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HANS UND LISBETH VIRCHOW 
FREUNDSCHAFTICH ZUGEEIGNET 



VORWORT 

Wenn ieh, aller naheliegenden Bedenken uneraehtet, 
mich entsehlossen habe, der Aufforderung des Herausgebers 
zu folgen und eine kurze biographisehe Wlirdigung Rudolf 
Virchows zu versuehen, so wollte ieh damit einen Zoll 
dankbaren Gedenkens entriehten: Vielfaehe Tatigkeit unter 
seiner Leitung, insbesondere bei der Vorbereitung inter
nationaler Kongresse, langjahriges Zusammenwirken bei dcl' 
Herausgabe des "Jahresberichts" brachten mir das Gliick 
naher personlicher Beziehungen zu dem von Jugend auf 
verehrten Manne und hatten langst den Wunsch in mir 
erweckt, sein Bild auch flir die jlingere Generation festzu
halten, die sich des Meisters nur mehr yom Horensagen 
erinnert und gar zu geneigt ist, tiber den neuesten Fort
sehritten unserer Wissensehaft deren eigentliche Entwick
lung zu tibersehen. 

leh empfinde es selbst schmerzlieh, dall dieser Versueh 
nur sehr unvollkommen ausgefallen ist. Der knappe zur Ver
ftigung stehcnde Raum legte von vornherein eine Be
schrankung auf und ieh bin nieht sieher, ob ieh in der 
Auswahl des hier Mitzuteilenden immer das Riehtige getroffen 
und da,s reehte Mall innengehalten habe. Auch weill ieh 
sehr gut, und habe dies selbst bei frliherer Gelegenheit 
ausgesprochen, dan angesichts der Vielseitigkeit von 
Virehows Schaffen liberhaupt kein einzelner sieh vermessen 
darf, allen seinen Leistungen mit begrtindetem Urteil gerecht 
zu werden. Die eigentliehe Virehow-Biographie ist noeh 
Zll sehreiben. Vielleieh regt aber dies kleine Buch manehe 
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Leser dazu an, wieder aufs neue Virchows Schriften selbst 
zur Hand zu nehmen und aus ihnen Belehrung und GenuE 
zu gewinnen - Belehrung, denn man mag fortdauernd 
daraus ersehen, was methodische, kritische Arbeit bedeutet; 
GenuE, denn ihre klare Sachlichkeit und stilistische Feilung 
lassen sie auch heute noch als Vorbilder und Muster
stiicke erscheinen. 

Die Folge von Einzeldarsteilungen, denen dieser Band 
eingegliedert ist, tragt die Gesamtbezeichnung ,,Meister der 
Heilkunde". Wir Arzte nehmen allerdings Virchow, auch 
wenn er vorwiegend als Theoretiker galt, mit gerechtem 
Stolz als den Unseren in Anspruch; aber wie sein Geist, 
weit tiber den Rahmen der eigentlichen Medizin hlnaus, 
aile Xufierungen des nationalen Lebens umfaBte, mogen 
nun, so hoffe ich, weiteste Kreise der wissenschaftlich 
Denkenden unseres V olkes, gerade in dieser Zeit vater
Iandischer Not, dem Streben und Wirken eines seiner 
besten Sohne ihre TeiInahme nicht versagen. 

B e r lin, im Herbst 1921. 
DR. POSNER 
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Motto: Die wahre Ansicht der Natur 
ntitzt jeder Praxis. Goethe. 
(Schriften zur Morphologie). 

Zur Einftihrung 

Hundert Jahre sind verflossen, seit R u do If Vir c how 
das Licht der WeIt erblickte, nahezu achtzig, seitdem er 
tiitig in die Entwicklung der Medizin eingriff - zwanzig 
aber erst trennen uns vom Tage seines Todes. Man mufi 
sich fragen, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist, seine 
Bedeutung unbefangen zu wtirdigen. Noch beherrscht uns 
die Erinnerung an seine tiberragende Personlichkeit; 3e 
naher der Einzelne ihm gestanden ist, urn so schwerer 
fallt es, die Geftihle menschlicher Verehrung zurticktreten 
zu lassen, wenn es gilt, rein sachlich darzustellen, was er 
im Laufe seines unvergleichlich arbeitsreichen Lebens er
strebt und gewirkt hat. Wie im Flufi del' Dinge kein Still
stand eintritt, kein endgliltiges Ziel je erreicht wird, so 
mufi selbst ihm gegenliber die Frage so gestellt werden: 
was ist von seinen Leistungen dauernder Besitz, unzer
storbarer Gewinn geblieben - wie war del' Stand der 
Wissenschaft, als e1' anhub, was hat Vir c how gefordert, 
was ist seither durch weitere Fortschritte del' Erkenntnis 
geandert worden? Solche Betrachtungsweise tut der Grofie 
des Mannes keinen Eintrag; sie ist historisch und natl1r
wlssellschaftlich berechtigt - nur durch sie kann und 
wird, seiner eigenen kritischen Geistesrichtnng entsprechenu 
sem Bild rein und frei von allen TrUbnngen durch Gegen
wartswerte dargestellt werden. 

Freilich muG, wer sich an diese Aufgabe wagt, yon 
vornherein Entsagung tiben. So zahlreich sind die Strahlen, 
die von dem Ingenium Vir c how s ausgehen, dafi kein Ein-
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zeIner imstande ist, sie samtlich aufzufangen, geschweige 
denn zu analysieren. Wer seine Verdienste urn die allge
meine Pathologie, die Hygiene und die Anthropologie er
schOpfend sehildern wollte, mlinte geradezu die Gesehichte 
dieser Facher seit der Mitte des vorigen J ahrhunderts 
sehreiben; seine Beteiligung an den politis chen Kampfen, 
die der Griindung des Deutschen Reiches vorangingen, 
darlegen, hieRe niehts Geringeres, als diese Entwicklung 
selbst bis in ihre W urzeln verfolgen. Man mufi sich be
gnligen, UmriGzeichnungen zu entwerfen, deren Ausmalung 
und Ausgestaltung eingehenderer Forschung vorbehalten 
bleibt. Gliicklich genug, wenn es gelingt, die Wesensziige 
des Mannes soweit herauszuarbeiten, daG sich eine ein
heitliche Anschauung seiner Personlichkeit und seines 
Charakters gewinnen lafit, die ein Verstandnis fUr seine 
Absichten, eine Wiirdigung seiner Erfolge gewahrleistet! 
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I. 

Beginn der naturwissenschaftlichen Aera 

Wir sind gemeinhin gewohnt und geneigt, den Um
schwung in der modernen Medizin ftir eine Erscheinung 
zu haIten, die etwa gleichzeitig mit den Vorwehen der 
Revo1utionsjahre, also kurz vor 1848, einsetzt. W oh1 wird 
zugegeben, dafi schon vorher ein ungeheures Tatsachen
material vorlag; man kennt die grund1egenden Unter
suchungen von Carl Ernst v. Baer und Casp. Fried
ric h W 0 1 f auf dem Gebiete der Entwick1ungsgeschichte; 
die grofien physio1ogischen Entdeckungen von J 0 h n 
Hun t e r und Mag end i e; die Ausbildung der pathologi
schen Anatomie durch Manner wie C r u v e i 1 hie r und 
R 0 kit a n sky. Man wiirdigt auch die Verfeinerungen 
der medizinischen Diagnostik durch Au e n b rug g e r und 
Skoda, Corvisart und Laennec. Ja, man erkennt 
auch, wie die franzosische Schu1e, B i c hat an der Spitze. 
sich bemliht, der wissenschaftlichen Medizin durch die 
Schaffung einer a 11 gem e in e nAn at 0 m i e die festeste 
Grund1age zu geben - aber ebenso tritt deutlich die Un
sicherheit und Llickenhaftigkeit hervor, wo es sich darum 
handelt, zwischen all dies en Errungenschaften und dem 
Ausbau einer eigentlich 1dinischen Auffassung von Leben 
und Krankheit die Brlicke zu schlagen. Leidenschaftlich 
tobt der Streit, ob der Parace1sus'sche Archaeus oder Spiritus 
rector als fUr sich bestehende, immaterielle Lebenskraft 
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die V organge am Korper beherrsche, oder ob im Sinne 
S c hell i n g seine Identitat von Subjekt und Objekt, von 
Geist und Korper existiere; noch Iebhafter wird erortert, 
ob sich aUe Krankheitserscheinungen durch die humorale 
Krasenlehre, durch Mischung oder Entmischung der Korper
siifte erklaren lassen, ob das Nervensystem und die Reiz
barkeit ausschlaggebend seien, ob die Entzlindungstheorie 
B r 0 us s a i s' den Schilissel auch zu jedem therapeutischen 
Handeln gabe. Steht doch sogar ein so gro.Ger Kliniker wie 
J 0 h. L u cas S c h 0 n 1 e i n noch jahrelang vollig im Banne 
einer theoretisierenden Naturphilosophie, die ihn zu der, 
spater freilich verlassenen Ansicht flihrt, die Krankheiten 
seien Entitaten, die sich nach Art der Iebenden Organismen 
in einem natlirlichen System von Familien, Gattungen, 
Arten gruppieren liellen. Selbst als durch S chI e ide n und 
S c h wan n die Zellentheorie begrlindet wird, als E h r e n
bergs Untersuchungen den alten Harvey'schen Satz "Omne 
v i v u m e v i v 0" neu befestigen und der Lehre von der 
Generatio originaria den Todessto1l geben, als J 0 han n e s 
M li II e r in vielseitiger Tatigkeit die Biologie befruchtet, 
empfinden rlihrige und aufstrebende Geister immer aufs 
neue, dan die Medizin sich noch nicht zum Range einer 
Naturwissenschaft entwickeln will, da1l Spekulation und 
Theorie noch ihr schwanke!'! Wesen treiben, wo fester Boden, 
Iogische Klarheit verlangt wird. 

Es ist um das Jahr 1840, als zuerst von Sliddeutsch
land, und zwar von T li bin g e n aus, eine bewu.Gte Reform
bewegung einsetzt. Kein Zufall, da.G gerade dort die Re
aktion beginnt; denn wenn einerseits die philosophischen 
Bestrebungen dort kraftvoll sich geltend machten und 
Manner wie Ed u a r d Z ell e r, Fr. T h. Vis c her, D a v i d 
Stra un, Robert Mayer als ,,Jung-Tlibingen" be
reits die Elicke des wissenschaftlichen Deutschland auf 
sich zu lenken begannen, lag gerade die Medizin an der 
dortigen Hochschule im argen. ,,Der Physiolog W. Rap p 
(so berichtet R 0 s e r) lehrte die Propulsionskraft des Elutes 
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und der Patho10g F. G mel i n die Polarisation der Lebens
kraft; der andere Patho10g, Aut e n r i e t h jr., 1ehrte nach 
eigenem System, wobei die Kratze-Nachkrankheiten, Friese1-
Nachkrankheiten usw. eine Hauptrolle spielten." Wahrend 
in Berlin J 0 h. Mull e r s Physiologie die Geister weckte, 
wahrend in Frankreich And r a lund Lou i s, L a e nne c 
und B r 0 u s s a i s, in Wien S k 0 d a und R 0 kit a n sky 
machtig anregend und fordernd wirkten, drang nach 
Schwaben kaum ein 1eiser Ton all diesel' Neuerungen. 
Dnd gerade diese Empfindung del' Ruckstandigkeit erregte 
der dort aufwachsenden Generation die lebhafte Sehnsucht 
nach Verarbeitung und Verwertung all der aus der Fremde 
stammenden FortschriHe: ein machtiger Drang zog sie -
und wir haben hier in erster Linie oW. R 0 s e r und 
W u n del' I i c h zu nennen - zunachst in die Ferne, an die 
Quellen del' neuen Lehren; und als sie von langem und 
ertragreichem Aufenthalt in Paris, Wien, Halle zuriick
kehrten, war in ihnen del' -Wunsch erwacht, nun selbstandig 
am Ausbau einer modernen Medizin mitzuwirken, und in 
kuhnem Entschlull begriindeten die "s c h w a b i s c hen 
Ref 0 r mat 0 r e n" ein eigenes Organ, das schon in seinem 
Titel "A r chi v fur p h y s i 0 log i s c h e H e ilk u n d e", 
mehr noch in dem Programmaufsatz: "Uber die Mangel 
del' beutigen Deutschen Medizin und uber die Notwen
digkeit einer entschieden wissenschaftlichen Richtung 
in derselben" sich als eine "formliche Kriegserklarung" an 
die alte Schule envies. Sie wollten damit kein nenes System 
aufstellen, sondern lediglich fUr das physiologische Prinzip 
in del' Medizin eintreten - ein Schlagwort, welches un
mittelbar an die Forderungen del' Pariser Schulo, beson
ders And r a 1 s anknupft. 1m engen Bunde mit den beiden 
Genannten wirkte G r i e sin g e r, und ein starker Erfolg 
liel1 sich sofort feststellen -- er tritt am deutlichsten durin 
hervor, dall alsbald Prioritiitsstreitigkeiten eintraten, das 
beste Zeichen dafUr, dall ein gesunder Gedanke in der 
Luft gelegen hatte und nur der Ausgestaltung harrte. 
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Als naehster tritt J a cob Hen I e auf den Plan. Ur
spriinglich als Sehtiler J 0 han n e s M ii II e r s Anatom 
und Physiologe und in diesen Zweigen der Wissensehaft 
von heut noeh untibertroffener Bedeutung, hatte Hen I e 
schon friihzeitig erkannt, daB die Physiologie fUr die Pa
thologie die unerUillliehe Grundlage bilden mtisse. "P h y
s i 0 log i s e h ePa tho log i e" war aueh sein Losungs
wort, eng verwandt also der Ttibinger Riehtung. Aber 
aueh er ging alsbald noeh einen Sehritt weiter: die Zeit
schrift, die er mit seinem Freunde P feu f fer 1842 grtindete, 
nannte sich bereits "Z e its e h rf t f ti r rat ion e II e M e
d i z in", griff daher tiber die experiment ellen und anatomi
sehen Grundlagen bewufit in das Gebiet der eigentliehen 
Heilkunde hintiber. Hier treffen also die drei sehwabisehen 
Arzte R 0 s e r, der Chirurg W u n d e r lie h, der innere 
Kliniker und der Psyehiater G r i e sin g e r mit dem Ana
tomen zusammen; aber wahrend jene die Souveranitat der 
eigentliehen Klinik aufreehthalten und nur Aufklarung und 
Rat von der Physiologie erwarten, weigern sie sich nun, 
sieh von dem mit dem Krankenbett unbekannten Physio
logen eine konstruierte und zum groBen Teil hypothetisehe 
Pathologie aufzwingen zu lassen. Der Prioritiitsstreit wird 
zu einem Prinzipienstreit, dessen Sehme uns, die wir das 
Personliehe aussehalten und nur das prinzipiell Oberein
stimmende herauszufinden vermogen, freilieh kaum mehr 
verstiindlieh erscheint. 

Und noeh einmal wird der Versueh gemaeht, die neue 
exakte Richtung durch ein eigenes Organ zur Geltung zu 
bringen, diesmal von Berlin her und im Zusammenhang 
mit J 0 h. Mtill ers Schule: Lu d wig Tra u be, der erste 
bewufit auf dem Experiment fufiende Kliniker Deutsch
lands, gibt seine "B e i t r it g e z u rex per i men tell e n 
Pat hoi 0 g i e u n d P h y s i 0 log i e" heraus, die freilich 
nur in zwei Heften erschienen, aber zuniiehst als das Organ 
der jungen. in Berlin urn sich greifenden Bewegung gaIten 
durften. 
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So war der Boden vorbereitet, auf dem nun eine neue 
Saat aufgehen sollte. Die Geister waren geweckt und 
aufnahmebereit, aber das einigende Band war noch nicht 
geschlungen. Noch bestand die Gefahr der Zersplitterung 
und des Auseinanderfallens; noeh war es moglich, dan aile 
wissensehaftliehen Erfolge wieder durch das Dberwuchern 
der spekulativen Schwarmereien in Frage gestellt werden 
konnten. Es bedurfte eines Mannes, der mit eisernem FIeiH 
und stahlerner Willens kraft den einen Punkt erkannte, wo 
der Hebel anzusetzen sei, der die Fragen richtig ste11to 
und Talent und Energie genug besaG, sie zunachst auf 
induktivem Wege durch zahllose Einzeluntersuchungen in 
Angrlff zu nehmen, sein Genie aber bekundete, indem er 
dann die verstreuten Beobachtungen zu einem Ganzen 
zusammenschlofi und so selbst den Bau ausfiihrte, dessen 
kfihne und folgerichtige Konstruktion auf Generationen 
hinaus als beherrschendes Wahrzeiehen sieh erhob. Wir 
treffen jetzt auf die Anfange R u dol f V ire how s. 

II. 

Lehrjabre in Berlin 

Mit raschen Schritten laUt sieh del' Weg abmessen, , 
den Vir e how bis dahill zurUekgelegt hatte. Nul' wenig 
ist tiber seine Vorfahrell zu sagen. Keine Ahnentafel klart 
uns dariiber auf, von welcher Seite des Vaters odeI' del' 
Mutter her etwa die hervorsteehenden Eigenschaften vor
gebildet waren, die bereits im Knaben und Jtingling sieh 
aussprechen. Del' Gronvater war ein Fleischermeister, 
del' zugleieh Brennerei und Landwirtschaft in dem pommer
sehen Stadtchen Sehivelbein betrieb. Dber die Grofimuttel' 
ist nichts tiberliefert. Am 22. Dezember 1785 wurde eben
dort Carl ChI' i s t ian S i e g f ri e d V i I' C how geboren, 
der zUllachst kaufmannische Ausbildung in Koslin genofi. 
1810 sich in Schivelbein niederliefi und am 16. Oktober 1811 
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das Amt eines "Stadtkammerers" erhielt, welches er bis 
1828 bekleidete. Er widmete sich im Wesentlichen der Be
wirtschaftung seines kleinen Besitztums, allerdings ohne 
materiellen Erfolg, denn Geldverlegenheiten nahmen kein 
Ende, sie spielen in dem Briefwechsel mit dem Sohne eine 
immer wiederkehrende, unerfreuliche Rolle. Lebhafte In
teressen, namentlich fUr die Landwirtschaft und die Botanik 
beherrschten den augenscheinlich hochintelligenten Mann; 
~in EinfluB auf seinen Sohn ist in dieser Hinsicht unver
kennbar. Auch sein Bruder, der die militarische Laufbahn 
~inschlug, der Major J 0 h. C h r i s t. Vir c how scheint 
eine geistig hochstehende Personlichkeit gewesen zu sein. 
Seine V orschlage zur Soldatenausrlistung, insbesondere 
Anderungen des Helmes, der Stiefel und Beinkleider, ver
schaff ten ihm eine gewisse Berlihmtheit in Preufien. Ver
mahlt war Car I Vir c how seit dem 20. November 1818 
mit der am 30. August 1785 zu Belgard in Pommern ge
borenen J 0 han n a Mar i a H e sse, von der wir nicht 
viel mehr wissen, als daU sie mit abgottischer und aufs 
zartlichste erwiderter Liebe an ihrem Sohne hing. Auch 
ihr Bruder Lud wig Ferdinand Hesse darf nicht un
erwahnt bleiben, da er wahrend der Studienzeit des Neffen 
mit diesem in vielfachem Verkehr stand: er war ein an
gesehener Baumeister, nach S t li 1 e r s Tode Leiter der 
Schlollbaukommission und Architekt der Koniglichen Theater; 
die neue Charite, die Tierarzneischule, das Elisabeth-Kranken
haus in Berlin, das Schloll auf dem Pfingstberge und die 
Qrangeriegebaude in Potsdam sind Zeugnisse seines grollen 
Talentes. 

Rudolf Ludwig,Carl Virchow ist am 13. Ok
to ber 1821 geboren; Volksschulbesuch in der Heimatstadt, 
fordernde Privatstunden, endlich del' Unterricht auf dem 
Kosliner Gymnasium bereiteten ihn auf das nach einigem 
Bchwanken ins Auge gefallte Studium der Medizin vor: 
sowohl seine uns erhaltene Meldung zur Reifepriifung wie 
der fUr das E.'Camen gelieferte deutsche Aufsatz tiber das 
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Thema "Ein Leben voll Arbeit und Mtihe ist keine Last 
sondern eine Wohltat", lassen die geistige und sittliehe 
Kraft des 17jahrigen Jtinglings deutlieh erkennen, - das 
Wort "Leben ist ein ernstes Gesehaft" hatteerge
trost als Wahlsprueh seiner gesamten spateren Auffassung 
hinsehreiben dtirfen! Ende Oktober 1839 traf er in Berlin 
ein; lange schon war er als Zogling der Pepiniere an
gemeldet und wurde hier vom Generalstabsarzt v. W i e bel, 
der an der Spitze des gesamten Militarsanitatswesens stand, 
wie vom Oberstabsarzt G rim m, dem speziellen Studien
leiter am genannten Institut, gtitig empfangen; die glanzende 
Reifeprlifung, die er bestanden, vielleieht aueh die person
liehe Bemtihung des Onkel He sse sieherten ihm von vorn
herein wohlwollende Aufnahme. So klingen denn aueh 
seine ersten Briefe an die Eltern froh und gltieklieh; sein 
Studienplan, - neben den einftihrenden anatomisehen, chemi
schen, physikalischen Kollegien finden wir Logik und 
Psyehologie ("ein schreeklich langweiliges Kolleg"), "Ge
schichte Preufiens von Friedrich dem Grofien bis auf die 
heutige Zeit", bei Professor Pre u fi, Lekttire des Celsus 
und der Maria Tudor Vi k tor Hug 0 s, - fullen seine Zeit 
und auch das militarisch streng geregelte Leben der Anstalt 
ist ihm offenbar nicht unsympathisch; nur hie und da 
klingt schon in der ersten Zeit, so bald naeh dem Re
gierungsantritt F r i e d ric h W i I he I m s IV. ein Ton po
litiseh freiheitlicher Gesinnung an, den er allerdings dem 
konservativen Vater gegentiber moglichst da.mpft. Ihm 
gegentiber beginnt liberhaupt bald eine Art von Konflikt
stirnmung: der Vater zweifelt an ihm und erklart ihn flir 
einen Phantasten, - der Sohn klagt, dan er immer nur 
Tadel und bOse Gesichter zu sehen bekommt. Aber stolz 
bekennt er, dan er Besseres und Grofieres will, dafi er ein 
ernsteres Streben nach geistiger Durchbildung fuhlt als die 
meisten anderen Menschen. Von eigenen Arbeiten ist natur
gemafi in diesem ersten Semester noeh nieht viel die Rede, 
mindestens nicht von medizinischen: Aufsatze zur Geschichte 
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Pommerns werden freilich schon 1842 erwahnt und, wie 
es scheint, auch gedruckt, ein erster Auftakt zu seinen 
spateren vorhistorischen Studien. 

Das J ahr 1843 bringt insofern eine Anderung, als 
Vir c how nun als "Charitechirurg" eine Stelle an J ii n g
ken s Augenklinik iibernimmt, die er freilich bald mit 
anderen Stationen vertauscht, die indes dadurch fUr ihn 
eine besondere Bedeutung gewinnt, dafi sie ibm die Anregung 
zu seiner Dissertation gibt: sie ist betitelt ,,D e r h e u
ma t e p ra es ertim corne ae" und enthaltbereits einige 
Ank1ii.nge an seine spater ausgebaute Entziindungstheorie; 
er selbst sagt von ihr, dafi er iiber den Rheumatismus seine 
eigenen Ansichten habe und dafi man es der kleinen Schrift 
nicht ansehe, wie viel miihselige Vorstudien dazu notig 
waren. Wahrscheinlich war es nicht J ii n g ken, der ihn 
hiebei unterstiitzte, vielmehr wird man an J 0 han n e s 
M ii II e r s geistige Einwirkung zu denken haben; riibmt 
doch Vir c how von ibm, "dem beriihmtesten Physiologen 
der Welt", dafi er keine Dogmen, sondern ganz wesentlich 
exakte Methodik gelehrt habe. M ii 11 e r war auch der 
Dekan, det Vir c how am 21. Oktober 1843 zum Doktor 
promovierte. 

