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am 24. Oktober 1919. 

Emil Fischers Verdienste 

urn die Deutsche Chemische Gesellschaft. 

Der groBe Gelehrte, dessen Gedachtnis wir heute feiern, hat seine 
Beziehungen zur Deutschen Chemischen Gesellschaft so friih herge- 
stellt, wie es selten vorkommt. 

Als 21-jahriger Jiingling schickte er uns seine Erstlings-Arbeit 
ails dem Laboratorium von Prof. B a e y e r  in StraBburg. Seitdem 
spielt der Name Emil Fischer in unsern Registern eine Rolle, wie 
wenig andere. 

Wir erhielten in den auf die Erstlings-Arbeit folgenden Jahreu 
so viele und so inhaltreiche Mitteilungen, daB es wiinschenswert er- 
schien, ihn personlich kennen zu lernen. So wurde er von dem Vor- 
stande aufgefordert, einen der zusammenfassenden Vortrage zu halten, 
die nur selten stattfinden. 

Dabei trat eine neue Seite seines Wesens glanzend hervor: Neben 
der Form und dem Inhalt des Vortrags die Kunst des Experimentierens. 
Wiihrend sonst bei solchen Vortriigen fiir die Experimente gern eine 
Hilfe angenommen wird, zeigte Fischer Alles mit eigener Hand und 
in iiberzeugender Weise. 

Das Gauze hinterlie5 solchen Eindruck, daB er bei der nachsteu 
Gelegenheit zum Vize-Prasidenten gewahlt wurde, und daB wir uns 
nicht wnnderten, als er wenige Jahre spater hierher berufen wurde. 

Er empfing uns unter bemerkenswerten Zeichen: In dem Hause, 
welches aul3erlich mit den Biisten der Zucker-Heroen, Mar gg r afs 
und A c h a r d s ,  geschmiickt ist, und aus welcbem wir die sterblichen 
Uberreste H o f m a n n s  in langem Zuge durch die Stadt zu ihrer Ruhe- 
statte geleitet hatten. 
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Da nun Pischer an dieser Stelle und a n  der Seite seiner jungen, 
gluckstrahlenden Gemahlin erschien, konnte man einmal wieder 
sagen: SUnd neues Leben bliiht aus  den Ruinenc. 

Ja! Neues Leben brachte e r  i n  mehr als einer Beziehung. Bald 
wurde das Laboratorium in der GeorgenstraBe fur seine Schiiler zu 
klein, und entwarf er Plane fur ein neues Institut, die wohl kaum 
zu verwirklichen gewesen waren, wenn nicht damals ein Mann im 
Kultus-Ministerium gewaltet hatte, der ungewijhnliches Verstandnis 
fur solche Dinge besaR. Es war  der Ministerialdirektor A I t  h off. 
Er veranlaflte mich, eine Schrift SWirtschaftliche Bedeutung chemischer 
Arbeita zu verfassen, urn den Abgeordneten die Bewilligung der Geld- 
mittel zu erleichtern, e r  setzte alle Hebel in Bewegung und brachte 
das Ganze innerhalb kurzer Zeit zustande. 

I n  diesem neuen Institut entwickelte sich der Begriff .Mitarbeitera 
in ungeahnter Weise. Da Fischer alle die Dinge, die sich in seinem 
Kopfe bewegten, nicht selbst ausfiihren konnte, zog er  Viele zur Mit- 
arbeit heran; sie karnen aber auch hergereist aus  fremder Herren 
Landern, da  man sah, welche groflen Aufgaben bier zu &en waren. 

So entsprang aus dieser Quelle ein Strom inhaltreicher Mitteilungen, 
welche wesentlich dazu beitrugen, unsere .Berichtea zu einer Zeit- 
schrift von wachsender Bedeutung zu entwickeln. 

Noch etwas kam d a m :  Der  physikalischen Reichsanstalt sollte 
eine chemische an die Seite gestellt werden. Wieder war es Fischer, 
welcher diese Sache in Flu13 brachte und auf dessen Anregung die 
groBen Summen, welche das Unternehmen erforderte, gezeichnet 
wurden. 

D a  ereigoete es sich, daI3 in  einer unserer Sitzungen der Geheim- 
ra t  S c h m i d t ,  der nachmalige Kultus-Minister, erschien, um mitzu- 
teilen, da13 Se. Majestat der Kaiser dieselben Plane verfolge, und urn 
vorzuschlagen, daB man sich mit ihm vereinige. So karn das Ksiser- 
Wilhelm-lnstitut fur Chemie zustande, so konnten Manner, wie B e c k -  
m a n n  und H a b e r ,  S t o d k  und W i l l s t a t t e r  bierher gezogen werden, 
so spiegelten sich auch deren Beobachtungen und Entdeckungen in  
den Sitzungen unserer Gesellschaft. 

Bei so vielseitiger Tatigkeit konnte Fischer nicht allen unseren 
Versammluogen beiwohnen. Es entsprach auch nicht seiner Natur, 
sich einseitig festzulegen; obwohl e r  14-ma1 das Arnt des Prasidenten 
bezw. Vize-Prasideuten bekleidet hat, erschien es doch natiirlich, d a 8  
er zugleich Mit-Redakteur der  .Annalena war, daQ er alles tat, um 
dieser von L i e  b i g  begriindeten Zeitschrift ihr Ansehen zu erhalten, 
und daI3 er der Akademie der Wissenschaften Mitteilungen zugehen 
lie13, sie auch schliefllich mit einer Schenkung bedachte. 
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Aber die Fiiden, die hin und her gingen zwischen uns und ihm, 
verflochten sich doch zu immer festerem Bande. Einerseits wollten 
wir nicht wicbtigere Entschlusse fassen, ohne seine Ansicht zu kennen, 
so dad wir ihn aufsuchten in  der Hessischen Strade und am Wann- 
see, um dies oder jenes mit ihm zu besprechen. Andererseits zog 
die geschaftliche Leitung der Gesellschaft und das Anwachsen ihrer 
literarischen Unternehmungen seine Aufmerksamkeit immer wieder 
a u f  sich. 

E r  fand in den Vorschlagen, die Hr. Prof. J a c o b s o n  von Heidel- 
berg aus machte, vieles, was seiner eigenen Auffassung entsprach; er 
f u h r  dann selbst nach Hamburg, um mit dem Verleger der in Be- 
tracht kommenden Werke zu verhandeln, und BuSert sich mit be- 
sonderer Genugtuung iiber die Angelegeaheit in  seinen SLebens- 
erinnerungenc, indem er sagt: 

BDiese Neuordnung der Geschaftsfuhrung mit den erweiterten 
literarischen Aufgaben bezeichnet den Anfang einer neuen Periode 
in der Entwicklung der Chemischen Gesellschaft. 

Fur die Richtigkeit der Veriinderung spricht der Erfolg. 
Zu den 4 Banden der dritten Auflage des Beilstein-Handbuchs 

Bat die Gesellschaft inzwischen die gleiche Anzahl Erganzungsbande 
herausgegeben und eine neue Auflage vorbereitet, die ein Wertobjekt 
von mindestens 1.2 Millionen sein und an Umfang die groden Kon- 
versations-Lexika erreichen wird. 

Auoh das Chemische Zentralblatt hat sich in erfreulicher Weise 
entwickelt, erst unter der Leitung von A r e n d t  und dann nach dessen 
Tode unter Fuhrung von Prof. A. Hesse .  Die Zahl der Abnehmer 
Jst auf mehr als das Dreifache gestiegen, der Umfang fortwiihrend 
gewachsen und auch die Qualitat der einzelnen Referate verbesserts 

Wer die weitere Entwicklung der literariechen Unternehmungen 
der Gesellschaft und das ungewohnliche ZustrSmen der Geldmittel fiir 
diese Zwecke verfolgt hat, kann nicht zweifelhaft sein, dai3 Fischers 
Personlichkeit von grodem Einflulj darauf gewesen ist. 

Ihm selbst war ubrigens der schiine Spruch: BKleine Geschenke 
erhalten die Preundschaft~:, auch nicht fremd. Wiederholt hat er bei- 
gesteuert zu den von der Gesellschaft veranstalteten Sammlungen, und 
als Schmuok fiir unseren Horsaal lid3 er die Kopie des Bildes von 
G e o r g  Erns t  S t a h l ,  des Begrunders der Phlogiston-Theorie, an- 
fertigen. Aber das groIje Geschenk, welches er uns gemacht hat, 
sind und bleiben die Mitteilungen in unseren *Berichten*. 

Wenn man jetzt die Sonder-Abdrucke, wie einen groden Facher, 
wor sich ordnet, steht man wie ein Kind vor dem reich besetzten 

A 13. 
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Weihnachtstisch, iiberblickt die Fulle der Gaben und we% nicht, 
welche man zuerst zur Hand nehmen soll. 

Das ist das eigentliche Lebenswerk Emil Fischers, uber welches 
wir nun Naheres horen werden. 

Die Deutsche Chemische Gesellschaft hat auf 50 Jahre stetiger 
Entwicklung zuruckblicken kiinnen. Beinahe gleiche Zeiten sind es, 
innerhalb welcher der Stern H o f m a n n s  und der Stern F i s c h e r s  
uher ihr leuchtete. Was konnte man besseres ihr wunschen, als daB 
in spaterer Zeit wieder gesagt werden kann: SUnd neues Leben bliiht 
aus den Ruinenc. 

H. Wichelhaus. 

Uber die wissenschaftlichen Arbeiten und die Personlichkeit 
E m i l  Fischers.  

Am 15. Juli 1919 beschloB E m i l  F i s c h e r  seine an wissenschaft- 
lichen GroBtaten so reiche Laufbahn. 

Um ihn trauern nicht nur die deutschen Chemiker und Biologen, 
denen er Fuhrer und Vorbild war. 

Sein Verlust trifft auf das schwerste das ganze deutsche Volk, 
ja die ganze Kulturwelt, denn einer der gr6Dten Chemiker aller 
Zeiten ist mit ihm dahingegangen. 

I n  unseren Schmerz um ihn mischt sich das Gefuhl des Stolzes. 
Er hat den Ruhm der deutschen Chemie in alle Welt getragen. 

Die Worte, die ich heute im Auftrage des Vorstandes der Deut- 
schen Chemischen Gesellschaft Emil Fischers Gedachtnis widme, 
gelten nicht allein dem groI3en Forscher, sondern eben so sehr dem 
hochverehrten Lehrer und unvergeBlichen Menschen als Dank fiir 
jahrelange ungetrubte Freundschaft. Mehr als ein Dezennium war 
es mir vergonnt, als sein Schuler und Assistent unter ihm und mit 
ihm zu arbeiten. Als ich ihn im Jahre 1889 verliel3, um einern 
Rufe nach Jena zu folgen, hat er mir das vertrauliche BDua ange- 
boten, und bis zu seinem Tode sind wir beide und unsere Familien 
in herzlichem Freundschaftbverhaltnis verbunden gewesen. Dadurch. 
war es mir mehr als manchem anderen seiner Umgebung moglich, 
einen Einblick in die Wesensart dieses. seltenen Mannes zu  gewinnen- 

Medi duo2
Hervorheben

Medi duo2
Unterstreichen



133 - 1919. A 

Emil Pischers wissenschaftliche Laufbahn beginnt 1874 in dem 
Laboratorium von Adolf B a e y e r  in StraBburg, wo er 22 Jahre alt, 
sein Studium abschlieot. Seine Promotionsarbeit liegt noch auf dem 
von B a e  y e r  erschlossenen Gebiet der Phthaleine. Sie behandelt 
BEigenschaften und Umwandlungen des Fluoresceins und cias Phthalein 
des Orcinse. Von da ab geht er seine eigenen Wege. 

Ein Zufall und seine scharfe Beobachtungsgabe fiihren ihn als- 
bald zur Entdeckung des P h e n y l h y d r a z i n s .  

Schon spurt man die Tatze des Lowen. 
Es ist oft behauptet worden, da13 er Gliick gehabt habe, 

diese bedeutungsvolle Entdeckung zu  machen. Ich mochte umgekehrt 
sagen, das Phenylhydrazin hat das grooe Gluck gehabt, von Emil 
Pischer entdeckt zu werden und nicht von einem anderen, denn nur 
in seinen Handen konnte es alsbald zum Schlussel werden, der das 
Tor zum Gebiete der Zucker autschloB. 

Die niichste Zeit ist ausgefullt dusch die Ausarbeitung seiner 
Endecknng: die Darstellung aueh der aliphatischen Hydrazine and 
die Feststellung des eigenartigen Verhaltens all dieser Verbindungen. 

Auf Grund dieser Arbeiten habilitierte sich Emil Fischer, der 
inzwischen seinem Lehrer B a e y e r  nach Munchen gefolgt war, 
26 Jahre alt, wird schon im folgenden Jahre V o l h a r d s  Nachtolger 
in der Munchener analytischen Abteilung, und nun beginnt sein au0er- 
gewohnlich rascher Aufstieg, der ihn schon mit 29 Jabren (1882) als 
Ordinarius nach Erlangen, 3 Jahre sptiter (1885) nach Wiirzburg 
und schon mit 40 Jahren nach Berlin an die erste chemische Lehr- 
stelle des Reiches fiihrte, wo er noch 27 Jahre eine beispiellose Tatig- 
keit als Lehrer, Forscher und Organisator entfaltete. 

Rufe nach Aachen (1880), nach Ziirich (1884) und nach Heidel- 
berg (1888) hat er abgelehnt, ehenso die Aufforderung der Badischen 
Anilin- und Soda-Fabrik, die ihn 1883 als Nachfolger C a r o s  zu ge- 
winnen suchte. 

Obschon Emil Fischers Cesundheitszustand in der Erlanger Zeit 
zu schweren Befurchtungen Anlal3 gab, SO daS er gezwungen war, 
ein Jahr lang die Lehrtatigkeit auszusetzen nnd zur Heilung seiner 
angegriffenen Lunge einen Winter in Korsika zu verbringen, folgten 
doch diese Berufungen Schlag auf Schlag, ein Beweis fur das grode 
Aufsehen, das schon seine ersten Arbeiten hervorgerufen hatten. 

Wahrend er in Munchen noch mit dem Ausbau seiner Entdeckung 
der Hydrazinverbindungen beschaftigt war, hatte er gemeinschaftlich 
mit seinem Vetter O t t o  F i s c h e r  eine Arbeit SZur Kenntnis des 
Rosauilinsc (1876-1878) unternommen. Durch Abban und Synthese 
wurden die R o s a n i l i n - F a r b s t o f f e  als AbkSmmlinge des Triphenyl- 
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methans erkannt, und damit das Dunkel gelichtet, das damals noch 
uber diesen langst bekannten Industrieerzeugnissen lag. 

