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V orfahren nnd Kinderzeit. 
Wohl dem, der seiner Vlitcr gern gedenkt! 

Goethe, Iphigenic. 

Del' Stammvatel' des Frankfurter Zweiges meiner Familie, Johann 
N i k 0 I a u s K (j ru e r, wurde 1710 zu Rodach in Th iiringen als drittes von 
sechs Kindern eines Schlossermeisters geboren. Wie seiu Vater waren auch 
sein Grossvater, Urgrossvater und Ur-Urgrossvater Schlossermeister in Rodach 
gewesen. 1730, in seinem 20. Lebensjahre, kam er nach Frankfurt am 
Main und verschaffte sich seinen Lebensunterhalt als Buchhalter in dem 
noch heute bestehenden S c h a r ff schen Eisengeschaft in del' Fahrgasse und 
spater als Kanzlist bei del' "Oberrheinischen Kreisdiktatur". Er heiratete 
zweimal, 1734 und 1757, erwarb bei del' zweiten Vermahlung das Frank
furter Biirgerrecht und zeugte vierzehn Kinder, in jeder Ehe sieben. 

Da er mit Gliicksgtitern nicht gesegnet war -- sein Vermogen gibt er 
selbst 1757 auf 300 Gulden "sowohl baarem GelrIe alss Haussrath" an -, 
musste er sich den Broterwerb fUr seine grosse Familie recht sauer werden 
lassen. Trotzdem fand er Zeit zum Beobachten, Sammeln und Ziichten 
von Schmetterlingen und anderen Insekten und kam hierdurch in einen 
regen wissenschaftlichen Verkehr mit dem trefflichen Miniaturmaler und 
Naturforscher Rosel von Rosenhof, del' in seinem prachtvoll illustrierteil 
\Verke "Monatlich herausgegebene Insektenbelustigung" K 0 rn e l' s Beob
achtungen wiedergegeben hat. Dr. Max Schmidt, Korners Biograph'), 
bat die wichtigstel1 diesel' Beobachtungen aus dem Roselschen Werke 
zusammengestellt. Sie el1thalten keine blosse Naturgeschichte, sondern auch 
die schlicht erzahlten Erlebnisse des Beobachters beim Sammeln und Ziichtell, 
so dass wir seine kleinen Leiden und Freuden mitmachen und an seiner 
Spal1nung und Erwartung, an seinen Entdeckungell und Uberraschungen 
teilnehmen. Er betrachtete jedes Geschopf als Teil eines grossel1, herrlich 
geordneten Ganzen und verlieh seinen Empfil1dungell des StaUl1ellS und del' 
Bewunderung hieriiber oft einen wiirdigen, mit einem·Zuge ungekiinstelter 

') Archiv fUr Frankfurts Geschichte nud Knnst. VI. Band, 1877. 

K 0 rn e 1'. Erinnerungen. 1 



2 Vorfahren und Kinderzeit. 

Frommigkeit gemischten Ausdruck. Von Eeinen zahlreichen Beobachtungen 
ist heute noch eine wertvoll: er ist del' einzige Gewahrsmann fUr das 
damals haufige Vorkommen eines, den Mittelmeerlandel'll angehorigen 
merkwiirdigen Insektes, des "wandelnden Blattes" (Mantis religiosa), bei 
Frankfurt, und auf ihn bezieht sich sein beriihmter Zeitgenosse Linne, wenn 
er von diesem 'Tiere sagt: "habitat in oriente et australi Europa Franco
furtum ad moenum usque". Der Fundort war nach miindlicher "Ober
lieferung del' Lerchesberg, die Hohe jenseits des Maines, auf welche Go e the 
Fausts Osterspaziergang verlegt hat. - Johann Nikolaus Korner starb 
1773 im Alter von 63 Jahren. Acht von seinen vierzehn Kindel'll waren 
ihm im 'Tode vorangegangen; die iibrigen blieben teils unverheiratet, teils 
star ben sie kinderlos, und nur dem jiingsten Sohne, Johann Jakob, der 
beim'Tode des Vaters erst drei Jahre zahlte, war es vergonnt, den Stamm 
fortzufiihren. 

Auch Johann Jakob Korner (1770-1823) war mit Kindel'll reich 
gesegnet; er hatte sechs Sohne und drei 'Tochter. Wie im Hause des Vaters 
war auch in dem seinigen stets Schmalhans Kiichenmeister. Er betrieb 
an fangs das Backerhandwerk im linksmainischen Stadtteil Sachsenhausen; 
1812 gab er es auf und nahm die 'Torwarter- und Zollnerstelle am Eschen
heimer 'Tor an, die ihm ausser freier Wohnung jahrlich 150 Gulden Gehalt, 
3 Klafter Brennholz und von jedem Einwohner, der noch abends nach 
'Torschluss in die Stadt wollte, einen Batzen (= etwa 12 Pfennige) einbrachte 1). 

'Trotz dieser diirftigen Einnahme gelang es ihm, seinen Kindel'll eine fiir 
jene Zeit gute Schulbildung zu verschaffen, so dass sie sich friihzeitig selbst 
weiterhelfen konnten. Die Madchen arbeiteten schon als Kinder in einem 
Putzgescilaft und begriindeten, kaum selbst erwachsen, eine Kleinkinder
schule, wahrend die Kl1aben sich mit eil1er Ausl1ahme verschiedenen Hand
werken zuwandten. 

Diese Ausnahme betraf meinen Grossvater vaterlicherseits, Max im iii a n 
Korn er, geboren 1805. Er erhieIt eine Freistelle im Gymnasium und 
erwarb sich bald die Mittel zu seinem Unterhalte durch Nachhilfeunter
richt schwacherer Mitschiiler. Ein schon friih entwickeltes 'Talent zum 
Zeichnen und Malen machte es ihm moglich, sich seIber einen Schulatlas 
anzufertigen, wei 1 fiir die Anschaffung eines solchen kein Geld vorhandel1 
war. 1823 ans dem Gymnasium entlassen, studierte er in Halle und 
Heidelberg die Rechte und bestand das Doktorexamen in Heidelberg 
"insigni cum laude". Er hat es zum Senator und zum Prasidenten des 

') Sein Torwltrtel'haus, direkt vor dem Eschenheimer Turm gelegen, ist 1864 ab
getragen worden. Der Frankfurter Kunstler Theodor Rei ff ens t e i n hat es im Bilde 
erhalten. 