Von nun an andert sich seine Stellung in der Charite, 
wahrend seine militararztliche Zukunft noch im U ngewissen 
bleibt. Es wird offenbar allgemeiner bekannt, dafi ibm 
mikroskopische und chemische Untersuchungen am Herzen 
liegen, und so wird er zunachst von J ii n g ken in der 
chirurgischen Klinik in Anspruch genommen, aufier
dem von Fro r i e p, dem Prosektor der Charite, angeleitet 
und unterstlitzt. Fro r i e p stellt ibm denn auch ein seinem 
Studiengange entsprechendes spezielles Thema, und hier 
greift denn wirklich ein giinstiges Geschick ein: denn dies 
Thema, die Venenen tziind ung, gibt nun den Aus
gangspunkt einer ganzen Reihe von fruchtbaren Unter
suchungen, die den Grundstein zum Rubm des jungen 
Forschers Iegen; von ihnen wird spater zu handeln sein. 
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Wahrend dieser Epoche bildet sich nun die politische Ge
sinnung Vir c how s weiter im freiheitlichen Sinn aus; schon 
hOren wir Worte tiber die taglich steigenden politischen Dif
ferenzen, tiber die immer drohender werdenden sozialen Uebel, 
tiber den U ebermut der gewalthabenden Partei, und es ist 
unverkennbar, daB der Jtingling selbst den Wunsch empfindet, 
an diesen geistigen Kampfen personlich teilzunehmen. Diese 
revolutioniireStimmung geht einhermit immer selbstandigerer 
Entwicklung seiner wissenschaftlichen Ansichten; als er 
am 3. Mai 1845 an Go r c k e s (des Stifters der Pepiniere) Ge
burtstagsfeier die Festrede halt, bezeichnet er sie selbst 
"als ein formliches medizinisches Glaubensbekenntnis mit 
oft nicht kraftlosen Angriffen auf die Gegner der heutigen 
Richtung"; er wundert sich eigentlich, daB man sie durch
gelassen hat und berichtet, E c k, der Direktor, hatte gesagt, 
es klange oft so, als wenn ein Mitglied der Akademie von 
Frankreich gesprochen hiitte. 1m Drucke ist die Rede nicht 
erschienen; ihr 'ritel "U e b e r d a s Bed ti rf n i sun d 
die Richtigkeit einer Medizin vom mechani
s c hen S tan d pun k t" laGt uns aber hinreichend ver
muten, in welchem, damals unerhOrt freimtitigen Geiste sie 
gehaiten war. Es ware interessant zu wissen, ob und wie 
er damals wohl zu den Bestrebungen der 'r ti bin g e r und 
Hen 1 e s Stellung genommen hat - ihr prinzipieller Stand
punkt, so Ute man meinen, kann vom seinigen nicht wesent
lich abgewichen sein. Und trotz dieser Rede, und wahrend 
er immer tiefer in die politischen Dinge sich versenkt und 
das soziale Elend selbst und flir die weiten Volksschichten 
lebhaft empfindet, wird ihm doch von neuem der Auf trag 
zu einer Festrede am lnstitut - ein Zeichen, wie hoch er 
bereits, obwohl er noch kein Sterbenswort hat drucken 
lassen, in der Wertschatzung gestiegen. Man weiB jetzt, 
so rtihmt er, nicht bloB in Berlin, sondern auch in Halle, 
ia in Prag und Wien, daB ietzt in der Charite ein Mensch 
ist, dem es urn die Sache ernst ist, und daG namentlich jetzt 
einer da ist, der die Sektionen sehr gut macht. Freilich 

~. 19 



sieht er eine wahre Danaidenm:beit vor sich - nichts in 
der Medizin ist ordentlich untersucht, aIles mull man wieder 
von vom durcharbeiten! Aber es freut ihn, dall er, der so 
kurze Zeit gearbeitet hat und noch so unendlich viel nicht 
weill, schon als "Autoritat" betrachtet wirdj ja, schon wird 
ihm die Dozentur nahegelegt, obwohl er das Staatsexamen 
noch gar nicht bestanden hat. Auch die zweite Rede, in 
der er seine Resultate tiber die Venenentziindung mitteilt, 
wird - "wenn auch die alten Militararzte aus der Haut 
fahren wollten" - sehr beWillig aufgenommen, und nun 
geht er auch daran, die wichtigsten Ergebnisse dem Druck 
zu tibergeben - sie sind in Fro r i e p s, seines Vorge
setzten, "N 0 t i zen" erschienenj und auch der Plan, ein 
eigenes Organ zu grunden, taucht im Oktober 1845 auf. 
Dann wird das Staatsexamen absolviert, und bald darauf, 
im Mai 1846 andert sich seine Stellung von neuem: nicht 
ohne man chen Widerstand wird er als Nachfolger Fr 0 r i e p s, 
der als Leibarzt nach Weimar berufen war, mit der Pro
sektur an der Charite betraut - es ist ein Verdienst 
J ti n g ken s, daB er diese Anstellung empfahl, wahrend 
sein hochverehrter Lehrer S c h 0 n lei n, dem er spater in 
einer Biographie ein so schOnes Denkmal gesetzt hat, lange 
gegen ibn war (sein Schtitzling war R. Rem a k) und ibm 
zuletzt erst, als der Minister sich schon fUr ihn entschieden 
hatte, seine Protektion eroffnete. Er blieb freilich dem 
Namen nach noch Charite-Chirurgj aber nun ist er doch 
imstande, einen Lieblingswunsch auszuftihren und Kurse 
zu halten - eine Tatigkeit, die ihm nicht bloB Befriedi
gung, sondern auch die sehr notwendigen besseren Sub
sistenzmittel verschafft. Gleichzeitig wird der Verein fUr 
wissenschaftliche Medizin das Forum, vor dem er seine 
neuen Arbeitsergebnisse mitteilt - der Plan der Habili
tation gewinnt Gestalt, die ersten Schritte zur Begriindung 
des nenen literarischen Unternehmens in, Gemeinschaft mit 
dem Buchhandler Rei mer geschehen, und endlich tritt er 
mit seiner berlihmten Kritik gegen R 0 k it an sky hervor, 
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die wie ein Schlachtruf erklingt und den hochsten Zorn 
der Wiener Schule erregt. So darf er dieses J ahr denn 
in der Tat mit den Worten kennzeichnen "M e i n e Z e i t 
in Unruhe". 

Aber man hatte glauben konnen, daE doch nun fUr 
ihn eine Iangere Periode gleichmafiiger, geregelter Tatig
keit anheben wlirde. Seine wissenschaftliche Position ist 
gesichert; sein Archiv beginnt zu erscheinen und bringt 
eine Reihe wichtiger Arbeiten, die dartun, daE del' junge 
- erst 25jahrige! - Gelehrte schon als Haupt einer eigenen 
Schule angesehen werden darf, zu der sich nicht bloE der 
Mitherausgeber Rei n h a r d t und die Berliner Freunde, 
sondern auch Manner wie Pan u m, Bar del e ben, L e
bert, J u 1 ius V 0 gel bekennen. Mit nicht zu verkennen
der Ironie gegen die gelben Hefte R 0 s e r s, gegen Hen 1 e
P feu f fer s Zeitschrift fUr rationelle Medizin (V i I' C how 
spottete .,raisonnierende" Medizin) bezeichnet er in seiner 
programmatischen Erklarung sein Archiv als die erste 
"c h a I' a k t e r v 0 11" geleitete Zeitschrift der Art in Deutsch
land. Tag fiir Tag beschaftigen ihn nun neue Probleme, 
insbesondere experimenteller Art - ausgedehnte Reisen, 
darunter auch ein erster Besuch einer Naturforscher
versammlung in Aachen - bringen ihn in Verbindung 
mit deutschen und ausIandischen Gelehrten. Aber all dies 
flillt den feurigen Kopf doch nicht vollstandig aus -
immer wieder treten die politis chen Fragen in den Vorder
grund und beschaftigen den freiheitlich Gesinnten, del' die 
Bewegungen nicht bloE in Deutschland, sondern auch in 
Frankreich, del' Schweiz, Italien mit lebhaftestem Interesse 
verfolgt und den Sturz des alten absolutistischen Systems 
voraussieht. Dnd ganz besonders beklimmern ihn die trau
rigen sozialen Verhaltnisse, als deren schlimmstes Symptom 
er die Not in Schlesien ("ein Schimpf fiir die Regierung") 
mit der in ihrem Gefolge einhergehenden Epidemie an
sieht. Und diese Epidemie, damals als Hungertyphus be
zeichnet, gibt nun abermals seinem Leben eine neue Rich-
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tung: auf den politiscb schon soweit vorbereiteten Boden 
seiner Gesamtauffassung trifft nun durch Entsendung nach 
Oberschlesien zum Studium der dortigen Krankheit die 
unmittelbare Beriihrung mit der korperlichen und geistigen 
Not einer ganzen Provinz, die einen entscheidenden Ein
fhill auf Vir c how s gesamte Zukunft ausiiben soIl. 

III. 

Erstlingsarbeiten 

Bis zu diesem wichtigen Abschnitt seines Lebens 
lassen sich die wissenschaftlichen Arbeiten Vir c how s 
im wesentlichen von dem Gesichtspunkte aus betrachten, 
dafi er ein ihm yom Zufall bestimmtes Thema - eben 
die V e n e n e n t z ii n dun g, die Fro r i e p ihm als Arbeits-: 
gebiet zugewiesen hatte - in Angriff nimmt und nun 
mit allen Hilfsmitteln naturwissenschaftlicher Methodik 
ganz vorurteilsfrei behandelt; er hatte ganz gewill eben
sogut und mit gleichem Erfolge irgendeinen anderen 
Ausgangspunkt wahlen konnen. Er libersah sofort, dafi die 
damals herrschende, vornehmlich durch C r u v e i I hie r 
vertretene Auffassung von der "dominierenden" Stellung 
der Venenentziindung in der Pathologie unbegriindet sei; 
man hatte sich ausschliefilich an das grob anatomischa 
BUd gehalten - Chemie, Experiment und vor allen Dingen 
das M i k r 0 s k 0 p aber nur wenig zu Rate gezogen. Wenn 
auch durch B i c hat und J. M li II e r die Bedeutung der 
mikroskopischen Untersuchung ffir die normale (allge
meine) Anatomie mit Scharfblick erkannt war, so hatte 
doch kein Geringerer als der grofie La e nne c noch ein
dringlichst davor gewarnt, die Ursachen der Erkrankung 
in den feinsten Gewebsveranderungen aufzusuchen -
dies konne, meinte er, nur zu absurden Konsequenzen 
flihren und die auf optische Illusion und Spekulation ge
griindeten Hypothesen Willden ohne jeden wirklichen 
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Nutzen fUr die Medizin bleiben. Trotz der Begriindung 
der Zellenlehre sehien es zunaehst dabei bleiben zu sollen, 
und aueh die, gerade auf dem Gebiete der Venenentziindung 
unter Fro r i e p s Leitung gemaehten V orarbeiten von 
G 1 u g e und J 0 s e f M eye r hatten wenig gefordert. 
Virchow erkennt soforl die Notwendigkeit, mit dem 
Mikroskop nach dem primurn movens zu suchen oder, wie 
er bei einer anderen Gelegellheit sagt, den Naturvorgangen 
urn 300 mal naher zu kommen; er richtet bei den an
scheinend auf einer Entziindung der Gefafiwand beruhenden 
Gerinnselbildungen in den Venen sein Augenmerk auf 
diese Gerinnsel selbst und deckt in einer ganzen Anzahl 
von einzelnen Untersuchungen die mikroskopischen Vor
gange bei der Abscheidung des Faserstoffes, insbesondere 
die Beteiligung der far b los en B 1 u t k 0 r per, auf; 
deren Betrachtung fiibrt ihn dabei auf einen Seitenweg, 
der sich fUr die klinische Medizin bedeutungsvoll erweisen 
solIte: er stellt fest, dafi in manchen Fallen die Zahl 
dieser weillen Korper im Blute so ungeheuer zunimmt, 
dafi dieses selbst weifi erscheint. Dies hatte man friiher 
fiir eine Vereiterung gehalten - jetzt ergibt sich, dafi die 
Krankheit hiemit, also mit Pyii.mie, nichts zu tun hat, 
sondern mit einer Veranderung der blutbildenden Organe, 
als welche er zunachst MHz und Lymphdriisen in Anspruch 
nimmt, zusammenhangt: das neue Krankheitsbild der 
Leu k ami e wird fest umrissen. Weiter verfolgt er die 
chemischen Vorgange bei der Blutgerinnung, und endlich 
sucnt er experimenteU deren Folgen fUr den Tierkorper 
zu ergriinden. In einer Reihe beriihmt gewordener und 
noch heute mustergiiltiger Versuche zeigt er, dall in die 
Blutbahn eingebrachte feste Korper weitergeschwemmt 
werden, das Herz passieren und erst in den feinsten Ge
fallen der Lunge aufgehalten werden konnen; und was 
fur Korkstiickchen oder Holundermark gilt, trifft in gleieher 
Weise auch fiir die Blutgerinnsel selbst zu - auch sie 
konnen, falls sie nicht schon unterwegs einen Aufenthalt 

23 



erleiden, in die Lunge geraten und dort, in Folge von 
GefaGverstopfung, schwere Veranderungen hervorrufen. 
Die uns jetzt so gelaufigen Begriffe von T h rom b 0 s e 
und Em b 0 lie sind damit festgelegt - auch die W orte 
sind Vir c how's c her Pragung, hier, wie stets von ihm, 
knapp und leichtverstandlich gewahlt. Sofort aber gebt er 
noch einen Schritt weiter und zeigt, da.G nicht blo.G rein 
mechanische Verhaltnisse hier eine Rolle spiel en, sondern 
da.G es auch ganz wesentlich auf die Beschaffenheit des 
,,Embolus" ankommt - ist er im heutigen Sinn steril oder 
"bland", so sind die Folgezustande anders, als wenn er 
infektiOses Material enthalt und dann auch an der Haft
stelle eitrige Entzundung auslOst. Der Ring war damit ge
schlossen : was zuerst klinisch und pathologisch-anatomisch 
aufgefallen war, das plOtzliche Eintreten von scharf um
schriebenen Lungenerkrankungen, war durch streng metho
dische Arbeit auf seine Grundbedingungen zurlickgeftihrt. 

Man erkennt in dieser ganzen Serie von Arbeiten als 
Leitmotiv den Wunsch, sichmitderherrschenden Krasen
I e h r e auseinanderzusetzen. Hier zum ersten Male war es 
gelungen, Erkrankungen, die dem groben Anschein nach 
sich lediglich im BIut selbst abspielten, nur von dessen 
Mischungsverhaltnissen abzuhangen schienen, dank -der kon
sequenten Durchfuhrung naturwissenschaftlicher Methodik 
auf Gewebs- oder Zellveranderungen zuruckzufuhren. In 
dem klihnen Satze "i c h vi n d i z i ere fur die far b -
losen Blutkorperchen eine Stelle in der Pa
tho log i e" ist kurz und schlagend das Endresultat aus
gedriiakt. U nd wenn Vir c how in seiner erwahnten 
Kritik R 0 kit a n sky s aufs lebhafteste und mit guten 
Grunden dessen Satz bekampft "die Humoralpathologie ist 
ein Postulat des praktischen Verstandes, wahrend die 
Solidarpathologie in ihren Kausalfragen keine andere Aus
kunft wufite, als sich einer spekulativen Nervenpathologie 
in die Arme zu werfen", so hatte er nun wirklich sieg
reich dargetan, da.G es keiner Spekulation, sondern nur 
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zielbewufiter Arbeit bediirle, urn mindestens fiir den hier 
gegebenen Fall jede erwiinschte Auskunft zu erlangen. 

Die grundlegende Bedeutung dieser Erstlingsarbeiten 
wird dadurch nicht beeintrachtigt, daB die spatere For
schung noch mancherlei N eues hinzugefUgt hat. Der Vor
gang der Blutgerinnung - auch heute noch nicht in allen 
Einzelheiten aufgeklart - wird jetzt insofern anders be
urteilt, als wir die Rolle der damals noch unentdeckten 
Blutplattchen bei der Erzeugung des hiebei notwendigen 
Ferments erkannt haben. Die Leukamie-Frage ist in ein 
neues Stadium getreten, seit durch E h r I i c h s Unter
suchungen eine feinere Differenzierung der weiGen Blut
korperchen und dann die ganz ausschlaggebende Bedeutung 
des Knochenmarkes fiir viele Falle festgestellt wurde -
wir nehmen heute an, daB die Milz, welche Virchow bei 
den sogenannten lienalen Formen als primar erkrankt 
ansah, ebenso wie z. B. auch die Leber erst im AnschluB 
an die "myeloische" Erkrankung beteiligt wird. DaB 
endlich auch die Beurteilung der Embolie - teils durch 
C 0 h n h e i m s Forschungen tiber die Endarterien, teils 
durch die Farbung und Ztichtung der etwa hiebei be
teiligten Infektionserreger, wie sie zuerst Carl Wei g e r t 
anwandte - sich in manchen Stucken gewandelt hat, wird 
nicht wundernehmen. Immer aber handelt es sich nur 
urn Ausbau und Fortschritt - nirgends urn prinzipieUe 
Anderungen. Und wie das Krankheitsbild der Leukamie 
zuerst gezeichnet zu haben stets ein Ruhmestitel Vir
chows bleiben wird, so wird auch Cohnheims Wort, 
daB Virchow das Fundament der ganzen Lehre von der 
Thrombose und Embolie errichtet hat, auf immer zu Recht 
bestehen. 

IV. 

1848 
Als der Minister fiir geistliche, Unterrichts- und Me

dizinalangelegenheiten E i c h h 0 r n am 19. Februar 1848 
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Vir c how beauftragte, sich als Begleiter des Geheimen 
Medizinalrates Bar e z nach Oberschlesien zu begeben, urn 
dort Natur und Entstehung der Hun g ere p ide m i e 
genauer zu studieren, war er sich wohl kaurn bewuGt, 
dafi er hierdurch einem Anklager des bisherigen Gesund
heitswesens in PreuGen selbst die scharfsten Waffen in 
die Hande liefern wtirde. Wenn er annahm, dafi der Pro
sektor der Charite sich etwa darauf beschranken wfude, 
Leichenoffnungen vorzunehmen oder den auGeren Gang 
der Seuche zu studieren, so irrte er sich grtindlich. Gleich 
im ersten Brief aus Rybnik, den er dem Vater schrieb, 
zeigt sich, dafi Vir c how ftir die himmelschreienden Zu
stande, die er vorfindet, ganz direkt die verkehrte Politik 
der Regierung verantwortlich macht; ihr, und besonders 
dem Minister v. Bod e I s c h win g h wirlt er vor, dafi 
ihre Unglaubigkeit und Starrkopfigkeit so viele Menschen 
geopfert hat, als ein kleiner Krieg kosten wtirde. Mit Eifer 
vertieft er sich in die gesamten oberschlesischen Zustande; 
er studiert die geologische Beschaffenheit und die Kultivier
barkeit des Bodens, die Wohnverhaltnisse, die Rassenfrage, 
den EinfluG der Kirche, die sprachlichen Verhaltnisse, die 
Einwirkung des Klimas, und tiberall kommt er zu dem 
vernichtenden Urteil, dafi der Zustand der oberschlesischen 
BevoIkerung "grauenhaft jammervoll" ist und dan, was 
etwa zur Linderung der Not geschehen, auf das Konto 
des tatigen Breslauer Komitees, nicht aber der Regierung 
zu setzen ist. Mit jugendlichem Enthusiasmus und Opti
mismus erblickt er das Heilmittel nicht in irgend welcher 
Gesetzmacherei; die Bureaukratie, spottet er, konnte nicht 
helfen, die Feudalaristokratie brauchte ihr Geld, urn den 
NaITheiten des Hofes, der Armee, der grofien Stadte zu 
fronen, die Geldaristokratie kannte die Oberschlesier nicht 
als Menscben, sondern nur als Mascbinen, die Hierarchie 
girierte das Elend des V oIkes wie eine Anweisung auf 
den Hin1mel! Nur "volle und un umschrankte 
D e m 0 k rat i e" verspricht Hilfe, B il dun g mit i h r e n 
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T 0 c h t ern F rei h e i tun d W 0 hIs tan d allein 
garantieren eine Besserung. Manche 'Vorte tiber die Zu
kunft Oberschlesiens, welches nur durch ein groBeres 
Man nationaler Entwicklung fiir PreuBen-Deutschland 
gegentiber der slavischen Welle erhalten werden konne, 
berlihren uns !etzt fast wie Prophezeiungen. Wlirden die 
Schulen nicht zunachst auf polnischer Grundlage ausge
baut, Rechtsgleichheit und Selbstregierung in Staat und 
Gemeinde durchgeftihrt, die Arbeiter im Sinne der Assozia
tion - damals sein Lieblingswort - am Gewinn beteiligt, 
so sei nicht auf einen inneren AnschluB, auf eine endliche 
Germanisierung zu rechnen. Hier zum erstenmal, in dem 
groBen Bericht, welchen Vir c how erstattet, werden diese 
reformatorischen Gedanken durchgeftihrt, bekennt sich der 
Arzt offen als Sozialpolitiker, der palliative Mittel verwirft, 
radikale fordert. Mag man tiber sein Programm geteilter 
Meinung sein und namentlich einwenden, daB die Hoifnung, 
Bildung allein wtirde tiberall Freiheit und W ohlstand im 
Gefolge haben, sich doch als trligerisch erwiesen hat, klar 
ergibt sich !edenfalls, wie die politischen Anschauungen 
Vir c how s gerade durch die eingehende Beschaftigung 
mit der Not der Oberschlesier sich vertieft und verscharft 
haben und wie nun der zeitliche Zusammenfall dieser Er
eignisse mit der Berliner Marzbewegung ibn unmittelbar 
zur Betatigung im revolutionaren Sinne veranlaBte. Am 
10. Marz brach er seinen Aufenthalt im Epidemiegebiet 
ab, da ihn die Nachrichten aus der Hauptstadt in zu grofie 
Unruhe versetzten; noch war unklar, was sich dort vor
bereite und namentlich inwieweit die Regierung etwa 
den Volkswtinschen entgegenkommen wtirde. Am 18. Marz 
brach dann der Sturm los - die Ereignisse dieses Tages 
sind bekannt, Vir c how s Briefe hierliber, beeinfluBt 
durch die personliche Erregung und die Unsicherheit aller 
Nachrichten, dlirfen natiirlich in ihrer sub!ektiven Fiirbung 
nicht als geschichtliche Quellen angesehen werden. Er 
selbst hat sich nur wenig - durch Hilfe an einem 
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Banikadenbau - beteiligt, aber nicht mitgekampft; viel
mehr kniipft er an den Sieg der Revolution die Hoffnung, 
fiir die wissenschaftliche und praktische Medizin moglichst 
Nutzen zu ziehen. Dann aber tritt er in die Wahlbewegung, 
wird sofort fiir einen Berliner und einen Frankfurter Be
zirk zum Wahlmann ernannt und bekennt sich offen zum 
"dem okr at i s ch en K 0 nigt u m," d.h.zueinerRepublik 
mit erblichem Prasidenten. Natiirlich wird es ihm sehr 
schwer, dem konservativ gesinnten Vater gegenuber diesen 
Standpunkt zu vertreten und ihm klar zu machen, daG 
jetzt wirklich die sozialen Fragen im Vordergrund stehen 
und daJl der alte Unterschied zwischen "Biirgern" und 
"Arbeitern" fortfallen miisse: die Verbesserung des Wohles 
der arbeitenden Klassen, nicht durch den Willen des 
Konigs, sondern durch das einige, gleichberechtigte Yolk, 
erklart er fiir sein wichtigstes Ziel. Sein beriihmtes 
Wort: "d erA r z tis t d ern a t ii r Ii c h e A n w a ltd e r 
Arm e n" fallt in eben diese Zeit. 