Emil Fischer widersteht der Verlockung, sich weiterhin mit der 
Untersuchung und Darstellung kunstlicher Farbstoffe zu beschgftigen, 
was ihm sicherlich groIje materielle Vorteile gebracht hatte. 

Sein Interesse ist schon damals auf biologische Probleme ge- 
richtet. Er beginnt noch i n  der Miinchener Zeit, noch nicht 30 Jahre 
alt, eine Untersuchung uber das Kaffein, die ihn spater zur EF- 
forschung und Aufklarung der Harnsaure und aller der damit zu- 
sammenhangenden Tier- und Pflanzenstoffe fiihrte, die heu6e unter 
dem Namen > P u r i n - D e r i v a t e * l )  dem Chemiker ebenso wie dem 
Biologen und Mediziner wohl bekannt sind. 

E s  mag in diesem sachkundigen mit Ernil Fischers Arbeitea 
wohl vertrauten Kreise geniigen, daran zu erinnern, dad in diesen 
Untersuchungen auder der Harnsaure die drei irn Mnskelfleisch ent- 
haltenen Xanthinbasen, das im Guano entdeckte Guanin, Ferner die 
Alkaloide des Tees, Kaffees und Kakaos (Kaffein, Theobromin und 
Theophyllin) nicht n u r  in ihrer Konstitutiou klar gelegt, sondern 
auch durch die Synthese erobert und durch zahlreiche ubergange 
verknupft, z. B. alle aus der billigen Harnsaure kunstlich hergestellt 
worden sind, so da5 das gauze Gebiet jetzt in allen Teilen durch- 
sichtig vor uns hegt. 

Alle Stoffe dieser Gruppe baben einen gemeinsamen PStamm- 
vatercc; sie enthalten einen Doppelring, den Fischer bereits 1884 
P u r i n  getauft hat. Aber erst 14 Jahre spater hat das Purin selbst 
das Licht der Welt erblickt, als es Fischer gelang, es aus der Ham- 
siiure darzustellen. Durch Eintritt von 1, 2 ,  3 Sauerstoffatomen i,n 
den Purinkern leiten sich Hypoxanthin, Xanthin und Harnsaure ab; 
Adenin ist als Amino-purin, Guanin als Amino-hypoxanthin erkannt. 
Theobromin und Theophyllin sind Dimethylderivate , Kaffein ein TEi- 
methylderivat des Xanthins. 

Das bewunderungswiirdige Ergebnis der Arbeit zeigt, BwaB die 
organische Chemie als Bundesgenosse der Physiologie mit den ver- 
feinerten Methoden der Analyse und Synthese zu leisten vermap. 
Ich mu13 es mir leider versagen, auf die experimentelle Methodik 
&her einzugehen, die Fischer angewandt hat, urn diese Erfolge zu 
erreichen. Als wichtigstes Reagens diente ihm die abgestufte Wir- 
kung der Phosphorchloride, und im Mittelpunkt der obergaoge steht 

1) Diese biologisch so hochwichtigen Unterauchungen sind von Fischer 
bekmntlich unter dem Titel BUntersuchungen in der Purin-Gruppeu in einem 
besonderen Band zusammengefal3t worden. Sie erstrecken sick mit Unter 
brechungen iiber einen Zeitraurn yon 24 Jahren (1882--1906). 
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das Trichlor-purin , das aus der Harnsaure mit Phosphorchloriden 
hergestellt werden konnte. Die sehr beweglichen drei Chloratome 
dieser Verbindung konnten in der mannigfaltigsten Weise ersetzt wer- 
den, und so war es miiglich, neben den naturlichen noch zahireiche 
kiinstliche Produkte zu gewinnen. 

Die Synthese hat auF diesem Gebiet die Natur weit uberflhgelt. 
Den wenigen, vor Fischers Arbeit bekannten , natiirlichen Gliedern 
der Purin-Gruppe steben heute nicht weniger als 146 durch Synthese 
gewonnene gegeniiber, und Fischers Methoden wiirden nach seiner 
eigenen Angabe geniigen, urn mit Leichtigkeit die doppelte und drei- 
fache Menge hervorzubringen. Physiologie und praktische Medizin 
haben aus diesen UntersuchQngen grof3ten Nutzen gezogen. Kaffein, 
Theobromin und Theophyllin werden bei ihrer praktischen Bedeutung 
als Heil- und GenuBmittel jetzt nach Fischers Methode aus der 
billigen Harnsiiure des Guanos fabrikmlBig hergestellt. 

Die Xanthinbasen sind dank den Fortschritten der physiologischen 
Chemie als Bestandteile der Nucleinsluren, also des Zellkernes, er- 
kannt worden, gehoren somit zu denjenigen Stoffen, *an welche die 
Lebensfunktionen direkt gebunden sinde. Auf der Feststellung ihrer 
Struktur und ihrer Zusammenhange beruhen die modernen Ausichten') 
uber den Purin-Stoffwechsel und uber die Entstehung und Behandlung 
der Gicht. 

Drei Jahre vor seinem Tode ist Fischer nochmals zu diesem 
Arbeitsgebiet zuriickgekehrt. Er fand Methoden zur Synthese von 
Nucleinsiiuren, die er an einem einfachen Bsispiele, an der Vereini- 
gung von Theopbyllin mit Glucose und Phosphorsgure durchfhhrte. 

Ein zweites unvergiiagliches Denkmal hat sich Emil Fischer 
durch seine Untersuchungen uber Koh len  h y d r a t e  und F e r m e n t e  
errichtet, die er ebenfalls in Buchform in S p r i n g e r s  Verlag er- 
scheinen lieB. Diese Untersuchungen sind in Erlangen begonnen 
worden, erstrecken sich in der Hauptsache uber das Dezennium 
1884-1894, werden aber spiiter weitergefiihrt, und noch in den 
letzten Monaten vor seinem Tode beschiiftigte Fischer sich mit Ar- 
beiten auf diesem seinem Lieblingsgebiet, z. B. mit Synthesen von 
cyanhaltigen Glucosiden , wie des Sambunigrins und des Linamarins 

Bei Durchsicht dieser Arbeiten iiber die Kohlenhydrate und 
Fermente tritt uns die unvergleichliche Experimentierkunst Emil 

1) Emi l  Abderhalden (Miincbener Medizin. Wochenschr. Nr. 33) und 

(1 9 18). 

6. Klemperer (Therapie d. Gegeowart, August 1919). 
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Fischers noch auffiilliger entgegen als bei den Arbeiten uber die 
Purin-Korper. 

Als  Fischer seine Arbeiten begann, waren 4 naturliche Zucker 
der  Form CsHlsOs - Hexosen, wie wir heute sagen - bekannt, 
Traubenzucker (Glucose), Frucbtzucker (Fructose), Galaktose und 
Sorbose, und die Struktur  der beiden wichtigsten Zucker der suBen 
Friicbte, Traubenzucker und Fruchtzucker, war durch K i l i a n i s  
Blausaure-hlethode bereits aufgekliirt, die Fischer i n  seinem ersten 
Zucker-Vortrag in der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1890 als 
den grol3ten Fortschritt in der Erforschung der Zuckergruppe wahrend 
der letzten Dezennien bezeichnet. 

Man konnte denken, daI3 es der Ezperimentierkunst eines Emil 
Fischer nicht allzuschwer fallen konnte, sein Ziel, die Synthese dieser 
Stoffe mit nur 6 Kohlenstoffatohen, zu erreichen. Er brauchte immer- 
hin 7 J a h r e  zur  Erfiillung dieser Aufgabe, denn der Forschung auf 
diesem Gebiete stellen sich groBe experimentelle Schwierigkeiten in  
den Weg,  die in der Natur dieser Stoffe begriindet sind. Fischer 
auI3ert sich daruber: 

*Wer es jemals versucht h a t ,  den Trauben- oder Fruchtzucker 
nur  aus Salzlasung i n  der friiher ublichen Weise in reinem Zustande 
zu gewinnen, der wird mir zugeben, daI3 es so ganz unmoglich ist, 
ein derartiges kiinstliches Produkt  aus  einem Gemenge mit anderen 
organischen Verbindungen abzuscheiden und als chemischea Iodividuum 
zu charakterisieren.* 

Die Schwierigkeit in der Isolierung und Identifizierung der Zucker 
konnte er erst uberwinden, als er  d a s  Phenylhydrazin als ausgezeich- 
netes Reagens auf Aldehyde und Ketone erkaunt hatte, das  mit den 
Zuckern, aul3er den meist leicht loslichen Phenylhydrazonen, schwer 
16sliche, prachtig krystallisierende Osazone IieEert. 

Weiterhin ha t  er noch eine gwl3e Zahl wichtiger Metboden, die 
nach seinen eigenen Worten B d u r c h  d e n  E n d z w e c k  d e r  A r b e i t e n  
n a c h  u n d  n a c h  g e r a d e z u  e r z w u n g e n  w u r d e n c ,  ausbilden 
miissen, um die volle Beherrschung der Zuckerstoffe zu  gewinnen. 
I c h  nenne die wichtigsten: 

Reduktion der Zucker zu den mehrwertigen Alkoholen; 
vorsichtige Oxydation dieser zu den Aldosen (diese Reaktion 

Euhrte ihn 1888 zu der damals als Naturprodukt noch nicht be- 
kannten Mannose) ; 

Oxydation der Aldosen zu den zugehiirigen Mono- und Di- 
carbonsauren ; 

Isolierung der Aldonsauren in  Form der Hydrazide ; 
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Wiedergewinnung der Aldosen aus den Aldonsiiuren bezvi. 
ihren Lactonen durch Reduktion. (Diese Reaktion bezeichnet 
er selbst als das folgenreichste Resultat der ganzen Arbeit); 

Gewinnung der Osone durch Spaltung der Osazone und 
Reduktion der Osone zu Ketosen. (Durch diese Reaktion ge- 
lang ihm die Umwandlung der Glucose und Mannose i n  Fructose); 

Umwandlung der Aldonsauren durch Erhitzen mit Chinolin 
oder Pyridin, wobei Hydroxyl und Wasserstoff am zweiten Glied 
der KohlenstofEkette ihre Platze wechseln. 
Zu diesen neu aufgefundenen Reaktionen kommen die bereits 

Spaltung der racemischen Aldonsauren durch Salzbildung 

K i  l i  a n i s  bekannte Blausiiure-Methode. 

bekannten Methoden: 

mit optisch-aktiven Basen (z. B. Strychnin oder Brucin); 

Mit diesen Methoden ausgeriistet, beherrscht Fischer souveriin 
das ganze Gebiet. 

Er erreicht 1890 sein ursprungliches Ziel: Die Synthese der 
naturlichen Zucker. Acrolein-dibromid oder Glycerinaldehyd einer- 
seits, Formaldehyd andererseits liefern ihm die a-Acrose, die er als 
racemischen Fruchtzucker erkennt und iiber den a-Acrit in die natiir- 
lichen Zucker verwandelt. 

Er gelangt aber weit uber sein ursprungliches Ziel hinaus. Die 
Synthese erweist sich wiederum der Natur weit iiberlegen. Sie liefert 
ihm etwa 50 kunstliche Zuckerstoffe, und nach seinen eigenen Worten 
wiirden seine Methoden ausreichen, um viele hundert weitere Zucker 
darzustellen. 

Aus den genetischen Beziehungen all’ dieser Produkte der Syn- 
these ergibt sich die riiumliche Anordnung von Wasserstoff und 
Hydroxyl an den 4 asymmetrivchen Kohlenstoffatomen, die Konfigu- 
ration der Zucker (1891). Von den 16, durch die Theorie von 
L e  Be l -  van  ’t Ho ff verlangten, stereoisomeren Aldohexosen gleicher 
Struktur lehrt er 13 kennen. Eine glanzende Bestatigung der stereo- 
chemischen Theorie! 

Yon den 5- und 6-Zuckern, den Pentosen und Hexosen, steigt 
er mit Hilfe der Blausiiure-Methode zu Heptosen, Octosen und Nonosen 
empor, von denen die Manno-nonose sich als garfahig mit Bierhefe 
erweist. Dementsprechend werden dann auch die von ihm darge- 
stellten Oxydationsprodukte aus Glykol, Glycerin und Erythrit in  
das System der Monosaccharide eingefiigt. 

Das ganze, so auBerordentlich erweiterte Gebiet der einfachen 
Zucker laBt sich heute, dank Fischers Genie, wie von erhohtem 
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Standpunkt klar iiberschauen, wahrend es avor 10 Jahren ein Wirrsal 
zahlloser einzelner Beobachtungen. war, .fur die uns das einigende 
Band fehltea ’). 

Nach etwa 10jghriger Arbeit (1894) war nach F i s c h e r s  eigenen 
Worten ad ie  M o r p h o l o g i e  u n d  S y s t e m a t i k  d e r  M o  n o s a c c h a -  
r i d e  v o r l a u f i g  z u m  Abech luB ge langtu .  

Er wendet sich nun den Disacchariden zu, erkennt sie als Glu- 
coside und stellt den bekannten naturlichen Disacchariden einige syn- 
thetische Produkte zur Seite. 

E r  studiert die Glucosid-Bildung der Monosaccharide an dem 
einfachsten Fall, der Vereinigung mit den einwertigen aliphatischen 
Alkoholen, und beobachtet, daB unter dem EinfluB alkoholischer Salz- 
saure sich spielend die nAlkyl-glucosidea bilden, welche in drei Pormen 
auftreten, deren Beziehungen noch nicht vollig aufgeklart sind. 

Das reiche, neu gewonnene Material an Glucosiden benutzt er 
zu wichtigen Untersuchungen uber die durch Enzyme bewirkte Spal- 
tung und stellt dabei die auBerordentliche Empfindlichkeit der Fnzyme 
in ihrer Wirksamkeit gegen geringe Konfigurationsunterschiede fest, 
die fur die Garungsorganismen schon bekannt war. E r  sieht den 
Grund dieser Erscheinung in dem zweifellos asymmetrischen Bau des 
Enzym-Molekiils und wird dabei zu der Hypothese gefiihrt, BdaB 
z w i s c h e n  d e n  E n z y m e n  u n d  i h r e n  A n g r i f f s o b j e k t e n  e ine  
A h n l i  c h k e i  t d e r  m o 1 e k u l  a r  e n  K o n  f i g  u ra t i  o n b e s t e h e n  rn US, 
w e n n  R e a k t i o n  e r fo lgen  sollc. Urn diesen Gedanken anschau- 
licher zu machen, braucht er das beriihmt gewordene Bild von BSchloB 
und Schlussele. 