K (; r n e r, Erinnerungen. Tafel I. 

Johann Nikolaus Korner. 

J. F. Bergmanns Verlag, Miinchen und Wiesbaden. 



V orfahren und Kinderzeit. 3 

Appellationsgerichtes seiner Vaterstadt gebracht. 1865 trat er in den Ruhe· 
stand und ist 1875 einem Schlaganfalle erlegen. - Seine Frau, Henriette, 
war eine Tochter des Amtmanns Luck zu Beerfelden im Odenwald, der 
aus der morganatischen Ehe eines Erbacher Grafen stammte. Dieses Grafen· 
geschlecht fli.hrte seinen Stammbaum bis auf Karl den Grossen zurli.ck. 
Auf einen so hohen Ahnen war ich als Kind sehr stolz und betrachtete 
sein Standbild auf der alten Mainbrli.cke stets mit Andacht, bis mich der 
Vater belehrte, dass die Erbacher Genealogie der historischen Kritik nicht 
standhalt. Grossmutter Henriette, gestorben 1868, ist mir als stille, freund· 
liche Frau in Erinnerung. Sie hat ihrem Manne ausser meinem Vater 
noch drei Sohne und eine Tochter geschenkt. 

Maximilians Bruder Ferdinand, geboren 1807, ist mein Grossvater 
mli.tterlicherseits geworden, da seine alteste Tochter, Elise, 1857 den Ehebund 
mit dem iiltesten Sohne Maximilians, meinem Vater, schloss. So kunnte 
die seit Johann Nikolaus im Ahnenplasma der Familie schlummernde 
Freude an der N aturbeobachtung nach Uberspringen dreier Generationen 
von zwei Seiten her auf mich vererbt werden und in mir wieder zur 
Entfaltung kommen. Grossvater Ferdinand widmete sich dem Kunsthandwerk, 
ging nach damaliger Sitte als Handwerksbursche zu Fuss auf die Wander
schaft, die ihn bis nach Innsbruck fli.hrte, und leistete 1831 den Bli.rgereid 
als Maler- und Lackierermeister. Seine Haupterwerbsquelle war das 
Lackieren von Staats- und Privatkarossen fli.r eine Offenbacher Wagenfabrik, 
spateI' auch von Eisel1bahl1wagen fli.r die Reiffertsche Fabrik in Bocken
heim. Mehr Freude machte ihm das kunstlerische Malen der Wappen 
auf Firmen- und Konsu1atsschildern und Wagentiiren. So hat er auch 
das Wappen des preussischen Bundestagsgesandten Otto von Bismarck auf 
dessen Wagentiiren gema1t. 1862 gab er sein Geschiift auf, da sein Sohn 
Theodor, del' es hatte fortfuhren sollen, del' Lungenschwindsucht erlegen 
war, und widmete sich dem Bauen von Mietshausern. 1887 ist er, 80 Jahre 
alt, an den Folgen eines 'Sch1aganfalls gestorben. - Er war verheiratet 
mit Katharina, geb. Schmidt, und hatte ausser del' altesten Tochter Elise, 
meiner Mutter, noch zwei Sohne und eine Tochter. Grossmutter Katharina 
war eine arme Waise gewesen und ist, als sie durch das bluhende Geschaft 
ihres Mannes in behag1ichen Woh1stand gekommen war, Hi.r sich selbeI' 
fast iibertrieben anspruchs10s geb1ieben, hat aber kein Opfer fur die Aus
bi1dung und das Wohlergehen ihre1' Kinder gescheut und fur deren zahl-
1'eiche Freunde und Freundinnen stets ein offenes Haus gehalten. Auch 
del' fo1genden Generation konnte sie Doch bis zu ihrem 1875 erfo1gten Tode 
iihn1iche Freuden und Vortei1e bieten. 

Mein Vater, Wi 1 h e1 m K (j rn e 1', geboren 1832 als iiltester Sohn Maxi-
1* 



4 Vorfahren und Kinderzeit. 

milians, wurde wie diesel' Jurist. Zur Zeit seiner Berufsausbildung in den 
50 er J ahren des vorigen J ahrhunderts kamen die Rechtsgelehrten viel schneller 
zu Brot als heutzutage. Er hat in Tubingen und Heidelberg studiert, 
schon am Schlusse seines 5. Semesters den Doktorhut "summa cum laude" 
erworben und einige W ochen spater das Frankfurter Staats exam en bestanden, 
worauf er sich sogleich als Advokat (Rechtsanwalt) niederlassen durfte. 
Nach zwei Jahren trat er als Stadtamtsaktuar in den Justizdienst del' freien 
Reichsstadt, wurde 1864 Stadtamtmann (Amtsrichter) und nach del' Annexion 
Frankfurts im preussischen Dienste spater Landgerichtsdirektor und Ge· 
heimer Justizrat. Er besass die Gabe del' ernst en und heiteren Diehtkunst 
und del' feinen, oft durch kostlichen Humor gewurzten Rede und galt als 
Muster eines vortrefflichen, menschenfreundliehen Richters. Durch sein 
Beispiel erzog er mich und meine Geschwister zu strenger Rechtlichkeit 
und ernster Pflichterfiillung. Was er sonst noch und was die Mutter uns 
Kindern gewesen ist, solI im weiteren Verlaufe meiner Erinnerungen 
mit dankbarer Liebe berichtet werden. 1900 ist del' Vater, 68 Jahre alt, 
einer Herzlahmung erlegen. Die Mutter war ihm schon 1885 nach 28jahriger, 
uberaus glueklicher Ehe entrissen worden. 