Neben die Wahlangelegenheiten, die ihn lebhaft in 
Anspruch nahmen, tritt nun die Sorge fiir "M e d i z in i
s c heR e for m," wie er auch bezeichnend eine von ibm 
mit Leu bus c her zusammen herausgegebene Zeit
schrift benennt. Seine Tatigkeit wachst in erstaunlichem 
Mafie: Vormittags Amtsgeschafte und Kurse, nachmittags 
Kommissionssitzungen, abends Versammlungen aller Art; 
zweimal in der W oche Friedrich Wilhelm-Stadtischer Be
zirksverein, wo er Komiteemitglied ist; einmal Bezirks
zentralverein, dem er ebenfalls als Komiteemitglied angehort ; 
einmal Generalversammlung der Arzte - dort ist er Vizepra
sident; dazu Klubs, Handwerker- und Maschinenbauarbeiter
verein, kurz, eine unglaubliche Vielseitigkeit und iiberall wird 
seine geistige Oberlegenheit gewiirdigt und anerkannt. 

Es war nur ein kurzer Rausch. Sehr bald klingt 
in den Briefen jener Tage statt des Triumphes ein resi
gnierter Unterton durch. Die Ideale, die einen Augenblick 
verwirklicht schienen, halten der Macht der Tatsachen 
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gegenUber nieht stand. Langsam, aber unaufhaltsam 
setzt Reaktion und Konterrevolution ein und gar wenig 
bleibt von den anseheinend gesieherten Errungen
schaften der Marzsttirme Ubrig. Kein Wunder, dall auch 
Vir c how s amtliehe Stellung mit ErschUtterung bedroht 
wurde. All die Forderungen, die er in der "Medizinischen 
Reform" erhoben und mit denen er an den "mafigebenden 
Stellen", namentlich bei dem ihm bis dahin sehr gewogenen 
Geheimrat S c h mid t, angestollen hatte: Errichtung 
eines Medizinalministeriums fiir PreuGen, eine gleich
miWige Medizinalgesetzgebung fiir Deutschland mit einem 
Reichsministerium fiir offentliehe Gesundheitspflege, Be
griindung eines obersten Gesundheitsrates, Beschriinkung 
der Arbeitszeit, Recht unbemittelter Kranker auf Ver
pflegung durch den Staat, freie Arztewahl fUr die Armen, 
unentgeltliche Ausbildung der Studierenden mit Fortfall 
aller Kollegiengelder usw., bleiben fromme Wiinsche -
sind sie ja auch heute erst zu einem klein en Teil erfiillt oder 
sogar ganz in den Hintergrund gedrangt. Vor allem aber 
machte man ihm personlich den Vorwurf, dan er seine 
SteHung in der Charite agitatorisch ausgenutzt habe, 
wahrend er tatsachlich sich gerade dagegen gewandt 
hatte, dafi man die Charite zu einem eigenen Wahlbezirke 
machte und politische Propaganda dort hinein trug. Er 
wurde mit Suspension vom Arnte bedroht, die schon aus
gesprochene Absetzung dann aber insoweit riickgangig 
gemacht, als man ihm nur die W ohnung in der eha,rite 
und einen Teil seines Gehaltes entzog, ihm die Prosektur 
jedoch beliefi. Er wehrte sich stets gegen diese Ver
quickung seiner amtlichen mit seiner politischen Tatigkeit, 
aber er konnte sich nicht verhehlen, dafi die herrschenden 
Stromungen - auch Prefiprozesse drohten ihm - sein 
langeres Verbleiben in Berlin erschweren, vieHeicht un
moglich machen wiirden. 

Diese sorgenvolle Lage sollte aber nicht lange dauern: 
es war wohl gerade der Konflikt mit der preufiischen Re-
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gierung, den die medizinische Fakultat in Wtirzburg aus
ntitzte, um Vir c how fUr sich zu gewinnen. Der dortige 
Gynakologe, Professor K i w is c h tat, angeregt durch 
seinen Schwiegervater HeITn v. N a d her n y, damals Pro
tomedikus von Bohrnen, die erstenSchritte hiezu; Rinecker, 
der inn ere Kliniker, und der Anatom K 0 11 ike r unter
sttitzten seine Berntihungen, und trotzdern die ultramontane 
Partei, R i n g s e i s an der Spitze, in Mtinchen aIle Hebel 
ansetzte, urn die Berufung des demokratisch gesinnten 
Mannes zu verhindern, erwiesen sich Ministerium und 
Konig in Bayern schliefilich vorurteilsfrei genug, um aHe 
solche Bedenken zu tiberwinden. Ais Vir c how zuerst 
den Ruf als ordentlicher Professor der pathologischen 
Anatornie erhielt, zeigte er dies dem Minister v. Lad e n
b erg an und gab auf dessen Wunsch die Bedingungen 
kund, unter denen er in Berlin verbleiben wUrde; sie 
waren mafiig genug: auGerordentliche Professur, Bei
behaltung der Charite-Prosektur, 800 Thaler Gehalt. Sie 
wurden aber unter den hoflichsten Formen abgelehnt; der 
Minister "erkennt in seiner Vokation die gerechte Wtirdi
gung seiner wissenschaftlichen Leistungen sowie seiner 
Lehrtatigkeit, bedauert aber umsomehr, ihm keine Vorteile 
bieten zu konnen, welche ihn bestimmen konnten, einen 
so ehrenvollen Ruf abzulehnen". Nach langerer Pause -
es vergehen noch Monate - ist endlich auch in Bayern 
jedes Hindernis ~erwunden und im August erfolgt die 
Ernennung zum ordentlichen Professor der pathologischen 
Anatomie in WUrzburg mit einem Jahresgehalt von 
1200 Gulden. Damit ist denn seine Zukunft gesichert und 
gieicbzeitig ist er nun instand gesetzt, an die Grtindung 
eines eigenen Hausstandes zu denken: noch vor seinem 
Weggang von Berlin verlobt er sich mit R 0 s e Mayer, 
Tochter des bekannten Frauenarztes Geheimen Sanitatsrat 
Dr. Car I Mayer, des Stifters der Berliner Gesellschaft 
fUr Geburtshilfe in Berlin, dem er zunachst wissenschaft
lich durch 7..ahlreiche dort gehaltene Vortrage, dann in 
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lebhaftem personlichen Verkehr im eigenen Hause nahe 
getreten war; ibm hat Virchow stets eine treue Verehrung 
bewahrt. Diese Verbindung brachte Virchow wiederum in 
Beziehungen zu hervorragenden Berliner Familien, ins
besondere den Ruges und Seydels. Was Frau Rose 
Virchow - die Hochzeit fand im Jahre 1850 statt -
ihrem Gatten, den sie um mehrere Jahre uberlebte, ge
wesen ist, die vorbildliche Art, in der sie dem grollen 
Gelehrten die Sorgen des taglichen Lebens ersparte, ibm 
ein stilles Familiengluck sicherte, der Erziehung und dem 
Wohl ihrer Kinder sich widmete, wird noch manchem in 
der Erinnerung sein, dem es vergonnt war, Vir c how im 
eigenen Hause und im Kreise der Seinen zu beobachten, wo er 
sich herzlich und einfach, lediglich als guter Hausvater im 
deutschenSinne gab und denBesucher ganzvergessenliell, dall 
er einem der grollten Geister unserer Zeit gegenuberstand ! 

Es mull geradezu als erstaunlich bezeichnet werden, 
dall Vir c how trotz der fieberhaften Tatigkeit, die er in 
dieser Periode als Politiker entfaltete, noch Zeit zu wissen
schaftlicher Arbeit erubrigte. Vor alIem nahm ihn die Fertig
stellung seines Berichtes uber den T y P h u sin 0 b e r
s chI e s i e n in Anspruch, zuerst kurz am 15. Marz in der 
GeselIschaft fUr wissenschaftliche Medizin erstattet, dann 
im n. Bande seines Archivs in alIer Ausfiihrlichkeit wieder
gegeben. Soweit er von politischem Interesse, wurde seiner 
schon gedacht; aber auch in anderer Hinsicht ist er inter
essant, denn es ist das erstemal, daB Vir c how sich mit 
dem spater von ihm so gepflegten Gebiet der S e u c h e n
Ie h r e bescbaftigt. Selbstverstandlich waren damals die 
Ansichten, die inzwischen unter dem Einflull der Bakterio
logie sich entwickelt haben, noch in vielen Stucken unge
kIart. Hat auch Vir c how selbst den Begriff der ,,1 n
f e k t ion s k ran k h e i ten" zuerst durchgefiihrt, so stand 
er doch bekanntlich noch auf lange Zeit allen Versuchen, 
die belebten Infektionserreger aufzufinden mit aullerster 
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Skepsis gegeniiber. Wenn Jakob Hen I e deren Existenz 
mit divinatorischer Sicherheit voraussagte, so hielt V i r
c how sich an das Erweisbare - und davon war zu jener 
Zeit noch so gut wie nichts vorhanden; die Differenzen, 
die zeitlebens zwischen diesen beiden grofien Forschern 
herrschten, sind zum nicht geringen Teil auf diese grund
satzlich verschiedene Auffassung zurlickzuftihren. Aber 
selbst das Wesen der Krankheit, deren Studium er in An
griff nehmen sollte, war damals nicht klar: der Begriff 
"Typhus" umfafite noch Dinge ganz heterogener Art und 
die auch von Vir c how geteilte Ansicht, dafi es nur 
e i n e Krankheit gabe, die diesen Namen verdiente, ins
besondere aber, dan man eine besondere Gruppe als Fleck
typhus nicht abtrennen dlirfe, ist langst widerlegt; ebenso 
irrte er, gerade bei der oberschlesischen Epidemie, von der 
wir heute mit Sicherheit sagen konnen, dafi es sich um 
Fleckfieber gehandelt hat, wenn er die tJbertragbarkeit 
leugnete. Vielmehr nahm er ein Miasma an, welches in 
irgend einer Weise, ahnlich wie beirn Wechselfieber, unter 
dem Einflufi bestimmter Luftstromungen und wechselnder 
Feuchtigkeit des Bodens zu epidemischer Erkrankung 
flihren konne - es ist billig, heute diese Hypothesen zu 
widerlegen. Beachtenswert und fUr jene Zeit neu bleibt 
aber Vir c how s tJberzeugung, dan der Hunger nicht die 
eigentliche, selbstandige Ursache des "Typhus" bilde, son
dern nur die Pradisposition zur Krankheit steigere - eine 
Ansicht, die er auch spater lebhaft verteidigt, als immer 
wieder Hunger, Not, Gefangnisleben, Aufenthalt auf engen 
Scbiffen als wesentliehe Erreger von Endemien in Anspruch 
genommen werden. Es sei gleich bier eingeschaltet, dafi 
Vir c how selbst diese Anschauungen liber eine einheit
liehe Typhus-Erkrankung spater fallen liefi - als im 
Jahre 1868 wiederum, diesmal in Ostpreufien, eine "Hunger
typhus"-Epidemie ausbrach, erkannte er den Unterschied 
von Abdominal- und Fleektyphus unumwunden an, und die 
Rliekftihrung der dritten Typhusform, des Rlickfallfiebers 
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auf die Einwirkung eines wohlcharakterisierten Erregers 
(der Recurrensspiri1le) ist ja sogar spiiter, durch 0 b e r
me i e r s berlihmte Entdeckung, an seinem eigenen Institut 
gelungen. Auch seinen Widerstand gegen die Contagiositiit 
des exanthematischen Typhus gab Vir c how spiiter 
unter dem Eindruck seiner Verbreitungsweise durch Ein
schleppung auf. Die Erfahrungen des Krieges 1870/71 
,,zwangen ihn immer mehr in das Lager der Contagionisten." 
Allerdings mit der sehr beachtenswerten Einschriinkung. 
dafi wenigstens ffir den Abdominaltyphus (und ebenso fUr 
die Ruhr) nicht so sehr die Ansteckung von Mensch zu 
Mensch, als vielmehr die Obertragung durch menschliche 
Auswurfstoffe in Betracht kommen - Oberlegungen, die 
dann weiter zu seinen Bemiihungen urn die Assanierung 
von Berlin AniaE gegeben haben. 

Weit wichtiger fiir die Beurteilung von Vir c how S 

allgemeiner Auffassung als diese, im.:wischen ja in ganz 
anderer Weise geklarten epidemiologischen Anschauungen 
ist aber ein anderer, gerade in dieser Typhusarbeit stark 
hervorspringender Punkt. Man ist so sehr gewohnt, ihn 
nur als objektiven Naturforscher zu denken, daE man dariiber 
ganz vergillt, daB auch er in erster und letzter Instanz doch 
A r z t war und sich auch spiiter noch als solcher praktisch 
betatigt hat. Meisterlich sind seine Krankenbeobachtungen 
in Oberschlesien - von den grundsatzlichen Fragen des 
Krankheitswesens natiirlich hier abgesehen; meisterlich die 
eingehende Beschreibung der FaIle, rationell die V orschlage 
zur Behandlung, z. B. zu kalten Einschlagungen mit nach
folgenden Badern, die sich freilich angesichts der auReren 
Verhaltnisse nicht verwirklichen lieRen. Und gerade in den 
arsten Artikeln seines Archives, welches er nicht umsonst 
"A r chi v f ii r pat hoi 0 g is c h e A nat 0 m i e un d Ph y
s i 0 log i e un d f ii r k Ii n i s c heM e d i z i n" nannte, tritt 
diese arztliche Auffassung sehr lebendig hervor. Hier 
polemisiert er gegen die "Wissenschaft an sich" und setzt 
das ,,Heilen" als den Endzweck bin; hier fordert er fUr 
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die Therapie ebenfalls die wissenschaftliche Methodik, die 
er allerdings weniger im Tierversuch als in der strengen 
Empirie, und zwar in der individualisierenden Beobachtung, 
nicht in Anwendung der Statistik mit ihren unentwirrbaren 
Fehlerquellen erblickt. Wie sehr war also Wi I h elm 
R 0 s e r in U nrecht, wenn er behauptete, Vir c how be
schiiftige sich nicht so sehr mit Medizin, als mit naturwissen
schaftlichen Forschungen tiber die krankhaften Prozesse 
und Produkte des menschlichen Korpers; wie irrte er, 
wenn er ihn als "reinen pathologischen Naturforscher" 
klassifiziert und ihn mit R 0 kit a n sky in eine Reihe 
stellt ! Als Vir c how Berlin zu verlassen im Begriff stand, 
widmete er semem Schwiegervater Car 1 Mayer seine 
bekannten "Skizzen", (wie er selbst sie bescheiden benennt) 
lId i e E i n h e it s b est reb u n g e n in d e r mod ern e n 
Medizin" mit den Untertiteln "der Mensch, das Leben, 
die Medizin, die Krankheit, die Seuche" - und in den 
Widmungsworten fafit er seine ganzen bisherigen Leistungen 
in dem Satze zusammen "dafi er nie, weder am Leichen
tisch oder hinter dem Mikroskop, noch am Krankenbette 
oder im offentlichen Leben tiber die Mannigfaltigkeit des 
Einzelnen das Streben nach hoheren, einheitlichen Prin
zipien vergessen habe." So beginnt denn in der Tat, kurz 
bevor er den Wirkungskreis in Berlin mit dem ausge
dehnteren in Wtirzburg vertauscht, bereits die Epoche der 
Synthese: noch tiberwiegen die Einzelforschungen, noch 
gilt ihm das oben angeftihrte Wort, dafi alles in der Medizin 
neu untersucht werden mlisse, aber er ist jetzt im Besitz 
der Methode und in erstaunlich kurzer Zeit entwickeln 
sich jetzt die Grundideen, die seinen Namen unsterblich 
gemacht haben. 

V. 
Meisterjahre in Wiirzburg 

Hatte Vir c how in Berlin, trotz seiner Beziehungen 
zu J oh. Mtill er, Frori ep, S cho nl ein, doch im We-



sentlichen immer in einer Oppositionsstellung sich befunden 
und Schritt vor Schritt kampfen mussen, um uberhaupt 
zu einer Arbeits- und Lehrtatigkeit durchzudringen, so wird 
er in Wiirzburg von Anfang an als die eigentliche Seele 
und treibende Kraft in der Fakultat angesehen. Sie zahlte 
damals keine gewohnJichen Manner zu ihren Mitgliedern: 
K i w i s c h, R i n e c k e r, spater S can z 0 n i, vor aHem aber 
Al bert Ko lli ker, dazu der Chemiker Scherer, stan
den ihm am nachsten. Gleich nachdem er sein Amt uber
nommen hat, schliefien sich diejenigen Mitglieder der Uni
versitiit, welche Medizin und Naturwissenschaften lehren, 
zu einer "p h Y s i k a Ii s c h - m e d i z i n i s c hen" GeseH
schaft zusammen - K 0 II ike r war Prasident, Vir c how 
erster Sekretiir und Mitglied der Redaktionskommission ftir 
die Berichte. Seine Vorlesungen und Kurse waren sofort 
stark besucht und zahllose Zeugnisse aus jener Epoche 
belegen, wie grofi seine Anziehungskraft damals war. 
Wi I h elm R 0 s e r, der, wir horten es eben, ihm im Grunde 
nicht freundlich gegentiberstand, zum Teil wohl, weil· er 
die Begrtindung der Vir c how s c hen Richtung wie einen 
Eingriff in die Prioritatsrechte der Ttibinger empfand, 
rlihmt ihn doch als eine "sehr glticklich ausgestattete Natur, 
originell, geistreieh, rtihrig und Iebendig, feJn und gewandt 
im Schreiben und im Reden"; er habe sich in jungen und 
alten arztliehen Kreisen einen so ungeteilten BeifaH er
rungen, wie dies noeh kaurn bei einem medizinisehen Do
zenten dagewesen sei. K u s S ill a u I, in dem wir einen 
der grofiten Kliniker Deutschlands verehrten, wurde im 
Jahre 1854, als er seine Gebirgspraxis aufgab und sich 
auf eine akademische Laufbahn vorzubereiten begann, ganz 
wesentlich durch den Glanz von Vir c how s Namen nach 
\Vtirzburg gezogen; "untibertrefflich", so erzahlt er, "waren 
dessen Demonstrationen und V orlesungen, jeder Tag brachte 
Neues und Lehrreiches". Nieht minder aber preist er 
Vir c how s personliehe Gtite - ais es sich urn K u s s
rna u Is Zukunft handelte, schrieb er, ohne dessen Vor-
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wissen, einen wann empfehlenden Brief an G r i e sin g e r, 
und, da dort die Assistentenstelle besetzt war, an den 
Heidelberger Kliniker Has s e. Nicht minder stand N i
k 0 1 a u s F r i e d rei c h, der spater in Heidelberg den Lehr
stuhl fiir innere Medizin inne hatte, in seiner Wiirzburger 
Zeit vollig unter Vir c how s Einflufi, der ihn, als seine 
Riickkehr nach Berlin bevorstand, sogar gern als seinen 
Nachfolger gesehen hatte. Ed u a r d R i n d fl e i s c h, 
spater selbst Direktor des pathologischen Institutes in 
Wiirzburg und somit der Erbe der dort von Vir c how ange
legten Sammlung, sieht noch nach vielen Jahren mit Riihrung 
im Geiste das teure Haupt des Lehrers vor sich, "wie er 
seinen ruhigen, aber eindringenden Blick auf diese Ober
reste (pathologische Schadelformen) richtet, Brille und 
Augenbrauen etwas emporgezogen, messend, notierend, 
zeichuend'(. Und fast am meisten erfahren wir von Ernst 
H a e eke I, der als blut,iunger Student anfangs der fiinfziger 
Jahre die Universitat vViirzburg bezieht. ,,Die Leute kommen 
jetzt nur noch hieher, - so schreibt er an seine Ge
schwister - urn Vir c how, der wirklich in seiner Art 
ganz einzig und isoliert dasteht, und hOchstens K 0 11 ike r 
zu horen." Mit wahrer Begeisterung schildert er die 
Vir c how s c :q e n Kollegien, die freilich in ihren philoso
phischen Einleitungen sehr schwer verstandlich seien, 
nachher aber, wenn es sich urn eine Demonstration handelt, 
das klarste Licht verbreiten - sie sind "ganz kostlich, 
man hort sonst so etwas nirgendwo". Er iiberliefert uns 
auch Beschreibungen des Fackelzuges, den die Studenten
schaft Vi r c how brachte, als er (1853) einen ehrenvollen 
Ruf nach ZUrich ablehnte, sowie des Abschiedsfestes bei 
s~iner Berufung nach Berlin (1856) - aus beiden ergibt 
sich die unvergleichliche Popularitat des gefeierten Pro
fessors. H a e c k e I s Zeugnisse hiefiir sind urn so wert
voller, als er personlich, seiner ganzen Veranlagung nach, 
Vi r c how s Wesensart ganz fremd gegeniiberstand, Ernst 
fUr Kalte, Kritik fUr Herzlosigkeit nahm; es waren zwei 
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diametral entgegengesetzte Charaktere, der jugendliche 
Schwarmer und der nun schon gereifte Gelehrte, und es 
kann nicht wundernehmen, daG dieser Gegensatz auch in 
spaterer Zeit noch mehr sich geltend machte und versch8.rfte. 

So mtissen denn die Wtirzburger Jahre schon reUl 
auGerlich als besonders gIticklich bezeichnet werden. V i r
c how erlebte dort Anerkennung in vollstem MaGe - nach 
ZUrich wurde er nach Ablehnung des ersten Rufes als 
Kliniker noch ein zweitesmal zur Errichtung eines Lehr
stuWes fur pathologische Anatomie berufen - sein Fa
milienieben entfaltete sich dank der Geburt von drei Kindern 
aufs erfreulichste; vom politischen Kampfplatz hatte er sich 
fast vollig zurtickgezogen und in den wenigen literarischen 
Fehden jener Epoche, insbesondere in einem Streit mit 
v. R i n g s e i s, dem Vertreter reaktionar-hierarchischer Ten
denzen, blieb er siegreich. Vor allem aber ist die Wtirz
burger Zeit eine Periode reichsten Schaffens - zahllose 
Einzelmitteilungen erscheinen Un Archiv und in den Wtirz
burger Verhandlungen und sie fiihren denn auch schon jetzt 
zu den groGen Hauptwerken seines Lebens: in erster Linie 
wird jetzt der Grundstein zur Ze II u I a rpa tho log i e gelegt. 

Wenn man dies Wort ausspricht, so pflegt man dabei 
an die V orlesungen zu denken, die Vir c how im Anfang 
des Jahres 1858 vor Berliner .Arzten gehalten und dann in 
der so bertihmt gewordenen Buchform herausgegeben hat. 
Nicht mit Dnrecht wundert er sich selbst Un Vorwort zur 
zweiten Auflage des Werkes dartiber, daG die dort gegebenen 
Auseinandersetzungen so unerwartet groGen ErfoIg errungen 
hatten, denn, wer seine frtiheren Arbeiten gekannt hatte, 
diirfte hiet' wenig Neues gefunden haben. Dies trifft un
bedingt zu; nahezu alles, was die Zellularpathologie, 
wenigstens in ihrer ersten Auflage brachte, war bereits in 
zahlreichen Veroffentlichungen vorbereitet oder sogar aus
gefiihrt. Dnd deswegen darf die Wtirzburger Zeit auch 
als diejenige seiner gro.Gten Entdeckungen, seiner wichtigsten 
theoretischen Folgerungen bezeichnet werden. 
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Wie kam Vir c how dazu, der Zellenlehre das Gebiet 
der pathologischen Anatomie zu erobern? 