Seine Beobachtungen in der Zuckergruppe brachten auch eine 
plausible Vorstellung beziiglich der A s s i m i l a t i o n  d e r  K o h l  e n  s a u r  e , 
die im Pflanzenleibe ausschlieBlich zu aktiven Zuckern fuhrt, wahrend 
die kunstliche Synthese zunachst immer nur racemischen Zucker 
liefert. Es ergab sich, daB auch die kunstliche Synthese im asymme- 
trischen Sinne verlauft, wenn optisch-aktive Materialien daran betei- 
ligt sind. Das trifft aber fur die Assimilation zu, denn die Verwand- 
lung von Kohlensaure in Zucker vollzieht sich offenbar unter Mit- 
wirkung von optisch-aktiven Substanzen des Chloraphyll- Kornes. 
Daniit ist der scheinbar prinzipielle Gegensatz zwischen kiinstlicher 
und naturlicher Synthese der asymmetrischen Kohlenstoffverbindungen 
glucklich beseitigt. 

Das Gebiet der hiihermolekularen Polysaccharide, wie Starke und 
Cellulose, hat Fischer nicht betreten, zum Teil wohl deshalb, weil 

1) Lehrbuch der Organischen Chemie V. Meyer und P. Jacobson,  
3d. I (1. Aufl , 1893), S. 880. 
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eine chronische Hydrazin-Vergiftung, an deren Folgen er 12 Jahre zu 
leiden hatte, ihn zwang, die Arbeiten mit diesem Reagens einzustellen, 
hauptsschlich aber wohl aus der Uberzeugung, daS die Zeit far eine 
erfolgreiche Bearbeitung dieser hochmolekularen Stoffe no& nicht 
gekommen sei. Erst kurz vor seinem Tode hat der 67jiihrige Mann, 
wie sein Schuler Be rgmann ' )  erziihlt, den Plan gefaBt, dem pflanzen- 
physiologisch und technisch gleich wichtigen Gebiet der Cellulose 
seine Arbeitskraft zuzuwenden. Dazu ist es nicht mehr gekommen. 

Aber immer wieder kehrte Fischer zu seinem Lieblingsthems 
zuriick. Immer wieder lockte ihn der Zauber der Kohlenhydrat- 
Chemie. Die letzte Arbeit aus seiner Feder, der Redaktion von 
.Hoppe-Se i l e r s  Zeitschrift fur biologische Chemiecc zugegangen an3 
Tage vor seinem Tode, behandelt die Abhangigkeit der Emulsin-Wir- 
kung von der Zusammensetzung und Konfiguration der Glucoside, 
und auch die letzte, i n  den .Berichten der Deutschen Chemischen 
Gesellschaftc mit Frl. G. A n g e r  drei Monate vor seinem Tode ver- 
offentlichte Arbeit betrifft die Synthese eines Glucosids, des Linama- 
rins im Hanf (Glucosid des Aceton-cyanhydrins). Auch unter seinen, 
noch nicht veroffentlichten, letzten Arbeiten findet sich eine hoch- 
interessante Untersuchung iiber einen schon ftiiher dargestellten Ab- 
kommling der Glucose, das Glucal, fiir das die Konstitution 

CHa (OH). CH (OH). CH . CH (OH) . CH : CH 
I--- 0-1 

festgestellt wird. 

Etwa um die Jahrhundertwende beginnt Fischer eine dritte g r o b  
Untersuchungsreihe uber mAminosauren, P o l y p e p t i d e  und Pro- 
t e inea ,  die sich etwa uber ein Dezennium erstreckta) und die noch 
mehr als die friiheren Arbeiten seinen R u b  in alle Welt ge- 
tragen hat. 

Seine ungewohnlichen Erfolge in der Zucker- und Purin-Gruppe 
mogen in ihm die Lust geweckt haben, seine Kraft an einem noch 
schwierigeren Problem zu messen; denn er schlieBt seinen ersten Vor- 
trag iiber Synthesen in der Zuckergruppe mit den Worten: a J a ,  e s  
will  m i r  s c h e i n e n ,  da13 d i e  o r g a n i s c h e  S y n t h e s e ,  die dank 
der herrlichen Methoden, die wir von den alten Meistern geerbt haben, 
i n  dem kurzen Zeitraum von 62 Jahren den Harnstoff, die Fette, viele 
Siiuren, Basen und Farbstoffe des Pflanzenreiches, ferner die Harn- 

1) Nekrolog in der Deutschen Medin. Wochenschr. Nr. 33 vom 14. Ang. 191 9. 
a) Die Veroffentlichungen von 1899-1908 sind ebenfalls in Bnchform 

zusammengefaBt erschienen. 
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saure und die Zuckerarten erobert hat, v o r  k e i n e m  P r o d u k t  d e s  
1 e b e n d e n  0 r gan  i s m u s z u r  ii c k z u s c h r ec  k en  b r a u  c htcc. 

Die Kenntnis der Proteine, die an allen chemischen Vorgangen 
der lebenden Zelle teilnehmen, erscheint ihm rnit Recht als .die n o t -  
w e n d i g e  V o r b e d i n g u n g  f u r  d i e  vol le  E n t w i c k l u n g  d e r  b io-  
l o g i s c h e n  Chemiea.  Er ist sich zwar voll bewubt, dab .die 
S u m m e  v o n  A r b e i t ,  d i e  h i e r  g e s c h e h e n  D U B ,  s o  a u d e r -  
o r d e n t l i c h  groB i s t ,  daB d i e  A u f k l a r u n g  d e r  K o h l e n h y d r a t e  
d a g e g e n  wie  e in  K i n d e r s p i e l  erscheintcc, meint aber, BdaB 
m a n  wen igs t ens  d e n  V e r s u c h  m a c h e n  s o l l ,  m i t  a l l en  Hilfs-  
m i t t e i n  d e r  G e g e n w a r t  d i e  j u n g f r a u l i c h e  V e s t e  z u  be la -  
g e r n ,  d e n n  n u r  d u r c h  d a s  W a g n i s  s e l b s t  k o n n e  d i e  G r e n z e  
f u r  d i e  L e i s t u n g s f a h i g k e i t  u n s e r e r  M e t h o d e n  e r m i t t e l t  
w e  r d e n cc. 

Auch hier setzt er sich das hochste Ziel: 
>)Die A u f k l a r u n g  u n d  k u n s t l i c h e  R e p r o d u k t i o n  d e r  P e p -  

t o n e ,  A l b u m o s e n  u n d  Proteinecc. 
Er beginnt seine Arbeiten auf breitester Basis mit dem Studium 

der letzten Protein-Bausteine, der Aminosauren , mm aus ihrer bes- 
sewn Kenntnis neue Gesichtspunkte und Methoden fur ihre kom- 
plizierten Derivate zu gewinnena. Er kennzeichnet die altbekannten 
Aminosiiuren genauer durch Darstellung charakteristischer Derivate. 
Einige von ihnen stellt er synthetisch dar. Die durch Synthese ge- 
wonnenen racemischen Formen zerlegt er, meist unter Benutzung der 
Acylderivate, durch Bindung an optisch-aktive Basen in die optischen 
Antipoden. Fur einige dieser aktiven Arninosauren kann er sogar 
die Konfiguration ableiten. 

Um Gemische von Aminosauren trennen zu konnen, stellt er ihre 
Ester dar und fraktioniert diese unter vermindertem Druck. Diese 
originelle *Es te r -Methodea  erwies sich als der beste Weg, urn die 
Bausteine der Proteine restlos kennen zu lernen uod ihr Meogenver- 
haltnis in den Proteinen mi t  rnoglichster Genauigkeit festzustellen. 
Zahlreiche EiweiBarten werden in dieser Weise von Fischer unter- 
sucht mit Hilfe vieler Mitarbeiter, unter denen A b d e r h a l d e n  an 
erster Stelle steht. 

Die Entdeckung zweier neuer Aminosauren, des P r  o l i n s  und 
O x y - p r o l i n s ,  ist die erste Frucht dieser Methode; mit ihnen steigt 
die Zahl der bekannten Aminosauren auf 19. Fur funf dieser Stoffe 
fallt die Entdeckung in das neue Jahrhundert. 

Mit Hilfe der Ester-Methcde wird festgestellt, daB die Mengen, in 
denen diese einzelnen Aminosauren aus den verschiedenen Proteinen 
entstehen , auflerordentlich verschieden sind. Einige, wie Glykokoll, 
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Tyrosin und Tryptophan, kiinnen glinzlich fehlen, aber gerade in den 
wichtigen Proteinen, die am Stoffwechsel des Tier- und Pflanzenleibes 
am meisten beteiligt sind, finden sich jene 19  Aminosauren fast aus- 
nahmslos, so dsI3 keine von h e n  fur das organische Leben ganz 
entbehrlich scheint. 

Nach diesen Vorarbeiten greift Fischer zur Synthese, um die 
Bausteine der Proteine durch Amidbildung, den der Hydrolyse ent- 
gegengesetzten ProzeI3, wieder zusammenzufugen. Er nennt diese 
kunstlichen Produkte, yon denen die einfacheren den P e p t o n  e n ,  die 
hohermolekularen den A l b u m i n e n  und P r o t e i n e n  gleichen, *Poly- 
p e p t i d e ( ( ,  urn an ihre Verwandtschaft mit den Peptonen zu erinnern 
und ihre Systernatik derjenigen der Kohlenhydrate nachbilden zu 
konnen. Eiir diese Synthesen werden alle n u r  denkbaren Methoden 
durcbgebildet und gepruft. 

Schrittweise geht Fischer vor, um Retten von immer wachsender 
Lange zu kniipfen, deren Struktur auBer Zweifel steht. Bei dieser 
Arbeit, bei der er eich haufig mit T h e o d o r  C u r t i u s  begegnet, dringt 
er scblieBlich bis zum Oktadekapeptid (mit 18 Aminosaure-Resten) 
vor, das er (1907) aus 15 Mol. Glykokoll und 3 Mol. Leucin aufbaut 
und das x z u  d e n  k o m p l i z i e r t e s t e n  S y s t e m e n  z a h l t ,  d i e  man 
b i s h e r  d u r c h  S y n t h e s e  d a r s t e l l e n  k o n n t e ,  o h n e  d e n  E i n -  
b l i c k  i n  d i e  K o n s t i t u t i o n  z u  v e r l i e r e n c .  Dieses Polypeptid 
vom Molekulargewicht 1213 g z e i g t  b e r e i t s  i n  s e i n e n  a u B e r e n  
E i g e n s c h a f t e n  m i t  m a n c h e n  n a t h r l i c h e n  P r o t e i n e n  die 
g r o B t e  A h n l i c h k e i t c .  E. A b d e r h a l d e n  und A. F o d o r  haben 
9 Jahre  spater die Synthese noch weiter getrieben und nach den 
gleichen Methoden ein Peptid mit 19 Aminosiiure-Resten bereitet, das  
noch einen Leucin-Rest mehr als Fischers Oktadekapeptid enthalt. 

Urn welch’ komplizierte Gebilde es sich bei diesen Stoffen bereits 
handelt, mogen Sie daraus ersehen, daS nach Emil Fischers Berech- 
nung 816 isomere Oktadeka-Peptide der gleichen Zusammensetzung 
mijglich sind. F u r  das Polypeptid A b d e r h a l d e n s  berechnet e r  die 
Zahl der Isomeren bereits zu 3876. 

Bisher sind durch Fischer und seine Schiiler bereits iiber 100 
kunstliche Polypeptide bereitet worden ; die Mehrzahl gehort allerdings 
zu den niederen Stufen, aber sie umfassen dafiir 15 verschiedene 
Aminosauren. Die Synthese der hoheren Polypeptide muate vor- 
laufig aus  praktisphen, insbesondere aus finanziellen, Griinden auf die 
Kombination von Glykokoll, Alanin und Leucin beschrankt werden. 
Doch unterliegt es keinem Zweifel, dal3 Fischers Methoden auch die 
Einfiihrung der ubrigen Aminosauren in  diese komplizierteren Systeme 
gestatten. 
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Mit der Kenntnis der kunstlichen Polypeptide waren der analyti- 
schen Untersuchung der Peptone und Albumosen neue Bahnen eroffnet. 

In der Tat ist es in der Folge gelungen, eine stattliche Anzahl 
V O ~  Abbauprodukten der Proteine mit synthetischen Polypeptiden zu 
identifizieren. In Gemeinschaft rnit E. A b d e r h a l d e n  konnte er z. B. 
das Glycyl-d-alanin, das d-Alanyl-leucin und die Z-Leucyl-d-glutamin- 
saure aus Seiden-Fibroin, Elastin oder Gliadin gewinnen. Durch 
P. A. L e v e n e  ist das Glycyl-prolin-anhydrid unter den Verdnuiings- 
produkten der Gelatine eutdeckt worden. T. B. O s b o r n e  und S. H. 
K l a p p  haben bei der Spaltung des Gliadins rnit hei13er Schwefel- 
saure ein Dipeptid von Phenyl-alanin und Prolin beobachtet. Auch 
ein Tetrapeptid konnten F i s c h e r  und A b d e r h a l d e n  aus dem Seiden- 
Fibroin darstellen, das eine Kombination von 2 Glykokoll-Resten rnit 
1 d- Alanin- und 1 1-Tyrosin-Rest ist und bereits groBe Ahnlichkeit 
mit den Albumosen zeigt. 

Da  ein synthetisch bereitetes l-Leucyl-triglycyl-l-tyrosin ebenfalls 
alle Merkmale der Albumosen zeigt, so darf man annehmep, daB die 
Albumosen keine so hochmolekularen Substanzen sind, wie man bis- 
her geglaubt hat. Aus dieser Sachlage ergibt sich der Weg, der der 
Forschung fur die nachste Zeit am meisten Aussicht darzubieten 
scheint. Man wird damit fortfahren miissen, die aus den Proteinen 
hervorgehenden Albumosen und Peptone moglichst rein zu gewinnen, 
und zu versuchen, sie rnit kunstlichen Produkten zu identifizieren. 

Aus solchen groBeren Stiicken muS man dann versuchen, hohere 
Polypeptide aufzubauen, um sie mit naturlichen Proteinen zu ver- 
gleichen. 

Wib man sieht, eroffnen die von Emil Fischer geschaffenen Me- 
thoden weite Ausblicke und werden noch mehreren Generationen von 
biologisch arbeitenden Chemikern Arbeit und, wie wir hoffen durfen, 
reiche Ernte liefern. 