Aus diesel' Ehe bin ich als Erstgeborener am 10. Mai 1858 hervor· 
gegangen. 1859, 1865 und 1868 wurden den Eitel'll noeh Qrei Tochter 
beschert, die mit mil' frohlich heranwuchsen. Da ieh keine Sohne habe, 
und del' einzige andere Trager des Namens aus meiner Generation unver· 
heiratet geblieben ist, wird del' Frankfurter Zweig del' Familie Korner 
bald im Mannesstamme erlosehen sein. 

Del' Hauptschauplatz meiner Kinderspiele war bis 1865 die westliche 
Innenstadt; dort wohnten wir in del' neuen Rothofgasse nacheinander in 
drei Huusern meines Grossvaters Ferdinand, von denen eins einen grossen 
Hof, und die allderen geraumige Garten hatten. Viel grosser war del' 
Garten des Grossvaters Maximilian am Griineburgweg in del' nordlichen 
Aussenstadt odeI', wie man damals sagte, "VOl' dem Eschenheimer Tore". 
Auch wir zogen 1865 "VOl' die Tore", an die Gret1Ze des bebauten Gelandes 
im Westend, zuerst in die Westend·, zuletzt in die Savignystrasse. Da 
breiteten sich Felder und Wiesen VOl' uns aus, die sich nach Nordwesten 
bis zu den blauen Hohen des Taunus zu erstrecken schienen und nur 
durch das Rodelheimer Waldchen unterbrochen wurden. Naeh Westen 
reichte del' Blick ungehindert bis zu dem damals einzigen Kirchturm von 
Hochst. Etwa 20 Minuten von unserer Wohnung entfernt stand im freien 
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Felde del' Tul'm der Galluswarte, und neben ihm lag del' Hellerhof mit 
einem grossen Teiche, aus dem an warm en Fruhlingsabenden, wenn der 
gluhende Sonnenball hinter den Bergen verschwunden war, das Quaken 
der Frosche zu uns heruberschallte. 

Wahrend mir nur wenige der Gespielen in Erinnernng geblieben sind, 
die sich mit mir in ungebulldener Freiheit wie Landkinder anf diesem 
weiten Gebiete 1) getummelt haben, sehe ich das Gelande noch deutlich in 
seinem damaligen Zustande VOl' Augen. Wie hat die Zeit da alles geandert! 
Die Felder, auf denen wir unsere Drachen steigen liessen, bedeckt jetzt 
der Hauptpersonenbalmhof; wo wir auf uberschwemmten Wiesen Schlitt
schuh liefen, breitet sich der Gut"erbahnhof aus; del' Hellerhof mit seinem 
Teiche ist liingst verschwulldell, und nur die Galluswarte steht noch als 
Denkmal alter Zeiten inmittell eines neuen grossen Stadtteils zwischen dicht 
gedrangten Hauserma~sen versteckt. 

Fur die Bedeutung Frankfurts als freie Reichsstadt und Sitz des 
Bundestages fehlte dem Kinde noch das Verstandnis, und von den politi
schen Kampfen, welche die grossen Ereignisse del' Jahre 1866 und 1870/71 
vorbereiteten, erfuhr ich wenig. Die Handel der Welt traten zum ersten 
Male in meinen Gesichtskreis, als ich 1864 fUr die Verwundetell in Schleswig
Holstein Scharpie zupfen musste. Von den Begebenheiten des Jahres 1866, 
die Frankfurt urn seine Selbstandigkeit gebracht haben, sind mir wohl 
manche Bilder im Gedachtnis geblieben, im ganzen abel' kann ich das 
Selbsterlebte nicht mehr sicher von dem trennen, was ich spateI' uber die 
Ereigllisse in jener Zeit erfahren Labe. Doch ist es mil' noch gut erinnerlich, 
dass der Vater preussisch, del' Grossvater Ferdinand osterreichisch gesinnt 
war. Zerwurfnisse, wie einst in der Goetheschen Familie, sind aber aus 
dieser entgegengesetzten Parteinahme nicht entstanden. 

Die Freuden memer Kindheit wurden von Anbeginn getrubt durch 
schwere Sorgen urn Leben und Gesundheit meiner Mutter. Seit 1857 hatte 
sich die Lungenschwindsucht in Ullsere Familie eingeschlichen und inner
halb dreier Jahre meine Mutter und ane ihre drei Geschwister, sowie die 
drei Bruder meilles Vaters befalleu, und in kurzer Frist starben vier von 
den sieben Erkrankten. Meine Mutter war schon VOl' ihrer Verheiratung 
auffallend mager geworden, hatte aber 1858 und 1859 die ersten Wochen-

1) Der Jlll'ist Fester, der einige Jahre vor mir auf diesem Gebiete gespielt hat, 
beschreibt einen Teil dieses Gelandes ausHthrlich in seinen "Jugenderinnerungen" (Halle a. S. 
bei M. Niemeyer, 1911). 
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betten gut uberstanden. Dann war die Krankheit III welllgen Monaten 
Zum volligen Ausbruch gekommen. 

Damals galt die Lungenschwindsucht Doch fast allgemein fur un
heilbar. Wohl hatte man bei Leichenoffnungen hier und da abgeheilte 
tuberkulose H erde in den Lungen gefunden, abel' solche Vorkommnisse 
als Kuriosa angesehen und nicht weiter uber sie nachgedacht. War die 
Krankheit ausgebrochen, so begnugte man sich damit, das Leiden fest
zustellen, und uberliess die Kranken ihrem Schicksale; hochstens behandelte 
man sie symptomatisch und schickte die wohlhabenderen in ein warmes 
Klima. So hatte ein Bruder meines Vaters, K a rl, Leutnant im Frankfurter 
Linienbataillon, nutzlos einen Winter in AlgieI' verbracht, und meiner 
Mutter Bruder R u dol f, ein talentvoller Maler, war krank nach Italien ge
zogen, um sein friihes Grab im Schatten del' Pyramide des Cestius zu 
finden 1). Die iibrigen del' Krankheit fruh erlegenen sind in del' Heimat 
gestorben. 