Bei Beginn seiner eigenen Arbeiten stand er noch 
ganz im Banne der S c h wan n schen Theorie, wonach 
wohl der ausgebildete Organismus aus zelligen Elementen 
bestehe, diese selbst aber aus einer unorganischen Masse, dem 
Cytoblastem, in der Art sich bilden sollten, dafi sich zu
nachst ein Kernkorperchen ausscheide, dieses sich mit einem 
blaschenformigen Kern umgebe, urn welchen sich dann 
schliefilich eine grofiere Blase, der eigentliche Zellinhalt 
mit seiner Membran herumlagere, - also eine "freie Zellen
bildung". Man mag sich wundern, dafi diese Theorie, fiir 
deren Richtigkeit eigentlich keine Tatsache beigebracht 
werden konnte, solange das Feld beherrschen konnte, 
dafi nicht vielmehr die Lehren der Entwicklungs
ge8chichte, insbesondere die von Rob e r t Rem a k 
so sorgfaltig studierten V organge der Keimblatterbildung 
sie sehr bald als unhaltbar hatten erkennen lassen. Del' 
Grund ist darin zu suchen, dafi in vielen Geweben des 
Korpers zwischen den Zellen eine mehr odeI' weniger 
gleichmafiige Substanz enthalten ist, die In tel' z e II u I a 1'

sub s tan z, tiber deren Verhaltnis zu den Zellen man 
sich nicht klar war. S c h wan n hielt eben sie fUr das 
Blastem, und es schien ihm, dafi sie Iediglich im embryonalen 
Zustand zum Zellbestand des Korpers beisteuere, wahrend 
in den reifen Geweben - VOl' aHem im Knochen, lin 
Knorpel, im Bindegewebe - iiberhaupt keine Zellen nach
weisbar seien. Hier tat Vir c how den ersten entscheidenden 
Schritt, indem er zunachst im Knochen, dann im Knorpel, 
endlich im gesamten Bindegewebe ZeHen isolierte, die trotz 
sehr verschiedener Gestalt die gieiche Dignillit besitzen; 
damit erst war die Zellenlehre auf die gesamte normale 
Gewebelehre anwendbar geworden, freilich in einem neuen 
Sinn, denn von nun ab wurde in diesen wie in allen 
anderen Zellen der eigentliche Sitz des Lebens erkannt, 
wahrend die Interzellularsubstanz ais aus ihnen enstanden, 
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von ihnen abhangig betrachtet wurde. Vir c how stellt 
sich vor, daB jede Zelle ein zu ihr gehoriges Territoriurn 
alsErnahrungseinheit beherrscht, und dies einmal zugegeben, 
war von hier aus leicht zu verstehen, daB eine Storung 
im Leben der Zelle auch deren Gebiet schadigen musse 
- sie wurde damit zum K ran k he its her d - die Brncke 
von der Zellularphysiologie zur Zellularpathologie war ge~ 
schlagen. Hierin, nicht in dem Satze ,,0 m n i s cell u 1 a 
ace 11 u I a", den er zuerst im Jahre 1855 gebrauchte, 
liegt fUr die Krankheitsauffassung der Hauptwert; jener 
zum Schlagwort gewordene Ausspruch aber, der ein un~ 
verganglicher Besitz fUr die gesamte Biologie geblieben 
ist, hat seine Bedeutung darin, dafi in ibm zum ersten 
Male mit aller Scharfe die Lehre von der Unverga nglich 
keit und Erbfolge im organischen Leben festgelegt war. 
Hieriiber ist irgend eine Meinungsverschiedenheit nicht 
mehr denkbar. Kein Botaniker, kein Zoologe, kein Anatom 
zieht mehr eine andere Moglichkeit der Zellentstehung 
auch nur in Betracht. Kein Pathologe glaubt, daB etwa 
ein freies Exsudat sich organisiere, eine Geschwulst aus 
einer interzellularen Masse hervorgehen konnte, all dies 
selbstverstandlich unter den Bedingungen, die heut auf 
unserem Planeten herrs,\hen und ohne damit uber die 
erste Entstehung lebendiger Substanz irgend etwas aus~ 
sagen zu wollen. 

Die Streitigkeiten, die sich an Vir c how s zellulare 
Arbeiten anschlossen, betrafen zunachst den Punkt, was 
eigentlich unter einer ,,zelle" zu verstehen sei. 

Man darf Detailfragen dabei billig ubergehen. Wenn 
zum Beispiel Vir c how die Bindegewebskorperchen selbst 
fUr kanalisierte Zellen hielt und in ihren Verastelungen, 
im Gegensatze zu Hen I e, den Anfang der LymphspaUen er
blickte, wenn uns spater R e c k lin g h a use n neben der 
fixen noch die wandernde Bindegewebszelle kennen lehrte, 
so handelt es sich hier durchaus nicht urn Dinge von 
prinzipieller Wichtigkeit, und Bill rot b war im Unrecht, 
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wenn er durch die eben genannte Entdeckung die Zellular
pathologie fiir ,,furchtbar zuaammengerUttelt" erkl8.rte. 
Wichtiger erscheint schon die Wiirdigung der einzelnen 
Teile der Zelle. Die Notwendigkeit, daJl jade Zelle mit 
einer Membran bekleidet sei, wurde durch Max S c h ul tze, 
in lebhafter Polemik gegen Reichert, widerlegt; wenn 
dieser grofie Forscher indes dem Protoplasma aIle Haupt
eigenschaften zuschrieb, so mufi man nun anerkennen, daB 
er die Dignitat des Kerns zu gering einschatzte, dessen 
Bedeutung gerade fiir die Erbfolge spater durch S t r a fi
burger, Flemming, die Bruder 0. und R. Hertwig so 
schlagend dargetan wurde. Vor allem aber hat sich allmablich 
die Anschauung vom einheitlichen Charakter der Zelle doch 
wesentlich andern mufite; B r u c k e s, auch von Vir c how 
adoptierter Ausdruck ,,E 1 em e n tar 0 r g ani s m u s" darf 
nicht mehr so verstanden werden, als haben wir as in der 
Zelle wirklich mit der letzten, unauflosbaren Einheit zu 
tun. Ahnlich wie das "Atom" trotz seines Namens sich 
noch eine weitere Teilbarkeit in Kern und Elektronen 
hat gefallen lassen mussen, dar! auch die naturwissen
schaftliche Betrachtung nicht mehr bei der Zelle selbst 
Halt machen, sondern versuchen, diesen "Organismus" als 
Organsystem aufzufassen, bis in die Molekularstruktur 
vorzudringen und deren komplizierte Tatigkeit zu begreifen, 
wie denn zum Beispiel Ben d a nicht weniger als fUnf 
"Zellorgane" unterscheidet. Wissen wir doch weiter, urn 
nur eines anzufUhren, dafi der Zelle neben ihrer "spezifischen" 
Aufgabe, etwa als Driisenepithelzelle, noch die Flihigkeit inne
wohnt, Stoffe zu erzeugen, die, in den Kreislauf aufgenommen, 
an ganz entfernter Stelle neue Wirkungen hervorrufen 
konnen; die Lehre von der Wechselwirkung oder den Hor
monen hat uns ganz neue Ausblicke eroffnet, auch sie 
aber nur die alte Vir c how sche Zellenlehre erganzend, 
keineswegs negierend; sprach er selbst doch schon aus, 
der letzte Gedanke seiner Pathologie sei nicht die Zelle, 
sondern das Leben der einzelnen Teile! Diese Versuche, 
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die ZeUtatigkeit in ihre Einzelfunktionen aufzulosen, haben 
denn aueh eine weitere Folge gehabt. Vir e how selbst 
gehorte ursprunglieh zu den Anhangern einer rein meehani
schen Auffassung, das heillt er glaubte aIle Erscheinungen 
des Zellenlebens auf physikalische oder ehemisehe Vor
gange zuriickfiihren zu sollen. Hievon kam er bald zuriiek 
und lehrte, dafi immer noch eine von den Molekularkraften 
zu unterscheidende, besondere Eigensehaft vorauszusetzen 
sei, die er mit dem alten Namen ,,Lebenskraft" zu belegen 
keinen Anstand finde. Er bemiiht sieh, in vielen Arbeiten 
genau zu erliiutern, wie er sich das Verhiiltnis dieser beiden 
Arten von Kriiften vorstellt. Man wird kaum sagen konnen, 
dafi er hieriiber zu voller Klarheit durchdringt; es bleibt 
immer etwas Transzendentes aueh in seinem "N e 0 v i t a
lis m u s" bestehen. Man wird dieses Wort - ich verweise 
in dieser Hinsicht auf die geistvolle Auseinandersetzung 
B.v.Kerns-auehheutnoehnur als einenNotbehelf ansehen 
durfen, der versehleiert, dafi uns vorliiufig noeh eine wirklieh 
meehanisehe Erklarung der Lebensvorgiinge in der Zelle 
nieht moglich ist. !mmer wieder tauehen daher aueh Ver
suche auf, das Bereich der spezisch vitalen Funktionen 
in der Zelle wenigstens zu verengern und vieles, scheinbar 
Lebendige als Erzeugnis physico-ehemischer V orgiinge zu 
deuten. Schon Pan u m bemiihte sieh in diesem Sinne, die 
Entste~ung der Zellform mittels seiner Versuehe mit Milch 
und Chloroform verstandlich zu machen; M. T r a u b e s 
"Haptogenmembran", die Erscheinungen an flussigen Kris
tallen und anderes, lassen daran denken, daB wenigstens 
manche Formbildungen auf diesem Wege zu verstehen 
sind. Dnd was fur den Zelleib selbst gilt, wird in noch 
hOherem Grade fur die Interzellularsubstanz in Betraeht zu 
ziehen sein. Es war von jeher ein Haupteinwand gegen 
die Zellenlehre im Sinne von Vir e how und M a x 
S c h u I t z e, dafi speziell im Bindegewebe sieh Bildungen 
in voller Dnabhiingigkeit von der Zelle selbst zu vollziehen 
scheinen; schon Kollmann und Sigm und Mayer, 

41 



spiiter Gra witz und Heiden hain, neuerdings Hue c k 
und R 0 s s I e haben die Meinung vertreten, daG Fasern 
und Granula hier als lebendige Produkte entstehen konnen. 
Es ist vielleicht nicht allzu unbescheiden, wenn ich be
merke, daR ich schon im Jahre 1875 - K 0 11 man n 
gegenubef - gegen diese Auffassung SteHung genommen 
und betont habe, daR es sich hier wirklich um rein me
chanische Vorgange handeln dlirfte. Unsere neueren 
Kenntnisse auf kolloidchemischem Gebiete - zurnBeispiel 
das Verhalten freier Grenzfliichen betreffend - scheinen 
mir diese Ansicht zu bestiitigen, diese Einwande gegen 
die ZeHenlehre zu widerlegen. 

Schwerer wiegend schienen eine Zeitlang die Bedenken 
gegen die Zellularpathologie, die man aus dem Studiurn 
der 1m m un i t ii t s v 0 r g ii n g e herleitete. Wenn im Ver
lauf einer Infektionskrankheit das Serum bestimmte Eigen
schaften annahm, so konnte man meinen, daR hier die 
alten humoralpathologischen Vorstellungen wieder in ihr 
Recht eingesetzt, ja neu gefestigt willden. Soweit die aktive 
Immunisierung in Betracht kommt, ist diese Auffassung 
leicht zu widerlegen. E h r I i c h s stets verteidigte An
sicht, daR es sich hier urn spezifische ZeUeistungen 
(Partialfunktionen) handelt, ist mehr und mehr bestiitigt· 
worden und hat vielmehr der Vir c how schen Lehre, 
statt sie zu schwachen, neue Stlitzen gebracht. Schwieriger 
lag die Deutung bei der passiven Immunitiit - wenn wir 
etwa durch B e h r i n g s Serum ein solche gegenuber der 
Diphtherie kiinstlich erzeugen, so wirken wir in der Tat, 
ohne jede Beteiligung des menschlichen Organismus auf 
dessen Korpersafte ein und verleihen ihnen Abwehrkrafte, 
die nicht von seinen eigenen Zellen geliefert werden. Aber 
gerade diese Versuche sind schlieRlich auch zugunsten 
der Zellularpathologie ausgefaUen; denn diese passive 
Immunitat ist eben nur eine vorubergehende Eigenschaft 
- nur solange die spezifischen Stoffe im Korper kreisen, 
vorhanden; die Zellen selbst sind bei ihr ebensowenig 
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beteiligt, wie wenn man etwa eine sonstige Gift- oder 
Arzneilosullg in die Venen einspritzt. Im humoralpatholo
gischen Sinn sind also, wie dies L u bar s c h mit Recht 
betont, gerade diese Erfahrungen nicht auszulegen. Dnd 
auch fUr die am schwierigsten zu erkHirenden Konstitutions
anomalien oder Diathesen dtirfen wir doch hoffen, dan 
fortschreitende Erfahrung ihren Ausgangspunkt in ganz 
bestimmten Zellen oder Zellkomplexen wird erkennen 
lassen. 

Man dad demnach restimieren, daB bis heute noch 
aHe biologischen Erscheinungen sich in den Rahmen der 
ZeHenlehre, alle krankhaften V organge in jenen der Zellular
pathologie einfUgen. Vir c how s Anschauung von den 
Krankheitsherden und einer hierauf zu basierenden, 
lediglich lokalistischen Behandlung hat freilich den neuen 
Erfahrungen gegentiber nicht standhalten konnen - das 
Grundprinzip, die Alleinherrschaft der Zelle als Tragerin 
des Lebens, ist unerschtittert aus allen Kampfen hervor
gegangen und bildet auch heute noch fUr uns Ausgang3-
und Endpunkt des "naturwissenschaftlichen" Denkens in 
der Medizin ! 

Nieht so unversehrt ist die, in engem Zusammenhange 
hiemit stehende E n t z ti n dun g s 1 e h reV i r c how s, 
ebenfalls in seiner Wtirzburger Zeit ausgebaut, im Laufe 
der seither verflossenen Jahrzehnte geblieben. In begreif
lieher, aber doch einseitiger Oberschatzung hatte er auch 
ftir die Entztindung den Hauptwert auf die Gewebszelle 
selbst gelegt: ein sie treffender Reiz lOst in ihr - je 
naeh seiner Starke - eine Aktion aus, die funktionell, 
nutritiv oder formativ sein kann; stiirkste Reize toten das 
Zellenleben. Die nutritive Reizung fUhrt zur Schwellung, 
die dann aueh von der Zelle selbst auf deren Gebiet uber
greift und so sekundar die bekannten Kardinalersehei
nungen der Entztindung hervorruft - er sprieht direkt 
von einer "Attraktion", die die so veranderte Zelle austibt. 
Einen ersten StoB erhielt diese Lehre durch die berlihmten 
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Versuche C 0 h n h e i m s, der die Auswanderung weiller 
Blutzellen bei entziindlichen Reizen zeigte; einen weiteren 
durch R e c k lin g h a use n s Entdeckung der Wanderzellen 
im Bindegewebe. Ging auch C 0 h n h e i m sicher zu weit, 
wenn er alle bei der Entziindung produzierten Zellen nach 
seinem Experiment fUr ausgewanderte Leukozyten erklarte, 
ist auch die Beteiligung der fixen Gewebszellen, an der 
besonders S t ric k e r immer festhielt, !etzt wieder fast 
allgemein angenommen - auf unsere gesamte V orstellung 
von der Entziindung sind doch die genannten Entdeckungen 
von grofitem EinfluG geblieben. Wir sind heute Uberhaupt 
nicht mehr geneigt, die "trUbe Schwellung" in Vir
c how s Sinne immer fur entzUndlich zu halten, sondern 
deuten sie eher als regressiven Vorgang - der ganze 
Begriff der "parenchymatosen Entziindung" ist zurn min
desten stark ins Schwanken geraten und wir mUssen, 
wohl oder Ubel, Uberhaupt davon Abstand nehmen, den 
Vorgang der Entzundung mit einem kurzen Schlagwort zu 
erkUiren, vielmehr, mit Po n f i c k und L u bar s c h, eine 
Trias von krankhaften Veranderungen : Gewebsschiidigung, 
Austritt von geformten oder flUssigen Blutelementen, Ge
webswucherung hierunter zusammenfassen. Aus dem wohl
gefligten Bau der Zellularpathologie kann Vir c how s 
Attraktionstheorie jedenfalls entfernt werden, ohne daB da
durch eine Lucke entsteht. 

VI. 

Berlin und das Pathologische Institut 

Man hat, wie schon betont, das Recht, die Wiirzburger 
Jahre, wenn man nur die rein wissenschaftliche Produk
tivitat betrachtet, als Vir c how s grofite Zeit zu bezeichnen. 
Mit erstaunlicher Kraft und Sicherheit bewiiltigt er eine 
FUlle der wichtigsten Probleme, der stlirrnische Obereifer 
der Revolutionszeit erscheint gedampft, bedeutende, zu
sarnmenfassende Arbeiten - das Handbuch der spezieUen 
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Pathologie, dessen Redaktion er tibernimmt, die Reraus
gabe del' friiher Can n s tat t schen Jahresberichte (mit 
E is e n man n) - zeigen ihn als einen Gelehrten, del' 
"zur V ollreife gelangt und seiner Bedeutung sich beWlillt' , 
ist. Die Politik tritt ganz in den Hintergrund, selbst die 
sozialen Fragen, die ihn in Berlin so sehr in Anspruch 
genommen haben, werden jetzt kaum bertihrt - eine Ab
handlung tiber die Not im Spessart, den er im Jahre 1852 
im Auftrage des Ministeriums bereiste, beweist eine auner
ordentliche Mafiigung im Urteil und ist hauptsachlich be
merkenswert durch einige feine Beobachtungen tiber lokale 
Typhusepidemien; die bei diesel' Gelegenheit gemachten 
Studien tiber den dort endemischen Kretinismus geben 
die ersten ausftihrlichen Mitteilungen tiber S c had e 1-
me s sun g e n, die spater, bei seiner Vertiefung in die 
Anthropologie, eine so grone Rolle spielen. Del' "Tribun 
von 1848", wie S c h 0 n lei n ihn genannt hatte, ist jeden
falls sehr viel ruhiger geworden, und die Vermutung ist 
wohl berechtigt, daR gerade diese von lhm getibte Zurtick
haltung nun endlich die Blicke del' Berliner Fakultat und 
besonders J 0 han n e s M ti II e I' s auf ihn lenkte, als 
Heinrich Meckel von Hemsbach, Prosektor del' 
Charite und a. 0, Professor, im Jahre 1856 verstarb. M ti 11 e I' 
selbst erkannte, dan die pathologische Anatomie, die er 
bis dahin auner del' normalen gelehrt hatte, nun wohl eine 
gesonderte Vertretung in del' Fakultat erfordere; er schlug 
V i I' C how fiir ein Ordinariat VOl', und eigentlich wider 
Erwarten setzten Ministerium und Konig sich rasch tiber 
aIle politischen Bedenken hinweg: im Juni erfolgte die 
endgtiltige Berufung, zum Oktober die Obersiedlung nach 
Berlin. Seine Bedingungen: Neubau eines pathologischen 
Instituts, eine Krankenabteilung in del' Charita, 2000 Taler 
Gehalt waren bewilligt. 

Vielleicht mag man sich wundern, dan V i I' C how, 
wie dies namentlich ein Brief an seinen Schwiegervater 
zeigt, soviel Neigung besan, einen solchen Wechsel herbei-
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zufiihren. Sein Leben in Wiirzburg war eigentlich das 
Ideal fUr einen arbeitsfrohen Gelehrten - wir sahen, 
welcher Popularitat er sich dort erfreute, wir wissen, wie 
viel Annehmlichkeiten geselliger und fami.liarer Art ihm 
dort geboten waren und auch, wie der Naturfreund in der 
reizvollen Umgebung der Stadt und in weiteren Reisen im 
In! und Ausland Erholung und Erfrischung fand. Er muG 
wohl doch das Gefiihl gehabt haben, daB seine Kriifte hier 
nicht voll zur Geltung kamen, daB er seine vielseitige Bega
bung in dem groneren Zentrum reicher wtirde entfalten, nutz
bringender fUr die Allgemeinheit verwerten konnen. Und 
in der Tat - wer seinen spateren Lebenslauf tiberblickt, 
kanll sich kaum vorstellen, wie der universelle Geist 
Virchows auf die Dauer die Beschriinkung auf ein~ so 
begrenzte Welt hatte ertragen konnen - ihm hatte es 
nicht gentigt, sich etwa selbst, wie G 0 e the in seinem 
Weimar, den Mittelpunkt zu schaffen, von dem aus er nur 
seine Radien nach aU.nen hin zu erstrecken hatte, immer 
wieder mit der Moglichkeit aber, auf sein engeres Arbeits
gebiet sich zurtickzuziEilhen. Er bedurfte der Wirkung auf 
die Mitlebenden - er wollte fUr seine Ideen werben, An
regung geben und Anregung empfangen; nur in solchem 
steten Wechseispiel konnte seine Natur sich zu ihrer voUen 
Eigenart entwickeln. Bertihrung mit weitesten Kreisen 
nicht bloB der Fachgenossen, sondern des ganzen Volkes 
war seinem Tatendrange unentbehrlich; so erklaren sich 
seine Bestrebungen in Staat und Gemeinde, in Vereinen 
und Gesellschaften aller Art mitzuraten und mitzutaten, so 
die weiten Reisen, die der Unermtidliche bis in sein spatestes 
Alter unternahm, urn tiberall neue Faden zu kntipfen, 
neue Saat zu streuen. Und fUr alle diese Bemtihungen bot 
Berlin ihm den einzig geeigneten Boden und Ausgangspunkt. 