Der gewaltige Einflufl, den die kurz geschilderten Arbeiten Eniil 
Fischers auf alle Gebiete der Biologie ausgeiibt haben, ist Ihnen a lkn  
bekannt. Ich hoffe, dafl er von dazu berufener Seite eingehend dar- 
gelegt werden wird. E s  ist sicher, da13 die Biologen in spateren 
Zeiten immer wieder auf Emil Fischers Arbeiten zuruckgreifen werden, 
urn aus ihnen Anregung, Rat und Hilfe fur weitere Forschungen zu 
schopfen. 

Im Jahre 1908 nimmt Emil Fischer eine vierte grol3e Unter- 
suchungsreihe, die S y n t h e  s e v 0 n D e p  s i  d e n ,  F l e  c h t e n  s t o f f e n  
u n d  G e r b s t o f f e n ,  gemeinschaftlich rnit K a r i  F r e u d e n b e r g ,  seinem 
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Sohne H e r m a n n  F i s c h e r  und anderen in  Angriff, 
die letzte Zeit beschaftigt. 

Er stellt durch Synthese esterartige aer iva te  der 

die ihn bis in 

Phenol-carbon- 
sauren dar, die er BDepsidecc nennt. Das Wort ist abgeleitet von 
dem griechischen Wort d E ' q e ~ r *  = gerben (weil viele dieser Korper 
den  Gerbstoffen ahnlich sind). Je nach der Zahl der Phenol-carbon- 
J u r e n ,  die zusammengetreten sind, unterscheidrt e r  Di-, Tri-, Tetra- 
depside usw. Die Nomenklatur ist also derjenigen der Polysaccharide 
und Polypeptide nachgebildet. 

Als einfachstes Beispiel eines Didepsids sei das erste Anhydrid 
der  p-Oxy-benzoesaure angefuhrt, bei der die Carborylgruppe des 
einen Molekiils unter Esterbildung in das Phenol-Hydroxyl des zweiten 
Uolekuls eingegriffen hat: 

HO. Cs H, .CO - 0 .CsHd. COOH 
(Depsid der p-Oxy-benzoesaure). 

Die Yeraniassung zu diesen Untersuchungen gab eine gelegent- 
iiche Beobachtung bei der Synthese von Polypeptiden des Tyrosins. 
Fur diese Synthese war ein Chlorid des Chloracetyl-tyrosins notig. 
Da bei der Einwirkung von Chlorphosphor die freie Phenol-Gruppe 
hinderlich schien, so wurde sie durch Einfuhrung einer Gruppe ge- 
schutzt, die hinterher leicht entfernt werden konnte. Fischer wahlte 
dafiir die Carbomethoxy-Gruppe. Die Ubertragung dieses Verfahrens 
auf die gewohnlichen Phenol-carbonsauren ist der Ausgangspunkt fur  
die Depsid-Synthesen gemorden. An Stelle der zuerst benntzten 
Carbomethoxy-Verbindungen bediente e r  sich spater mit Vorteil der  
acetylierten Phenol-carbonsauren zu diesen Synthesen. 

Zahlreiche Depside, einige Tri- und Tetradepside wurden darge- 
stellt, darunter die in den Flechten enthaltenen Didepside L e c a n o r -  
s i i u r e  und E v e r n s a u r e .  

Die Untersuchung tiihrt ihn dann weiter zur Synthese wichtiger 
esterartiger Verbindungen der Glucose mit den Phenol-carbonsiben 
bezw. ihren Depsiden. Die l - G a l l o y l - f i - g l u c o s e ' )  wird als iden- 
tisch mit dem G l u c o g a l l i n  des chinesischen Rhabarbers erkannt. 
Interessante Wanderungen der Acjlreste aus  der para- in die metu- 
Stellung werden festgestellt. Die Untersuchung gipfelt in der Syn - 
these der Penta-(m-digalloyl-)-/J-glucose, die dem chinesischen T a n n i n  
aul3erordentlieh iihnlich ist und deshalb wahrscheinlich den Hauptbe- 
standteil dieses wichtigen Gerbstoffes bilden durfte. 

Ich kann es mir nicht versagen, Ihnen die Worte vorzulesen, in  
denen Fischer seine Ansicht ausspricht, dal3 der Chemiker den hiichs 

1) B. 52, 818 [1919]. 
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komplizierten Naturstoffen gegeniiber nicht resignieren durfe, sondern 
Teilerfolge anstrebeu, gewissermaBen ein Annaherungaverfahren ein- 
schlagen musse : 

nSolche Substanzen wie das  Tannin gibt es nun i n  der Lebewelt 
eine recht grolje Anzahl. Ich erinnere hier nur  an die Proteine und  
die komplizierten Kohlenhydrate. Ihnen steht die Forschung anders 
gegeniiber als den einfachen Substanzen, die krystallisieren oder un- 
zersetzt fluchtig sind und dadurch als einheitliche Stoffe charakteri- 
siert werden k0nnen.a - aMeine Meinung gebt dahin, daB es selbst- 
verstandlich die letzte Aufgabe des Chemikers ist, alle komplizierten 
Gemische organischer Substanzen, welche die Natur uns darbietet, in 
die einzelnen Beetandteile zu zerlegen und deren Struktur durch 
Analgse und Synthese aufzukliren: Wo aber  diese Aufgabe vor- 
liiufig uicht zu losen ist, da  braucht der Forscher keineswegs resigniert 
die Hande in den SchoB zu legen. Denn er kann auf einen Teil- 
erfolg hioarbeiten, indem er  solche Stoffe nicht als Einzelindividuen, 
sondern als Gruppe verwandter Korper behandelt und ihnen wo- 
moglich durch Synthese ahnlicher Substanzen zu Leibe geht.a - 
BJe enger die Gruppe umgrenzt werden kann, um so griil3er wird 
der Teilerfolg sein..r 

Diese klassischen Worte sind in dem Aprilheft der *Berichtea, 
also 3 Monate vor Fischers Tode, niedergelegt. Sie zeigen UDS, von 
welch’ hoher Warte aus Fischer die uns zurzeit gesteckten Grenzen 
des Erkennens iiberschaut. 

Die Leistungsfahigkeit der Metho.de gestattet es natiirlich, noch 
vie1 gr6Bere Molekiile als die der Gerbstoffe aufzubauen. 

Urn zu sehen, wie weit die Kompression der Materie im Sinne 
unserer heutigen Vorstellung gehen kann, stellt Fischer eine Verbin- 
dung mit 426 Atomen im Molekul und dem Molekulargemicht 4021, 
das H e p t a - [ t r i b e n z o y l - g a l l o y l ]  - p  - j o d p h e n y l -  m a l t o s a z  o n ,  
CaPOHl4% 0 5 8  N4 Jz, dar. SDer Korpera, sagt Fischer, nsteht mit dieser 
Zahl sicterlich an der Spitze aller organischen Substanzen von be- 
kannter Struktur  und ist zudem durch totale Synthese zugang1ich.t 
Die Substanz iibertrifft in der MolekulargroBe das  hochste Produkt  
der Polypeptid-Synthese urn das  hlehrfache, und Fischer glaubt, daB 
es such den meisten natiirlichen Proteinen in dieser Beziehung uber- 
legen ist. Er stellt die Auhiiufung solcher Massen, i n  Molekulen in 
Gegensatz zu den Bemuhungen der rnodernen Physiker, die Materie 
in  immer kleinere Teile, Gber die Atome hinaus in die Elektronen, 
zu zersplittern. 

I n  der allerletzten Zeit vor seinem Tode hat Fischer nach Mit- 
teilung seines Sohnes noch seine schone Methode zur  stufeaweisen 
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Darstellung von G l y c e r i d e n  unter Benutzung des Glycerinacetons 
ausgebaut und Wanderungen von Acylresten in  Glyceriden festgestellt. 
Diese Versuche zeigen, da13 er die Absicht hatte, auch das Gebiet der 
F e t t s u b s t a n z e n  einer planmlil3igen Untersuchung zu unterwerfen. 
Wir  miissen aufs tiefste beklagen, da13 er diese Absicht. nicht mehr 
verwirklichen konnte. 

Seine Ge'istesschiirfe 
und sein Forscherdrang lassen bis zu seinem Ende keine Abnahme 
erkennen. 

Emil Fischer ist in den BSielena gestorben. 

E m i l  F i s c h e r s  P e r s o n l i c h k e i t .  

Uberschauen wir Emil Fischers Lebenswerk, das  ich Ihnen nur 
als Skizze in groBen Umrissen vor Augen fiihren konnte, so fallen 
auf den ersten Rlick als charakteristisch auf: Die gro13en weitge- 
steckten Ziele und der unwiderstehliche Anreiz, welchen die Stoffe 
des Lebens auE ihn ausgeubt haben. 

Die- erstaunlichen h f o l g e  seiner Arbeit, die sich in  ununter- 
brochener Kette aneinanderreihen, erkliren sich nicht allein aus  seiner 
phauomenalen Begabung fur die chemische Forschung, sondern ebenso 
sehr aus einer ganzen Reihe von Charaktereigenschaften, die sich 
selten in einem Menschen vereidigt finden. 

Seine unbestechliche Wahrheitsliebe lie13 ihn an alle Probleme 
ganz vorurteilvlos herantreten. 

Sein Wirklichkeitssinn machte ihn vorsichtig allen Spekulationen 
gegenuber. Er lie13 sich ganz durch die Naturbeobachtung leiten. 
Hypothesen hat e r  nur selten aufgeetellt und sie immer wieder an 
neuem Tateachenmaterial gepruft. 

Seine zahe, ausdauernde Energie, seine unersgttlishe Arbeitslust 
scheinen mir fur seine Erfolge ebenso stark ins Gewicht zu fallen, 
als sein durchdringender Verstand, seine angeborene Beobachtungs- 
gabe und seine durch B a e y e r s  Schule begrundete, stets weiter ent- 
wickelte und verfeinerte Experimentierkunst. 

Es sind Charaktereigenschaften, die ihn zwangen, seinen wichtigen 
Arbeitsgebieten treu zu bleiben, bis e r  sie in allen Einzelheiten 
durchschaut und durch Synthese erobert hatte, und bis er an die 
letzte Grenze des durch die derzeitigen Hilfsmittel Erreichbaren vor- 
gedrungen war. 

Gewisse Ziige des Wesens seiner uberrsgenden Personlichkeit 
sind somit fur jeden erkennbar, der sich i n  die Lektiire seiner Arbeiten 
vertieft: Seine Begeisterung fur die chemische Wissenschaft, nament- 
lich fur ihre biologische Seite; seine schwungvolle Phantasie, ge- 
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ziigelt durch Sachiichkeit und nuchterne Kritik; sein durchdringender 
Verstand, seine liebevolle Sorgfalt und ordnende Klarheit' in der Dar- 
stellung der Ergebnisse und endlich seine erstaunliche Arbeitskraft 
und sein unbeugsamer Wille. 

Am meisten bewundert habe ich die Zuversicht, mit der er 
ans Werk ging. Er war seines Erfolges sicher; denn er kannte 
seine Tatkl'aft und wuSte, daD ihn sein Genie, seine Experimentier- 
kunst und seine Beobachtungsgabe nie im Stiche lieBen. Dieser froh- 
liche Optimismus, rnit dem er an die Arbeit herantrat, dieses rasche, 
sichere Zupacken, steht im engsten Zusammenhange rnit dem Froh- 
sinn, den er aus seiner sonnigen Jugendzeit im Rheinlande rnit ins 
Leben genommen und bis ins Alter bewahrt hat. Fischer war eine 
Siegfried-Natur, die lachend, ohne Zaghaftigkeit die groSten Helden- 
taten verrichtete. Kein anderer Chemiker vor ihm ist so waghalsig 
schon in jungen Jahren an die schwierigsten und umfassendsten 
Probleme herangegangen wie er. Er erschien uns wie der Held, der 
im Wundergarten des Mtrchens muhelos und selbstverstandlich eine 
kostliche Frucht nach der andereo pfluckt. 

In der Arbeit war er unerstttlich. Alles andere - Geselligkeit 
und sonstige Vergnugungen, Interessen aller Art, in  den letzten Jahren 
such die Lehrtatigkeit - muDte dagegen zurucktreten. 

Man hatte den Eindruck, daD ihm die Spanne eines Menschen- 
lebens vie1 zu kurz erschien, urn sein Honnen fiir die Allgemeinheit 
auszuwerten. 

Auch seine Mitarbeiter spornte er immerw5hrend an, ihr Bestes 
herzugeben, durch das rege Interesse, das er an ihren Arbeiten nahm. 
Darin bestand ein wesentlicher Teil des starken Einflusses, den er 
auf seine Schiiler ausiibte. D a m  kam die gauze Atmosphare seines 
Institutes, die mit Erfahrungen, Ideen und Interessen erfulit war, so 
da13 junge Talente darin rasch zur Entwicklung kamen. 

Als R e d n e r  ubte Emil Fischer einen unbeschreiblichen Zauber 
aus. Schon nach den ersten Worten hatte er seine Zuhiirer ganz in 
seinem Bann und hielt sie darin bis zum letzten Wort. Seine Siitze 
waren kurz und schlicht, frei von jedem Pathos, dabei klar uad 
wohl durchdacht im Aufbau. Inhalt und Experimente waren a u f a  
Genaueste vorbereitet. 

Bei dem angenehmen Tonfall seiner Stimnle hatte man haufig 
den Eindruck, als sprache er in gebundener Rede. Besonders galt 
das fur seine phantasievollen, bilderreichen Tischreden, die er mit 
kostlichem Humor zu wiirzen liebte. Ich habe ihn in der Studenten- 
zeit und splter wohl mehrere hundertmal vortragen horen j jeder 
seiner Vortriige war fur mich ein kostliches Erlebnis. 
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Fischer war auch einer der groaten Meister dep Vor l e sungs -  
experiments .  Die schwierigsten Versuche gelangen spielend unter 
seinen Hiinden. Mancher unter Ihnen wird sich des ersten .Zucker- 
Vortrages erinnern, den er unter A. W. von H o f m a n n s  Vorsitz in 
dessen altem Hiirsaal gehalten hat. Ich habe niemals einen schijneren 
Vortrag gehiirt. 

Auch die zahlreichen N e k r o l o g e  Fischers sind nach Form und 
Inhalt vollendete Meisterwerke und stellen sich den wunderbaren 
Lebensbildern, die A. W. v o n  Hofmann  und J. V o l h a r d  ge- 
zeichnet haben, ebenbiirtig an die Seite. 