Doch die Erlosung del' Arzte aus ihrer volligen Ohnmacht gegeniiber 
diesel' Krankheit war nahe. Ein junger Arzt in dem schlesischen Gebirgs
dode Gorbersdorf, Her man n B I' e h mer, hatte 1853 den Schluss gezogen: 
weil zillaIlige Sektionsbefunde lehrten, dass die Lungentuberkulose in ein
zeIn en Fallen ohne arztliches Zutun geheilt sei, durfe man ihr gegenuber 
nicht mehr untatig bleiben, sondern musse versuchen, durch rationelle 
Behandlung mehr Heilungen herbeizuftihren. Brehmers nach echt hip
pokratischen Grundsatzen ersonnene Heilmethode 2) hat sich glanzend be
wahrt, wurde abel' jahrelang von del' arztlichen Welt bald ignoriert, bald 
verspottet, ja ihr Verkunder wurde vielfach fur einen Scharlatan gehalten, 
und die preussische Regierung verweigerte ihm lange die Konzession zur 
Errichtung einer Heilanstalt. Nul' wenige A.rzte gewannen schon in den 
ersten Jahren Zutrauen zu dem kLihnen Neuerer, in Frankfurt als erster 
unser Hausarzt Adolf S c h mid t. Er wagte es, die Kranken unserer Familie, 
zuerst meine Mutter, nach Gorhersdorf zu schicken. Die Reise von Frank
furt dorthin erforderte damals noch drei 'rage, und aIle Welt riet von dem 
scheinbar unsinnigen Vorhaben ab, einer Sterbenden eine so beschwerliche 
Fahrt zuzumuten, abel' Adolf S c h mid t bestand darauf. Als die Kranke 
durch Wagenfahrten auf die Reise vorbereitet werden sollte, weigerte sich 
de.r Kutscher, mit ihr andel'S als im Schritte zu fahren, und auf del' Eisen
hahn musste mein Vater horen, dass Leute, die in das gleiche Abteil 
kamen, entsetzt umkehrten mit del' Bemerkung, .sie wollten nicht mit einer 

1) Der Friedhof der Protestanten in Rom liegt bei der Pyramide des Cestius. 
2) Dber B rehmers Heilmethode vgl. Flitgg e, Nachruf an Dr. Hermann Brehm er, 

Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann, 1904. 
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Leiche reisen. Doch das Wagnis gelang. Nach del' ersten Untersuchung 
in Gorbersdorf rich tete die Kranke mit Aufbietung des geringen Restes 
ihrer korperlichen und seelischen Krafte die bange Frage an B r e h mer, 
ob sie wirklich die Schwindsucht hatte, und er untwortete: "gewiss haben 
Sie die Schwindsucht, deshalb hat Sie ja Schmidt zu mir geschickt". 
Diese Offenheit erweckte sofort das volle Vertrauen der Kranken zu ihrem 
neuen Arzte, und als sie auf die zweite Frage, wie lange sie noch leben 
konnte, die kurze und bestimmte Antwort erhielt: ,,25 Jahre", sah sie voll 
freudiger Zuversicht ihrer Heilung entgegen. Mit dies em Willen zur Ge
nesung war die beste Grundlage zu einer guten Kur gelegt, und Brehmer 
hat sich bei dem Versprechen einer Lebensverlangerung um 25 Jahre nur 
um 2 Jahre geirrt! In wenigen Monaten uberwand meine Mutter in Gorbers
dOrI das schwere hektische Fieber, die erschopfendell Nachtschweisse horten 
auf, reger Appetit stellte sich ein, und Korperfulle und Leistungsfahigkeit 
nahmen sichtlich zu; die Krankheit wurde, wie man heute sagt, stational'. 

Die Kunde von diesem, damals fast unglaublichen Heilerfolge vel'
breitete sieh schnell in Frankfurt und von da aus weithin. Meine Eltern 
wurden mit brieflichen Anfragen uberschuttet, ob das Wunder wahl' sei, 
von dem man erzahlte, und mancher Sehwerkranke kam seIber, um sich 
bei meiner Mutter Trost und Hoffnung zu holen. 

B I' e h mer hat wiederholt bekannt, dass das Aufsehen, welches gerade 
diesel' Fall erregt hatte, machtig zum Siege seiner Bestrebungen beige
trag en hat. Er besuchte meine Eltern oft in Frankfurt und eroberte als 
Lebensretter del' lieben Mutter im Sturm unsere Kinderherzen. Ieh hatte 
das Gluck, diesen vortreffliehen Mann aueh spater noch oft zu sehen, zum 
letzten Male, als ich schon selbst Arzt war. Auf stattlichem Korper trug 
er einen ausdrucksvollen Kopf, umlockt von langem und vollem schwarz
braun em Haar und Bart. Damit kontrastierten merkwurdig seine he11-
blauen Augen, die gar freundlich blicken, abel' auch scharfe Blitze schleudern 
konnten. Noch imponierender wirkte seine Erscheinung im Alter, als 
Haar und Burt schneeweiss geworden waren. Ein neuer Phidias hatte kein 
wurdigeres Vorbild fUr den olympischen Zeus find en konnen. Nul' weI' 
ihn gekannt hat, kann den faszinierenden Einfluss begreifen, den er auf 
seine Kranken ausubte. 

