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OSKAR PILQTY. 
Einen Gedenkstein zu setzen denen, welche im Kriege ihr Leben 

hingegeben haben, ist Aufgabe der Ubrigbleibenden. Leider ist die 
Zahl derer, die besondere Ehrung verdienen, in Deutschland erscbrek- 
kend groI3, und so mu13 ich wieder die Feder ergreifen, um das Leben 
eines Forschers zu zeichnen, dessen Laufbahn unter sehr giihstigen 
Auspizien begann, um im Krieg in der Vollkraft des Mannesalters ein 
jahes Ende zu finden. O s k a r  P i l o t y ' )  war einer der Paladine E m i l  
F i s c h e r s ,  die ihm geholfen habeu, seine groaen Leistungen zu voll- 
brin gen. 

Oakar Piloty wurde am 30. April 1866 als fiinftes Kind des 
Historienmalers K a r l  von P i l o t y  und seiner Gattin B e r t a  geb. 
H e l l e r m a n n  in Munchen geboren. Seine alteste Schwester E l i s a -  
b e t h  verehelichte sich mit dem Prof .  Dr. L u d w i g  R n o r r ,  spateren 
Geb. Hofrat und 0. Professor der Chemie in Jena. Der.zweite Bru- 
der ist der heutige 0. Professor des Staatsrechts R o b e r t  P i l o t y  in 
Wurzburg, die zweite Schwester J o h a n n a  heiratete den nachrnaligen 
Chefkonstrukteur der S i e m e n s  & H a l s k e  A . 4 .  v o n  H e f n e r -  
A l t e n e c k  t. 

Uber seine Jugendzeit hatte Hr. Prof. Dr. R o b e r t  P i l o t y  die 
Gute, mir folgende Mitteilnngen zu machen : 

BDer Jugendbildungagang Oskar Pilotys war  der gewohpliche: 
protestantische Volksschule in  Munchen, dann bumanistisches Gym- 
nasium. Der  Vater war  streng und forderte Erlolge, gute Zeugnisse. 
Oskar war  ein langsam arbeitendes Kind, und d a  die ,Erfolges in der  
Lateinschule anfangs nicht besonders gut waren, so wurde e r  auf 
Empfehlung des rnit dem Vater befreundeten preuI3ischen Gesandten 
i n  Munchen, des Grafen W e r t h e r n ,  fur  drei Jahre  in  die ehemalige 
Klosterschule in  Dondorf in Thuringen, eine Art Vorschule von 
Schulpforta, geschickt. Diese Zeit wirkte nachhaltig auf Oskars Ge- 
samtleben. Er hat sie in der Fremde, unter teilweise rohen Lehrern 
als eine allzu harte Prufung spater verurteilt und litt unter dem Ge- 
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fiihl der Lieblosigkeit. Die letzten Klassen des Gymnasiums ver- 
brachte er an dem humanistischen Maximiliansgymnasium in Mtinchen. 
Als Einjahriger diente er bei der Feldartillerie. 

Oskar war ein stilles, ganz in sick gekehrtes Kind. Er galt als 
der gutmiitige unter uns 6 Geschwistern. Zurucksohauend sehe ich 
ihn unter uns riihrigen und geschwatzigen Kleinen als den Schweiger, 
der rnit offenen, hellen Augen beobachtet, alles gefuhlsmliBig i n  sich 
aufnehmend und sammelnd, sohr ernst und nur fur echten Humor 
zugiinglich, einer liebenden, fiihrenden Sorgfalt harrend. Besondere 
Handgeschicklichkeit entwickelte er mit dem Werkqeugkasten. 

E3 war mehr von der Mutter 4 s  vom Vater in seiner Art. Das 
leidenschaftliche Temperament des Vaters und dessen kiinstlerische 
Art wirkten als Kind fremd und einschiichternd anf ihn. Wahrend 
wir andereq Geschwister iiber Erlebnisse und Wiinsche uns lebhaft 
auseinandersetzten, verschloB sich Oskar und trieb seine Dinge allein. 

Eine tiefe Wahrheitsliebe und ein ausgesprochener Wirklichkeits- 
sinn fiihrten ihn fruh zur Lektiire fuhrender Schriftsteller der Gegen- 
wart. Russische und deutsche Literatur nahm er schon im Gymnasium 
mit ungewohnlichem Verstandnis fur die psychologischen Fragen in 
sich auf. Die Entscheidung fur die Naturwissenschaften als Beruf 
reifte ganz selbstandig in ihm. Es mochte sein, da13 die begeisternde 
Art, mit der L u d w i g  K n o r r ,  der in jenen Jahren in unserm Hause 
vie1 verkehrte, iiber naturwissenschaftliche Probleme sprach, diesen 
EntschluI3 begiinstigte. 

Sein gesunder 
und ausnehmend kraftiger Kiirper verlangte nach Proben der Kraft 
und Geschicklichkeit. E r  war ein eifriger Tourist und liebte den 
Sport, das Spiel im Freien.a 

Im Sommer 1888 trat 0. Piloty fiir mich zuerst in die Erscheinung. 
Im Baeyerschen Laboratorium in Miinchen, in dem ich als Student 
arbeitete, war mir ein sehr groBer, eleganter Gentleman rnit kurzge- 
schorenem, blondem Haar und dicker, grol3er Hornbrille haufiger auf- 
gefallen. Nach seinem ungewohnlich sicheren Auftreten muBte ich 
annehmen, da13 der Herr wohl eine besonders wichtige Stellung im 
Institit inne haben miisse. Einige Zeit spater war ich bei B a e y e r  
in der Familie in kleinem Kreise auf Empfehlung meines Jenenser 
Lehrers E r n s t  H a e c k e l  eingeladen. Einer der ersten, den ich dort 
a19 sehr liebenswiirdigen Herrn kennen lernte, war dieselbe gewich- 
tige Personlichkeit, Oskar Piloty, wobei sich zu meiner Verbluffung 
herausstellte, daB er ebenfalls nur Student war. Bei dem GesprPch 
rnit ihm beobachtete ich, wie sich seine Blicke immer in eigentum- 
licher Weise i n  die Ferne verloren, und unwillkiirlich folgte ich ihrer 