In Versammlungen iibte Fischer durch seine rasche -8uffassungs- 
gabs, sein ktihles Abwiigen aller Moglichkeiten und sein treffendes 
Urteil starken EinfluB aus. Behorden und Vereine, Akademien und 
Fakultiiten und nicht zuletzt die Vertreter der Industrie suchten seinen 
Rat. Seinem feurigen Vorwartstreiben verdanken wir zum grol3en 
Teil die Errichtung der Ka i se r -Wi lhe lm- Ins t i t u t e  und die Sicher- 
stellung des chemischen Unterrichtes nach dem Hriege. 

Wie sehr ihm die weitere Entwicklung seiner Wissenschaft am 
Hercen lag, hat er dadurch bewiesen, da8 er einen Teil seines 
VermBgem testamentarisch zur Fiirderung der Forschungen jiingerer 
Fachgenossen gestiftet hat. 

Durch die allgemeine Hochachtung, die man seinen Leistungen 
darbrachte, durch seine unbedingte Sachlichkeit, Gerechtigkeit und 
Uneigenniitzigkeit und schlieBlich dorch sein lebhaftes Temperament 
und sejne bestrickende Liebenswiirdigkeit gewann er sich den miich- 
tigen EinfluB, den er auf den ganzen Chemikerstand ausiibte. Jeder 
deutsche Chemiker war stolz auf Emil Fischer und sah in ihrn den 
geborenen Fuhrer. H a r n a c k  nennt ihn deshalb mit Recht in seiner 
Grabrede einen aheimlichen Eonig seiner Wissenschaft, dessen starkem 
und mildem Szepter sich jedermann gern und freudig unterordnetea. 

Auch in der Geselligkeit zog er jeden, den er kennen lernte, so- 
fort i n  seinen Zauberkreis, denn seine Personlichkeit war faszinierend. 
&in lebhaftes Temperament und die Mundart, die er nie in seinen 
Vortriigen, aber gern im Gespriiche gebrauchte, verrieten sofort den 
Rheinliinder. E r  konnte im Kreise von Freunden frohlich sein wie 
ein Kind und lachte gern und herzlich. Wenn die Unterhaltung nicht 
gleich so recht in Flu8 kommen wollte, liebte er es, paradoxe Be- 
hauptungen aufzustellen, um zum Widerspruch zu reizen. 

Man mu8 ihn in der Miinchener, Erlanger oder Wurzburger Zeit 
gekannt haben, als er noch die Geselligkeit aufsuchte, um zu wissen, 
welch' gliinzender Gesellschafter er war. In Munchen verkehrte er  
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viel in Kiinstlerkreisen und gewann dadurch kiinstlerische Interessen, 
die e r  auf seinen zahlreichen Reisen in Italien vertiefte. In  Erlangen, 
wo er  eine eigene Haushaltung fiihrte, lud e r  in dern Bediirfnis nach 
Geselligkeit die Assistenten, die ihrn von Miinchen nach Erlangen ge- 
folgt waren, als standige Mittagsgaste a n  seinen Tisch. Oft kam e r  
schon am friihen Nachrnittag in  das Laboratorium und holte u n s  
Assistenten zu Spaziergangen ab, die fiir uns auBerst anregend waren. 
Ala er nach Wiirzburg iibersiedelte, nahm er rnich mit Frau und Kind 
in  seine grolje Dienstwohnang auf und erschien fast jeden Abend, 
um noch ein Stundchen mit uns zu plaudern. Unvergefilich sind 
meiner Frau und rnir die zahlreichen frohlichen Abende im L e u b e -  
when Hause. Emil Fischer war irnmer der Mittelpunkt des Kreisrs. 
Wie herzlich konnte e r  da  lachen. Wie lustig neckte er sich mit d e r  
lieben Frau N a t a l i e  L e u b e ,  meiner Frau und dem drolligen Kol- 
legen M i c h e l .  

In der Berliner Zeit zog er sich mehr und mehr von der Ge- 
selligkeit zuriick, obschon sie ihni Bediirfnis war. Seine stets schwan- 
kende Gesundheit und die vielfacben Anforderungen, die seine or- 
ganisatorische Tatigkeit dorf  an ihn stellten, zwangen ihn d a m .  D i e  
Arbeit durfte unter den verrnehrten Anspruchen nicht leiden. Lieber 
opferte er ein gut Teil seiner Lebensfreuden. 

Emil Fischer war sich seines Wertes wohl bewufit, aber er war  
vollig frei von Eitelkeit und I-Iochmut. Die Ehrungen, die ihrn im 
reichsten MaBe aus  der ganzen Welt zuteil wurden, haben ihn sicher- 
lich gefreut; a n  seinem Wesen haben sie nichts verHndert. Seine 
'Kollegen und Freunde haben ihn nie anders als liebenswiirdig ge- 
sehen. Anrnaljung, Unfiihigkeit, Strebertum, Protektion waren ihm 
in tiefster Seele zuwider. 

Bei aller Liebenswiirdigkeit und Aufgeschlossenheit im Verkehr  
war er doch zurdckhaltend und hielt sein innerstes Wesen i n  sich 
verschlossen. Nur Wenige kamen i h r n  deshalb ianerlich ganz nahe. 

Viele hntten von ihm den Eindruck, dalj der Verstand auf Kosten 
des Gemuts vorherrschend sei. Seine alten Freunde wissen das  
besser. Wer nach dem friihzeitigen Heimgang seiner F r a u  und nach 
dem Tode der beiden jiiageren Sohne seine Trostlosigkeit, ja seinen 
vollen seelischen Niederbruch geseheu hat, weilj, dalj e r  viel weicheren 
Gemiites war, als er infolge seiner grol3en Selbstbeherrschung er- 
schien. l rn  Theater konnte jhn, wie er selbst erzahlt, die Rubrung 
so packen, daB er Tranen vergol3, so dalj seine Frau  deshalb oft in  
grofie Verlegenheit geriet. 

Emil F i x h e r s  Ebe  mit A g n e s  G e r l a c h ,  der Tochter des 
fruheren Erlanger Anatomen, war iiberaus gliicklich E r  schildert 
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seine Frau selbst mit den Worten: arch kann nur sagen, daS meine 
liebe Frau ein durch kiirperliche Schiiaheit, Reinheit der Seele und 
Sanftmut ausgezeichnetes Wesen war. Sie bewunderte und liebte 
ihren Mann abgottisch, lebte nur fur ihn und die Kinder und ordnete 
sich dem iiberragenden Manne in kluger Besch'eidenheit vollig unter. 
Et verlor sie schon nach siebenjahriger Ehe und hat den Verlust nie 
ganz verwunden. 

Die drei unmindigen Sohne wuchsen unter der Pflege von Frl. 
Margarete  B a r t h  - einer edlen, aufopfernden Frau, die ihnen die 
Mutter nach. besten KrHften ersetzte, - zu prachtigen, reichbegabten 
Jiinglingen heran, dem Vater zum Stolz und zur Freude. Die beiden 
jiingeren raubte ihm die Kriegszeit. Er hat ihneu in seinen Lebens- 
erinnerungen ein wurdiges Denkmal gesetzt. 

Der alteste Sohn, Dr. H e r m a n n  F i s c h e r ,  umgab den Vater 
in dessen letaten Lebensjahren p i t  liebender Fiirsorge. 

Emil Fischer ist uns entriickt, aber 
Herzen seiner Schiiler und Freunde und im 
nossen. 

Tot ist nur, wer vergessen ist! 

er lebt weiter in den 
Gedzchtnis der Zeitge- 

In seinem Lebenswerk hat Emil Pischer sich selbst ein Denk- 
ma1 errichtet, das aHe Zeiten iiberdauern wird, solange es Kultur- 
Tolker geben wird apf dieser Erde. 

Ludwig Knorr. 

E d  Fischer und die Industrie. 

Was Emil Fischer als Forscher und Lehrer fiir die reine Wissen- 
schaft war, welche uberragende Stellung er in der Geschichte der 
organischen Chemie fiir alle Zeiten einnehmen wird, ist Ihnen soeben 
in schonen und beredten Worten geschildert worden. Es wurde da- 
bei gezeigt, wie er mit vorbildlicher Tatkraft, und Kuhnheit, aber 
aueh mit besonnener Ruhe und Ueberlegung, stets vorbereitet und 
ausgerustet mit eigens fur den Zweck selbst geschaffenem Werkzeug, 
in die schwierigsten Probleme der organischen Natur eindrang und 
nicht vor dem Versuch zuruckschreckte, den Vorhang zu Iuften, der 
uns die Geheimnisse des Lebens verbirgt. Zu den hochsten Gipfeln 
menschlicher Erkenntnis strebte sein Geist, und wenn er hierbei auf 
zurzeit noch uniiberwhdliche Hindernisse sties, so hat er dock nie- 
mals das Ziel als unerreichbar hingestellt. Sein Sinn fur Wahrheit, 
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der ihn hinderte, jemals den festen Boden der Tatsachen zu  v,erlassen 
und in kiihnem Fluge in  den luftigen Gefilden der Phantasie zu 
landen, bewahrte ihn auch davor, sich p6ilosophischen Spekulationen hin- 
zugeben und aus rein geistigen Betrachtungen heraus ein Signorabimusc 
auszusprechen. Wenn Porscher kiinftighin auf dem yon ihm be- 
schrittenen Wege weiterwandeln, werden sie uns, dariiber ist fiir mich 
kein Zweifel, dem hohen Ziele naher und naher bringen. 

Diesen unerschiitterlichen Tatsachensinn, der keine vorgefaBten 
Meinungen und unfruchtbaren Gedankenspielereien anfkommen lieB, 
habe ich oft in dem langjshrigen Verkehr rnit Emil Fischer z u  be- 
wundern Gelegenheit gehabt. Er glich hierin, oder besser iibertraf 
hierin, sogar seinen groBen Meister und Lehrer, den unvergeBlichen 
Adolf v. B a e y e r ,  der bei der Feier seines 70. Geburtstages von 
sich selbst sagte: BMeine Versuche habe ich nicht angestellt, um zu 
Bsehen, ob ich Recht hatte, sondern um zu sehen, wie die Korper 
wich verhalten. Aus dieser Veranlagung stammt auch meine Gleich- 
ggiiltigkeit gegen Theorien; ich bin niernals eigensinnig auf einem 
Bbestimmten Standpunkt geblieben , wenn er sich mit den Tatsachen, 
Bnicht vereinigen l i e h .  

Genau so war Emil Fischer geartet, und doch bestand im Grunde 
zwischen diesen beiden fu hrenden Geistern, trotz ihres gleich ausge- 
pragten Sinnes fur die Sachlichkeit und Wirklichkeit, in ihrer Stellung 
zum p r a k t i s c h e n  L e b e n  ein sehr grol3er Unterschied. 

Obschon es eigentlich nahe gelegen hatte, dal3 Adolf v. Baeyer  
durch seine lmgjahrigen Arbeiten iiber Fluorescein, Eosin und be- 
sonders iiber Indigo der Industrie, die aus seinen Arbeiten die 
Fruchte zog, nshergetreten ware, hat er sich doch stets dem gewerb- 
lichen Leben ferngehalten. Die Technik war ihm, dem reinen Wissen- 
schaftler , sogar im gewissen Grade unsympathisch. Ich erinnere 
mich, wie er diesem Empfinden einmal in einer Tischrede, gelegent- 
lich der Besichtigung der Leverkusener Werke aus Anla6 der Natur- 
forscher-Versammlung zu Dusseldorf im Jahre 1898, in drastischer 
Weis? Ausdruck verlieh. Er sagte damals, es verursache ihm ein 
unangenehmes Gefiihl, wenn er in den Fabriken sehe, wie die schonen 
in kleinen sauberen 'GlasgeftLBen und Reagensrohren ausfindig ge- 
machten Reaktionen in gro6en undurchsichtigen GefaBen mit Iarmen- 
den Ruhrwerken verwertet wiirden. So war Emil Fischer nicht. 
Er war zwar auch der reine Wissenschaftler und hat bei seinen Ver- 
suchen, die, von einigen Jugendarbeiten abgesehen, an und fiir sicb 
schon der Technik fern lagen, niemals technische Ziele erstrebt. Er 
verstand aber die Technik, fuhlte mit ihr und vertrat vor allen 
Disgen den Standpunkt, da$ die reine Wissenschaft nicht ausschlie8- 
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1ich.um ihrer selbst willen da ist, sondern als wesentlicher Kultur- 
faktor mit dem praktischen Leben in enger Fiihlung stehen mufl. 

Jeder Mensch ist und bleibt bis zu einem gewissen Grade das 
Produkt der Umgebung, der er entstammt. Es ist daher nicht ver- 
wunderlich, daJ3 Emil Fischer, der einer sich rege betatigenden Kauf- 
mannsfamilie entsproflte, sich ohne Beeintrachtigung seines idealen 
Empfindens und Strebens den ihrn vaterlicher- und mutterlicherseits 
vererbten, von seiner Jugendzeit her vertrauten Sinn fur die prak- 
tischen Erfordernisse des Lebens bewahrte. Diese gliickliche Geistes- 
mischung hat es ihm ermoglicht, eine fiihrende Stellung auf dem 
ganzen groSen Gebiete der chemischen Wissenschaft und Technik 
in einem Umfange einzunehmen, wie sie bisher wohl nur wenigen 
unserer groSen Forscher beschieden war. Wo es im wisschschaftlich- 
chemischen Leben Deutschlands galt , zu  organisieren oder zu neuen 
Unternehmungen anzuregen, da war auch Emil Fischer zu finden. 
Das hat vorhin schon Geheimrat Wichelhaus  gezeigt. Bei seinern 
klugen und zugleich liebenswiirdigen Wesen, bei seinem Geschick, 
Menschen und Dinge von der richtigen Seite zu.nehmen, gelang es 
Emil Fischer stets, widerstrebende Elemente zu vereinigen und das 
Unternehmen zum gliicklichen Bbschlul38 zu bringen. Wie sehr sein 
klarer, weitschauender Blick und sein bewarter Rat in den Kreisen 
der chernischen Industrie geschatzt wurden, mogen Sie daraus er- 
sehen, daB Emil Fischer auch bei Meinungsverschiedenheiten in tech- 
nischen Hreisen wiederholt a19 Vermittler oder Schiedsrichter zu 
Hilfe gerufen wurde. Seinem Urteil unterwarf man sich stets ohne 
Widerspruch. Man schatzte in ihrn nicht nur die wissenschaftliche 
Autoritat, sondern in gleichem MaSe auch den weltkugen, die Ver- 
haltnisse des praktischen Lebens klar durchschauenden Mann. 