War nun auch das Leiden meiner Mutter stational' geworden, so traten 
immer wieder neue Nachschube auf, die Wiederholungen del' Kur notig 
machten, und so musste die Kranke in den Jahren 1860-1871 elfmal die 
lange Zeit von Mai bis Oktober fern von Mann und Kindern in Gorbers
dorf verbringen. Wir Kinder freuten uns immer schon Monate zu fruh 
auf den Herbst, der uns die Mutter wiederbringen soUte. War sie endlich 
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gekommell, so lebte die ganze Familie nur fur sie, und sie lohnte diese 
Liebe mit urn so treuerer Sorge fur Mann und Killder. Gern lauschte ich 
ihren Erzahlungen von Gorbersdorfer Leidensgefahrten 1); dabei schlich 
sich eine tiefe Teilnahme fUr Menschenleid und ·schicksal in die kindliche 
Seele ein, und alsbald regte sich del' Wunsch in mil', spateI' einmal andereu 
Kindern die Mutter zu erhalten, wie es Brehmer mit unserer Mutter 
getan hatte, denn '~wo sich die Liebe zum Menschen findet", sagt del' alte 
Hippokrates, "da stellt sieh auch die Liebe zur Heilkunst ein'i. 

Wenn die Mutter in Gorbersdorf weilte, sOl'gten neben dem Vater 
und einer liebreichen Tante die beiden Grosselternpaare treulich fur uns 
Kinder. Die Grossvater, noch tatkraftige, abel' fruh von Berufsarbeiten 
befreite Manner, hatten Zeit genug, sieh del' Enkel anzunehmen. Gross· 
vater Maximilian pflegte seinen Gartell selbst und hatte eine hubsche 
Huhnerzueht. Er lehrte uns Kinder die Vogel kennen und beim Nisten 
beobaehten. In geradezu kUllstlerisehen Handarbeiten war er Meister. So 
hatte er fUr seine Ellkel unter vielem anderen ein Modell del' Frankfurter 
Hauptwaehe und ein Schattenspiel mit bewegliehen Figuren angefertigt, 
Dinge, die 110eh heute vorhanden sind und die Bewunderung del' Beschauer 
erregen. Die bewegliehen Figuren des Schattenspiels sind teils von solcher 
Feinheit, dass sie K 0 new k a schen SilhouetteIi ahneln, teils Karikaturen 
von iiberwaltigender Komik. Diese und ahnliche selbstgefertigte Herrlich
keiten erschienen jedes Jahr zu Weihnaehten, urn dann wieder zu vel'
sehwinden; darum waren sie uns immer neu. Gekaufte Spielsachen kannten 
wir kaum. 

Die gleiche Fahigkeit in kunstlerischen Handarbeiten besass Gross
vater Ferdinand. Er baute mil' mit Hilfe meines Vaters eine Lokomo
tive mit Tender und einen Eisenbahnwagen, del' Abteile del' drei Klassen 
enthielt. Die Sitze del' 1. Klasse waren mit roten, die der 2. mit brauneu 
Samtpolstern versehen, und die Fenster an den Wagentiiren konnten auf
gezogen und geschlossen werden. Da fehlte niehts; Trittbretter, Wag en
federn, Sehmierbuehsell, Koppelullg und Puffer waren vorhanden. leh 

') Unter den Bildern von Leidensgenossen, die meine Mutter aus Gorbersdorf mit
gebracht hat, befand sich auch das des damaligen Hauptmanns in der Gardeartillerie 
Grafen Waldersee, des spltteren Feldmarschalls. Er wurde vollig geheilt, und ich 
konnte ihm dieses Bild, von dem er keinen Abzug mehr besass, 1898 zuruckgeben. Ein 
anderer, ebenfalls vollig geheilter Leidensgenosse meiner Mutter war Heinrich S e ide 1, 
der liebenswurdige llioderdeutsche Dichter und Naturfreund. Er hat seine Gorbersdorfer 
Erlebnisse in seinen Lebenserinnerungen ("Von Perlin nach Berlin") sehr hubsch erzlthlt. 
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erinnel'e mich noch, wie die Wagendecke aus drei Lagen grosser Zigarrell
kistellbretter zusammengeleimt, dann auf einer Seite befeuchtet und an 
del' Ofenhitze in die gleichmassige doppelte Wolbung gebracht wurde. 
Grosse Freude machte schliesslich del' schone glanzende Lackfarbellanstrich. 
Del' Tender hatte eine Bremse, bei deren Gebrauch aIle Radel', jedes von 
beiden Seiten, durch Bremsklotze gefasst wurden. Beim Bau del' Lokomo
tive fuhrte mich del' Grossvater oft auf die BahnhOfe, um mit mil' die 
Einzelheiten einer so komplizierten Maschine zu stndieren. Bei dies em 
vortrefflichen Allschauungsunterricht habe ich fruhzeitig sehen und ver
gleichen gelel'l1t, wahrend die Auswahl del' zum Bau notigen Materialien 
meine Phantasie anregte, und <'lie Zurichtung des brauchbar gefundenen 
meine Handfertigkeit ubte, da ich immer he1£en durfte, so weit ich es 
konDte. Da entstanden aus grossen Zwirnrollen die Zylinder, aus Haar
nadeln del' Rost des Feuerkastens, aus einem alten SchirmgesteIl die Trieb
stangen und Ventilhebel, aus winzigen Nageln die Nieten usw. Was nicht 
passte, wurde mit Laubsagen, Zangen und Feilen in die richtige Form 
gebracht. Del' Windkessel del' Lokomotive wurde aus Pappe uber einem 
Tassenkopf, del' Schol'l1stein uber einem Stocke geformt. Fur den Anstrich 
wurde die Bestimmung del' Farben mil' uberlassen; del' Willdkessel wurde 
vergoldet, damit er aussah, als ob er aus Messing ware. Ais das Kunst
werk, das in del' ModeIlwerkstatte einer Maschinenfabrik kaum schOneI' 
hatte ausgefiihrt werden kOl1nen, fertig war, hatte es nur zwei Mangel: es 
konnte nicht pfeifen und sich nicht allein fortbewegen, dafur konnte es 
abel' rauchen; Rauchkerzchen brannten im Feuerkasten und man brauchte 
nur die richtige Zugklappe zu stellen, urn den Rauch nach Belieben aus 
dem Schorn stein odeI' aus dem Windkessel austreten zu lassen. 