.Daneben pllegte er rnit grol3em Eifer die Musik. 
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Richtung. Dort entdeckte ich eine hochaufgeschossene, blonde, junge 
Dame, die Tochter Adolf von  Bacye r s ,  und als ich bald darauf 
diese beiden in angelegentlicher Unterhaltung zusammen sah, ging m i r  
ein BLichta: auf. Nach meinem Fortgsng aus Miinchen horte icb 
von der weiteren Entwicklung . der Angelegenheit. B a e y e r  hatte 
seinem kiioftigen Schwiegersohn Oskar Piloty den Weg zum Altar 
nicht gerade erleicbtert, vielmehr lie13 er ihn zuniichst i n  dem schon 
damals in seinem Laboratorium fiblichen Vorexamen (dem spiiteren 
Verbandsexamen) durchfallen. Piloty hat sich spHter oft iiber dieses 
Examen ausgesprochen und die gestellten Fragen erziihlt. Ich mu0 
bekennen, er hatte zur Beechwerde Recht, ich hatte diese Fragen auch 
nicht beantworten konnen, Das Ergebnis war, daB Piloty seine Be- 
ziehungeo zu Frl. v o n  B a e y e r  zwar nicht aufgab, wohl aber Mun- 
ohen verlieB und nach Wiirzburg ' zu Emil F i s c h e r  iibersiedelte. 
Dieser nahm sich seiner in freundschaftlichster W6he an. Piloty 
hatte das Gliick, in eine sehr gute, vielleicht die beste Periode des 
Meisters zu kommen, als dieser gerade mit dem Ausbau der Syn- 
thesen in der Zuckergruppe beschiiftjgt war. So sind die ersten Ar- 
beiten Pilotys ganz auf diesem Gebiete getiitigt. Sie lauten: 

1890: SKohlenstoffreichere Zuckerarten aus Rbamnose, CHS . 
(CH.OH)4. CH0.s Die Untersnchung fiihrte tiber die Rhamnoheptose, 
CIh .(CH. 0H)s. CHO bis zur Synthese der Rhamnooctonsiiure : 

1891 : &ber Reduktion der Zuckersartre, C:O&H.(CH.OH), .COaH.(: 
Hierbei ergab sich die von T h i  e r f e l  d 8 r anf physiologisch-chemischem 
Wege entdeckte interessante Glykuronsaure, CO2H. (CH, 0H)r. CHO, 
die Gulonsiiur'e und die mit der natiirlichen OIykose isomere, theo- 
retisch wichtige Gulose, CH:,(OH) (CH.O&€)*.CHO, In demselben 
Jahre erschien noch die Arbeit: BUber eine neue Pentonsaure und 
die zweite inaktive Trioxy glutarsiinre.. Erstere, die Ribonsiiure, 
wurde erhalten durch Umlagerung der Arabonsaure, CHg (OH).(CH. 
OH)a . COOH, mit Chinolin und letztere durch Oxydation daraus. Es 
wurde ihr  die sterische Konfiguration 

CHs . (CH . OH)6 . CO OH. 

OH OH OH 
I I I 

CO2H.C- -C- -C.COiH 

H $ H  
zuerteilt. Auf Grund eines Teiles dieser Arbeiten promovierte Piloty 
1890 zum Doktor. 

Die Untersuchungen zeugen nicht nur von FleiS, sondern aucb 
von Geschick. E m i l  F i s c h e r  konnte fur dieses auflerordentlicb 
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schwierig zu behandelnde Gebiet nur  ganz besonders beaolagte 
Schiiler gebrauchen und hat sich auch spiiter mir gegeniiber verschie- 
dentlich sehr anerkennend uber Pilotys damalige Leistungen ausge- 
sprochen. Seine Erfolge scheinen auch den zukunftigen Schwieger- 
vater erweicht zu haben, denn er  gab endlich die Einwilligung zur  
Ehe  zwischen Piloty und seiner Tochter; die Hochzeit fand im 
J a b r e  1892 statt. 

Als E m i l  F i s c b e r  dann den Ruf nach Berlin als Nacbfolger 
A. W. v o n  H o f m a n n s  im Herbst 1892 angenommen hatte, gehijrte 
auch Piloty zu dem Stab von jungen Leuten, der ihn dorthin be- 
gleitete. 