Er fand bei seiner Rtickkehr hierher manches ver
andert. In der Fakultat zwar waren noch einige seiner 
alten Lehrer tatig. Noch wirkten J 0 han n e s M ti 11 e r 
und neben ihm der Anatom S chlemm; Dieffen bach 
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leitete noch die chirurgische, S c h 0 n 1 e i n die mediziniscbe 
Klinik. Von seinen Alters- und Studiengenossen, mit denen 
ibn mancherlei Beziehungen verbanden, waren T r a u b e 
und Leu bus c b e r, ferner Rob e r t Rem a k - noeh 
irnmer S e h 0 n 1 e ins erklarter Sehutzling, aber aus kon
fessionellen Grunden nieht zur Lehrtatigkeit an der Uni
versitat zugelassen - in eifriger Arbeit mtig. Aber daneben 
hatte sieh auch ein neuer Kreis aufstrebender Krafte ge
bildet, gesehart urn eine der edelsten Ersebeinungen des 
damaligen medizinisehen Berlin, den dank seinen wissen
sehaftliehen und praktisehenErfolgen wie seiner bezaubernden 
Personliehkeit gleiehmafiig verehrten und geIiebten A 1-
b r e e h t v. G rae f e. Fast sehlen es, als konnte eine 
fiir das kollegiale Leben der Residenz verhangnisvolle 
Zwiespaltigkeit sieh ergeben. Nehen die G e s e lIs e h aft 
f ii r wi sse n s e haft 1 i e heM e d i z i n, in der Vir c how 
schon friiher eine fiihrende Rolle gespielt hatte und die 
den Heirngekehrten nun wieder mit dem Prasidium be
traute, war der Ve rei n B e rl i n erA r z t e getreten, 
dessen Vorsitz G rae f e fiihrte. Zum Gliieke gelang es 
den Bemtihungen meines Vaters, L. Po s n e r, des Schrift
ftihrers im letzteren Verein, und E. We g s c h e ide r s, der 
Vir c how nahestand, eine Fusion lierbeizuflihren: die 
beiden Gesellschaften wurden in eine, die B e r 1 in e r 
m e d i z i n i s c h e G e sell s c h aft, verschmolzen, und 
Vir e how zeigte, wie sehr es ihm urn die Sache und 
nicht urn die Person zu tun war, indem er neidlos dem 
jiingeren G rae f eden Vorsitz iiberliefi - irn Jahre 1860 
kam die Vereinigung zustande; naeh G rae f e s Tod wurde 
Bernhard v. Langenbeek, erst naeh dessen vVeg
zug von Berlin Vir c how deren Vorsitzender. Er hat 
sie dann zur hoehsten Eliite emporgefiihrt - aber schon 
gleieh naeh der Begriindung, da er ihr noch als einfaehes 
MitgIied angehOrte, nahm er an ihren Arbeiten regen An
teil und manche Frueht seiner Forschungen hat er dort 
zuerst der bffentlichkeit ubergeben. 
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Zunachst freilich nahmen ibn andere Sorgen in An
spruch. Dnter den Bedingungen, die er bei der Ober
nahme der Berliner Professur gestellt hatte, war eine der 
hauptsachlichsten der Bau eines eigenen pat hoI 0 -

g i s c han Ins tit ute s - es sollte nicht blofi zur V or
nahma der Leichenoffnungen dienen, sondern ausgiebige 
Gelegenheit zu wissenschaftlichen Forschungen sowie 
Raum zur Aufnahme der SammlungeI} bieten. Die Plane 
wurden, noch wahrend er in Wiirzburg war, gemeinsam 
mit dem Verwaltungsdirektor der Charlte, ,E sse, der eigens 
dorthln gesandt war, besprochen - es erhob sieh auf dem 
Platze, wo frliher das Leichenschauhaus gestanden hatte. 
Fur die damalige Zeit sehlen dieser Bau, der erst um die 
Jahrhundertwende dem !etzigen, grofiartigen Institut ge
wiehen ist, fast verschwenderisch ausgestattet; Ern s t 
H a e c k e I durfte einmal, ais er in einer literarisehen Fehde 
mit Vir c how dessen Leistungen in seiner ersten Berliner 
und in der Wiirzburger Zeit den!enigen gegenliberstellte, 
die aus dem neuen Hause hervorgegangen waren, die bissige 
Bemerkung sieh erlauben, dafi der Fortschritt der Wissen
schaft im umgekehrten Verhaltnisse zur Einriehtung der 
Arbeitsstatte zu stehen sehiene. Dns, die wir gesehen 
haben, mit wie engen Raumen der Meister sieh dort be
helfen mume, wie der Horsaal nicht entfernt ausreiehte, 
die Menge der Studierenden zu fassen, wie fast alie V or
kehrungen zur Demonstration fehlten, wie die erste Samm
lung der Welt unlibersichtlieh und zusammengedrangt auf
gesteUt war, will es im Gegensatz hiezu fast unbegreiflieh 
erscheinen, dafi dieser Bau fast ein halbes J ahrhundert 
hindureh den geistigen Mittelpunkt der pathologischen For
sehungen in Deutschland bilden konnte! 

Vir c how seIber war mit dem Institut in der Ge
stalt, wie er es libernahm, nie reeht zufrieden gewesen. 
Der raseh fertig gestellte Neubau hatte nie seinen Wlin
sehen vollig entsprochen - die definitiven Bauplane waren 
ihm gar nieht vorgelegt worden. Aber er hatte eines 
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wenigstens erreicht: seine Anstalt war nicht mehr bloG 
das Leichenhaus der Charite, es war ein eigenes Univer
sitiitsinstitut, welches er mit vollem Bedacht nicht als "patho
logisch-anatomisch", sondern als "p at hoI 0 g i s c h" be
zeichnete - dies sollte bedeuten, daB es, allerilings in 
Verbindung mit dem groBen Krankenhaus, "fiir die prak
tischen Arbeiten in der theoretischen Medizin" eingerichtet 
werden musse. ,,Anatomisch und histologisch, chemisch und 
experimentell sollten", so schrieb er selbst, "aIle wichtigen 
Tatsachen, soweit sie nicht an die unmittelbare klinische 
Wahrnehmung geknupft sind, nicht mehr bloB dem Zu
harer, sondern dem Zuschauer, ja dem Beobachter vor 
Augen geftihrt werden." Und in dieser Zusammenfassung 
ist Vir c how s Institut denn auch, trotz der raumlichen 
Beschrankung, die auch durch mehrfache Um- und Er
weiterungsbauten nicht behoben werden konnte, doch vor
bildlich fUr aIle ahnlichen Anlagen geworden. Freilich 
machte der Fortschritt der Untersuchungsmethoden, insbe
sondere der Ausbau der Bakteriologie, bald genug die Not
wendigkeit wesentlicher Veranderungen klar; Baufalligkeit, 
Feuersgefahr bedrohten das Gebaude und seinen kostbaren 
Inhalt, und aIlmahlich reifte dann der Plan einer grundlichen 
Umgestaltung: es sollten mehrere getrennte, aber durch 
gedeckte Gange verbundene Gebaude hergestellt werden, 
in welchen auBer Geschaftsraumen und Bibliothek folgende 
Abteilungen unterzubringen seien: I. Anatomische Abteilung; 
II. Mikroskopische Abteilung; III. Experimentell-biologische 
Abteilung; IV. Chemische Abteilung; V. Unterrichtsabtei
lung; VI. Bakteriologische Abteilung; VII. Sammlung. 
Vir c how hat die Vollendung dieser Bauten nicht mehr 
erlebt - erst seinem Nachfolger 0 r t h, dem wir eine 
eingehende Geschichte dies'8f wahrlich historisch denk
wiirdigen Anstalt verdanken - war es vergonnt, die groB
artigen Neubauten in Benutzung zu nehmen. Nur das 
Museumsgebaude konnte Virchow noch am 27. Juni 
1899 einweihen und an seinem 80. Geburtstage in unver-
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ge.Blich eindrucksvo.ller Feier einem gro..Ben Kreis in- und 
auslandischer Gelehrten zeigen und erklaren. Dieses Mu
s e u m war eine seiner LieblingsschOpfungen, reich nicht 
blo.G an interessanten Praparaten, so.ndern gleichzeitig ein 
ergreifendes Zeugnis ftir die liebevo.lle So.rgfalt, mit der 
Vir c h 0. w sich den minutiosesten Dingen widmete: kein 
Glas, das er nicht selbst etikettiert und mit eigenhandiger 
Anschrift versehen hatte! Wer heute diewo.hlgeo.rdnete, 
in hellen Raumen tibersichtlich aufgestellte Sammlung 
durchschreitet, mag sich immer wieder dankbar der Mtihe
waltung erinnern, durch die sie wirklich zu einem Mo.nu
mentum aere perennius gewo.rden ist! 

Neben die So.rgen urn die Einrichtung und die Aus
gestaltung des Instituts - Vir c h 0. W hatte ursprtinglich 
nur einen Assistenten (F eli x H 0. P P e-S e y I e r), erst vo.m 
Jahre 1857 einen zweiten (G r 0. he), bis schlie.Blich deren 
Zahl auf 9 stieg - trat gleich nach seiner Dbersiediung 
nach Berlin no.ch der Wunsch, nicht blo..B den Studierenden, 
so.ndern auch der Arzteschaft Berlins einen zusammen
hangenden Einblick in seine neuen Fo.rschungsergebnisse 
zu verschaffen. Aus diesem Bestreben gingen die scho.n 
erwahnten V o.rIesungen tiber die Z e II u I a r pat h 0. I 0. g i e 
hervo.r, die er im Jahre 1858 abhielt. Dnd ebenso. ver
danken wir ihm das zweite gro..Be Werk ,,D i e k ran k
h aft enG esc h w ti 1st e" - die Niederschrift einer Serle 
vo.n 30 Vo.rtragen, die Vir c h 0. W im Winter 1862-63 ge
halten hat; ihre Veroffentlichung zo.g sich freilich langer 
hin, als er erwartet hatte, der zweite Band erschien erst 
1865, und vo.m drltten Bande kam no.ch spater nur die erste 
Halfte heraus - die Schlu.Bvo.rlesungen sind tiberhaupt 
nicht dem Druck tibergeben wo.rden. 

Was ftir die ZeIluiarpatho.Io.gie gilt, trlfft auch ftir 
das Geschwulstwerk zu - es handelt sich hier nicht so. 
sehr urn Mitteilung neuer Tatsachen, wie urn eine Zu
sammenfassung alterer Ergebnisse unter einem gemein
samen Gesichtspunkt. Charakterlstisch genug sagt Vir c h 0. W 
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selbst in der Vorrede zum ersten Bande, daB bei Beginn des 
Wintersemesters die Aussichten fUr ihn, eine gro.llere 
wissenschaftliche Arbeit bis zur V ollendung durchfiihren 
zu konnen, sehr gering waren - die Hindernisse lagen 
darin, daB er um eben jene Zeit wieder in das pol i t i
s c h e L e ben eintrat und sein Amt als Abgeordneter zu 
erfiillen hatte; nicht ohne Stolz betont er, daB, wie aUB 
den Daten der V orlesungen zu ersehen, er auch an solchen 
Tagen, an welchen wichtige parlamentarische Verhand
lungen stattfanden, doch seiner Pflicht als Lehrer nach
gekommen ist. Wenn er nun die Darstellung der Lehre 
von den krankhaften Geschwiilsten als eine Aufgabe be
zeichnet, welche keine "besonderen Vorkehrungen und Mu.Ile
stunden" erforderte, so dad man wohl umso mehr die ab
solute Meisterschaft bewundern, mit welcher er das ge
waltige Tatsachenmaterial beherrschte - nicht bloB, soweii 
seine eigene Arbeiten in Betracht kamen, sondern auch 
historisch-literarisch. Das monumentale Werk bedeutete 
einen ersten Versuch, Ordnung in das Chaos alles dessen 
zu bringen, was unter dem Namen "Geschwulst" begriffen 
wurde. Sein Ausgangspunkt ist der gleiche wie der der 
Zellularpathologie: das g e net i s c h e P r i n zip, ausge
drlickt in dem Satz .,Omnis cellula a cellula" liegt auch 
hier zugrunde, und damit war denn allen Auffassungen, 
die etwa die Tumoren als korperfremde, parasitare Wesen 
erkliirten, ein Ende gemacht. Nach diesem Prinzip ent
stammen also die Geschwiilste den Gewebszellen des Or
ganismus selbst - sie ahmen in ihrer Zusammensetzung 
entweder diese Gewebe nach (sind "histioid") oder auch 
ganze Organe ("organoid"); die Gesetze des Korpers be
herrschen auch die Geschwulst, sein Typus ist auch maB
gebend fur ihren Typus; entwickeln sie sich an Stellen, 
welche ihre Gewebe auch normalerweise enthalten, so sind 
sie "homolog" - andernfalls "heterolog". Dies alles sind 
Grundsatze, die maBgebend geblieben sind, wie verschieden 
auch seither die weiteren, hieran sich knupfenden Fragen 



beantwortet wurden. Diese Fragen freilich erscheinen UTIS 

jetzt von besonderer Wichtigkeit: Was ist die Ursache dar 
Geschwulstbildung, woher stammt der klinische Unter
sehied, den wir mit den Worten "gutartig" und "bosartig" 
zu bezeichnen pflegen? Vir c how hat in unvergleich
Ucher Klarheit und Scharfe die morphologischen Vorgange 
aufgedeckt und namentlich an der von ibm begrtindeten 
Gruppe der Sarkome in erschopfender Weise den Urspnmg 
aus Bindegewebszellen dargetan. Freilich huldigte er selbst 
noch einer Auffassung, die wir heute nicht mehr teilen: 
er raumte den Zellen noch eine groRe Wandlungsfahigkeit 
ein und nahm besonders fiir den Krebs, den wir jetzt -
wesentlich nach Wal deyers und Thierschs Vorgang 
- lediglich aus den epithelialen Bedeckungen der Haut 
und der Schleimhaute ableiten, an, dafi auch hier ein Ur
sprung aus umgewandelten Bindegewebszellen stattfinde -
eine ,,Metaplasie", wie er es nannte, - im Gegensatz zu den, 
Forderungen der strengen Keimblattertheorie. Es ist wohl 
kein Zufall, dafi gerade die den Krebs betreffenden V or
lesungen schlie.lUich ungedruckt geblieben sind - er hat 
jene Vorstellung bis zuletzt verteidigt und noch 1900 aus
gesprochen, dafi es ohne sie keine Form organischer Ent
wicklung in zusammengesetzten Organismen gebe. Die 
Ursache fUr solche Gewebswucherungen aber suchte er 
in einem formativen "R e i z" - und hier drangen sich 
eben die erwahnten Fragen auf: Was fUr ein Reiz kann 
die Korperzellen zu einer so exzessiven Tatigkeit veran
lassen? Die verschiedenartigsten Antworten sind versucht 
- keine hat bisher voU befriedigt. 1st es einfach ein Trauma, 
welches, mindestens wenn es pradisponierte Stellen betrifft, 
solche Wirkungen erzielt? Handelt es sich, wie C 0 h n
h e i m wollte, um versprengte, am unrichtigen Ort liegende 
Reste embryonaler Gewebe, die nun plOtzlich zu wuchern 
anfangen? 1st, mindestens beirn Krebs, etwa ein Parasit 
die Veranlassung, mit anderen Worten, ist die Krebskrank
heit. eine Annahme, fiir die sich z. B. Ley den einsetzte. 
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eine Infektionskrankheit ? Stellt gar, naeh A dam k i e w i e z, 
die Krebszelle selbst diesen Parasiten dar? Bekennen wir 
ruhig, daR uber aIle diese Fragen die Akten noeh nieht 
gesehlossen sind. Nur das Eine ist sieher, daR es keine 
einheitliehe Ursaehe gibt und daB jede der erwahnten Hypo
thesen hie oder da zutreffen mag. Wir kennen sieher 
Tumoren, welche dureh ein Trauma ausgelost werden; 
wir kennen solehe, die auf embryonale Keime zuruckgefiihrt 
werden mussen, wir sind auch bereit, eine Ansteckungs
fahigkeit gewisser Krebsformen zuzugestehen - aber die 
endgultige Losung der atiologisehen Ratsel steht fur die 
meisten Formen noch aus - und nur die Entdeckungen 
B 0 v e r is, der in den Gesehwulstzellen UnregelmaEigkeiten 
im inneren Aufbau, insbesondere in der Chromosomen
anzahl nachgewlesen hat, verheiRen hier, wie dies jungst 
F r i t z Lev y darlegte, weitere Fortschritte. 

Fafit man allerdings den Begriff "Geschwulst" so weit, 
wie Vir c howes getan hat, so hat die neuere Forschung 
doch mancherlei Klarheit geschaffen. Dies gilt in erster 
Linie fur den Tub e r k e 1. Viele Muhe und Arbeit hat 
Vir c how darauf verwandt, klarzustellen, was man 
hierunter zu verstehen habe. Er trennte das Tuberkelknot
chen als Bindegewebsneubildung scharf von den destruk
tiven "kasigen" V eranderungen, welche z. B. in der Lunge 
das anatomische Bild der "Schwindsueht" bedingen -
letztere konnen auf ganz anderem Wege, etwa durch Zer
fall und Eindickung von Eiter entstehen, brauchen also 
nieht tuberkulos zu sein - Tuberkulose wird nur ange
nommen, wo wirklieh primar jene feinsten Knotchen naeh
weisbar sind. Dieser Dualismus hat sieh nieht aufreeht 
halten lassen, seit Rob e r t K 0 e h das eigentliehe Krite
rium der Tuberkulose, den naeh ihm benannten Bazillus, 
aufgefunden hat. U ns Interessiert hier daran wesentlich 
der Umstand, daR in diesem Bazillus (oder in den von 
ihm erzeugten Giftstoffen) in der Tat der Reizkorper ge
geben ist, der die Gewebe zu der das Tuberkelknotchen 
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bezeichneten Neubildung anregt. Hier haben wir den graif
baren Faktor - die conditio sine qua non. Welcha kon
stitutionellen Eigenschaften, welche Pradisposition not
wendig ist, damit sich dann weiter die Tuberkulose, also 
die eigentliche Erkrankung, entwickelt, kann dabei hier 
auGer Betracht bleiben. Nur sei auch hier betont, dan mit 
dieser Zuruckfuhrung der Tuberkulose auf einen belebten 
Infektionserreger keine prinzipielle Erschutterung der 
Zellularpathologie verbunden ist. Vir c how selbst hat ja 
stets auf die Beziehungen des Reizes zur Zelle, auf Irritatio 
und Reactio hingewiesen - sie bildet geradezu ein Kem
stuck seiner Lehre. Und wenn im ersten Obereifer dar 
bakteriologischen Ara der Befund der Krankheitserreger 
ohne weiteres der Krankeit selbst gleichgesetzt wurde, so 
wissen wir heute, daU es eben in diesem Kampf der Zelle 
mit ihren Feinden ganz darauf ankommt, wer den Sieg 
davontrligt - urn bei diesem Beispiel zu bleiben, daG 
!emand, der mit Tuberkelbazillen infiziert ist, deswegen 
durchaus noch nicht schwindsuchtig zu werden braucht. 

Auch noch von anderen Geschwulstformen haben wir 
die parasitlire Herkunft kennen gelernt, so von dar 
Lepra, demAussatz, durchArma uer- Hans en, von doc 
syphilitischen Gummigeschwulst, die nur unter dem Ein
flusse der S c h a u din n - H 0 f f man nschen Spirochaete 
pallida sich bildet. Wahrscheinlich wird sich die Zahl 
solcher Neubildungen noch vermehren; vorlaufig ergibt 
sich, dafi wir eben fiir die Geschwiilste keine einheitliche 
Atiologie anzunehmen haben, sondern daU vielerlei Mtsg
lichkeiten vorliegen, daU jeder Einzelfall fUr sich betrachtet 
werden muG, und diese Forderung entspricht wieder dam 
von Vir c how stets vertretenen Grundsatzen naturwissen
I5chaftlicher Methodik. 

DaG neben diesen gro.Gen, zusammenfassenden Werken 
auch die Kleinarbeit nicht ruhte, bedarf kaum besonderer 
Betonung. Immer neue Beobachtungen an dem grollen 
Material des Charite -Krankenhauses werden gesammelt 
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und durch Demonstrationen in der Medizinischen Gesell
schaft vorgefiihrt. Insbesondere aber fallen in die erwahnte 
Zeit, Ende der Fiinfziger und Anfang der Sechzigerjahre, 
die berlihmten Untersuchungen liber die Trichinen
k ran k h e i t, in denen er, gleichzeitig mit Leu c k art und 
unabhangig von ihm, die Entwicklung der Darmtrichine und 
ihr Schicksal im Zwischenwirt, dem Schwein, durch seine 
Flitterungsexperimente aufkliirte. Hiemit, insbesondere 
aber durch seine hieran geknlipften Vorschriften tiber die 
Fleischbeschau, griff er dann wieder in wichtige Fragen 
des offentlichen Gesundheitswesens fordernd ein, und ihm 
in erster Linie ist es zu danken, wenn diese verderbliche 
Krankheit fast ganzlich ausgerottet werden konnte. 

Und ebenso ging der eigentliche Lehrbetrieb seinen 
geregelten Gang. Jahrelang hat Virchow selbst sein Amt 
ais Prosektor ausgelibt, erst spater liberliefi er die Aus
fiihrung der Sektionen seinen anatomischen Assistenten, 
und heute ist die Arbeitsteilung - auf 0 r t h s Antrag 
- so geregelt, daS der Direktor des Institutes nur die 
allgemeine Oberleitung fiihrt, wahrend unter ihm ein be
sonderer Prosektor tiitig ist. Als bleibender Gewinn von 
Vir c how s Amtsflihrung aber ist die von ihm aus
gearbeitete S e k t ion s t e c h n i k gleichsam der Kanon ge
worden, nach welchem liberall - besondere gerichtliche 
Fiille ausgenommen - die Leichenoffnungen ausgefiihrt 
werden. 

Vn. 
In Parlament und Gemeindeverwaltung 

Urn das J ahr 1860 tritt eine neue Epoche im Lebensgange 
Vir c how s ein - er wendet sich, nach so langer Pause, 
wieder der Pol i t i k, der staatlichen wie der kommunalen zu. 

Als er am Abend seines Lebens in den Dankworten, 
die er nach der Feier seines achtzigsten Geburtstages an 
seine Freunde richtete, gewissermaJlen das Fazit seiner 
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gesamten Tatigkeit zog, bezeichnete er selbst als "ent
scheidendes Ereignis" jene Entsendung nach Oberschlesien 
im Jahre 1848, die ihn ganz unmittelbar zur Beschaftigung 
mit den gronen, sozialen Problemen gefiihrt hatte. Ein 
ahnlich greifbares Motiv lag 1860 nicht vor, - es war wohl 
mehr die gesamte, ungeklarte Lage in Preunen und 
Deutschland, die bei dem Regierungsantritt lZ 0 ni g 
Wi 1 h elm s die Geister erregte. Sicher kommen als 
treibende Krafte auch die neu aufgenommenen Be
ziehungen zu den Freunden aus den Marztagen in 
Betrachtj mindestens wissen wir, dan ein Kampfgefahrte 
von damals, der Arzt Dr. S. N e u man n, zuerst im Jahre 
1859 Vir c how als Kandidaten fUr die Stadtverordneten
versammlung in der III. Wahlerklasse des 7. Kommunal
wahlkreises in V orschlag brachte. Vir c how selbst hatte 
keine Ahnung davon, er war nicht einmal in Berlin an
wesend; seine Wahl geschah aber mit groner Majoritat, und 
sein Wahlkreis ist ihm immer weiter treu geblieben. 

In das Abgeordnetenhaus trat er im Jahre 1862 fUr 
den Wahlkreis Saarbriicken. Schon hatte damals die von der 
Regierung geplante, von der Mehrheit der Kammer gemill
billigte Reform der Heeresorganisation zu miihsam durch 
Komprotnisse verschleierten Konflikten gefiihrt; im 
Sommer 1861 war die D e u t s c h e For t s c h r it t s
par t e i gegriindet worden, und die Wahlen yom 6. De
zember hatten ihr einen vollen Erfolg gebracht. Obwohl 
sie an die Spitze ihres Programms die Worte gestellt hatte: 
"Treue fUr den Konig und Festhalten an der Verfassung", 
wurde doch seitens der Regierung stets die Meinung ver
treten, dan es sich hier urn eine demokratische oder gar 
verkappt-repubUkanische Bewegung handle, das Schlagwort 
;,Konigliches Heer oder Parlamentsheer?" 
kehrt immer wieder. Vir c how, der mit S c h u I z e
Del i t z s c h, For eke n b e c k, F ran z Dun c k e r, 
Mom m sen u. a. zu den Begriindern der Partei gehorte, 
nahm zurn ersten Male am 14. Februar 1862 das Wort. 
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Die kurhessische Frage stand zur Beratung, und mit aller 
Energie betonte er die Notwendigkeit, dafi durch Preufien 
die rechtlichen und verfassungsmafiigen Zust8.nde wieder
hergestellt werden miillten. Am folgenden Tag verteidigte 
er sich mit Lebhaftigkeit gegen den V orwurf einer 
Gegnerschaft gegen das Konigtum: Weit entfernt, das 
preufiische Konigshaus zu erschuttern oder zu erniedrigen 
hoffe er vieimehr, die von ihm empfohlene Politik wurde 
dies Haus mit neuem Glanz umgeben, ihm die hochsten 
Ehren unserer Nation zufuhren. Dieser Grundgedanke, 
zieht sich durch seine und seiner Freunde Reden in dieser 
Session nicht blofi, sondern man kann sagen wahrend der 
ganzen Konfliktsperiode; "verfassungsmafiiges Ki::inigtum, 
verfassungstreues Abgeordnetenhaus", so driickte es der 
Prasident G r abo w aus. Vir c how selbst kam immer 
wieder darauf zuruck: mit dem Eide auf die Verfassung 
seien aIle etwaigen, auf deren Umsturz im demokratischen 
Sinne abzielenden Tendenzen abgeschlossen; anderseits aber, 
musse das Ki::inigtum sich auf den \Villen des Landes 
stutzen, denn, wie er am 11. Marz 1863 sagte, gerade 
hiedureh wlirde es die Quellen der Revolution abgraben. 