Ais die Eisenbahn vollendet war, hielt mich del' Grossvater eifrig 
zum Ausmalen von Bilderbogen an und weckte fruhzeitig meinen Farben
sinll, indem er mich Farben durch Mischen herstellen liess. Vortreffliche 
PariseI' Aquarellfarben aus dem Nachlasse Onkel Rudolfs waren mil' 
ti.berlassen, und ich wurde ermahnt, mit so wertvollem Materiale nul' saubere 
Arbeit zu liefern. So fuhrte ich denn den Pinsel mit ausserster Sorgfalt. 
Eine Latel'l1a magica regte mich an, nach eigener Phantasie auf Glas zu 
malen, um die Bilder vergrossert an del' Wand erscheinen zu lassen, und 
die Betrachtung del' vielen hinterlassenen Studien, Skizzen und Gemalde 
des allzu fruh verstorbenen talentvollen Onkels machte dem Funfjahrigen 
bald mehr Freude als die buntesten Bilderbucher. 

Auch allerlei hausliche Arbeiten habe ich von dem Grossvater gelel'l1t. 
So fertigte und befestigte er aIle Zug- und Rollvorhange mit Hilfe del' 
Hausgenossen und strich die Fussboden mit selbstbel'eiteten Farben an. 
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Spater ubernahm mein Vater einen Teil diesel' Arbeiten, und ich selbst 
habe als Gymnasiast manchesmal spat abends den Fussboden eines eilig 
ausgeraumten Zimmers mit schnell trocknendem Spirituslack angestrichen 
"Qnd am nachsten Morgen vor der Schule mit dem Vater die Mobel wieder 
an ihre Stelle gesetzt. 

Als Grossvater Ferdinand Hauser bauen liess, sah ich mit Staunen, 
wieviel er von allen Bauhandwerken verstand. Zur Zeit seiner letzten 
Hausbauten war ich schon in der Schule, also reif genug, urn mir manche 
handwerklichen Kenntnisse zu erwerben, die mir spater, z. B. beim Bau 
der Ohren- und Kehlkopfklinik in Rostock, gut zu statten kamen. Noch 
nutzlicher war es mir, dass icll durch sein Beispiel den Arbeiterstand 
achten lernte. Das hat mich befahigt, mir spater als Arzt das Zutrauen 
von Leuten mit geringer Bildung und kummerlichem Einkommen zu er
werben. -

Eine Schwester meiner Grossvater hatte den Bruder meiner Gross
mutter Katharina, Georg Schmidt, geheiratet. Onkel Georg hatte eine 
Schmiede in Sachsenhausen. Ich sehe den herkulisch gebauten Mann noch 
vor mir, wie er im Lederschurz und mit aufgekrempelten Hemdarmeln den 
Hammer schwingelld am Am boss stand. Wie stolz war ich, wenn ich den 
Blasbalg ziehen durfte, so dass das Schmiedefeuer hell auflohte, oder wenn 
mich del' Onkel auf ein Pferd hob, das gerade beschlagen wurde! Ein 
besonderes Fest fUr uns Kinder war es, wenn Onkel Georg im Hofe 
Schweine schlachten Hess und die Wurste im Waschkessel gekocht wurden; 
da fielen kostliche Bissen fUr uns ab. 

Dem Sohne Onkel Georgs, Dr. Max Schmid t, del' schon als Biograph 
seines U rgrossvaters J 0 han n N i k 0 1 a us K 0 r n e r genannt wurde, habe ich 
manche Forderung meiner schon fruh zutage getretenen naturgeschicht
lichen Liebhabereien zu verdanken. Er war Direktor des Frankfurter 
zoologischen Gartens und hat sich urn die Entwicklung dieser Anstalt 
grosse Verdienste erworben. Del' altere Garten, an del' Bockenheimer 
Landstrasse, ist mil' mit vielen Einzelheiten und dem wesentlichen Tier
bestand in lebhafter Erinnerung geblieben, und den neuen, auf del' Pfingst
weide, habe ich entstehen sehen. Max Schmidts wissenschaftliche Ar
beiten haben Anerkennung gefunden, und viele seiner Beobachtungen sind 
in Brehms Tierleben iibergegangen. Er ist 1888 als Direktor des Ber
liner zoologischen Gartens einem Hirnschlage erlegen. Seinen mel'kwur
digen Entwicklungsgang vom Gymnasiasten zum Schmiedegesellen und 
von diesem zum Tierarzt und Naturforscher hat er in einer nicht ver
offentlichten Lebensbeschreibung geschildert, die nach letztwilliger Verfii-
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gung 50 Jahre nach seinem Tode der Frankfurter Stadtbibliothek iiber
wiesen werden solI. Sie enthalt unter anderem prachtige Schilderungen 
yom Leben und rrreiben in Frankfurt um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 
sowie ein reiches Material zur Geschichte del' zoologischen Garten in Frank
furt und Berlin. 

Das alte Franl{furter Gymnasium. 
Die Anhiillglichkeit an unsere Lehrer 
wiichst im Quadrate der Entfernungeu. 

1860 war ich in eine Privatschule gekommen und wurde Ostern 1870, 
yom Vater im Lateinischen vorbereitet, in die Quarta des Gymnasiums 
aufgenommen. 