E m i l  F i s c h e r  pflegte, angetan mit langem, schwarzem Gehrock 
und rnit einem schwarzen, steifen Hut  mit breiter Iirampe, taglich 
mehrmals durch die Sale des alten Hofrnannschen  Instituts ia der 
GeorgenstraBe, die einer griindlichen Umarbeitung unterzogen wurden, 
spornstreichs hindurchzueilen. Sein Falkenauge sah dabei die klein- 
sten Versehen der dort arbeitenden Leute. Er liebte es, da13 seine 
Assistenten ihn begleiteten, um gleich Anordoungen empfangen zu kon- 
nen. Aber sonderbar genug sah der Aufzug nus, 4-5 Riesenkerle 
stiirmten dern Meister nach, dem sie kaum folgeu konnten. E s  waren 
der Wiirzburger Dr. L o r e o z  A c h ,  der Breslauer GroBindustriellen- 
sohn K o p i s c h ,  dann H l n i s c h ,  ein Verwandter E m i l  F i s c h e r s ,  
der Dane Dr. F o g h ,  der Brite C r o g l e y  und als letzter und grogter 
gewobnlich Piloty, der niemals eine T u r  hinter sich schliel3en konnte. 
Ich arbeitbte in dem kleineu, zugigen, schwarzen Vorbereitungsraum 
des groSen Hiirsaals als Vorlesungsassistent und jedesmal, wenn die 
Kolonne hindurchgestiirmt war, warE ich wutend die offen gebliebene 
Glastiir mit aller Kraft zu. Pilot7 sol1 sich damals geaul3ert haben: 
.Dart unten sitzt ein ganz z’widerer Kerl, der knallt immer SO rnit 
den Tiiren hinter einem her.< Wir kamen jedenfalls anf diese Weise 
nicht i n  niihere Beziehung, uns trennte auch vieles. Er war der 
Grandseigneur, ich dagegen der Sohn einer preuoiscten Beamten- 
familie, i n  spartanischer Einfachheit erzogen, mit meinen Mitteln klein- 
lich zu rechnen gezwungen. Er ,  der erklarte Liebling E m i l  F i s c h e r s ,  
ich jeden Augenblick gewartig, hinauszufliegen. Ers t  sehr allmahlich 
bahnte sich ein anderes Verhaltnjs. zwischen uns an. Ich weiB daher 
iiber die erste Zeit seines Lebens in Berlin nichts Besonderes zu be- 
richten, als daB er mit seiner jungen Frau viele Gesellschaften be- 
suchte, d o  er zu zahlreichen Famdien in Berlin Beziehungen hatte. 
E m i l  F i s c h e r  hatte ihn mit der Leitung der anorghnischen Abtei- 
l u n g  als Assistent betraut, die er ganz nach dessen Wiinschen einzu- 
richten verstand. E m i l  Fisch e r  schickte ihn auch zur Erlernung 

I 



1920. A 157 - 

der chemisch-elektrolytischen Verfahren zu Prof. C1 a13 e n nach Aachen. 
Hierdurch kam Piloty in die Lage, diese damals an anderen Labora- 
torien noch wenig benutzte feine Methode im Berliner Institut einzu- 
fuhren und mit der  ihm eigenen Genauigkeit im Praktikum zu lebren. 
Der  allgemein i m  F i s c h e r s c h e n  Laboratorium herrachende FJeiB iibte 
auch auf ihn seine Einwirkung aus. Er kam ofter zu mir heriiber und 
besprach allerlei wissenschilftliche Probleme. Dabei fanden wir Ge- 
fallen aneinander und gingen haufiger zusammen zu Tjsch, wobei ich 
seinen reicheren Erfahrungen in  bezug auf besonders gute Friihstiicks- 
.lokale gern folgte. So beehrten wir vornehmlich T o p f e r s  Restaurant 
i n  der DorotheenstraBe, wo nur die allerbeste Gesellschaft verkehrte 
und sehr feine Weine zu haben waren. Besonders angenehm an Pi- 
loty war rnir seine bis ins kleinste gepflegte Personlichkeit; von ihm 
erfuhr ich erst, wie ein Stehkragen beschaffen sein und wie er sitzen 
mu13. Aber hoher stand rnir seine kulturelle Unterbaltung, sein nach 
vielen Richtungen ausgebildeter kunstleriscber Sian. E r  hatte nicht 
nur  ein ungewohnlich entwickeltes Verstandnis fur  Malerei und Pln- 
stik, sondern auch fur Musik, da  e r  das Geigenspiel uber das Dilet- 
tantenhafte weit hinausgehend beherrschte. Ferner besaB er  gro We 
Passion fur Jagd und Angelsport, zu deren Ausubung er  damals freilivh 
noch wenig Gelegenh-eit fand. Seine Geschmacksrichtung deckte sich 
in  allen diesen Beziehungen vollkommen mit der meinigen. Dann 
gefiel mir sein schlagfertiger, manchmal derber Munchener Witz. 

So eah ich ihn einst auf 
der StraBe a n  einer Anschlagsaule stehen, in tiefem Lesen versunkeo. 
Ich trat leise a n  ihn heran und tippte mit dem Stock auf seinen Stie- 
€el. Nun beobachtete ich, wie Leben i n  den groljen Korper kam, ZU- 

erst richtete er sich auf, d a m  blickte e r  mit einem Ruck herunter au€ 
die FiiBe, dann wieder berauf und endlich erst nach links, wo ich 
stand. Dieselbe Langsamkeit besa13 er  auch beim Nxperimentieren 
im Laboratorium, e r  brauchte fur vieles die dreifache Zeit wie ein 
anderer; so kam es, daB er, genatigt mit fremden Forschero\auf dem- 
selberi Gebiete zu arbeiten, zum Schaden der Sache nicht gleicben 
Schritt halten konnte. 