Es konnte daher nicht ausbleiben, dafl in den Kriegsjahren, als 
es galt, die so iiberaus schwierigen Fragen der Rohmaterial-Be- 
schaffung fur Munition und Ernahrung zu losen, sowohl die Regie- 
rung wie die Industrie sich in erster Linie des Rates und der Mit- 
arbeit Emil Fischers versicherten. Bei fast allen groflen Fragen hat 
er mitgewirkt, bei den gebildeten Ausschiissen meist als Vorsitzender 
an der Spitze gestaaden. Fast immer war er einer der ersten, der 
in Denkschriften und Vortragen auf die Mange1 der Versorgung und 
die Mittel und Wege zur Beseitigung hinwies. In nie versagendem 
Eifer unter Einsatz seiner groflen Personlichkeit setzte er alles, was 
yon ihrn g!s richtie erkannt wurde, durch und mu8te dabei wieder- 
bolt die Widerstande des heiligeli Biirocratius unserer Kriegswirt- 
behaft fiberwinden. So wurde von ihm mit Hilfe und Unterstiitzung 
der ihm zur Seite stehenden wissenschaftlichen, technischen and 
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militarischen Sachverstandigen die groBe und gewaltige Arbeit der 
kiinstlichen Herstellung von Salpeter und Salpetersaure aus Ammoniak, 
der Gewinnung von Schwefel aus Gips und im Zusammenhang da- 
mit die schwierige Versorgung der chemischen Industrie mit Meggener 
Kies bezw. der Ersatz deseelben wiederum durch Gips gelost. An 
Stelle des natiirlichen und kunstlichen Camphers bei der Pulver- 
bereitung traten als Stabiligatoren die Harnstoffe des substituierten 
Anilins. Das Glycerin der Fettspaltung wurde, als es nicht mehr in 
geniigender Menge zur Verfiigung stand, durch das bei der Garung 
des Zuckers nach dem C o n n s  t e i n  schen Verfahren gebildete Glycerin 
bezw. durch aus Spiritus gewonnenes Glykol ersetzt. Dem Mange1 
an Toluol und Benzol half er durch vermehrte Aufstellung von Gas- 
waschapparaten in den Leuchtgas-Fabriken ab. Seiner Initiative ver- 
danken wir mit die Aufnahme der Fabrikation des synthetischen 
Methyl-kautschuks aus Aceton sowohl fur die Zwecke der Hart- wie 
der Weichgummi-Darstellung. 

Auch bei den ebenso wichtigen Fragen der Ernahrung von 
Menschen und Tieren ist $mil Fischer unermudlich als Vorsitzender 
des ~~ahrsto€€-Ausschussesc und des SKriegsausschusses fur Ersatz- 
futterc tatig gewesen. Durch ihn wird die Sparwirtschaft der Oele 
und Fette und der StrohaufschluB in  die richtigen Bahnen gelenkt. 

An der experimentellen Losung der vielen dabei auftretenden 
Fragen hat er mehrfach selbst mitgearbeitet und so z. B. die wissen- 
schaftlich interessante und auch zu praktischer Bedeutung gelangte 
Tatsache festgestellt, daB die an sich unverdauliche Stearinsaure, in 
Olen oder Fetten gelost , vom menschlichen Organismus regelrecht 
verdaut wird. A r t h u r  v. Weinbe rg ,  als einer der hauptsachlichsten 
militarischen und technischen Mitarbeiter auf nllen diesen Gebieten, 
wird die Tiatigkeit Emil Fischers wahrend des Krieges, unter Be- 
nutzung des amtlichen Materials, in eingehender Weise in der Zeit- 
schrift ,Die Naturwissenschaftena: schildern. 

Aber auch in seinen rein menschlichen Eigenschaften habe ich 
Emil Fischer in diesen Jahren der Not des Krieges besonders sch5tzen 
gelernt. Die Klarheit seines Denkens und seines ausgesprochenen 
Sinnes fur die Wirlrlichlreiten habe ich dabei imrber bewundert. Bei 
Durchsicht meines Briefwechsels mit ihm traf ich auf ein Schreiben, 
das er im ersten Kriegsmonat, am 21. August 1914, an mich gerichtet 
hat. A l s  alles in Deutschland in heller Begeisterung uber unsere 
herrlichen Siege und schnellen Brfolge jubelte, da erkannte er schon 
die iiberaus schwierige Lage, in der wir uns trotzdem befanden. E r  
gab der driickenden Sorge Ausdruck, daB der Krieg die Kraft unseres 
Volkes nicht allein in militiirischer Hinsicht, sondern noch mehr in  
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wirtschaftlicher Beziehung auf eine harte Probe stellen werde. Mit 
seiner pessimistischen Auffassung hat er leider, wie meist in seinen 
Urteilen iiber Menschen und Dinge, Recht behalten. Nachdem der 
Zusammenbruch erfolgt war, trat aber bei ihm ein iiberraschender 
Umschwung ein. Der Pessimist wandelte sich, an anderen bedeuten- 
den Miinnern gemessen, in gewissem Sinne in einen Optimisten urn. 
Er fand in der jetzt bei ihm sofort wieder einsetzenden rein wissen- 
schaftlichen Forschungstatigkeit die Kraft zu neuem xeben und Auf- 
stieg. Die Arbeit und ihr Erfolg machten ihn wieder hei’ter und 
froh. Wo viele andere nur grau in grau sahen und an der Zukunft 
verzweifelten, gab er die Hoffnung auf die alles heilende Kraft der 
schopferischen Tatigkeit nicht auf. Gebe ein gutiges Geschick, daB 
unser allzufriih dahingegangener Freund auch hierin das Richtige ge- 
troffen hat! Auch iiber das Grab hinaus wollen wir ihn in. dieser 
Hinsicht a ls  unseren Fuhrer ansehen und uns an seinem Vertrauen 
zur Zukunft aufrichten. 

Tief schmerzlich ist es, daR uns gerade jetzt ein Mann von den 
Fuhrer-Eigenschaften Emil Fischers verlassen mudte, jetzt, wo die 
fuhrenden Geister fur uns so dringend notwendig sind. Wir in der 
Praxis stehenden Techniker hoffen, dad Fischer, wie er in der reinen 
Wissenschaft eine Schule gegrundet und hinterlassen hat, so auch in 
der Pflege der Beziehungen von Technik und Wissenschaft fur die 
jungere Generation vorbildlich bleiben moge. Die verstandnisvolle, 
wohlwollende Teilnahme, die der groRe Wissenscbaftler der Industrie 
entgegenbrachte, schatzen wtr als das hiichste Verdienst ein, das Em3 
Fischer sich um die angewandte Chemie erworben hat. Die gauze 
Entwicklung der bislang so bluhenden deutschen chemischen Industrie 
ist in  erster Linie auf die befruchtende Wechselwirkung zwischen 
diesen beiden Disziplinen zuruckzufiihren. Wer daher, wie Emil 
Eischer, in so hervorragender Weise diese Wechselwirkung zu fordern 
verstand, hat sich urn unsere Industrie grodere Verdienste erworben, 
als durch Schaffung einzelner, wenn auch bedeutsarner technischer 
Leistungen. Die gewerblich verwertbar gewordenen Erfindnngen 
Emil Fischers wurden vielleicht, ja sogar wahrscheinlich, im Laufe 
der Zeit auch von anderer Seite an das Tageslicht gefordert worden 
sein. Die Beziehungen zwischen Technik und Wissenschaft, bei voller 
Wahrung der Eigenthmlichkeiten jeder dieser Disziplinen, zu so frucht- 
baren und innigen zu gestalten, vermochte aber nur  ein Forscher von 
den seltenen Eigenschaften Emil Fischers. 

Es ist leicht verstandlich, daB ein Mann von dieser hervorragen- 
den Veranlagung schon friihzeitig die Aufmerksamkeit auch der In- 
dustrie auf sich ziehen muRte, zumal seine friiheren Aufsehen erregen- 
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den Arbeiten sich auf Gebieten bewegten, die i n  engstem Zusammen- 
hange mit den die Praxis beschiiftigenden Problemen standen. Es 
war zuerst die B a d i s c h e  An i l in -  und  S o d a f a b r i k ,  die Emil 
Fischer fur ibre Zwecke zu gewinnen snchte, ah  im Jahre 1883 da- 
selbst eine grol3ere Personalveriinderung stattfand. Der damalige 
Leiter des wissenschaftlichen Laboratoriums, Dr. H e  i n r i c h C a r 0, 
wollte in den Ruhestand bezw. in den Aufsichtsrat der Fabrik eintreten. 
Er schlug dem Hauptaktionar und Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Hrn. 
S i eg le  aus Stuttgart, Emjl Fischer als Nachfolger vor. Abe; selbst 
das fur die damalige Zeit aul3erordentlich hohe Angebot eines Jabres- 
gehaltes von 100000 Mark nebst sonstigen Vorteilen vermochte nicht, 
ihn seinem Ideal, der freien wissenschaftlichen Forschung, zu ent- 
fremden. Er lehnte das Angebot ab,  nahm aber eine Einladung B U  

mehrwiichentlichem Besuch der Fabrik an, teils aus Interesse fur die 
Industrie der TeerfarbstofFe, teils in der Hoffnung, sich Rohmaterial 
fur seine Untersnchungen in groder Menge bereiten zu konnen. Er 
blieb 14 Tage in Ludwigsbafen, wo ihm, wie er selbst schreibt: Beine 
gliiukliche Kombination eifriger Arbeit und friihlicher Unterhaltung 
einen Einblick in die ganze Fabrikation und ihre selbst vertraulichen 
Einzelheiten gewahrtecc. Bei dieser Gelegenheit stellte er sich auch 
grodere Mengen methylierter Harnsaure (aus Schlangen-Excrementen) 
und o-Aminozimtsiiure her. Man machte ihm dam& scherzhaft den 
Vorschlag, ihn dauernd als BVortragender Rat. der Fabrik anzuglie- 
dern. Aber selbst aus dem Vorschlage, ihn gegen ein mittleres 
Jahresgehalt . durch ein Vertragsverhaltnis an die Fabrik zu binden, 
den man gleichzeitig auch an V i k t o r  Meyer und Adolf v. B a e y e r  
richtete, wurde wegen Personalwechsels nichts. Es unterliegt aber 
f i ir  mich keinem Zweifel, daB Emil Fischer auch in  der Industrie 
AuBergewcihuliches geleistet und ihr vielleicht neue Gebiete erschlossen 
haben wiirde, die wir jetzt noch nicht einmal ahnen. Aber trotzdem, 
das mu13 auch ich als Techniker offen bekennen, war es ein grohes 
Gliick, daB er den Lockungen der Industrie nicht gefolgt und der 
reinen Wissenschaft, die ihm so vieles verdankt , treu geblieben ist. 

Wie ich schon andeutete , lagen die fruhesten Arbeiten Fischers 
auf einem Gebiet, das der Technik nahestand, auf dem d.er Teerfarb- 
stoffe. Durch seinen Lehrer, Adolf v. B a e y e r ,  war er mit der Unter- 
suchung des kurz zuvor von letzterern entdeckten Fluoresceins be- 
traut und an1 Grund dieser Arbeit 1874 in Stradburg als erster Che- 
miker zum Doctor phil. promoviert worden. Bei dieser Gelegenheit 
lernte er auch das kurz zuvor von B a e y e r  und Caro  entdeckte Eosin, 
und zwar nicht allein als chemisches Priiparat, sondern auch an seinen 
Handen als priichtiges Farbemittel fiir tierische Gewebe kennen. Dies 
war Veranlasung fur ihn, das Eosin seinem Vetter, dem Mediziner 
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E r n s t  F i sche r ,  der damals in StraIjburg anf der Anatomie bei 
W a l d e y e r  und gnf der pathologischen Anatomie bei von Reck l ing -  
h a u s e n  arbeitete, ale %'arbstoff fiir die anatomische Praxis zu empfeh- 
leu, worin es sich bis jetzt gehalten hat. 

Als Unterrichtsassistent angestelk;, machte Emil Fischer dann 
noch im gleichen Jahre seine erste, Aufsehen erfegende, auch fur die 
Technik so folgenschwere Beobachtung : die Reduzierbarkeit der Di- 
azoniumsalze zu den Hydrazinen. Es wahrte allerdinge eine Reihe 
von Jahren, bis neben der wissenschaftlichen auch die technisehe Be- 
deutung des Phenylhydrazins zu Tage trat. Erst die von Emil Fischers 
Schiiler, Ludwig  Knorr, 1883 ausgefiihrte Kondensation des Phe- 
nylhydrazins mit Acetessigester zu dem Methyl-phenyl-pyrazolon fiihrte 
zu praktisch wichtigen Ergebnissen. Durch Alkylierung des Produktes, 
wurde das bekannte A n t i p y r i n  gewonnen, das bis auf den heutigen 
Tag zu dem unentbehrlichen Rustzeug des Arztes gehort und zu zahl- 
losen weiteren technischen Versuchen auf diesem Gebiete anregte. 
P yr  ami  don (Dimethylamino-methylphenylpyrazolon) und M i g r  an in  
(Antipyrin + Coffein-citrat) der H o c h s t e r  F a r b w e r k e  waren die 
weiteren Ergebnisse dieser Arbeiten. Das auf Emil Fischers Anregung 
hin i m  Jahre 1886 hergestellte Kondensationsprodukt aus Liivulin- 
siiure und Phenylhydrazin, das von den H o c h s t e r  F a r b w e r k e n  
nach Patent Nr. 37 727 hergestellt und als A n t i t h e r min in den Handel. 
gebracht wurde, konnte sich daqegen gewisser unangenehmer Neben- 
wirkungon wegen nioht behaupten. 

Die Wichtigkeit der Hydrazine fur das Farbstoffgebiet zeigte sicb 
erst einige Jahre spiiter, als Z ieg le r  1885 durch Kondensation de r  
Phenylhydrazin-sulfonslure mit Dioxy-weinsaure einen lichtechten, 
gelben Wollfarbstoff, das T a r t r a z  i n ,  herstellte. Als d a m  erksnnb 
wurde, da.8 dieses Kondensationsprodukt als ein Azofarbstoff .aufm- 
fassen ist, war der Weg fur zahllose analog zusammengesetzte Farb- 
stoffe gegeben. Seitdem gehcren die Pyrazolone zu den fiblichen 
Azofarbstoff-Komponenten, und aus ihnen wird heute eine gr613ere 
Zahl technisch wertvoller , besonders lichtechter Teerfarbstoffe her- 
gestell t. 