Das Gebaude des Gymnasiums in der engen und finsteren Prediger
gasse war Jahrhunderte alt. Lange, dunkle Gange, ein kleiner, sonnen
loser Garten mit altertiimlichem Brunnen und ein Hof zwischen Hausern 
und haushohen Mauern gaben ihm ein diisteres Ansehen. Die Sonne ge
langte nur in wenige Klassenzimmer. Die Gasbeleuchtung mit den damals 
iiblichen, schlecht leuchtenden Schnittbrennern gab uns die Moglichkeit, 
an Winternachmittagen einen friiheren Schulschluss zu erzwingen, wenn 
wir Luft in das Rohr bliesen; dann war es unmoglich, die Lampen anzu
ziinden. Die CHen ventilierten die Zimmer nicht, weil sie vom Korridor 
aus geheizt wurden, und die alten Banke und Tische waren unserer Korper
grosse nicht angepasst. 

Bei der stetigen ZUllahme der Schiilerzahl wurden die hygienischen 
Missstande des Schulgebaudes immer las tiger empfunden, abel' es bedul'fte 
eines elementaren Ereignisses, urn die Verlegung der Schule in bessere 
Raume herbeizufl'thren. Sie lag namlich im Uberschwemmungsgebiete des 
Mains, und bei stark em Hochwasser konnten wir nul' auf Pritschen hin
gelangen. 1m Februar 1876 stieg das Wasser ungewohnlich hoch und 
erreichte das Erdgeschoss, so dass die dort gelegenen Klassenzimmer nasse 
Boden zeigten. Es ging unter uns das Geriicht, einige Schiiler waren 
hierbei dem Maine mit den Giesskannen und Eimern des Pedellen be
hilflich gewesen. 1st das richtig, so haben sich diese Missetater ein grosses 
Verdienst erworben, denn die BehOrden bekamen nun endlich ein Ein
sehen und verlegten die Schule noch in demselben Jahr in ein modernes 
Schulgebaude mit grossem Hofe zwischen der Junghofstrasse und der 
Rothofgasse, an einer Stelle, wo vorher zwei Hauser meines Grossvaters 
gestanden hatten. 
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Die Schuler des Gymnasiums stammten fast alle aus alteingesessenen 
Frankfurter Familien, und nicht wenige sassen auf den Banken, die schon 
ihre Vater gedruckt hatten. In del' Klasse herrschte das Prinzip: einer fUr 
alle, aIle fur einen! Konfessionelle Gegensatze, namentlich antisemitische 
Bestrebungen, waren uns vollig fremd, und durch unser Zusammellhalten 
entwickelten sich Freundschaften, die im Leben standhielten. 

1m Lehren und Lernen gleichen sich he ute die deutschen hum ani· 
stischen Gymnasien wie ein Ei dem andern. Fruher, auch noch in meiner 
Schulzeit, war das andel's. Der Kulturhistoriker W. H. Riehl!) sagt 
dal'uber 1891 in einer anziehenden Schilderung des Weilburger Gymna· 
siums: "Man rlihmt mit Recht die inn ere Mannigfaltigkeit del' deutschen 
Universitaten, deren jede ihr eigelles Gesicht hat und ihren eigenen Geist, 
und die darum doch allesamt eine gewisse Familienahnlichkeit nicht vel'· 
leugnen. Ahnlich war es fruher bei den deutschen Gymnasien. Welcher 
Unterschied zwischen solchen Anstalten, die aus einer althumanistischen 
odeI' altprotestantischen Stiftung hervorgewachsen waren oder aus einer 
Jesuiten- odeI' Benediktiner-Schule, zwischen solchen, die der pietistischen 
oder del' rationalistischen Zeit des vorigen Jahrhunderts entstammten, 
zwischen den Gymnasien einer Reichsstadt, eines grossen odeI' klein en 
Landes! wozu sich dann wieder die nachhaltig massgebenden Einfiusse 
epochemachender Schulmonarchen gesellten. Die lebenskraftige Viel
gestalt der deqtschen Bildung ist und war ebensosehr durch die scharf· 
geschnittenen Charaktertypen unserer Gymnasien wie un serer U niversi
taten bedingt." 

Auch das zu meiner Zeit noch einzige Gymnasium in Frankfurt 
hatte sich einen Rest seiner fruheren Eigenart bewahrt, denn von ihm 
galt noch, was Riehl weiter sagt: "Wenn keine Universitat im Lande war, 
dann pfiegte schon VOl' Jahrhunderten das Gymnasium sich etwas aka
demischer auszuwachsen, wie wir in den alten Reichs- und Hansastadten 
sehen, deren stolze Burger vordem die Grundung von Universitaten lieber 
benachbarten Fursten uberliessen, dafur jedoch ihre Gymnasien um so 
reicher ausstatteten und hoher hinauftrieben." Gestiftet 1529 odeI' - nach 
neuerer Annahme - einige Jahre fruher unter der Einwirkung del' 
erneuten Wissenschaft und grosser geistiger Kampfe hat das Frankfurter 
Gymnasium von Nesen und Micyllus an bis in das 19. Jahrhundert 
manchen hervorragenden Forscher zu seinen Rektoren und Lehrern gezahlt. 

1) R i e hI, Kulturgeschichtliche Charakterkopfe. Stuttgart, 1891. 
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In den Tagen der napoleonischen Knecbtung Deutschlands und seiner 
Befr~iung wirkten hier del' Entzifferer der Keilschrift Georg Friedrich 
Grotefend, der Geograph Karl Ritter und der Historiker Friedrich 
Christoph Schlosser, jeder von ihnen epochemachend im Kreise seiner 
Tatigkeit. Und auch in meiner Schulzeit waren, wie wir sehen werden, 
unter unseren Lehrern nicht wenige, die in ihrem Fache hervorragendes 
leisteten und in del' Wissenschaft eine ehrenvolle Stelle einnahmen. 