I n  diesem Verkehr in  den Jahren 1895-1897 sah ich seine 
ersten groaeren selbstiindigen Arbeiten entstehen und lernte dabei sein 
experimentelles Geschick und seine feine Beobachtungsgabe schatzen. 
Seine Untersuchungen gingen eigentlich YOU der Idee aus, wahre Ni- 
trosokorper der aliphatischen Reihe - ein altes, nicht erreichtes Ziel 
von V i k t o r  M e y e r  - darzustellen, und zu dem Zweck studierte er 
die Einwirkung von Benzolsulfochlorid auf Hydroxylamin bezw. Hy- 
droxylamin-Derivate. Beim Hydroxylamin gelangte e r  zunachst z u  

Irn allgemeinen war er sehr langsam. 
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airier bequemen Darstellung der BenzolsulfhydroxamsBure, CsHs. SO2 . 
NH.OH, und durch Spaltung derselben mit Alkali zu der bis dahin 
so scbwer zugnglichen untersalpetrigen Siiure und Benzolsulfinsaure, 

Erstere gewann er gleichzeitig mit H a n t z s c h  in krystallisierter 
.Form. Bei den tertiHren Hydroxylamin-Derivaten ergaben sich spater 
durch die Oxydation mit Quecksilberoxyd, wie erwartet, die aliphati- 
s d e n  Nitrosokorper, welche in geschmolzenem Zustande tiefblaue 
Farbe besitzen: RaC.NH.OH --f RaC.NO. Gemeinschaftlich mit 
0. Ruff faad er aber bei der Oxydation des Hydroxylamino-isobutyl- 
glycerins aus Nitro-isobutyl-glycerin, (CH2 .OH),C. NO,; dem Einwir- 
"kungsprodukt von Formaldehyd aut Nitro-methan, eine bemerkens- 
werte Anomalie. Hier entstand niimlich nicht, wie erwartet wurde, 
d e r  tertiare Nitrosok&per, sondern unter Abspaltung eines Methoxyls 
das Oxim des Diqxy-acetons. 

Aus letzterem erhielt Piloty mit der berechneten Menge Brom 
das Dioxy-aceton selbst, den liingst in reinem Zustande gesuchten 
einfachsten Ketonzucker in krystallisierter Form. Durch Reduktiou 
desselben gewann er G lyce r in  und schuf dadurch eine neue Total- 
synthese dieses wichtigen Korpers, die bis dahin nur einmel auf  sehr 
umstandlichem Wege von F r i e d e l  und S y l v a .  1872-1873 durchge- 
fuhrt worden war: 

2CeHs.SO2.NH.OH --f 2CsHs.SOaH + HO.N:N.OH. 

CHz(OH) CH3. OH CHa . OH 

I I I 
CHa (OH) CH2. OH CH? . OH 

CHn (OH), 

CH2 (OH) 
C H s ( 0 ~ ) -  -C.NH.OH --f &:N.oH) --f co --f LH.OH. 

Auf Grund dieser schiinen und exakten Untersuchungen wurde 
Piloty z u r  Habilitation an der Berliner Universitat im Jahre 1898 Z U -  

gelassen. Es gibt nicht vie1 Dozenten der Chemie in Deutschland, die 
eine bessere Habilitationsarbeit ausgefuhrt haben. Der grol3e Erfolg 
der Bs eyer -Fischerschen  Sohule beruht nach meiner Meinung 
darin, daB sie Schuler heranbildete, denen sie das Vermogen ein- 
impfte, selbstiindige Gedanken zu fassen, aber nicht doktrinar an die- 
sen hllngen zu bleiben, sondern unerwarteten Belunden nachzugehen 
und der sich bei der Untersuchung ergebenden experimentellen 
Schwierigkeiten in origineller Weise Herr zu werden. 

Piloty hatte aber auch fur das Apparative einen ausgesprochen 
praktischen Sinn. Urn diesen zu illustrieren, will ich eine Geschichte 
einschieben, die nicht nur fur ihn, sondern auch fur den Meister 
E m i l  F i s c h e r  auI3erst charakteristisch ist: Nach seiner Ankunft in 
Berlin 1892 plagte dieser seine Assistenten weidlich mit der Anschaf- 
Sung won alledei Apparaten, die in Berlin damals schwer aufzutreiben 
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waren. , So verlangte er besonders nach einem groden Eisenkessel 
zur Bereitung von Acrolein. Der geschaftsfiihrende Assistent, Dr. 
R. , bestellte nach langen Verhandlungen einen solchen genau 
nach den gemachten Angaben. Die Angelegenbeit war fast schon ver- 
gessen, a h  es eines Tages hieB, drauBen stehen 5 Manner und bringen 
ein gro13es Eisengefad. Wohin sol1 es kommen? Wir gingen herunter 
nnd fanden ein wahres Ungetum vor, weit uber 200 Pfund schwer mit 
furchtbar dicken Wanden. Dr. R. jammerte, was wird E m i l  
F i s c h e r  sagen, er reidt mir ja den Kopf ab. Da meinte ein kluger 
Assistent, gehen Sie zu ihm und schimpfen Sie tiichtig auf die 
dummen Leute hier in Berlin, die wieder einmal alles falsch gemacht 
haben. E r  wird kommen, sich die Sache besehen und aus Oppo- 
sition behaupten, sie ware sehr brauchbar. Der Rat wurde befolgt 
und wie prophezeit traf es ein. E m i l  F i s c h e r  erschien, stutzte zwar 
beim erst'en Anblick dee Ungeheuers, tupfte dann aber vor dem per- 
sammelten schmunzelnden Assistentenkreis sehr vergnugt auf den 
Deckel und rief: .So ein Ding habe ich mir schon lange gewiinscht.a 
Jetzt sollte der Kessel aber prbbiert werden, man legte ein machtiges 
Feuer in einem der niedrigen steinernen Schmelziifen im Vorlesungs- 
raum an und setzte ihn darauf, urn zu sehen, ob es iiberhaupt mag- 
lich sei, darin Wasser zum Sieden zu bringen. Aber es wahrte nicht 
lange, da brach der Ofen rnit lautem Krach unter dem Kessel ZU- 