Man weill, wie der Verfassungskonflikt sieh weiter 
entwickelt hat, und wie sieh, namentlich als B ism arc k 
das Ministerprasidium ubernahm und ihm nach Ausscheiden 
der letzten Minister aus der Zeit der "neuen ha" nur 
llitrakonservative Mitglieder des Kabinetts zur Seite standen 
(er selbst entwirft von ihnen, mit Ausnahme von 
Alb r e c h t v. Roo n, gerade keine sehr schmeichelhaften 
Schilderungen), die Heftigkeit des Kampfes stetig stei
gerte; die einzelnen persi::inlichen Kontroversen, die ja 
sogar zur Duellforderung von seiten des Ministerprasidenten 
fuhrten, ki::innen hier fuglich aufier Betracht bleiben. Man 
weill auch, dafi Vir c how mit einer kleinen Zahl seiner 
nachsten Freunde, als die uberlegene, auf ihren verschlunge
nen Pfaden aber schwer zu uberschauende B ism arc k sche 
Politik nach der Niederwerfung Osterreichs und der Be-
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griindung des Norddeutschen Bundes auf der ganzen 
Linie triumphiert hatte, der Krone die erbetene Indemnitat 
:fUr die Zeit des budgetlosen Regiments schlielUich 
weigerte - er erkannte zwar (am 7. Mai 1867) an, dat) 
B ism arc k "ein wirklicher Mann sei, dafi er mit Mann
haftigkeit die Situation auszunlitzen sich bemliht habe" 
- aber er hielt doch fest an Garantien fUr den weiteren 
verfassungsmafiigen Ausbau Deutschlands, nicht blo.a 
eines norddeutschen Bundes, sondern mit Anschlufi des 
Siidens und auch der deutschen Teile Osterreichs; er be
tonte insbesondere, dan eine Ruhe der auswiirtigen Ver
haltnisse erst eintreten wUrde, wenn die Volker selbst an 
der Entscheidung ihrer Geschicke einen bestimmenden 
Anteil haben. Heute, wo nach einer kurzen Periode hochsten 
Glanzes unser Vaterland schwerer als je daniederliegt, 
wird man geneigt sein, objektiver und unparteiischer libel' 
alle diese gegensatzlichen MeinungsauGerungen zu urteilell. 
und auch seine idealistische Auffassung des sogenannten 
Kulturkampfes aus seiner gesamten Lebensanschauung zu 
erkIiiren. Als spater, im Jahre 1882, auf diese ganze 
Vergangenheit die Rede kam, nahm er iIruner wiedel" 
fiir sich und seine Partei die nationale Gesinnung in 
Anspruch - "derjenige, der klliger ist und sein Ziel 
erreicht, wahrend der andere weniger kIug ist und as 
nicht erreicht, hat doch nicht das Recht, den anderen seine::! 
guten Willens wegen zu schmahen und an den Pranger 
zu stellen, gleichsam, als wenn er aufierhalb des ver
fassungsmafiigen Rechtes des Landes stiinde". Und fiir 
seinen Patriotismus hatte er ja in der Tat, als er 1866 den 
Berliner Hilfsverein fUr die Armee im Felde ins Leben rief, 
als er 1870 die Sanitatszlige nach dem franzosischen 
Kriegsschauplatz organisierte, sehr sprechende, praktische 
Beweise geliefert! 

Jedenfalls geht durch seine gesamte politische 
Tatigkeit ein Grundzug: Oberzeugungstreue und Charakter
festigkeit. Es war vielleicht nicht so schwer, fUr seine 
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Meinung zu kampfen, wahrend die allgemeine Stimmung 
des Volkes ihn trug und ihm eine ungeheure Po
pularitat verschafite, wie nachher, wo er sich davon 
tiberzeugen munte, daB selbst alte Kampfgefahrten, wie 
Twesten, Gneist, v. Sybel u.a., ihn und seine Partei 
verlieBen und sich der siegreichen Regierung anschlossen. 

Aber mit dem eigentlichen politischen Kampf, der 
gewill nicht auBer acht gelassen werden darf, wenn man 
Vir c how ganz verstehen will, war doch seine Aufgabe 
als Abgeordneter keineswegs erschopft. Seine bis zur 
Pedanterie getriebene Gewissenhaftigkeit machte ihn von 
vornherein zu einem der eifrigsten Arbeiter, insbesondere 
auf dem Gebiete des Rechnungswesens; gleich zu Anfang 
wurde ihm das schwierige Amt eines Referenten der 
Budgetkommission anvertraut. Dann aber brachte er seine 
medizinisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse auch hier 
zur Verwertung: schon wahrend der ersten Legislatur
periode, 1861, trat er zugunsten des deutschen Turnwesens 
gegen den Minister v. M ti hie rein; Vogelschutz, Ver
besserung der Forstwirtschaft, Anlage von Eichensehal
waldern, Rebung der Fisehzucht - immer ist er bemtiht, 
.,naturwissensehaftliche Erfahrungen zur Grundlage der 
Gesetzgebung zu machen". Immer zeigt sich, die vielen 
Jahre seiner Wirksamkeit als Abgeordneter hindurch, der 
gieiche Zug, der ihn uns so verehrungswtirdig macht: bei 
aller aufopfernden Hingabe an das gro6e Ganze die Bertick
siehtigung auch kleinster Einzelheiten, wenn aus ihnen 
ein Nutzen ftir das Volkswohl zu erwarten war. 

In einem Punkte freilich hat Vir e how s parlamen
tarischer EinfluB auch bei seinen Parteifreunden manchen 
Widerspruch erfahren: als es sieh, naeh Begrtindung des 
Norddeutsehen Bundes, urn die Einftihrung einer Gewerbe
ordnung handelte, trat Vir c how zuerst 1868 im preufii
Bchen Abgeordnetenhaus daftir ein, daB auch die Arzte 
ihr unterstellt werden sollten. Damit wurde die Kurier
freiheit proklamiert, das Pluschereiverbot aufgehoben. Es 
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war besonders der bekannte § 200, der ftir Arzte den 
Kurierzwang anordnete, gegen den sich diese Agitation 
rich tete. B. F ran k e 1, der als treibende Kraft bezeichnet 
werden darf, wurde nicht mude, gegen diesen anzukampfen. 
Die Berliner Medizinische Gesellschaft beschlo.ll am 
31. Marz 1869 - ubrigens einstimmig! - die bekannte 
Petition, in welcher die erwahnten Ma.Ilnahmen, unter Bei
behaltung eines Schutzes ftir den Arztetitel, gefordert 
wurden; es ist dabei beachtenswert, da.ll auch Manner wie 
G rae f e, Lan g e n b e c k, F. K 0 r t e dafur eintraten, daG 
zahlreiche arztliche Vereine in PreuEen sich anschlossen 
und daE im norddeutschen Reichstag besonders Dr. L 0 ew e 
diese Grundsatze verfocht, die ja auch dem liberalen 
Kanon insofern gerecht wurden, als nunmehr dem Publikum 
volle Freiheit in der Auswahl der Heilenden gesichert 
wurde. Die Regierung, insbesondere Del b r ti c k, verhielt 
sich anfangs mindestens zweifelhaft, nahm aber schliefi
lich das Votum des Parlaments an. Die Reaktion lieU aber 
nicht lange auf sich warten; bald zeigte sich eine uner
wartet groUe Zunahme der Pfuscher im Deutschen Reich, 
eine steigende Not des mangelhaft geschiitzten Arztestandes. 
Der Deutsche Arztevereinsbund beschlo.ll in wiederholt en 
Tagungen, unter Ftihrung von G rae f und Len t, eine 
neue Arzteordnung zu verlangen, nach welcher die Arzte 
prinzipiell - ebenso wie etwa die Anwalte - aus 'der 
Gewerbeordnung ausscheiden wtirden, und wenn heute 
die gleiche Frage vor das ForUm der medizinischen Ge
sellschaften gebracht wurde, so wtirde die Abstimmung 
schwerlich in gleicher Weise wie 1869 ausfallen! 

Unumstrittener und von groEeren praktischen Erfolgen 
gekront waren Vir c how s Bemtihungen in seiner k 0 m m u
n ale n Tat i g k e i t. Eben in die Stadtverwaltung einge~ 
treten - sein alter Freund, P a u I Lan g e r han s, be
zeugt dies - erlangt er dort den grofiten EinfluE, und 
kaum aufzuzahlen sind die hygienischen Verbesserungen, 
die Berlin ihm verdankt. Ais erste Tat ist zu verzeichnen 
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die Umwandlung der Armenschulen in Volksschulen, die 
einherging mit einer Verbesserung der schulhygienischen 
VerhaItnisse -- sogar der fruchtbare Gedanke besonderer 
Schularzte taucht bei Vir c how zuerst auf. Nicht minder 
aber nimmt ihn die Flirsorge fUr die Kranken in Anspruch 
Seiner Initiative ist (1866) die Errichtung der stadtischen 
Choleralazarette zu danken; er ftihrte die Oberleitung, eines 
der Lazarette hatte Albrecht v. Graefe libernommen und 
unter seinen Assistenten befand sich, von Vir c how dazu 
aufgefordert, unter anderen J u I ius Hi r s c h b erg, der 
durch diese Verbindung dann Assistent G rae f e s und 
selbst ein Meister der Ophthalmologie wurde. Das Kranken. 
haus Moabit wurde von Vir c how als Epidemielazarett 
nach dem Barackensystem eingerichtet, als 1872 eine 
Pockenepidemie drohte, das Krankenhaus am Friedrichhain 
verdankt ihm ebenfalls seine mustergiltige Ausgestaltung; 
ebenso erkannte er zuerst die Notwendigkeit eines be
sonderen Kinderkrankenhauses - in den Achtziger-J ahren 
rief er gemeinsam mit A. Bag ins k y ein Komitee zur 
Errichtung eines solchen ins Leben; es gelang ihm, den 
damaligen Kronprinzen Fri e drich Wilhe 1m und 
seine Gemahlin zur Obernahme des Protektorats zu be
wegen, die Stadt gab das Terrain her und 1890 konnte 
das "K a i s e run d K a i s e r i n F r i e d ric h - Kin d e r
k ran ken h a us", zunachst als private Institution, eroffnet 
werden, spater ging es dann in stadtische Verwaltung 
tiber. So war es denn wahrlich gerechtfertigt, dafi die Stadt 
Berlin in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste ihre 
letzte SchOpfung auf diesem Gebiete, das R u dol f 
Virchow -Kranken ha u s, nach ihrem EhrenbUrger 
benannte und ihm somit ein dauerndes Denkmal setzte. 

Aber aIle diese Leistungen, denen sich noch zahlreiche 
andere, wie z. B. Vir c how s Mitwirkung bei der Er
riehtung von Heimstatten fUr Genesende, von Asylen, 
MarktbaIlen, gartnerischen Anlagen zur Seite stellen liefien, 
werden in Schatten gestellt durch das grofie Werk, welches 
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allein geniigen wiirde, seinen Ruhm als praktischer 
Hygieniker zu begriinden: die Rei n i gun gun d K 8t

n a Ii sat ion von Berlin. 
Die verhaltnismafiig hohe Sterblichkeit der Hauptstadt, 

insbesondere die hohe Zahl der Opfer, welche die Cholera 
im Jahre 1861 gefordert hatte (nicht weniger als 18.806 
Menschen waren verstorben), der jahrliche Durchschnitt 
von 450 Typhustodesfallen hatten die Aufmerksamkeit 
schon langst darauf hingelenkt, daB hier bestimmte Schad
lichkeiten vorliegen miimen. Man dachte insbesondere an 
eine Verbreitung der Infektionsstoffe durch die Brunnen 
und die Luft; die ersteren schienen gefahrdet, da fur 
Wasser leicht mit dem Inhalt der Latrinen in Beriihrung 
kommen konnte - auf die Luft war man vorwiegend 
durch die iiblen Geriiche gekommen, die damals die tiefen 
Rinnsteine der Stadt verbreiteten - genaue Nachweise iiber 
die Art der Infektionen waren freilich damals nicht zu 
erbringen, da ja die Methoden der Untersuchung, die 
wesentlich an Rob e r t K 0 c h s Namen ankniipfen, noch 
unbekannt waren. Mit Recht hob aber Vir c how gleich 
zu Anfang seiner Beschaftigung mit dies en Fragen hervor, 
daB Stinkstoffe mit den Infektionsstoffen keineswegs 
identisch zu sein brauchten, ja, wahrscheinlich keine groBe 
Rolle spielten. Er formulierte die Frage von vornherein 
richtig: zwei Dinge sind zu unterscheiden, einmal, welches 
System der F a k a Ii e n b e s e i t i gun g am besten die 
Isolierung der Abfallstoffe garantiere - dann aber, w 0 -

h in die s e z u b e for d ern seien, ohne daB sie Schaden 
stiften konnen. In ersterer Hinsicht erklarte er im allgemeinen 
das Tonnensystem fUr besser als das der Senkgruben, eine an 
Wasserklosetts angeschlossene Kanalisation fUr besser als 
die Abfuhr in Tonnen; in letzterer erkannte er, daE eine 
Ableitung in den unteren FluElauf der Spree (wie Ober
baurat W i e be urspriinglich vorgeschlagen hatte) gefahrlich 
sei, und erklarte die Anlage von Rieselfeldern fiir richtiger. 
Leitender Gesichtspunkt war, daB die hygienischen Inter-
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essen uber den Geldinteressen stehen mu.Bten, wobei 
natiirlich auch zu bedenken war, dafi die Erhaltung von 
Menschenleben, auch rein wirtschaftlich betrachtet, sich 
rentiere! Als es nun an die praktische Frage ging, was 
:fiir eine Anlage in Berlin auszufuhren sei, zeigte sich 
wieder sein unbefangenes, kritisches Urteil. Mit unermud
lichem Eifer verfolgte er die vorliegenden Erfahrungen im 
In- und Auslande - besonders in England und in Paris 
- und stente selbst zahllose Untersuchungen an, und, weit 
entfernt von alIer theoretischen Einseitigkeit, hielt er z. B. 
:fiir tunlich, dan man fiir kleinere Stadte ein Abfuhrsystem, 
fUr grone die Schwemmkanalisation durchfuhre; uberall 
seien die speziellen Verhaltnisse zu berucksichtigen, ein 
alleingtiltiges System existiere nicht, - ja, er war nicht ab
geneigt, auch fUr Berlin zuerst Versuche mit beiden 
Methoden zuzulassen. Nach langen Studien indes erschien 
ibm hier die Kanalisation als das gegebene System; ge
meinsam mit W i e b e wurde ein grofiztigiger Plan ausge
arbeitet, an dessen praktischer Ausfiihrung dann Baurat 
Hob r e c h t rtihmlichen Anteil nahm. 1m Laufe einer 
Reibe von J ahren wurden die verschiedenen Stadtteile 
dieser umwalzenden N euerung teilhaftig, stadtische Riesel
gtiter angelegt, die, wie Vir c how in seinem beruhmten 
Generalbericht sich ausdruckte, eine Versohnung der 
sanitaren und der landwirtschaftlichen Forderungen er
moglichten, da bei ihnen die wertvollen Dungprodukte nutz
bar gemacht wurden - auch der Einwand, dafi sie die 
Umgegend verpesten wiirden, wurde durch die Praxis 
widerlegt, da unser Alluvialboden ein rasches und voll
kommenes Versinken ermoglicht. Alle Widerspruche und 
Zweifel mufiten schliefilich verstummen und ein gewaltiges 
Assanierungswerk wurde vollendet, Berlin zu einer der 
gesundesten und saubersten Stadte des Kontinents ge
macht. Vir c how selbst behielt sich die dauernde Dber
wachung und Oberaufsicht vor - mit Stolz aber durfte er 
auf diese gewaltigen Leistungen zuruckblicken, die, wie 



F. Hue p p e rtlbmte, allein genligen wtlrden, ein Menschen
Ieben mit reichem Inhalt zu erflillen und ibm den dauernden 
Dank seiner Mitblirger und Zeitgenossen zu sichern! 

VIII. 

Anthropologie, Ethnologie, Urgeschichte 
Der Ausdruck "A nth r 0 polo g i e" taucht schon frlih

zeitig bei Vir c how auf - freilich in viel umfassenderem 
Sinne, als ihn der Sprachgebrauch bis dahin angewandt 
hatte. In seiner Skizze "Der Mensch", die er 1848 nieder~ 
schrieb, heillt es yom Humanismus: er sei die wissen
schaftliche Selbsterkenntnis, hervorgegangen aus der Mannig
faltigkeit der Beziehungen der einzelnen denkenden Men
schen zu der immer wechselnden Aufienwelt - "seine 
Basis ist die Naturwissenschaft, sein eigentlicher Ausdruck 
die Anthropologie"; er versteht hierunter "die Erfahrungs
wissenschaft yom Menschen iiberhaupt", indem er als Er
kenntnisquelle nicht blofi die aufiere objektive, sondern 
auch die innere, subjektive Erfahrung betrachtet. Damit 
ging er denn allerdings weit iiber das hinaus, was man 
gemeiniglich unter Anthropologie verstand. Es handelte 
sich hier vorwiegend nur urn eine Sammlung von Einzel
beobachtungen an Menschen der verschiedenen Rassen~ 

urn eine Mischung anatomischer, ethnologischer, palaonto
logischer Ergebnisse, der das geistige Band noch fehlte. 
Die Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte 
hatte freilich eine anthropologische Sektion eingerichtet; 
aber gerade sie flihrte kein sehr beachtetes Dasein, ihre 
Verhandlungen fan den geringen Widerhall. Dies anderte 
sich erst, als auf der Innsbrucker Versammlung 1869 auf 
einen Antrag Car I V 0 g t shin, die Grlindung einer 
D e u t s c hen G e sell s c h a It f ii rAn t h r 0 polo g i e. 
E t h n 0 log i e un d U r g esc h i c h t e beschlossen wurde. 
der dann noch im gleichen Jahre eine B e r lin erG e
sell s c h aft zur Seite trat - beider V orsitz fiel V i r-
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c how zu und von hier an datiert dann die moderne Ent
wicklung dieses Wissenszweiges. Das ungeheure Interesse, 
welches man diesen Forschungen entgegenbrachte, war 
unbedingt angefacht durch die in jener Zeit so leiden
schaftlich erorterten Fragen des Darwinismus, oder besser 
gesagt, der Deszendenztheorie - waren doch damals gerade 
H a e c k e I s Werke "Die generelle Anthropologie der Or
ganismen" und die ~,Nattirliche Schopfungsgeschichte" in 
Aller Hiinden; so ist es wohl auch kein Zufall, daR gerade 
V 0 g t die erwahnte Anregung gab. Aber, daR Vir c how 
nun an die Spitze trat, anderte von vornherein die Rich
tung, in der sich die anthropologischen Arbeiten fortan 
bewegten; als geschworener Feind aller vorzeitigen Theo
rien stellte er als Arbeitsprogramm in erster Linie die 
Sammlung positiven Materials nach wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten auf, lehnte aber jede, auch noch so ver
lockende Schlufifolgerung zunachst abo Gerade seine 
Stellung zum Darwinismus ist deshalb vielfach aufgefallen 
und abfallig beurteilt worden. Man hatte sich wohl vor
gestellt, dan der Schopfer der Zellularpathologie, der ins
besondere in seinem Geschwulstwerk auch die Wandlungs
fahigkeit der "Elementar-Organismen" gelehrt hatte, gerade 
aus diesen seinen Forschungen auch die Konsequenz 
ziehen wtirde, daR auch die ausgebildeten Organism en 
tierischer oder pflanzlicher Natur nun leicht geneigt seien, 
Variationen einzugehen und daR aus der Vererbung solcher 
Varietaten allmahlich bleibende Rassen- oder Arteigenttim
lichkeiten hervorgehen mtifiten; ob dabei im Sinne D a r
win s nach dem Prinzip der Auslese oder infolge sonstiger 
Mutationstendenzen, ware dann erst eine zweite Frage. In 
der Tat hat er auch die Deszendenzlehre als "logisch ge
fordert" anerkannt - einen positiven Beweis aber, so oft 
er namentlich fur den Ursprung des Menschen und seine 
Verwandtschaft mit den anthropoiden Affen erbracht zu 
werden schien, stets bestritten. Es war wohl die dauernde 
Beschaftigung mit der pathologischen Anatomie, die ihn 
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immer wieder mifitrauisch machte und z. B. im N e and e r
t h a I e r S c had e I eine krankhafte Abweichung von der 
Norm, kein Rassenmerkmal erblicken liell; ebenso, wie er 
z. B. die Platyknemie, Formveranderungen an der Tibia 
etwa bei Skeletten aus Steinzeitgrabern, als eine Storung 
ansah, die in der Lebensweise der betreffenden Individuen 
(anhaltende, starke Wirkung der Unterschenkelmuskulatur) 
ihren Grund habe. Es fehlte ihm in!mer die Ausfiillung 
der Liicke, die zwischen den Affen und dem Menschen 
klafft - auch den von Dub 0 i s entdeckten "Pithecanthro
pos erectus", in dem viele das "missing link" erblickten, 
erkannte er nicht an, sondern deutete die Skelettstiicke als 
Teile eines Gibbon. Trotzdem wiirde man, wie gesagt, 
fehlgehen, etwa eine prinzipielle Gegnerschaft gegen die 
Deszendenzlehre anzunehmen. Gewifi erklart Vir c how 
die Entstehung der Rassen schlielllich vom Standpunkte 
des Pathologen aus; eine durch au6ere Einfliisse entstan
dene, bald ausgeglichene Abweichung falIt nach ihm noch 
in das Bereich des physiologischen; besteht die Abweichung 
fort, . so ist sie pathologisch, wenn sie gefahrliche Storungen 
herbeiruft, nosologisch. Urspriinglich ist danach jede Varletat 
pathologisch - durch Vererbung kann sie physiologisch 
werden - Rassen sind "erbliche Varletaten". Man sieht, 
dall diese Auffassung doch derjenigen, welche die Anhanger 
der Deszendenztheorie verfechten, sehr nahe kommt - es 
ist eigentlich bloll das Wort "pathologisch", was den Unter
schied zu bilden scheint. Seither ist uns ja freilich, aus
gehend von den Men del schen Vererbungsgesetzen und 
den vielfachen Zlichtungsversuchen, z. B. von Cor r ens. 
manches ganz neue Licht iiber die Entstehung von Rassen 
und Varietaten aufgegangen - der ratselhafte Vorgang 
des Atavismus ist unserem Verstandnis naher geriickt, die 
Begriffe des Genotypus und des Phanotypus sind neu 
geschaffen, und man kann nur bedauern, dall Vir c how 
selbst zu dies en, rein auf dem Boden der Empirie er
wachsenen Lehren nicht mehr hat Stellung nehmen konnen. 
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Als seine eigentliche Aufgabe betrachtete er es, eine 
methodisch gesicherte Grundlage fUr das Verstandnis der 
menschlichen Rasseneigentumlichkeiten zu schaffen: die 
Anthropologie im engeren Sinne sollte durch Untersuchung 
der Korperformen hiezu das Material liefern j und hier 
fassen schon seine ersten Untersuchungen in WUrzburg 
den Gegenstand in konkreter Weise an: erschloE er damals 
den Einflufl des Schadelbaues, insbesondere des Grund
beins auf die Entwicklung des Gehirns, so suchte er nun 
von hier ausgehend durch sorgfaltige Messungen die Merk
male der einzelnen V olksstamme zu ergrtinden. Nicht bloE 
der bis dahin einseitig verwertete Gesichtswinkel, sondern 
die verschiedensten osteologischen Abweichungen, das Os 
Incae, die Katarrhinie, das Os malare bipartitum wurden 
herangezogen. Viele Tausende von Schadeln sind so von ihm 
untersucht worden - endgtiltige und unbestrittene Resul
tate aber scheint diese Riesenarbeit noch nicht gezeitigt 
zu haben, vielmehr harrt hier noch ein unermefiliches 
Material der abschliefienden Beurteilung. 