An die Arbeiten uber die Hydrazine reihte sich die fur die 
Technik ebenfalls so folgenreiche Arbeit iiber das Fuchs in  bezw. 
Rosan i l in  an, die er in den Jahren 1876-1878, gemeinschaftlich mit 
seinem Vetter O t t o  F i s c h e r  in Munchen ausfiihrte. Durch diese 
mit Recht beriihmt gewordene Untersuchung wurde die Konstitution 
dieses altesten der Teerfarbstolfe klargestellt und dadurch die Bahm 
frei gemacht fiir die groflen Fortschritte, die von der Industrie 
zuf dem Gebiete der Triphenpl- methan - Farbstoffe erzielt worden, 



sind. Erst durch die Feststellung der Art und Weise, wie im Fuchsin 
die einzelnen Atomkomplexe miteinander verkniipft sind, war der 
Technik der Weg zum systematischen Aufbau der komplizierten Farb- 
stoffmolekiile der Triphenyl-methan Reihe gewiesen und die. Herstel- 
lung der zahlreichen, jetzt a h  unentbehrlich geltenden, farbenprach- 
tigen Handelsprodukte dieser Art ermoglicht. 

Nach dieser grol3en Tat hat sich Emil Fischer mit dem Triphe- 
nyl-methan-Gebiet nicht weiter beschaftigt. Ebenso wie bei. den Hy- 
drazinen, hat er sich auch bei den Rosanilinen an der praktischen 
Nutzbarmachung seiner Forschungsergebnisse nicht beteiligt. E r  lie8 
sich von dem durch seine wissenschaftlichen Ziele vorgezeichneten 
Weg nicht ablenken und begniigte sich mit der Genugtuung, daW seine 
Arbeiten auch zu wirtschaftlichen Fort3chritten fuhrten. Gleichgiiltig 
waren ihrn diese Erfolge nicht; sie erfullten i h n  vielmehr mit auf- 
richtiger Freude. I n  der Einleitung zu seinem Sammelwerk ,Unter- 
suchungen iiber die Puringruppecc gibt er (S. 76-77) selbst seiner 
Beh-iedigung daruber Ausdruck, daW seine wissenschaftlichen Arbeiten 
auch zu praktisch verwerteten Resultaten gefuhrt haben. 

Es ist eine auf den ersteu Hlick eigentiihlich erscheinende Tat- 
sache, daB Emil Fischer erst dann mit der Industrie in nahere Be- 
ziehungen trat und sich fur die praktische Verwertung seiner For- 
schungsergebnisse einsetzte, d s  die von ihm bearbeiteten Probleme 
sich denkbar weit Ton den die Technik beschaftigenden Aufgaben 
entlernten, als er die hiologisch wichtigen Korperklassen mit dem 
bekannten Erfolge zu bearbeiten begann. Diese Tatsache wird aber 
leicht erkliirlich, wenn man erwagt, dal3 diese Arbeiten ihn veran- 
lassen mufiten, auch den biologisch-chemischen Prozessen, die sich im 
lebenden Organismus abspielen, seine Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und die Beeinflussung dieser Vorgange durch die von ihm aufgefun- 
denen neuen Korpe r zu studieren. Seine wissenschaftlichen Arbeiten 
lenkten ihn daher in Bahnen, die, ohne da8 er danach strebte, von 
selbst in die Gebiete der p h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e n  Industrie 
fiihrten. Hier hat er auch t echn i sch  GroSes geleistet und vielfach 
f i ih r  e n d  gewirkt. Schon seine ersten wichtigen synthetischen Arbeiten 
auf dem Zuckergebiete brachten ihn in nahe Beriihrung mit der 
Technik, wenn diese hierbei auch zunachst noch der gebende Teil 
wdr. Die Synthese dcr Acrose, des ersten synthetischen Zuckers 
rnit 6 Kohlenstoffatomen aus Glycerose, erforderte die Bewiiltigung 
von derartig groSen Substanzmengen von Acrolein lund seinem Di- 
bromid, dal3 sie nur mit Hilfe der in der Industrie vorhandenen 
Apparatur moglich war. Die H o c h s t e r  F a r b w e r k e  stellten ihm 
und seinem Assistenten T a  f e l  ihre Raumlichkeiten und Hilfsmittel 
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zur Verfugung (1877; siehe: Synthetische Versuche in der Zucker- 
gruppe, S. 263) und ermiiglichten ihm dadurch die Durchfuhrung 
seiner Versuche. Anders lag schon die Sache bei den sich iiber 
einen Zeitraum von ungefahr 25 Jahren erstreckenden Arbeiten iiber 
die P u r i n k o r p e r .  Hier war Emil Fischer der Industrie gegenuber 
im wesentlichen der Gebende. Der Firma C. F. B o e h r i n g e r  & S a h n e  
in Mannheim-Waldhof, und zwar hauptsachlich den dort tatigen beiden 
Briidern F r i t z  und L o r e n z  Ach,  den Schulern Emil Fischers aus der 
Wurzburger Zeit, gelang. es, auf Grund der Fischerschen Ergebnisse und 
durch Zusammenarbeiten mit ihm, technisch brauchbare, von der Harn- 
saure des ,Guanosc ausgehende Verfahren zur billigen Herstellung von 
den als Arzneimittel benutzten Methylderivaten des Xanthins, dem 
Coffe in  und T h e o p h y l l i n  (Theoc in ) ,  auszuarbeiten. Das letztere 
Produkt und daneben a ich  das The0  b romin  wurden dann weiterhin 
durch die Arbeiten von W i l h e l m  T r a u b e ,  die gleichfalls im Fischer- 
schen Institut in Berlin ausgefuhrt wurden, und durch die von den 
E l b e r f e l d e r  bezw. L e v e r k u s e n e r  F a r b e n f a b r i k e n  ausgearbeite- 
ten Verfahren auch auf rein synthetischem Wege hergestellt. 

In  das Gebiet der fur die pharmazeutisch-cherdische Industrie 
so wichtig gewordenen E r s a t z m i t t e l  f u r  A t r o p i n  lenkten ihn 
schon vor langen Jahren seine Arbeiten. Bei seinen Untersuchungen 
iiber Acetou-Basen l) machte er darauf aufmerksam, da8 das Chlor- 
hydrat des mit Mandelsaure veresterten y-Methyl- triacetonalkamins: 

CH,\/CH, 
C , H ~ . C H ( O H ) . C O . O . C H < ~ ~  - - C < ~ . ~ ~ s ,  C' H C ~  

CHa-CHa 
nach Versuchen von Prof. S a t t l e r  und Dr. H o f m a n n  an der Er- 
langer Sugenklinik ausgesprochene Mydriasis erzeugt, ahnlich wie 
das kurz vorher ven L a d e n b u r g  hergestellte Homotropin. Die Ver- 
mutung, die sich spater auch als zutreffend herausstellte, da8 die 
aus den Aceton-Basen H e i n t z e  s durch Reduktion entstehenden Alk- 
amin-Basen dem Tropin sehr nahe stehen, veranlaBte ihn zu seinen 
Versuchen. Er sprach dabei die Ansicht aus, daS sich ahnliche Pro- 
dukte voraussichtlich auch nus den noch unbekannten niederen Homo- 
logen des Triaceton-methylalkamins, u. a. aus den am Stickstoff 
methylierten Oxy-piperidinen, gewinnen lassen mu8ten. Seine Voraris- 
sagung ging 14 Jahre spiiter vollstandig in Erfiillung, denn das irn 
Jahre 1897 als Atropin-Ersatzmittel in unseren Arzneischatz einge- 
fuhrte E u p h t h a l m i n ,  das salzsaure Salz des Mandelsiiureesters des 
Iabilen N-Methyl-[vinyl-diacetonalkamins], unterscheidet sich tatsach- 

) B. 16, !604 [1883]. 
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lich von dern obigen, von Fischer hergestellten Mandelsaureester nur 
durch den Mindergehalt einer Methylgruppe : 

Man muE also Fischer das Verdienst zuerkennen, als erster die 
fur die pharmazeutische Industrie aufierordentlich wichtig gewordene 
Moglichkeit gezeigt zu haben, auf rein synthetischem Wege zu Ersatz- 
mitteln des Atropins zu kommen. Dies ist doppelt wichtig deshalb’, 
weil diese Versuche spaterhin nach der Erkennung der nahen Be- 
ziehungen des Atropins zum Cocain und Tropa-cocain z u r  Synthese 
von Cocain-Ersatzmitteln fuhrten, wobei map zunachst auch die yon 
Fischer als Ausgangsmaterial benutzten Aceton-Basen zugrunde legte 
[Eucain A (Pentamethyl- [benzo yl-oxyl-piperidin-carbons~uremethylester) 
und Eucain B (Trimethyl-[benzoyl-oxy]-piperidin-Chlorhydrat)]. Als 
man spiiter erkannte, daB auch nicht-cyclische Alkamine, wenn sie 
mit Benzoesaure oder mit Amino-benzoesaure verestert werden, an- 
Zsthesierend wirken, folgten das von Fischers ehemaligem Schuler 
E. F o u r n e a u  herriihrende S t  o v a i n  (das Chlorhydrat des Athyl-dime- 
thylamino-propanol-benzoesaureesters) TOR P o u l e n c  f r6 re s ,  Paris, 
das ven F r i t z  H o f m a n n  gefundene A l y p i n  (das Monochlorhydrat des 
Benzoyl-1.3-tetramethyldiamino-2-athylisopropylalkohols) der El b e r  - 
f e l d e r  F a r b e n f a b r i k e n ,  und das Ton S t o l z  und K o r n d o r f e r  
zuerst hergestellte Nov  o c a i n  (das Salzsaure-p-aminobenzoyl-diiithyl- 
aminoiithanol) der Ho ch  s t e r F a r b w e r k  e. 

Nicht bloB anregend, sondern mit praktischem Erfolge schopferisch 
tatig, wirkte Emil Fischer auf dem Gebiete der S c h l a i m i t t e l .  Wie 
viele schmerz- und kummerbeladene Menschen verdanken ihm die 
Wohltat, fur einige Stunden ibren Leiden entriickt zu sein und 
frische KraIte sammeln zu kiionen. Zusammen mit seinem StraDburger 
StudienEreunde, dern spateren Hallenser Internisten, J o s e f  v. Mer ing ,  
der versucht hatte, die Diathyl-barbitursaure darzustellen, aber bei 
der Athylierung iiber die Monoathylverbindung nicht hinausgekommen 
war, iiberraschte er 1903 die medizinische Welt mit dem wahren .Ak, 
dem V e r o n a l ,  das durch die gemeinsam mit v. Mer ing  veroffentlichte 
Arbeit RUber eine neue Klasse von Schlafmitteln<c eingefiihrt wurde. 
Diese Diathyi-barbitursiiure gehijrt in ‘das Gebiet der yon Emil 
Fischer so lange Jahre bearbeiteten Purinkorper und verdankt ibre 
hypuotischen Eigenschaften den beiden in ihr  enthaltenen khylgruppen. 
Man kannte zwar damals schon aul3er Paraldehyd und einer Anzahl 
von halogenhaltigen Narkoticis, wie Chloroform und Chloral, auch 
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cine Reihe von Schlafmitteln, deren Wirkung auf der Gegenwart von 
Alkylgruppen beruhte, wie z. B. das Amylenhydrat, das Urethan und 
sein Derivat, das Hedonal, das Sulfonal und Trional. Aber keinee 
reichte auch nur anniihernd an das Veronal heran. Der groSe Er- 
fo lg  dieaes n euen, sich rasch einbiirgernden Schlafmittels war be- 
greiflicherweise ein machtiger Ansporn fur  die Industrie, nach neuen 
Herstellungsverfahren zu suchen. Es entstand eine umfangreiche 
Patentliteratur, und auI3er der Firma Me r c  k , welohe zuerst von Emil 
Fischer mit der technischen Ausfuhrung seines Verfahrens, der Kon- 
densation von Dilthylmalonsauregster und Harnstoff mit Hilfe von 
Natriumathylat, betraut worden war, iibernahmen im Einverstiindnis 
rnit Emil Fischer die E l b e r f e l d e r  F a r b e n f a b r i k e n  auf Grund 
anderer patentierterFabrikationsverfabren und spiiter auch dieHo c h s t e r  
I? ar  b we  r k e die Fabrikation dieses wichtigen Mittels. DaB die iiber- 
raschende Eigenschaft dieser Korperklasse besonders anregend und 
befruchtend auf die pharmazeutiache Industrie wirken muBte, liegt auf 
der Hand. Es wurde daher fieberhaft in der Barbitursiiure-Gruppe 
weiter gesucht nach Priiparaten, die das Veronal bezw. das Natrium- 
salz desselben, auch M e d i n a l  genannt, in der einen oder anderen 
Richtung noch iibertreffen warden. Es dauerte nicht lange, und 
die E l b e r f e l d e r  F a r b e n f a b r i k e n  fanden in dem L u m i n a l ,  
der Phenylathylbarbitursaure, ein Praparat, das vie1 heroischer wirkt 
und in bestimmten schweren Fallen von Schlaflosigkeit und seiner 
spezilisch krampfliisenden Eigenschaften wegen auch bei Epilepsie mit 
Vorteil Anwendung findet. Auch P r o p o n  a1 (Dipropylbarbitursiiure) 
und D i a l  (Diallylbarbitursaure) sind bier zu nennen. 

Baid darauf wurde auch in dem Monobromsubstitutionsprodukt 
des Diathyl-acetyl-carbamids - von dem bromfreien Diacethyl-acetyl- 
harnstoff hatten Fischer und v. Meri ng  hypnotische Eigenschaften in 
der Starke des Sulfonals festgestellt - und zwm von'den E l b e r -  
f e l d e r  F a r b e n  f a b r i k e n  ein auflerordentlich wertvolles Beruhigungs- 
und EinschlEiferungsmittel, das Ada l in ,  gefunden. 