sammen. Das Wasser war kaum lauwarm geworden. Nun wurde 
der Kessel in den Keller gebracht, und viele Jahre lang kummerte sich 
kein Mensch um ihn. Es mu13 1897 gewesen sein, als Piloty mich 
eines Tages freudig einlud, seinen neuen Acrolein -Destillations- 
apparat anzusehen, der trefflich funktioniere. Er hatte den Kessel 
insgeheim aus seinem Versteck hervorgeholt, ein einfaches eisernes 
Gestell fur ihn schmieden lassen und nun gelang es, ibn mit Hilfe 
eines Zehnbrenners bequem zu heizen. Er eriiffnete hiermit manchem 
Herrn im Laboratorium die Moglichkeit, grol3e Mengen Acrolein und 
andere auf ahnlichem Wege gewinnbare Ausgangsstoffe fur ihre 
wisseuschaftlichen Arbeiten zu bereiten, und wirkte dadurch zeit- 
weilig bestimmend auf die Richtupg dieser Arbeiten im Institute. 

In der folgenden Zeit bemerkte ich eine gewisse Veranderung im 
Wesen Pilotys; er war reizbar, beschwerte sich after bei mir uber den 
Meister, von dem er glaubte, dad er in persiinlichen Beziehungen 
nicht immer zuverlassig sei und schliedlich kam es auch mit mir iiber 
eine ganz unbedeutende Angelegenheit zu einer sehr beftigen Ausein- 
andersetzung. Wir versahnten uns zwar nach einiger Zeit, aber der 
alte herzliche Ton wollte sich nicht recht wieder herstellen. Wir 
hatten auch inzwischen beide neue Freundschaften gefunden, ich in 
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E d u a r d  B u c h n e r  und er in dem Grafen B o t h o  von  S c h w e r i n .  
Zwischen B u c h n e r  ’) und P i l o t y  bestand, obgleich beide Miinchner 
Kinder waren, kein naheres Verhaltnis, sje urteilten manchmal uber- 
einander ecbt bayrisch urkraftig. Graf S c h w e r i  n war dagegen der 
Mann, der fiir Piloty eigentlich paBte, langsam und bedachtig, unge- 
mein hoflich, sehr gepflegt in  allen aul3eren Formen, aber  auch ge- 
nugend nachgiebig. Viele Jahre haben die beiden Freunde in treuer 
Gemeinschaft zusammen gearbeitet, und manche schone Entdeckung ist 
ihnen zu danken, z. B. die Untersuchung uber die Existenz von Deri- 
vaten des vierwertigen Stickstoffs. Graf S c h w e r i n % )  hat Piloty nur  
kurze Zeit uterlebt, er starb am 15. Februar 1917. 

Vom Jahre 1897 an war E m i l  F i s c h e r  mit den Vorarbeiten fur 
den Neubau des I. chemischen Universitatslaboratoriums bescbaftigt, 
wobei e r  uns Assistenten, besonders Piloty, sehr intensiv heranzog. 
Der  Meister war damals picht i n  guter Verfassung. Kranklich und 
nervos, konnte e r  sehr ausfallend werden, wenn wir vielfach in Uber- 
einstimmung etwas vorschlugen, wa,8 ihm unbequern war. Manche 
gute Einrichtdng, die spater in der Institutspraxis vermil3t wurde, ist 
dadurch fallen gelassen worden. Aber im ganzen wurde, wie heute 
allgemein anerkannt ist, ein Musterin stitut geschaffen. a n  dessen Ge- 
lingen Piloty starken Anteil hat. 

Im Sommer 1899 sollte das  25-jahrige Doktorjubilaum E m i l  
F i s c h e r s  gefeiert werden, zu dessen Vorbereitung sich ein Xomitee, 
dem wir beide angehijrten, gebildet hatte. Es wurde auch vorge- 
schlagen, eine Plakette von F i s c h e r  .anfertigen zu lassen. Die Aus- 
fiihrung dieses Beschlusses. nahm Piloty dem Komitee uber dem Kopf 
weg, infolgedessen kam es zu unangenehmen Auseinandersetzungen 
mit ihm, die sich hatten vermeiden lassen, wenn er nicht so furchtbar 
heftig gewesen ware. Heute stehe ich auf den Standpunkt, 4aB er 
sachlich recht hatte, indem er es als selbstverstandlich ansah, zur 
Herstellung der Plakette nur  mit dem groBten Kiinstler unserer Zeit, 
A d o l f  H i l d e b r a n d ,  zu verhandeln. E r  bat sich ohne Zweifel fur 
die Nachwelt ein Verdienst erworben, denn an guten kiinstlerischen 
Werken iiber E m i l  F i s c h e r  besibzen wir sonst nicht viel. 