Vir c how beschrankte sich aber nicht auf diese 
einzige Forschungsmethode, vielmehr ist seiner Anregung 
auch die genaue Klassifizierung der Schulldnder zu danken, 
die ergrtinden soUte, in welchem Mafie hier noch die 
Zeichen des rein germanischen Typus - blonde Haare, 
blaue Augen, weiGe Haut - erhalten seienj daE die 
Dolichocephalie nicht fur den Germanenschadel charak
teristisch sei, sondern auch den Slaven eigne, hatte er 
fruher schon erwiesen. Das Ergebnis dieser Sammel
forschung (1885) war, daE dieser Typus in Deutschland 
verwischt sei - er fand diesen in Preuflen nur in einem 
Drittel, in Bayern in einem Funftel der Falle. Danach 
mufi eine Rassenmischung, die auch durch aIle modernen 
Staaten gebt, angenommen werden; aber ebenso war durch 
seine Untersuchungen die gehassige Angabe d e Qua t r e
fag e s' widerlegt, der nach dem Kriege von 1870 erklart 
hatte, PreuEen sei uberhaupt nur von einer besonderen 
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"race prussienne" slavischen Ursprungs bewohnt und habe 
daher gar keinen Anspruch darauf, sich als flihrender 
Staat im national geeinten Deutschland zu gebarden. Vi r
c how hat wiederholt, so noch 1889 in Wien, AnlaG ge
nommen, gegen die modern gewordene Rassenhetzerei 
energisch zu protestieren. 

Minder unmittelbar war seine Beschaftigung mit den 
Problemen der eigentlichen E t h n 0 log i e, deren wissen
schaftlichen Ausbau Bas t ian angeregt batte. Hiezu 
waren ausgedehnte Forschungsexpeditionen notwendig ge
wesen, wie wir sie z. B. v. d. Steinen, Seier u. a. 
danken - ihn flihrten seine Reisen nur nach der Troas, dem 
Kaukasus und Agypten und er brachte auch von dort 
mancherlei beachtenswertes Material mit. Vorziiglich aber 
wandte er sein Interesse der Heimat ZU: die V 0 I k s
k u n d e Deutschlands bildete eine seiner Lieblings
aufgaben; unabUissig bemiihte er sich, alte Gebrauche, 
Trachten, Eigenarten des Hausbaues zu studieren und 
auch diese bis dahin dilettantisch betriebenen Forschungen 
durch AnIegung von Sammlungen und Publikationen auf 
eine methodisch gefestigte Grundlage zu stell en. 

In noch hoherem Malle gilt dies von der U r- un d 
V 0 r g esc h i c h t e, die ihn schon friih in den "baltischen 
Studien" beschaftigt hatte. Die Schatze, welche unser 
Boden enthalt, waren friiher nur in sehr unvollkommener 
Weise gehoben und geborgen worden. Das ist anders ge
worden, seit Vir c how seiber den Spaten zur Hand 
nahm und die Ausgrabungen systematisch betrieb. Vor 
~llem waren es die Topferwaren, die seine Aufmerksam
keit in Anspruch nahmen und aus deren Gestaltung er 
wichtige Schlusse zog, me er z. B. fiir die in Posen und 
Schlesien gefundenen Gefii.fie sudliche Vorbilder nachzu
weisen vermochte und durch das Studium der pommerelIl
schen Gesichtsurnen auf den Vergleich mit den Eulen
urnen gebracht wurde, die S chI i e man n in der Troas 
zutage gefordert hatte. Es war G I ads ton e, der sich 
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fur dessen Grabungen interessierte und S chi i e man n an 
Vir c how empfohlen hatte; er leitete dann S chi i e man n 
auf den richtigen Weg, veranlafite, dan die Arbeiten unter 
D 0 r p f e Ids Leitung technisch einwandfrei ausgefuhrt 
wurden, und sicherte dadurch dem lange verkannten, seiner 
phantastischen Deutungen halber vielverspotteten Forscher 
die gebuhrende Anerkennung, namentlich indem er per
sonlich an seinen Ausgrabungen teilnahm, ihm mit viel
fachem Rat zur Seite stand und sich literarisch fur ihn 
einsetzte. 

Fast unzahlbar sind die Diskussionsbemerkungen, die 
Vir c how in den Verhandlungen der Deutschen und der 
Berliner Anthropologischen Gesellschaft niedergelegt hat; 
und wohl hatte Lis s au e r recht, wenn er in der Trauer
feier, die letztere Gesellschaft nach dem Hinscheiden ihres 
Ehrenvorsitzenden veranstaltete, klagte, dan die moderne 
Anthropologie in Vir c how ihren eigentlichen Begrunder, 
Fuhrer und Meister verloren habe. Dies kam auch in den 
zahlreichen Kundgebungen aus dem Auslande zum Aus
druck. Es ist nicht blon die Summe seiner eigenen 
Leistungen, die hiezu berechtigte, es ist nicht minder die 
Tatsache, dan Vir c how seine ganze Personlichkeit, seine 
ganze Autoritat anregend und anfeuernd fUr die Sache 
eingesetzt hat. Der Mediziner mag es vielleicht bedauern, 
daB die unendIiche Arbeit, die er der Anthropologie zu
wandte, der Pathologie verloren gegangen ist, yom all
gemein wissenschaftlichen Standpunkt aus aber muB man 
es um so mehr bewundern, daB er, nachdem er die Medizin 
aus den Banden des Dogmas befreit und ihr die natur
wissenschaftliche Begrundung gegeben hatte, nun in einer 
zweiten Epoche seines Lebens noch einmal eine vollig 
neue, in fruchtbarer Entwicklung begriffene Disziplin ge
schaffen und gefordert hat! Seine "Anthropologie" knupft 
an die Anfange seiner Arbeiten an, sie mag denn auch 
billig als SchluBstein seiner universellen Bestrebungen 
gelten. 
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IX. 

Wirkungen auf In- und Ausland 

Ais einen Grundzug von Vir c how s Wesen haben 
wir sein Bestreben kennen gelernt, sich mit allen den 
grofien Gaben seines Geistes in den Dienst der Allgemein
heit zu stellen. Was er selbst in mtihevoller Einzelarbeit 
gefunden, was er an fruchtbaren Ideen empfangen und 
durchgesonnen hatte, das begehrte er stets auch den Mit
lebenden, im kleineren Kreise der Fachgenossen, wie in 
der breiten Masse des Volkes, ja der gesamten zivilisierten 
Welt zuganglich zu machen, urn so zur weiteren Teil
nahme an seinen Bestrebungen aufzurufen. Es war, wie 
er selbst das nannte und wie B ern h a r d F ran k e I in 
einer schOnen WUrdigung dieses Zweiges seiner Tatigkeit 
weiter ausftihrte, das "G e f ii h I f ii r die K 0 r po rat ion", 
welches hier zugrunde lag, mochte es sich nun urn arzt
liehe oder gemeiniitzige Vereine, urn anthropologische Ge
sellschaften, urn Naturforscherversammlungen oder inter
nationale Kongresse handeln. Zu Beginn seiner Laufbahn 
bilden die Berliner Gesellschaft fUr wissenschaftliche Me
dizin und die Gesellschaft fUr Geburtshilfe die Statten, in 
denen er nicht miide wird, immer neue Befunde und Be
obachtungen fortlaufend mitzuteilen; in den Wiirzburger 
Jahren ist die Physikalisch-medizinische Gesellschaft - ein 
Blick auf die Bande ibrer Verhandlungen lehrt es - aufs 
relchste von ihm bedacht worden; fast aIle Grundgedanken 
der ZelIularpathologie und der Geschwulstlehre hat er dort 
ausgesprochen, und was in den spateren J ahren die Berliner 
Medizinische sowie die Anthropologische GeselIschaft fUr ihn 
und er fUr sie bedeutete, habe ich bereits frtiher betont. N eben 
ihnen waren auch lokale Vereinigungen, wie z. B. die Branden
burgia, oder solche,die bestimmten Zwecken dienten, wie etwa 
der Verein fUr V olkskunde oder der Deutsche Fischereiverein, 
ganz besonders aber gemeinniitzige Gesellschaften, so der 
Handwerkerverein, bevorzugte Statten seiner Tatigkeit. 
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Gleich von Anbeginn aber erstreckt seine Wirkung 
sich weiter: in weit hOherem Grade als heute, wo die 
Spezialisierung der Medizin zur Begriindung zahlreicher 
Einzelkongresse gefiihrt hat, galten urn die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts dieD eu ts chen N a turfors cher
v e r sam m I u n g e n als Zentren, in denen nieht bIos neue 
Ergebnisse der Forschung, sondern die wichtigsten all
gemeinen Tagesfragen zur Erorterung gelangten. Diese 
Wanderversammlungen bildeten so recht den Resonanzboden 
fiir Vir c how s allgemeine Bestrebungen, stellten sie doch, 
nach einem Ausdruck Alexander v. Hum bo ld ts, 
"ein schwaches Lichtbild dessen dar, was von der mythi
schen Einheit des Deutschen Vaterlandes ubrig geblieben 
war"! Was dort in den allgemeinen Sitzungen vorgetragen 
wurde, wirkte weit hinaus und gab Anston zu lebhafter 
Bewegung in ganz Deutschland. So weit ich sehe, trat 
Vir c ho w zum ersten Male 1858inKarlsruhe mit einem 
Vortrag "uber die meehanische Auffassung der Lebens
bedingungen" hervorj er muEte spa.ter noch einmal hierauf 
zuriickkommen, denn immer wieder wurde ihm der Vorwurf 
eines groben Materialismus gemacht, der doch gerade ihm, 
dem "Neovitalisten" gegeniiber ganz ungerechtfertigt war. 
Ausfiihrlich sprach er sieh hieriiber 1863 in S t e t tin aus, in 
der gleichen Versammlung, die auch dadurch denkw-urdig 
geworden ist, dan hier Er n s t H a e eke 1 seinen aufsehen
erregenden Vortrag "Dber die Schopfungstheorie Darwins" 
hielt. Vir c how betitelte seine Rede "Dber den vermeint
lichen Materialismus der Naturforscher", sie bildet ein 
wichtiges Glaubensbekenntnis insofem, als er die vollste 
Freiheit fiir die Forschung fordert, aber streng die Grenze 
zieht, wo diese Halt zu machen gezwungen ist: wahrend 
alIe Lebenserscheinungen sonst sich lokalisieren liefien, 
konne man fiir das Bewufitsein vorla.ufig keine wissen
schaftliehe Formel aufstellen, miisse viebnehr jedem ein
zelnen uberlassen, wie er es mit der Seele, dem Geiste, der 
Religion in Zusammenhang bringen konne; die Natur-
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forschung konne hier noch nicht eingreifen und dtirfe nicht 
in Gebiete sich wagen, die der Wissenschaft nicht zustehen. 
Ein toleranter Ausspruch, der wie eine Vorwegnahme von 
duB 0 i s - R e y m 0 n d s berlihmtem "I g nor a b i m u s" 
klingt; ohne Zweifel hatten gerade die klihnen Gedanken
fllige Haeckels ihn zu solcher Warnung bewogen! Noch 
oft ist Vir c how auf ahnliche Themata eingegangen; 
wenn er 1867 in F ran k fur t "Dber die Fortscbritte der 
modernen Pathologie" sprach, wenn er 1878 in Wi e s
bad e n "die Naturwissenschaft in ihrer Bedeutung fiir 
die sittliche Erziehung der Menschheit" zum Gegenstand 
seiner Betrachtungen machte, so schwebte ihm immer dabei 
der Wunsch vor, Anhanger fiir seine ebenso kritische wie 
mafivolle Lehre zu gewinnen. Es lam sich nicht leugnen, 
dafi der ganz gewaltige Widerhall, den namentlich in den 
Sechzigerjahren seine Reden weckten, zu einem grofien 
Teil auf seine politische Stellungnahme, auf seine Flihrer
schaft im Parlament zurlickzuflihren ist. Man huldigte 
ihm, auch wenn er zu Tischreden das Wort nahm, nicht 
bIos als dem Reformator auf medizinischem Gebiete, sondern 
auch als dem tapferen Vorkampfer fiir ein freies und 
einiges Deutschland. Er hat diese seine politische SteHung 
auch hier nie zurlicktreten lassen. Ais der Konflikt auf 
seinem Hohepunkte stand (1865), sprach er in Han nove r 
liber die nationale Entwicklung der Naturwissenschaft; als 
das neue Reich begrUndet war, wahlte er in R 0 s t 0 c k 
(1871) das Thema "die Aufgaben del' Naturwissenschaften 
in dem neuen Leben Deutschlands", und ahnlich 1877 in 
M li n c hen "die Freiheit der Wissenschaft im modernen 
Staatsleben". Gerade die Naturforscherversammlungen 
schienen ihm fUr solche allgemeine Betrachtungen, wie er 
sie ahnlich auch in seinem Archiv niederlegte, wenn etwa 
ein besonderer Zeitabschnitt seines Erscheinens zu Rlick
blicken Anlafi gab, del' geeignetste Boden. Schon 1861 
hatte er zu S p eye r in einer Rede liber Lor e n z 0 ken 
und die Aufgaben del' Naturforscherversammlungen dar-
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getan, welche Rolle sie als Sammelpunkt fiir die freie 
Forschung auf medizinisch-wissenschaftlichem Gebiet spie
len mi.i.Gten. Unablassig verfolgte er seither den Gedanken, 
diese altehrwiirdige Institution (wir stehen jetzt vor dem 
hundertsten Jubilaum) immer weiter auszubauen und zu 
festigen. Sie hatte bis dahin nur eine sehr lockere Ver
fassung: eine lokale Geschiiftsfiihrung hatte aHe Befugnisse, 
von ihrem guten Willen, noch mehr von ihrer Fahigkeit 
hing es ab, ob die Versammlung dureh die wiirdigsten 
Redner wichtige Fragen behandeln wiirde. Je mehr Spezial
kongresse neben sie traten, je mehr Sektionen sich bildeten, 
urn so grofier sehien die Gefahr, dan der durch sie zu re
prasentierende Zusammenhang sieh 1000n und dadurch ihre 
Bedeutung sich schwachen wiirde. Auf Vir c how s Ini
tiative trat man daher in den Achtzigerjahren einer prin
zipiellen Anderung naher: sein Plan war, die nur ein 
ephemeres Dasein fUhrende Versammlung in eine dauernde 
Gesellschaft mit bleibendem Vorstand und einem wissen
schaftlichen Ausschufi umzuwandeln, die unbeschadet aller 
Freiheit fiir den Verlauf der jeweiligen Tagung doch eine 
Btirgschaft fUr ihre Kontinuitiit, ftir eine sorgsame Vor
bereitung in wissenschaftlicher Hinsicht erhielte. Eigen
tiimlicherweise wurde dies dem "Liberalen" Vir c how wie 
ein Eingriff in alte, freiheitliche Gepflogenheiten ausgelegt. 
In K 0 1 n, im Jahre 1888, kostete es nieht geringe Miihe, 
diese Reform zu einem vorlaufigen Abschlufi zu bringen; 
und im nachsten Jahre, in H e ide I b erg, erhob sich eine 
gewaltige Opposition von Mitgliedern, die die alte Un
abhangigkeit nicht aufgeben, sich eine "Bevormundung" 
nicht gefallen lassen wollten. Erst als nach Vir c how, 
der diese schwierigen Verhandlungen in meisterhafter Ob
jektivitat leitete, Ernst v. Bergmann, Hermann 
v. Helmholtz, Viktor Meyer, Werner v. Siemens 
- also Manner der verschiedensten Berufs- und Partei
richtungen - fiir diese Neuerung eintraten, wurde sie an
genommen; und zwei Jahre spater, in HaIl e, konnte 
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Vir c how dann seiner Befriedigung dariiber Ausdruck 
geben, daB jetzt die Aufgabe der Versammlungen, die in 
der Pflege und Aufrechterhaltung der alten Ideale deutscher 
Wissenschaft, in treuer, hingebender, freimiitiger Arbeit zu 
suchen sei, besser als friiher gelost werden konne, daB 
die gegenseitige Befruchtung und Durchdringung der ver
schiedenen Einzelgebiete naturwissenschaftlicher und arzt
licher Bestrebungen nunmehr gewahrleistet sei. Man wird 
unumwunden zugeben diiden, daB seither das Niveau der 
Versammlungen sich weiter und weiter gehoben hat und 
dankbar auch hierin eine bleibende Wirkung von Vi r
c how s Bemiihungen erkennen! 

Wie die Naturforscherversammlungen haben auch die 
Tagungen der D e u t s c hen G e sell s c haft f ii rAn -
t h r 0 polo g i e seit ihrer Begrlindung in allen Teilen 
Deutschlands und Osterreichs stattgefunden - in Ost und 
West, in Nord und Slid; und bei ihnen kam noch ein 
wichtiges Moment insofern hinzu, als iiberall das ortliche 
Interesse mitsprach: die Art der Bevolkerung, das Studium 
der historischen und prahistorischen Verhaltnisse, oftmals 
gefordert durch Grabungen an Ort und Stelle, driickte 
ihnen einen besonderen Stempel auf. Vir c how war
so bekundet W a Ide y e r - die Seele der Versammlungen; 
"sah man ihn mit dem Generalsekretiir J 0 han n e s 
Ran k e und dem Schatzmeister Wei sma n n, zu denen 
spater noch der osterreichische Freiherr v. And ria n -
W e r bur g trat, am V orstandstische sitzen, so waren alIe 
zufrieden und iiberzeugt, daG die Tagung gut verlaufen 
werde". Vir c how hat bis zu seinem Tode keine einzige 
dieser Versammlungen versaumt. Es hat fast etwas 
Riihrendes, wenn er gelegentlich glaubte, sich gegen den 
Vorwurf der "KongreGbummelei" verteidigen zu miissen. 
Ais die Versammlung 1889 in Wi e n tagte, sprach er die 
folgenden, fUr seine Bestrebungen so bezeichnenden Worte: 
"Wenn wir hieher gekommen sind, so wissen Sie ja, daG 
es ein gemeinsamer Geist ist, der die osterreichischen Ge-
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lehrten und uns durchdringt, !ener Geist der Arbeit zu 
gemeinsamen Zielen, welche, obwohl national, doch den 
hochsten Auigaben der Menschheit zugewendet sind. Wir 
ziehen in der Welt umher, urn fUr diese Zwecke Propa
ganda zu machen, urn den Glauben an die Wissenschaft 
zu starken, ihr neue Anhanger zu gewinnen. Wir sind 
keine Faulenzer, welche herurnziehen und bloU genieUen 
wollen, sondern ernsthafte Arbeiter, von denen jeder sein 
Feld hat und seinen Platz in der Welt einnimmt." 

Es liegt in diesen Worten schon ein Hinweis daraui, 
daU Vir e how stets daraui bedacht war, auch tiber die 
nationale Begrenzung hinaus zu wirken. Noeh als Wiirz
burger Professor (1855) unternahm er eine Reise nach 
Paris, wo er als Mitglied des internationalen statistisehen 
Kongresses tatig war. 1859 folgte eine Fahrt naeh Nor
wegen zum Studium der Lepra - eine Erkrankung, die 
sein Interesse naehhaltig gefesselt hat: noch 1897 war er 
Prasident der Internationalen Leprakonferenz und regte 
durch personliehe Initiative die Ehrungen an, welche 1901 
dem Entdecker des Leprabazillus, Arm a u e r Han sen, 
erwiesen wurden. Immer von neuem ergriff er die Ge
legenheit zur Ankntipfung auswartiger Beziehungen - so 
bereiste er Rufiland, als es sieh, im AnschluU an Qua t r e
fag e s' Angriffe, urn die Untersuehung der Bevolkerung 
in den jetzt sogenannten Randstaaten handelte; und von 
diesem Gesichtspunkte des gegenseitigen Verstandnisses 
der Nationen betrachtete er auch seine Teilnahme an 
internationalen Kongressen. Ais im Jahre 1890 zurn ersten
mal die internationale Arzteversammlung in B e r lin 
tagte und Vir e how, wie das gar nicht anders sein 
konnte, ihr prasidierte, gab er seinen Oberzeugungen be
redten Ausdruck mit den Worten: "Ist das nieht die 
hOehste Auigabe der internationalen medizinisehen Kon
gresse, daU sie in allen ihren Teilnehmern, ja, weit tiber 
die Reihen der Teilnehmer hinaus, in den .Arzten der 
ganzen WeIt zum voUen BewuBtsein bringen, daU die 
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Medizin eine hum an e Wissenschaft sein soIl? Mussen 
wir uns nicht in dem Anblick so groner Anstrengungen, 
die samtlich darauf gerichtet sind, das Wohl der Menschen 
zu fordern, mussen wir uns nicht, einer den andern, daran 
erinnern, dan der arztliche Dienst ein Dienst der Mensch
heit ist? Sollen wir nicht in gerechtem Stolze ob der 
Grone der Opfer, welche der einzelne Arzt, wie oft um 
den geringsten Lohn oder gar ohne Lohn bringt, darauf 
hinweisen, dan die Arzte der ganzen Welt zu so gewaltigen 
Versammlungen, wie diese, nicht zusammentreten, urn per
sonliche V orteile zu gewinnen, um ihre Stellung zu ver
bessern, um sich hoheren Lohn und kurzere Arbeitszeit 
zu sichern, sondern urn sich zu bereichern im Wissen, urn 
sich stark zu machen im Konnen, urn noch mehr als bis
her ihren N ebenmenschen zu dienen?" 

An den Berliner Kongren von 1890 schlossen sich 
dann diejenigen in Rom 1894, M 0 s k a u 1897 und Par is 
1900 an; soweit die Vorbereitungen hiezu Deutschland be
trafen, lagen sie in den Hiinden Vir c how s, der dem 
"Deutschen Reichskomitee" prasidierte. Bei den Versamm
lungen selbst war er unbestritten die gefeiertste und popu
larste Personlichkeit. Niemand wird z. B. verges sen, mit 
welchem Enthusiasmus ihn die russischen Studenten auf 
dem Fest in den gronen Handelsreihen in Moskau buch
stiiblich auf Handen trugen oder welcher Sturm des Bei
falls ihn begrtifite, als er in Paris in der riesigen Salle 
des F~tes die Rednertribune betrat! Gerade an diesen 
letzten Kongren, den er erlebte, knupfte er noch weit
gehende Hoffnungen: als er nach der Heimkehr in der 
Berliner Medizinischen Gesellschaft daruber berichtete, be
tonte er mit Genugtuung, dan kein Zwischenfall den Ver
kehr der Medizinischen Korporation gestort hatte - "auch 
das leise Geftihl des Mifitrauens und eine gewisse peinliche 
Erinnerung an die Vergangenheit, die wir fruher zu er
tragen hatten, all dies war verges sen ; ich habe niemals", 
fuhr er fort, "einen freundlicheren Empfang gefunden als 
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in der franzosischen Hauptstadt". Wenn er dann der 
Meinung Ausdruck gab, dafi wenigstens die Medizin ein 
neutrales Gebiet bleiben werde, dafi wir nicht wieder in 
solche gehassige, unter dem Mantel der Nationalitat sich 
breit machende Feindseligkeiten geraten wurden, wie sie 
uns nur zu lange beschiiftigt haben, dafi in Zukunft die 
Arzte nicht blofi Boten des Friedens, sondern auch der 
Eintracht sein werden, so ist dieser schOne Traum freilich 
wenige Jahre spat~r aufs grausamste zerstort worden! 

