 
zu dessen Lebzeiten, eine schone Mitteilung8) widmen konnte, hat dieser um- 
fassenden Wmzschen Arbeit 7) nicht nur herzliche Worte9) vorangestellt im Ge- 
denken an ,,E. WEITZ und seine hervorragenden Verdienste als Lehrer und Forscher, 
dessen Phantasie und Experimentierkunst sowohl der anorganischen wie der or- 
ganischen Chemie neue Gebiete erschlossen hat"; er konnte noch eine wichtige 
eigene Mitteilung 10) anschliekn uber neueste Heidelberger und Oxforder Erfolge 
im Nachweis der Bildung paramagnetischer Verbindungen aus zwei diamagnetischen 
Komponenten, die eine Kronung der Uberlegungen von E. W ~ r r z  darstellen. 

5 )  Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 34, 538-546 [1928]. 
6 )  G. BRIEGLEB, ,,Elektronen-Donator- Acceptor-Komplexe“, F. Springer-Verlag, Heidelberg- 

7 )  Angew. Chern. 66, 658 [1954]; eingeg. am 22. I .  1954, veraffentl. am 7. 1 1 .  1954. 
8) R. KUHN und H. M.  WEITZ. Chern. Ber. 86, 1199 [1953]. 
9) R. KUHN: ,,ERNST WEITZ zum Gediichtnis"; Angew. Chern. 66, 657 [1954]. 

10) R. KUHN, Angew. Chem. 66, 678 [1954]. 

Berlin 1961, Einleitung. 
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Der Verfasser dieser Seiten sieht bewul3t davon ab, die beiden hier angefuhrten 
zusammenfassenden Arbeiten nebst den vorangegangenen Teilveroffentlichungen 
nochmals zu referieren und zu wiirdigen. Die Fulle des Versuchsmaterials und die 
meisterhaft knappe und zugleich prazise Formulierung der theoretischen Uber- 
legungen aus 30 fruchtbaren Lebensjahren wiirden jeden Versuch der Exzerption, 
wie schon oben gesagt, von vornherein als Stuckwerk erscheinen lassen. 

Fur ERNST Werrz ware es schonster Dank und hiichste Anerkennung, wenn das 
Studium seiner inhaltreichen und richtungweisenden Originalmitteilungen noch 
viele Forscher zu weiteren erfolgreichen Untersuchungen anregen wiirde. 

Fritz Schmidt 
Leverkusen, im November 1962 
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