Im Winter 1899/1900 rusteten wir uns, in das nunmehr fertige 
schiine neue Institnt uberzusiedeln, da  wurde durch die Berufung W. 
M u t h m a n n  s die aufierordentliche Professur fiir anorganische Chemie 
am B a e y e r s c h e n  Institut in  Munchen frei. Uod nun geschieht das 
Unglaubliche, Piloty verzichtet in Berlin auf seine ibm von E. 
F i s  c h  e r  versprocbene groBe Abteilungsvorsteher-Stelle und laljt sich 

1) Vergl. meinen Nachruf, B. 80, 1528 119171. 
s) Vergl. den Nachruf von M. Moes t ,  B. 50, 474 [1917]. 
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von seinem Schwiegervater nach Munchen i n  eine weit weniger gute 
Position berufen. Man hat vie1 daruber diskutiert, warum Piloty seine 
guten Aussichten in Berlin nicht festtiiel) und sich in eine so heikle 
Lage begeben konnte. Ich bin zu dem Resultat gekommen, daS wohl 
sein Verhaltnis zu F i s c h e r  den Ausschlag gegeben hat. Piloty. 
stand E m i l  F i s c h e r  mit einem gewissen MiBtrauen gegeniiber, weil 
dieser sich schwer herbeilieB, bindende Erklarungen abzugeben ; zudem 
mogen nuch wohl die verschiedenen Zwistigkeiten mit mir und 
anderen nicht ohne EinfluB gewesen sein, und so ergriff er gern die 
sich bietende Gelegenheit, nach seiner ruhigeren und froblicheren 
Vaterstadt zurkkkehren  zu konnen Seinen EntschluB bedauerte ich 
aufrichtig. E r  ging nacb Munchen, nahm seinen Freund Graf 
S c h w e r i n  mit und kam vom Regen in die Traufe. Der  nun in der 
Presse einsetzende Entriistungssturm war unerhort und ohne jede 
Sachkenntnis. Gegen B a e y  e r  wurde der Vorwurf des Nepotismus 
erhoben, den e r  wirklich in seinem langen Leben nicht verkiient hat. 
Man geht auf diese neidischen und hamischen Auslassungen, die cla- 
mals vorgebracht wurden, am besten nicht ein. Meine feste Uber- 
zeugung ist es, daB Piloty spater ein Ordinariat erhalten batte, wenn 
er in Berlin geblieben ware. Durch seine obersiedlung nach Miin- 
chen ha t  e r  sich diese Laufbahn abgeschnitten. 

Von seinem Leben i n  Munchen kann ich aus eigner Erfahrung 
nichts Besonderes berichten, nur  ab und zu horte ich von jhm durch 
Stadenten, die von dort kamen und bei mir arbeiteten. Ihre  Urteile 
waren verschieden. Zeiten groljer Depression, in denen er wenig 
arbeitete, wechselten mit solchen intensivster Tatiglieit. Die Legenden- 
bildung iiber ihn war reich, und es ha'ben mir auch Studenten einiges 
uber die Einwirkung seiner Jagdleidenschaft auf sein groBtes wissen- 
schaftliches Arbeitsgebiet berichtet Sollte die Geschichte wahr sein, 
so wurde ich darin nur eine Bestatigung seiner echten Forschernatur 
seheo. 

Piloty pflegte, von der Jagd kommend, seinen H u n d  in das Labo- 
ratorium mitzubringen. Dort suchte er diesem die vielen dicken 
Zecken ab, die Jagdhunde lei6bt bejm Streifen im Unterholz aufneh- 
men. Die Zecken fullte er sehr spaBig in  ein weites Reagensrohr und 
goB Spiritus darauf, um sie zu loten. Dabei beobachtete er, daB die 
Losung eine rote Farbe annahm und karn alsbald auf die Idee, diesen 
Farbstoff des Blutes weiter zu uutersuchen, indem er  zunachst einmal 
Reduktionsmittel dnrauf einwirken lie& 

Ich glaube ja, daB die Sache sich anders verhalt, und daS Piloty 
ganz folgerichtig BUS den Ergebnissen seiner friiheren Untersuchungen 
uber die Konstitutiou des M u r e x i d s ,  eines purpurroten Farbstofls 
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der Harnsaure-Gruppe, dazu gekommen ist, sich dem wichtigen Ziel 
der Aufklarung der K o n s t i t u t i o n  d e s  B l u t f a r b s t o f f s  zuzuwenden. 
Ober diesen interessanten. Farbstoff haben vor ihm schon mehrere 
Forscher gearbeitet. Bei der Beduktion des Hamin aus Blut mit Jod- 
wasserstoff und Phosphoniumjodid haben N e n c k i  uod Z a l e s k i  em 
polyalkyliertes Pyrrol, das sogenannte Hamopyrrol, eotdeckt. Uber 
die Natur der Seitenketten im Hamopyrrol gaben die Untersuchungen 
Wi l l i am K u s t e r s  einen gewissen AufschluB. N e n c k i  und Z a l e s k i  
hatten es als ein Butyl- oder Propyl-Derivat aogesprochen, K ii s t e r 
machte es durch die Oxydation zum Methyl-athyl-maleinsaureimid 
sehr wahrscheinlicb, dal3 das Hamopyrrol ein a-Methpl-P, &methyl- 
athyl-pyrrol ist. Ferner zeigte K us t e r,  da13 das HLmopyrrol aus 
einem a n d e p  Kern des HLmins als die von ihm ausfiihrlich unter- 
suchte Hamatinsiinre hervorgeht. Piloty gelingt es nun nachzu- 
weisen, indem er das Hamin rnit Zinn und Salzsaure reduziert und 
groI3ere Quantitaten des Hamopyrrols gewinnt, daS dieser Kijrper ein 
Gemenge ist. Ein Teil davon krystallisiert. Dieser wird durch sal- 
petrige Saure zum Oxim des Methyl-athyl-maleinimids oxydiert 
Neben dem Hamopyrrol findet Piloty bei derselben Reduktion die 
Phonopyrrol-carbonsaure, die unter Verlust von Kohlendioxyd das so- 
genannte Phonopyrrol liefert. 

Piloty gibt diesen beiden Pyrrolen zuerst folgende Konstitution: 
CH3 .C- C. CH, . CH3 CHs.C-C.CH2.CH3 

II I1 /I II 
H . C  C.CH3 CH3.C C.H 

Gi N H  
Hamopyrrol. Phonop yrrol. 