Wie hoch er selbst in der Schatzung des Auslandes 
stand, wie die Arzte alIer Nationen in ihm ihren Meister 
verehrten, das kam dann noch einmal zu ergreifendem 
Ausdruck bei der Feier seines 80. Geburtstages. Kein Land 
der Erde, das sich nicht beteiligt hatte, keine medizinische 
Gesellschaft, die nicht ihm zu Ehren eine festliche Ver
anstaltung getroffen, eine gluckwunschende Adresse 
eingesandt hatte. Wenn Manner wie Lor d Lis t e r, 
B a c cell i, Cor n il, S t 0 k vis, Arm au e r Han sen, 
Mar a g I ian 0, T 0 I d t, Pod w iss 0 t z k y, M 0 n tel ius 
- der Raum fehlt, sie aIle zu nennen! - nach Berlin 
geeilt waren, wenn sie aIle ihn neidlos als Fuhrer der 
modernen Medizin anerkannten - welch schoneres Zeugnis 
konnte beigebracht werden fUr den ganz einzigen Einflufi, 
den er auf die Entwicklung unserer Wissenschaft ge
nommen hatte! VVie er seinerseits stets bestrebt war, seine 
grofien Vorganger zu ruhmen, wie er in London das An
denken an Glisson, in Rom dasjenige an Morgagni 
neu be]ebt hatte, so stand er nun am Abend seines Lebens 
da, selbst schon eine historisch gewordene Personlichkeit, 
umstrahlt von der voUen Glorie, die nur das Haupt del' 
grofiten Meister, der wahrhaft Dnsterblichen, Ieuchtend 
schmuckt! 

Am Abend seines Lebens - wenige Monate spater 
erlitt er jenen verhangnisvollen Dnfall, der einen Bruch 
des Schenkelhalses, ein IangesKrankeniager, ein allmahliches 
Erloschen seiner Krafte zur Folge hatte. Nach kurzem 

77 



Hoffnungsschimmer, bewirkt durch die sorgsame Pflege 
unter W. Kortes Leitung sowie durch eine Kur in Teplitz, 
ist er am 5. S'eptember 1902 entschlafen. Die Trauerfeier im 
Rathaus, bei der W a Ide y e r ihm, wie er ihn bei seiner 
Geburtstagsfeier als Erster begriifit hatte, auch die 
letzten Gedenkworte nachrief, die Teilnahme der gesamten 
Bevolkerung Berlins bezeugten, daB man sich wohl des 
Verlustes bewufit war, den Deutschland durch seinen Tod 
erlitten hatte - er war ein Stolz unseres Volkes gewesen, 
urn den uns die anderen Nationen beneideten - daB wir 
ihn besessen und nach Gebiihr gewUrdigt haben, wird aIle
zeit ein Ruhmesblatt in der Geschichte der deutschen 
Wissenschaft bedeuten! 

x. 

Riickblick. Persiinliches 

Wir schauen zurUck: welch weiter Weg, den der aus 
kiimmerlichen VerhiUtnissen kommende pommersche Land
wirtssohn zurucklegte bis zur hochsten, mit allen erdenk
lichen Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen gekronten 
Meisterschaft! Einzelarbeiten uber ein beliebiges Thema 
aus der pathologischen Anatomie bilden den Anfang -
geniale Konzeption einer ganz neuen, allgemeingiiltigen 
Lehre den Hohepunkt - und bis zum Ende sind gewissen
hafte Erfiillung aller iibernommenen Pflichten, strenge Sach
lichkeit, treue, charaktervolle Ausdauer in dem, was er 
fUr recht erkannte, die Wahrzeichen seiner Lebensfiihrung. 

Man hat bei der Beurteilung groBer Manner oft ver
sucht, eine kiinstliche Scheidung danach zu machen, ob 
sie in erster Linie s c hop f e ri s c h oder k ri tis c h ver
anlagt waren, und Vir c how hat sich meist gefallen lassen 
mussen, in die zweite Kategorie eingereiht zu werden. Mir 
scheint diese ganze Betrachtungsweise ungerechtfertigt. J ede 
groBe Neuschopfung bedingt eine Kritik des bis dahin Be-
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stehenden - mag es sich urn Fortftihrung unserer Er
kenntnis auf dem Wege der allmahlichen Entwicklung oder 
urn einen volligen Dmsturz handeln. GewiU mufite Vi r
c how vor aHem Hand anlegen an eine Sauberung der 
geltenden Anschauungen - ohne eine Widerlegung der 
Krasenlehre konnte er tiberhaupt nicht vorwarts kommen; 
dann aber setzt schnell die Periode des eigenen, originellen 
Schaffens ein - das Vaeuum, welches er durch die Be
seitigung der herrsehenden Theorien geschaffen hatte, 
mufite durch neue Tatsaehen und Begriffe ausgefiillt wer
den, und beide stromen ihm nun in versehwenderischer 
Menge zu. 

Es ist selbstverstandlich, dafi eine solche Epoche der 
Produktivitat, wie wir sie namentlieh in Wtirzburg zu be
wundern haben, nieht von unbegrenzter Dauer sein kann. 
Nieht als ware die Sehaffenskraft erlahmt - wir sehen 
gerade bei Vir e how eine Fortdauer unermtidlicher Ar
beit, ja sogar die Begrtindung und Forderung eines ganz 
neuen Wissenszweiges noeh im vorgertiekteren Alter. Aber 
ebenso nattirlich ist es, dafi er nun aueh, im V ollbewufit
sein dessen, was er geleistet und erreicht hat, eine Aner
kennung seines Lebenswerkes erwarten darf - eine An
erkennung nicht jeder einzelnen Tatsache, wohl aber der 
Met hod e, nach der er gearbeitet hat und die ihn zu so 
grofien Erfolgen geftihrt hat. Dnd hier tritt dann freilieh 
das kritisehe Element in den Vordergrund. V orurteils
freie Beobachtung, scharfer Gebrauch der Sinnesorgane -
das erwartete er zunachst von seinen Schtilern; und hier 
konnte er wohl unerbittlich streng werden, wenn er auf 
mangelhafte Logik, auf voreilige Sehlufifolgerungen, insbe
sondere aber auf ungentigende Sorgfalt im "Sehen" traf. 
Konnte er doch aueh auf sich selbst Go e the s Ausspruch 
mit Fug anwenden "Wenn ich meine Augen ordentlieh 
aufmaehe, dann sehe ieh wohl auch, was irgend zu sehen 
ist". Ein htibsehes Beispiel dessen, was er unter "Sehen" 
verstand, erzahlt K a i s e r 1 i n g. Wie er die Medizin als 
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Naturwissenschaft auffaGte, so. forderte er auch vo.n der 
heranwachsenden Generatio.n vo.r allem eine genaue Prii
fung der Tatsachen; und dies nicht etwa blo.G, wie die 
vielen, vo.n Mund zu Mund gehenden Examenanekdo.ten 
bezeugen so.llten, bei der Beurteilung eines anato.mischen 
Praparates, so.ndern in allen Angelegenheiten des taglichen 
Lebens: seine strenge Sachlichkeit war hier das ausschlag
gebende Mo.ment. "I c h h a I tea u f m e i n R e c h t, dar u m 
erk en ne ich au ch das Re c h t der anderen an" 
- dieser Satz kehrt, o.ft variiert, immer wieder. Die "pe
dantische So.rgfalt eines tiichtigen Kanzleibeamten" - so. 
nannte B. F rae n k e I einmal diese Eigenschaft, die er als 
V o.rsitzender in den vo.n ihm geleiteten Vereinen, als Re
dakteur und Leser vo.n Druckko.rrekturen an den Tag 
Iegte, war eine ganz charakteristische Eigenschaft. Dies 
ist auch der Grundzug seiner histo.rischen Schriften -
man betrachte nur seine Arbeiten zur Geschichte des 
Ho.spitalwesens, seine Reden zum Gedachtnis Vo.n J 0.

hannes Miiller, Schonlein, Carl Mayer: durch 
aIle geht die gleiche minutiose Genauigkeit, der nichts zu 
gering scheint, was das Bild runden kann, auch dieselbe 
Pie tat gegen die Manner, die vo.r ihm tatig gewirkt haben. 

Dnd so. verlangte er auch vo.n den Neuerungen auf 
wissenschaftlichem Gebiet, die ihm wahrend seines langen 
Lebens entgegentraten, daG sie ebenso. gut fundiert seien, 
wie das, was er seIber geschaffen hatte. Als C 0. h n h e i m 
mit seiner neuen Entztindungstheo.rie hervo.rtrat, scherzte 
er wo.hl, die Studierenden sahen jetzt iiberall nichts, als 
weifie Blutkorperchen auswandern. Dnd ebenso. wandte 
er sich, als die bakterio.lo.gische Ara begann, gegen die
jenigen, die im blo.llen Nachweis eines Mikro.o.rganismus 
scho.n das Wesen der Krankheit ergrtindet zu haben wahnten. 
Es ist ganz falsch, wenn man annimmt, er habe der Lehre 
vo.n den belebten Krankheitserregern vo.n vo.rnherein feind
lich gegentiberstanden. Niemand hat scharfer als er, scho.n 
im Jahre 1868, also. lange vo.r R 0. b e r t K 0. C h s Ent-
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deckung, Pet ten k 0 fer gegeniiber die Ansicht formu
liert, daIl es wohl einen ,,0 hoI era p i 1 z" geben miisse -
nur hat er immer den strikten Nachweis verlangt und vor 
allen Dingen nicht iibersehen, daB auJler den, wie er es 
zu nennen pfiegte, "botanischen" Forschungen iiber die 
niederen Organismen die allgemei1l hygienischen Ver
haItnisse sowie die Abwehrkrafte des Korpers gebiihrend 
BerUcksichtigung finden miissen - und in dieser Betrach
tungsweise hat ihm der weitere Verlauf der Dinge doch 
wohl recht gegebent So durfte Hue p p e sagen, "dan wir 
jetzt (1893) manches als Infektionskrankheiten aufiassen, 
was 1848 anders gedeutet wurde, ist doch zu selbstver
standlich, als daIl man Vir c how hieraus einen Vorwurf 
machen kann, und auch der fanatischeste Bakteriologe 
kann es doch Vir c how nicht veriibeln, dan er 1848 die 
Fleckfieber-Mikrobien nicht entdeckte, die bis 1893 auch 
noch kein Bakteriologe gefunden hat!" Gewill war Hen Ie 
in dieser Hinsicht noch weitblickender, vorausschauender 
- aber halten wir uns ruhig an die W orte eines so 
scharfen Beurteilers wie Bill rot h, der von Vir c how 
rUhmte, er erhalte sich stete an der Spitze, dadurch, dan 
er den Beobachtungen Rechnung trage und auf diese 
Weise dauernd fordere, dafi er stete gegen die Autoritat 
kiimpfend die Souverii.nitat des einzelnen Beobachters 
predigte! 

Das schiefe Urteil, als sei Vir c how ein ganz ein
seitiger Verstandesmensch mit kiihlem Herzen gewesen, 
hat neuerdings noch durch H a e c k e Is Jugendbriefe einen 
gewissen Nachdruck empfangen. Ich habe fruher schon 
darauf hingewiesen, daJl gerade zwischen diesen beiden 
Charakteren zu tief greifende Unterschiede bestanden, urn 
eine gerechte Wiirdigung zu ermoglichen. Besseres 
Zeugnis konnten die Manner ablegen, die Vir c how seit 
ihrer Jugend in treuer Freundschaft ergeben waren, wie 
etwa Friedrich Korte, P. Langerhans, v. Frant
z ius, S i e g m u n d; das beste aber - da es sich hier 
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urn lITsprtlnglich rein wissenschaftliche Beziehungen 
handelte, die erst durch den unausgesetzten Verkehr einen 
personlichen Charakter annahmen, seine zahlreichen Schiiler, 
Assistenten, Mitarbeiter in der Leitung von Gesellschaften 
und literarischen Dnternehmungen. Es will mir nicht ge
ziemen, der vielfachen, anregenden Stunden zu gedenken, 
die ich selbst dem Meister danke, und in denen ich immer 
wiederholte Beweise seiner Herzensgiite, seines W ohl
wollens empfing; aber wenn ich an seine unmittelbaren 
Schiiler, wie C 0 h n h e i m, v. R e c k Ii n g h a use n, 
K 1 e b s, K u h n e, 0 r t h, Lie b rei c h, P 0 n f i c k, er
innere, die trotz so mancher Abweichungen in ihren wissen
schaftlichen Anschauungen ihm zeitlebens eine ganz per
sonliche Verehrung bewahrt haben, wenn ich Wa 1-
dey e r und v. Be r g man n anfuhre, die ihm eng vertraut 
waren, obwohl sie politisch auf ganz anderem Boden 
standen, wenn ich daran denke, wie B a c cell i ihm eine 
geradezu schwarmerische Ergebenheit widmete, wie 
Cor nil in seinen reizvollen "Souvenirs d'autrefois" die 
in Vir c how s Laboratorium verbrachte Studienzeit zu den 
schonsten Erinnerungen seines Lebens zahlte, wie die 
grollen hollandischen Gelehrten Don d e r s und S t 0 k vis 
ihm in warmer Anhanglichkeit zugetan blieben, dann er
ubrigt sich wohl jedes weitere Wort hierliber. Dnd nicht 
nur die Grollen, auch die Kleinen hingen an ibm - auch 
der Mann aus dem Volke empfand, dall er nicht bloll mit 
dem Verstande, sondern auch mit dem Herzen seine Sache 
flihrte: sprach es doch Y i r c how selbst aus, dall von all 
den zur Feier seines 80. Geburtstages veranstalteten 
Festlichkeiten ihn keine tiefer gerlihrt habe als jene des 
B e r Ii n e r Han d w e r k e r v ere i n e s , die ganz 
spontane Huldigung, die ihm die Bewohner seiner Stralle 
durch abendliche Illumination ihrer Fenster bereiteten, 
und der Grull der Kinder, die ihn, wo er sich blicken 
liell, mit ihrem freundlichen Ruf "G ute n Tag, Her r 
Vir c how!" umdrangten. 

82 



Diese Zeichen der Liebe galten ihm mehr als die 
hOchsten Anerkennungen, die der Staat ihm gewahren 
muUte, die die Fachgenossen ihm willig und immer emeut 
darbrachten. Sie entsprachen auch am meisten der stillen 
und anspruchslosen Fiihrung seines Privatlebens. Nur wer 
ihn dort innerhalb seiner Familie oder im geselligen Kreise 
beobachten durfte, wenn etwa - M a x Bar tel s erzahlt 
sehr eindrucksvoll davon - in den Nachsitzungen nach 
der Anthropologischen Gesellschaft auch der jiingste An
fanger Gelegenheit fand, sich ihm personlich zu nahem 
und von ihm Rat und Anregung zu empfangen, der gewann 
auch einen Einblick in sein tieferes Gemiitsleben. 

Am 28. Dezember 1864 begrub er seinen Vater. "Die all
gemeine Teilnahme der ganzen Stadt", so schrieb er seiner 
Frau, "hat mir den schmerzlichen Gang etwas erleichtert. 
Aber als ich dann drauUen an der offenen Gruft stand, 
als der griingeschmiickte Sarg in den engen vier Erd
wanden stand und ich von dem Erdhaufen, der tiber dem 
Grabe der Mutter lag, die erste Handvoll Erde nahm, urn 
sie hinunterzuschtitten tiber die Leiche des Vaters, da 
brach meine Fassung zusammen und ich muUte mich eilig 
durch den Kreis der Leidtragenden hindurchzwangen, urn 
mich wieder zu sammeln." Schlichte Worte eines ver
haltenen Schmerzes; aber sie sprechen eine beredte Sprache 
und lassen ahnen, wie unter oft ktihl anmutender Rtille 
der grofie Geist R u dol f Vir c how s ein warme Emp
findung barg, und wie nur die strenge Selbstzucht, die 
er tibte, einen Schleier warf tiber das, was in seinem 
Innern vorging. So hat er unter uns geweilt als ein 
Vorbild fester Mannlichkeit, und so wollen wir nicht nur 
des bahnbrechenden Gelehrten, des groBen Genius, sondem 
auch des edien Menschen gedenken! 
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ANHANG 

R u dol f Vir c how s eigene Schriften sind nic1l.t besonders zitiert; ich 
verweise auf die tiberaus sorgf1iltige "V i r c how - Bib I i 0 g rap hie" 
(Berlin 1901), in welcher J. S c h w a I b e mit seinen Mitarbeitern P age I, 
O. S t r a u fl und anderen das gesamte Material in erschOpfender Weise 
zusammengestellt hat. 

Die einzige, meines Wissens bisher vorliegende Lebensbeschreibung 
"R u dol f Vir c how, eine biographische Studie", Berlin, S. Karger 1894, 
von W. Be c her reicht nur bis zu dem genannten Jahre; sie ist wegen 
der eingehenden Analyse von Vir c how s Arbeiten sehr zu empfehlen. 
1m tibrigen wurden zahlreiche verstreute Journalartikel benutzt, so zum 
Beispiel die bei den verschiedenen Jubiliien und Geburtstagen erschienenen 
Festnummern der Berliner Klinischen und der Deutschen Medizinischen 
W ochenschrift; eine sehr gute Charakteristik Vir c how s von E mil 
S chi f f in dessen nachgelassenem Buch "Aus dem naturwissenschaft
lichen Jahrhundert" (Berlin, Georg Reimer, 1902), ein Artikel von 
J. K a s tan, "Nat.-Ztg." vom 4. Dezember 1885; eine Festnummer des 
"Berliner Tageblatt" zum 70. Geburtstag, eine solche des "Tag" zum 
80. Geburtstag usw. 

Fiir die Jugendzeit und die W1irzburger Jahre ist unschiitzbares 
Material erschlossen durch die von Mar i eRa b I herausgegebenen Briefe 
ihres Vaters. (R u dol f Vi r c how, Briefe an seine Eltern 1839-1864; 
Leipzig, W. Engelmann, 1906.) Sie haben erst eine richtige W1irdigung 
des jungen Vir c how ermoglicht, enthalten auch zahlreiche Notizen tiber 
Familienmitglieder, Freunde und Zeitgenossen. Ich habe sie an den 
verschiedensten Stellen dankbar benutzt. Zu den einzelnen Abschnitten 
kommen noch vorwiegend folgende Quellen in Betracht: 

I. Wi 1 he I m R 0 s e r, ein Beitrag zur Geschichte der Chirurgie 
von K a r 1 R 0 s e r (Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1902). Hier sind die 
wichtigsten, auf die "schwabischen Reformatoren" beziiglichen Schriften 
von R 0 s e r, W u n d e rl i c h, K ron 1 e i n abgedruckt. - Hen 1 e und 
P feu f fer, Zeitschrift fUr rat. Heilkunde, Bd. I-X. 

II. Hier ist besonders der von Mar i eRa b 1 herausgegebene 
Briefwechsel zu vergleichen. Zur Familiengeschichte schalte ich hier 
einen Stammbaum ein, den ich der Gtite der Frau Oberregierungsrat 
K Ii. t e G r abo w e r, geb. Vi r c how, verdanke. (Siehe Seite 86). 
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III. Ober die Erstlingsa.rbeiten vgl. besonders C 0 h n h e i m, V or
Iesungen fiber allgemeine Pathologie (Berlin, A. Hirschwald, 1877). 

IV. Ober die Vorgiinge 1848 vgl. M. Len z, Geschichte der 
Universitat Berlin, ll. 2 (Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, S.172fl) 

V. Zur Wiirzburger Zeit ist ,,E r n s t H a e c k e I, Entwicklungs
geschichte einer Jugend, herausgegeben von He in ri c h S c h mi d t" (Leipzig, 
K. F. Kohler, 1901) eine wichtige Quelle. V gl. ferner: K u 11 m a u 1, Aus 
meiner Dozentenzeit (Stuttgart, Adolf Bonz & Co.); derselbe tiber 
F r i e d ric h, D. Arch. f. Klln. Med., 1853, Bd. 32. E. R i n d fIe i s c h, 
B. K. W., 13. Oktober 1901. B. v K ern, Das Problem des Lebens 
(Berlin, A. Hirschwald, 1909). Zur Zellularpathologie: L u bar s c h und 
R 0 a a I e in As c h 0 f f s Lehrbuch d. allg. Pathologie, Bd. I (Jena 
Guatav Fischer, 1921); L u bar s c h, Die Zellularpathologie (Jahres
kurae f. ii.rztl. Fortbildung, Miinchen, J. F. Lehmann, 1905) sowie die 
Lehrbficher von C 0 h n h e i m, Perl a -Nels 0 n u. a. Ferner Bill rot h, 
Briefe, IV. Aufl. (Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1897) 
S. 30, 39, 80, 148. 

VI. J 0 h. 0 r t h, Arbeiten aus dem Patholog. Institut der Univ. 
Berlin (Berlin, A. Hirschwald, 1906) S. 1-16. M. Len z, I. c. S. 312 fl. 

VII. Stenograph. Bericht der Verhandlungen des preuJlischen Ab
geordnetenhauaea, 1862 fl. - v. S y bel, Die Begriindung dea Deutschen 
Reiches durch Wilhelm I., Volksausgabe, III. Aufl. (Miinchen und Berlin. 
R. OIdenbourg, 1903), V., S. 323. - Aua B ism arc k s BriefwechseI, An
hang zu den Gedwen und Erinnerungen (Stuttgart und Berlin, J. G. 
Cotta, 1901), S. 379 fl. - P. Langerhans, Ber!. Klln. Woch., 
13. Oktober 1901; F. Hue p p e, ibid. - E ria man n, D. m. W., 
13. Oktober 1901. 

VIII. Lis s a u e r, Zeitschr. f. Ethnol., Bd. 34, S. 331 fl. Boa a, 
Science, N. L. XVI, 1902. v. W a Ide y e r - H art z, Lebenaerinnerungen 
(Friedrich Cohen, Bonn, 1921), wo auch viel einzelne, peraonliche Ziige. 

IX. B. F ran k e 1, Berl. Klin. W och., 13. Okt. 1901. 

X. Berichte tiber die Feier von Virchows 80. Geburtstag, Berl. 
Klin. Woch., 1901. Vir chow, Dank an meine Freunde (V. Arch., 
1902). - Bar t e Is, Zeitschr. f. Ethnol., Bd. 34. - C. Po s n e r, 
Gartenlaube, 1902, Nr. 39. - K a i s e r 1 in g, Arb. a. d. Pathol. !nat. 
d. Univ. Berlin, S. 101. - 0 r t h, Senator, Berl. Klln. Woch. 1902. -
W. K 0 r t e, Vi r c how s Ietzte Krankheit, ebd. 

Das beigegebene Bildnia R u dol f Vir c how s ist nach einer, 
im Jahre 1898 in London angefertigten Aufnahme hergeatellt und bisher 
noch nicht veroflentlicht; ich verdanke es der Freundlichkeit von Frau 
Liab eth Virchow. 
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