Dem so oft zutage getretenen Bediirfnis, die altbekannten Heil- 
mittel J o d ,  B r o m  und A r s e n  in einer dem Organismus m6glicbst 
unschadlichen Form * darreichen zil kiinnen, gelang es Emil Fischer, 
zu entsprechen. Das von ihm wiederum zusammen rnit v. M e r i n g  
1907 in den Arzeneischatz eingefiihrte S a j o d i n ,  das Calciumsalz der 
Monojodbehenshre, (CaaHta JO& Ca, hat sich als ein vollig ge- 
schmackloses, gut vertragliches Jodpraparat bewahrt. Es weist gegen- 
iiber den bis dahin hauptsachlich verwendeten, widerlich schmecken- 
den Jodalkalisalzen so gunstige Resorptions- und Ausscheidungsver- 
haltnisse auf, daB die Schadigungen des Jods, der Jodismus, fast in 
Wegfall kommen. Das Calciumsalz der Dibrom-behensiiure fiihrt den 
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Natnen S a b r o m i n .  Es xeugt von dem ihm eigenen geschiiftlichen Sinn 
unseres grol3en Forschers, da13 er diese beiden Priiparate nicht e i n e r  
Firma, sondern gleichzeitig zwei Firmen und zwar diesmal den 
E l b e r f e l d e r  F a r b e n f a b r i k e n  und den H o c h s t e r  F a r b w e r k e n  
zur  technischen Varwertung uberliea. Fischers origineller Vater ha t  
in friiheren Jahren des ofteren sein Bedauern daruber geauBert, daB sein 
einziger Sohn kein Interesse an kaufmannischen Dingen und dem Erwerb 
von materiellen Gijtern besitze. ,Der Junge ist zum Kaufmann zu 
dumm, er  sol1 studierena, meinte e r  in seiner drastischen Weise. Er 
wiirde sich aber, wie sein Sobn Emil in  seinen Erjnnerungen selbst 
sagt, sehr gefreut haben, wenn es ihm zu erleben moglich gemesen 
wBre, da13 Bdieser unpraktische Gelehrte sich durch seine Erfindungen 
aJahreseinkunfte zu verschaffen wuflte, wie der Vater selbst, obgleich 
wehr  vermogend, sie niemals gehabt bat<. 

Dem von Emil Fischer ebenfalls gefundenen A r s e n  praparat liegt 
eine originelle, vor einigen Jahren von ihm ausfindig gernachte Re- 
aktion zugrunde, Arsentrichlorid a n  Verbindungen mit zwei dreifach 
gebundenen Kohlenstoffatomen anzulagern. Sie vollzieht sich in fol- 
gender Weise: 

R . C  i C.R + AsCla = R.C : C.R . .  
GI AsCJ, 

Das Strontiumsalz der auf diese Weise gewonnenen Chlorarsino- 
behenolsaure, (0 As: CH: CC1. [CH&9. GO. O), Sr, hat Emil Fischer ge- 
meinsam mit seinem Freunde und Arzt G e o r g  K l e m p e r e r  einge- 
fuhrt. Es i s t  unter dem Namen E l a r s o n  von den E l b e r f e l d e r  
F a r b e n f a b r i k e n ,  die die technische Ausarbeitung des Verfahrens 
ubernommen hatten, in  den Verkehr gebracht worden. Eine Abart  
des Praparates ist das  E i s e n - E l a r s o n .  Spater brachten dann d i e  
F a r b e n f a b r i k e n  in  Anlehnung a n  die Fischerschen Arbeiten das  als 
subcutan anwendbares Areenpraparat dienende heptinchlorarsiosaure 
Ammonium, CH3. [CHaJ . C C l : C H . A s O ( O H ) ( O N H ~ )  unter der  Be- 
zeichoung 2 S o l a r s o n a .  heraus. Alle diese eben genannten Praparate 
wurden freudig von der medizinischen Welt aufgenommen und stellen 
ein bleibendes Denkmal fur Emi l  Fischer auch *if diesem Gebiet dar. 

Wer nicbts weiter von Emil Fischer kennen wiirde, als diese 
kurze Aufstellung der von ihm geschaffenen Heilmittel, und wer weiS, 
wie aufierordentlich schwer es ist, neue, wertvolle, i n  eioer ge- 
wiinschten bestimmten Richtung auf den Organismus wirkende Sub- 
stanzen ausfindig zu machen, der wurde zweifellos glauben, dafi hier 
die Lebensarbeit eines besonders begnadeten Technikers vorliegt. Und 
doch hat Emil Fischer alle diese Diuge nur nebenbei geschaffen, sie 
entweder bei Verfolgung wissenschaftlicher Ziele am Wege gtjfundea 
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oder auf ausgesprodene Bedfrfnisse der Arztewelt hin nebenbei er- 
funden. 

Nw ein rnedizinisches Problem hat  ihn jahrelang gefesselt und 
zu immer ernenten Versuchen angestachelt, ohne daS die Losung 
gelang: das  Problem der C a r c i n o m - B e k i i m p f u n g .  Schon seit 
Jahren hatte er mich in seine Plane eingeweiht, und oft and ein- 
gehend hat e r  Imit mir dariiber gesprochen und beraten. Soweit es 
rnir rnoglicb war, habe ich ihn bei diesen Arbeiten durch die mir 
unterstellten Laboratorien unterstiitzt, besonders bei der Schaffung von 

N 
Selenpriparaten, wie 0 x y- p i  as el e n  01, HO . Cg Ha<[ >Se, bei denen 

N 
schon im Fruhjahr 1912 ein unverkennbar gunstiger EinfluB auf die 
Tumoren .festgestellt werden konnta. F u r  Ende Juli 1914 hatten wir 
noch eine Zusammenkunft mit dem Chirurgen an der Dusseldorfer 
Akademie, Geheimrat W i t  z e l ,  verabredet, bei der der bekannte 
amerikanische Physiologe, Prof. C a r r e l ,  uns seine beriihmten Ver- 
suche der Zuchtung von Carcinornen auf Nahrboden vorfiihren wollte. 
Es war ja einleuchtend, dalj auf diesem Wege der EinfluB von Che- 
mikalien auf das Wachsturn und die Lebensfahigkeit der Geschwulste 
a m  einfachsten und zuverlassigsten gepriift werden konnte: D a  er- 
schien der ungluckliche Krieg am Horizont und verhinderte die Zu- 
sammenkunft. In dem langjahrigen Verlaufe des Weltkrieges war  
kein Raum mehr fur Carcinom-Versuche, und  schweren Herzens hat 
Emil Fischer diese Arbeiten abbrechen mussen. Es ist ein tragisches 
Geschick, daB er, der sich so lange urn die Bekampfung dieser Krank- 
heit bemiiht hat, schliellich, ohne es zu wissen, selbst rettungslos 
dieser GeiSel der Menechheit erliegen mul3te. Wenn irgend einer, so 
ware wohl Emil Fischer der Mann gewesen, der das  uns alle so nahe 
beruhrende Problem der Krebsbekampfung hatte I&en kiinnen. E s  
sollte die Pflicht der zahlreichen, auf pharmazeutischem Gebiet ar- 
beitenden wissenschaftlichen und techniscben Chemiker sein, dieses 
Petzte Erbe  unseres groSen Meisters zu iibernehmen und weiter nach 
Mitteln zur Bekampfung biisartiger Geschwulste zu suchen. 

Ich bin am Ende meiner Ausfiihrungen. Bevor ich schlieI3e, 
werden Sie es mir, meine sebr verehrten Damen und Herren, nicht 
verdenken, wenn auch ich, getrieben von den Gefuhlen uberquellender 
Dankbarlieit, einen Kranz nicht verwelkender Irnmortellen zum Ge- 
diichtnis unseres allseits so hochverehrten, groBen Entschlafenen nieder- 
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lege. Mit berechtigtem Stotz und inniger Preude darf aueh ich mich 
zu denen zahlen, die seine treuen Freunde gewesen sind. 1Ss waren 
ihrer nur sehr wenige, denen gegeniiber er wie bei seinen drei 
Sohnan und deren miitterlichen Freundin und seiner treuen Haus-  
genossin, Frl. B a r t h ,  die Schranken fallen lied, die er sonst 
immer zwischen sich und allen, die rnit ihm i n  Beruhrung kamen, 
aufrichtete. d u c h  ich habe diese Schranken, und zwar fast 30 
Jahre  lang, mehr oder weniger fuhlbar empfunden. Zoerst als ich 
als Schiiler A d o l f  B a e y e r s  im Muncbener Laboratorium arbeitete 
und wir den damals noch jungen Ordinarius der Erlanger Uni- 
versitat haufiger zu Besuch in unserem frohlichen Chemikerkreise 
sahen. Dann als ich bei den Friihjahrsreisen, die ich wiederholt zu- 
sammen mit meinen Freunden v. P e c h m a n n  und K o n i g s  nach Siid- 
frankreich oder an die Riviera machte, rnit Emil Fischer zusammen- 
traf. Nur  sehr wenige seiner alten langjahrigen Kollegen aus der 
Miinchener Zeit sind ihrn so nahe gekommen, wie es sonst meist bei 
dem Zusarnmenarbeiten in den chemischen Laboratorien der Fall ist. 
Das lag bei Emil Fischer an seiner persijnlichen Zuruckhaltung und 
vor allem an der Sachlichkeit, mit der er Allem, auch Personen, 
gegeniibertrat. Ers t  sehr spat, etwa von der Feier seines 60. Ge- 
burtstages an, bin ich ihm dann langsam und allmahlich naher und  
naher gekommen. Wabre freundschaftliche Beziehungen haben sich 
zwischen uns erst wHhrend des Krieges bei der groden gemeinsamen 
vaterlandischen Betatigung herausgebildet. Ganz plotzlich, zuerst im 
brieflichen und dann im miindlichen Verkehr fie1 die mich bis dabin 
von ihm trennende Schranke. Nun erst lernte ich diese groJ3e und 
von edelsten Gefuhlen begeisterte Personlichkeit, die ich bis dabin 
bewundert und verehrt hatte, auch lieben. Bei jedem meiner fast 
wiichentlichen Besuche in  Berlin trafen wir uns,  bald hier, bald dort, 
und plauderten stundenlang uber nlles, was unser Herz bewegte. Da, 
nahm ich tiefen Eioblick in sein Ianeres uad empfand mit ihm den 
grof3en Scbmerz, den die Kriegszeit im allgemeinen und der Verlust 
seiner beiden prjchtigen Sohne insbesondere ihm hereitete. Wieder- 
holt hat Emil Fischer bei seiner pessimietischen Auffassung der Gesamt- 
kriegslage, vor allem wahrend der Lungenentzundung, die ihn v o r  
zwei Jahren zum zweiten Male befiel, rnit der Welt abgeschlossen 
und Vorbereitungen zur Wanderung ins dunkle Tal der  Schatten ge- 
troffen. Schliefilich, als er sah, dad ein Entrinuen aus den Fesseln 
der zu spat erkannten Krankheit nicht mehr moglioh war, hat  e r  
diese Wanderung nach sorgfaltiger Vorbereitung und Ordnung aller 
hauslichen und wissenschaftlichen Angelegenheiten mit jener stoischen 
Ruhe  angetreten, wie sie nur groden Menschen eigen ist. Mit K a n t  
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konnen wir da  sagen: SDaD den Tod die am wenigsten furchten, 
deren Leben am meisten Wert  hata. 

Emil Fischer, der  gllnzende Forscher und Gelahrte, der fursor- 
gende Lehrer und Meister seiner vielen Schiiler, der seltene Freund, 
e r  weilt nicht mebr unter uns. 

*Was vergangen, kehrt nicht wieder, 
aber ging es leucbtend nieder, 
leuchtet’s lange noch zuruck.q 

I n  seinem Geiste wollen wir weiter leben, weben und streben. 
Noch steht sein Bild mit den strahlenden, geistesblitzenden, blauen 
Augen leuchtend vor uus. So sahen wir ihn auch zuletzt, noch 
10 Tage vor seinem Tode. Gelegentlich einer Nachsitzung unserer 
Interessengemeinschaft weilte er als einer der  Frohlichsten mitten 
unter uns. Er wuDte noch nichts von der schweren Erkrankung, die 
ihn, wie wir jetzt wissen, schon seit langerer Zeit befallen hatte. Er 
fiihlte sich sehr wohl .und erziihlte manches aus den Erinnerungen 
seines Lebens, wie e r  sie nacb der letzten Lungenentzundung gelegent- 
lich seines Aufenthaltes als Rekonvaleszent in Oberitalien niederge- 
schrieben und mit dem KuBmaulscheu  Vers als Motto versehen hat: 

))Muat Du Gram im Herzen tragen 
und des Alters schwere Last, 
rufe Dir aus jungen Tagen 
die Erinnerung zu Gast.x 

Leider hat Emil Fischer seine Absicht, diese Erinnerungen zu 
vollenden, nicht durchfuhren konnen. Er ist, wie e r  scherzhaft meinte, 
doch noch nicht haufig genug krank gewesen. Wir  mussen uns also 
mit seinen nur teilweise vollendeten Memoiren begniigen, die hoffent- 
lich friiher, als e r  gewollt hat, veroffentlicht werden. Dann wird 
man auch noch besser, als es fur die meisten moglich war, den gro8en 
Menschen Emil Fischer mriirdigen lernen. 

Zwei unserer groaten deutschen Chemiker, 
A d o l f  B a e y e r  und E m i l  F i s c h e r ,  

die als hellstrahlendes Doppelgestirn neben L i e b i g  und W o h l e r ,  
H o f m a n n  und R e k u l B ,  B u n s e n  und v a n ’ t  Hoff am chemischen 
Firmament immerf6rt strahlen und leuchten werden, sind wahrend 
des Krieges abberufen worden. Ihnen verdankt nicht m r  die Wissen- 
schaft und Lehre, sondern, wie wir zeigen konnten, auch die mit ihr  
innig verbundene chemische Industrie GroBes und Dauerndes. Des- 
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halb hat derjenige Zweig derselben, der diesen beiden Mannern sach- 
lich und persijnlicb am nachsten stand, die zu einer Interessenge- 
meinscbaft zusammengeschlossene deutsche Teerfarben-Industrie, vor 
wenigen Tagen folgenden ReschluB geEaSt : 

,In dankbarer Anerkennung der groI3en allgemeinen und 
))besonderen Verdienste, die sich Adolf v. B a e y e r  und E m i l  
BFischer um die Teerfarben-Industrie und die in ihr verkorperte 
Bpbarmazeutische Industrie erworben haben, sollen die beiden 
BKiinstler Adolf v. H i l d e b r a n d  und F r i t z  K l i m s c b ,  die die 
4ebensvollen Ziige der beiden teuren Entschlafenen in jenen be- 
Skannten kunstvollen Busten verewigten, gebeten werden, den 
.Zeitverhaltnissen entsprechend, einfaobe aber wurdige Den  k - 
Bmaler zu entwerfen.’ Diese Denkmaler sollen entweder vor den 
BLaboratorien, die unsere beiden Meister in Miinchen bezw. 
.Berlin selbst errichtet haben, Aufstellung finden oder, falls 
*kiinstlerische Bedenken dagegen sprechen, in den Laboratoriums- 
Bgebauden selbst errichtet werden.x 
Trotz biiser und schlechter Zeiten will so die Industrie das An- 

- 

denken ihrer groaen Meister ehren. 
C. Duisberg. 
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