W i l l s t a t t e r  und A s a h i m a  wiesen indessen nach. daB das ver- 
meintlich reine feste Hamopyrrol noch kein einheitlicher Korper ist' 
sondern durch fraktionierte Salzbindung mit Pikrinsaure in mehrere 
Komponenten zerlegt werden kann. So wird daon aul3er dem Hamo- 
pyrrol noch das Iso-hamopyrrol uhd das Phyllopyrrol neu aufgef unden. 

CH3. C- C. CH3. CH3 

CH3.C C.H 

CH, . C- C . CHz . CH3 

CH3.C C.CH, 
II I1 * I I I I  

N H  NH 
\/ 1 

Iso-hamopyrrol. Phyllopyrrol. 
Dadurch ergibt sich, daI3 das Hamopyrrol selbst weniger Kohlenstoff 
enthalten mua, und Piloty ist genatigt, seine Auffassung hieriiber zu 
revidieren. Unter Wiederholung seiner alteren Versuche, indem er 
erst die Pyrrol-Gemische einer sorgfaltigen Rektifikation im Vakuum 
and dann der Fraktionierung mit Pikrinslure unterwirft, geliogt es 



1920. A 163 - 

ihm schliedlich festzustellen, daL3 4 Sauren, 7 mit Pikrinsiiure fall- 
bare Pyrrole und mindastens 4 nicht fillbare Basen bei der Reduk- 
tion des Hamins entstehen. Es sind dies die Phonopyrrol-carbon- 
sauren a, b, c und d, die HLmopyrrole a und b ( W i l l s t l t t ' e r s  ISO- 
hamopyrrol), HImopyrrol c (Kryptopyrrol von H. F i s c  her), Hamo- 
pyrrol d (Phyllopyrrol W i l l s t a t t e r s ) ,  Hamopyrrol e, f und g. 

Fur die einzelnen Verbindungen kommen folgende Formeln in 
Betracbt : 
CH3. C- C.  CHa. CHa CH3. C-C.CHa. CHa 

CH3.C C.H H . C  C.CH3 

CH3. C-C. CHa. CHJ 
II II II I I  I1 II 

\/ \/ 
H . C  C . H  
\I 

N H  N H  N H  
Hamopyrrol a. Hamopyrrol b Hamopyrrol c 

(Iso-hamopyrrol). (Kryp topyrrol). 
CHa. C- C .  CHa .CH3 

II I I  II II 
CH3.C C:.CHa H . C  C.CHs 

CH3. C - C.CHa .CHP. COaH 

\/ 
N H  

--./ 
N H  

Hamopyrrol d Phonopfrrol-carbonsaure b. 
(Phyllopyrrol). 

CH3. C- C.  CHI, .GET%, COP H CHa . C-C. CHa . CHs . C 0 2 H  

CH3.C C.CHa 
II II II II 

N H  N H  
\/ 

H . C  C.CHa.CHa 
\I 

Phonopyrrol-carbonsaure c .  Phonopyrrol-carbonsaurs d. 

Auf Grund dieser Resultate versucht Piloty eine Konstitution fur 
das  H a m i n  selbst aufzustellen, welche er vorsichtigerweise als Arbeits- 
hypothese bezeichnet. Er betrachtet das Hamin aus zwei Pyrran- 
thracen-Systemen zusammengesetzt, um damit den gegen den W asser- 
stoffgehalt der Bruchstiicke des Hamins weit zuruckstehenden Wasser- 
stoffgehalt des Farbstoffes selbst zu erklaren. AuBerdem sollen zwei 
Nebenringe (Lactonringe) das VorhTndensein von Carboxylgruppen im 
Hamin zum Ausdruck bringen. Als farbgebendes Prinzip wird ein 
System von konjugierten Doppelbindungen in Betracht gezogen. Diese 
Resultate lassen sich in folgendem Schema vereinigen: 

N H  N H  -C 
.C-C/C~C/"-C.  C / ~ C ' C \ C - I C .  

' q  
W i l l s t i i t t e r  und M. F i s c h e r  haben eine andere Formulierung 

vorgezogen, aber immerhin, b i e  es scheint, einige Gedanken Pilotys 
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beriicksichtigt. Ich erlaube mir nicht zu entscheiden, ob in dieser 
iiuBerst komplizierten und schwierigen Frage bereits das letzte Wor t  
gesprochen worden ist. Pilotys fruhzeitiger Tod hat ihu a n  der Prii- 
fung seiner Arbeitshypothese, die er auch auf synthetischem Wege zu 
stutzen versuchte, gehindert. 

Ich habe Oskar Piloty als einen ausgepriigt geraden Charakter 
kennen gelernt, irgendwelche Winkelzdge oder sogar nur ein Zuriick- 
ziehen einer einmal geBuBerten Meinung waren ihm verhaBt; sein bis 
zum Jahzorn neigendes starkes Temperament trieb ihn d a m ,  ohne 
jede Riicksicht vorzugehen. 

Hr. Prof. R o b e r t  P i l o t y  schreibt mir hierzu: d b e r  Oskars 
Charakter habe ich als Bruder viel nachgesonnen. Ein Grundzug 
seines Wesens war eine von der Mutter ererbte Giite. Kindliche 
Weichheit wahrte und schiitzte e r  unter einer auBerlichen Sch'roffheit, 
die mit den Jahren zun'nhm. Eine gewisse angeborene stolze Zuruck- 
haltung des Wesens, die mit dem Sinn ffir Genauigkeit und griind- 
liche Priifung von Menschen und Dingen zusammenhing, machte ibn 
leicht ungeduldig mit sich selbst und auderen. Geschwatzigkeit, Seicht- 
heit und Strebertum widerstrebten seiner Natur so sehr, da13 er  leicht 
ausfallig, ja ungerecht werden konnte, wo ihm diese Eigenschaften in, 
Person begegneten. Mit stillen grundlichen Naturen verstand er sich 
am besten. Sein bester Freund und treuer Schiiler G r a f  B o t h o  
S c h w e r i n  war  neben seiner Frau der einzige Vertraute all seines ver- 
schwenderischen Uberflusses an keimenden und reifenden Planen und 
Entschlussen. 

Naher stand ich ihm in seiner Liebe fur die asthetischen Dinge und 
besonders fur seine Bucherei: Sein deutsches Wesen leitete ihn in 
der Liebe fur das  deutscha Buch und die deutsche Literatur, der e r  
bis in ihre friihesten Wurzeln als Bucherfreund und Forscher nach- 
ging. D e r  Besitz nicht nur  des Inhalts, sondern auch des Originals 
bestimmte ihn als Sammler. 

Wie selten ein viel beschiiftigter Mann gab er sich iu allen freien 
Stunden als liebender Vater seinen Kindern hina. 

Seine Ehe war uberaus glucklrch, 5 Kinder sind ihr entsprossen, 
yon denen 4 noch am Leben sind, ein Sohn fie1 schon am 25. Sep- 
tember 1914. 

Die geteilten Ansichten iiber seine Bedeutung a19 Lehrer erklare 
ich folgendermaBen: Obwohl e r  seine Vorlesungen auf das peinlichste 
vorzubereiten pflegte, scheint e r  darin keinen besonderen Erfolg ge- 
habt zu haben, es fehlte ihm wohl an reduekcher  Gewandtheit. 
Anders verlGlt es  sich aber mit seiner Lehrtiitigkeit irk Laboratorium. 
Hier mu13 man sein Wirken voll anerkennen. E r  hat  es verstanden, 
eine ganze Auzahl guter Schuler auszubilden, deren erfinderischen 



1920. A 165 

Geist anzuregen und ihnen beizubringen, wie man seine Erfindungen 
durcharbeiten mu& Dies achte ich als ein hohes Ziel des chemi- 
schen Akademikers. Aus seiner Schule sind mehrere Forscber her- 
vorgegangen, die spiiter' als Professoren an Hochschulen zu Bedeu- 
tung gelangt sind. 
Breslau, A l f r e d  S t o c k  an dem Kaiser-Wilhelm-Iostitut in  Berlin 
und W i l h e l m  S c h l e n k  in Wien. 

Als der Krieg 1914 begann, eilte e r  aus reinster Liebe zum 
Vaterlande i n  den Kampf und obwohl e r  das kriegapflichtige Alter 
bereits iiberschritten und seit langem keine militarischen Ubungen 
mebr geleistet hatte, begnugte er sich nicht mit einem seinem Alter 
angemessenerr Posten hinter der Front. 

,Er war ron  Beginn an entschlossen, mit den Sijhnen zusammen 
i n  vorderster Front zu stehen. So wurde er, von allen Vorgesetzten 
geliebt und hewundert, Fuhrer einer Maschinengewehr-Kompagnie und 
machte ala solcher viele Kampfe a n  der Westfront mit.u Er wurde 
bis Ende September i n  der Nahe von PBronne verwendet und kam 
dann plijtzlich an eioe sehr gefahrdete Stelle bei Somme Py; dort  
waren die Feinde 3 km eingedrungen, Piloty lag vom 2.-6. Oktober 
1915 im stlrksten Trommelfeuer, lie6 sich nicht ablosen; einer seiner 
Leute erzkhlte nachher, er sei mit noch einem Leutnant der einzige 
OfEizier weit und breit gewesen. Piloty hielt die Stellung, den siche- 
rea  Tod vor Augen ohne Unterstand, ohne Essen, ohne Schlaf - am 
6. fruh i m  Nebel kamen die Feinde wieder - Piloty schoB einen 
nach dem anderen ab, zielte ruhig - nach dem dritten SchuB glitt 
er plijtzlich herunter, gab keinen Laut mehr, eine Kugel hatte ihn 
in  die Stirn getroffen. E r  hat den Tod gefunden, der seiner wurdig 
war. - Seine Leute Iieljen sich dann gefangen nehmen. Erst nach 
Monaten erfuhr die Familie dies alle3. - aEin,Zeugnis seiner seltenen 
opfervollen Treue und Tapferkeit sind seine wundervollen Briefe an 
seine Frau, in  denen sich die Sehnsucht nach den Lieben und das 
selbstverstandIiche PflichtgefiihI ruhrend wiederspiegeln. Starker war  
sein Mut als seine Klugheit, als .such er  vor der Frage stand: Sterben 
oder Leben? for der so viele unvermerkt und mit Auszeichnung sich 
zu drhcken verstanden. Uber allem standen ihm Treue, Liebe und 
Wahrheit.c 

Uber 4 JEthre sind verflossen, seit uns die Kunde erreichte. SoHen 
wir jetzt seinen Tod beklagen? Jeder  ist glucklich zu preisen, der den 
Ziisammenbruch Deutschlands und deri Versailler Frieden nicht mit- 
erleben muBte. Wir Lebenden durfen un8 nicht zufrieden geben, ehe 
dieser schlimmste Frieden, den die Weltgeschichte sah, geiindert wird. 

Ich nenne bier besonders O t t o  Ruf f ,  jetzt in" 

B e r l i n ,  im April 1920. C. Harries. 
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