Eine besondere Eigentiimliehkeit hatte sieh das Frankfurter Gymnasium 
noch in den ersten seehs J ahren der preussisehen Ara bewahrt; es war 
bis 1873 ohne Examen ausgekommen. Statt dessen wurde von den Abi
turienten eine lateinisehe Abhandlung tiber ein selbstgewahltes Thema 
gefordert; diese und das freie Urteil. der Lehrer entsehieden tiber die 
Reife del' Schtiler zur Universitat. So war die obere Schulbehorde hier 
ausgesehaltet und hatte dementspreehend nur einen geringen Einftuss auf 
die Abgrenzung des Lehrstoffes und die Art des Unte1'1'ichtes. In ver
standigen Grenzen he1'1'schte sogar eine gewisse Lernfreiheit, da man 
Schtiler, die sieh in irgend einer Riehtung tiber den Rahmen des U nter
riehtes hinaus betatigten, hierin eher forderte als zurtiekhielt, und bei del' 
Beurteilung des einzelnen mehr Wert auf die geistige Reife legte, als 
auf ein vorgeschriebenes positives Wissen. Del' Direktor M 0 mm sell 
kampfte jahrelang mit aller Energie fur die Erhaltung dieses ideal en 
Zustandes, musste sieh abel' - Ieider vor Absehluss meiner Schulzeit -
die Einfuhrung del' preussischen Schlussprtifung gefallen lassen. Doeh 
hatte das Examen auf die Art des Unterrichtes nur wenig Einftuss, solange 
die alte Generation von Lehrern am Rudel' blieb. 

Zur Bewahrnng dieses fast akademischen Charakters del' Schule half' 
eine Einrichtung, die M 0 mm s en seit 1869 als Gegengewicht gegen die 
schon damals drohende behordliehe Reglementierung des Unterriehtes 
getroffen hatte. Nach dem Muster del' aIten Furstensehulen liess er die 
Primaner in woehentlieh vier, spateI' zwei Stunden "Privatstudien" naeh 
eigeller Wahl betreiben, wobei er sieh nieht schulmeisternd, sondel'll nur 
helfend betatigte. Die meisten Schuler el'ganzten in diesen Stunden kur
sorisch die Klassenlektiire, manche abel' lasen Schriftsteller, die im Untel'
richte gar nicht behandelt wurdell, und einige trieben Althochdeutsch odeI' 
Gothiseh. Welehen Nutzen mil' diese Einrichtung gebraeht hat, will ieh 
spater berichten. Naeh del' Einfllhrnng des Examens wusste es Momm
sen zu erreichen, dass die Privatstudien beibehalten werden durftEm. 
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War ieh nun ein wurdiger Schuler dieser altehrwiirdigen Anstalt? 
Vorher, in der Privatsehule, hatte ieh immer auf der ersten Bank 

gesessen und war sogar einmal der erste in der Klasse gewesen. Das 
anderte sieh im Gymnasium. In del' Privatsehule hatte man uns den 
ganzen Unterriehtsstoff in del' Klasse eingepaukt, im Gymnasium abel' 
lag del' Sehwerpunkt auf del' selbstandigen hausliehen Arbeit, und ieh 
stand den ungewohllten Hausaufgaben ratIos gegeniiber. Da sollte ieh schon 
in Quarta taglieh drei Lexika walzen, um das franzosisehe, das lateinisehe 
und - allzufruh - das grieehisehe Lesebueh iibersetzen zu konnen! 
.l)er Vater war zu viel besehaftigt, um mieh beaufsiehtigen zu konnen, 
und die Mutter weilte in Gorbersdorf. So sehob ieh nur gar zu oft die 
Sehulbucher zur Seite und vertiefte mich in "Brehms Tierleben" oder 
beobaehtete, wie ein Distelfinkenpaar seine Jungen in der grossen Ross
kastanie vor dem Fenster des Grossvaters fUtterte, und Rotsehwanze ihr 
Nest in einer alten Gieskanne bauten. Als dann im Juli der Krieg mit 
Frankreieh ausgebroehen war, begriff ieh die Grosse der Zeit, gab mieh 
mit ganzer Seele dem Eindruek der gewaltigen Ereignisse hin, lief zu den 
Truppen-, Verwundeten- und Gefangenenziigen auf die BahnhOfe, erfreute 
mieh naeh dem Eintreffen der grossen Siegesnaehriehten an den abend
lichen Illuminationen der Stadt - und vergass die Hausaufgaben gam. 
Die betrubliehe Folge war, dass mir Ostern 1871 ein zweites .T ahr in 
Quarta auferlegt wurde. 

Inzwisehen war der bisherige Hauptlehrer der Quarta, der alte 
Hechtel, gestorben. Er war ein origineller, nur allzu glitiger Mann 
gewesen, der dureh seine rein frankfurtisehe Mundart, die er im Nasen
tone mit stark gesehnurrtem r spraeh, stets unsere Heiterkeit erregt, aber 
Ilieht verstanden hatte, uns zum Arbeiten anzuhalten. Sein energiseher 
Naehfolger, Bohnstedt, lehrte mich nun lemen, und ieh habe die 
Sehule, zwar nicht mit Glanz, aber doch ohne wei teres Sitzenbleiben 
durchgemacht, obwohl ieh schon in del' Tertia von neuem in Gefahr ge
riet, uber meinen naturwissensehaftlichen Liebhabereien die Sehulaufgaben 
zu vemachlassigell. Diese Gefahr entstand durch die Ubersiedelung 
meines Grossvaters Ferdinand nach Falkenstein im TamlUs, denn das 
Gebirge, "das von Kindheit auf so fern und ernst VOl' mir gestanden 
hatte", wurde nun regelmassig besucht und bot mil' die herrlichell Schatze 
einer reich en Flora und Fauna. 

Diese naturwissenschaftlichen Liebhabereien wurden durch den vor
zligliehen Ui1terrieht in del' Naturkunde auf dem Gymnasium maehtig 
gefordert. Del' von uns wie ein Vater geliebte Lehrer dieses Faehes, 
Friedrich NolI, hatte sieh als einfaeher Elementarlehrer dureh Sammeln 



K ij r n e r, Erinnerungen. Tafel Ill. 

Friedrich Noll. 

J. F. Bergmanns Verlag, Miinchen und Wiesbaden. 
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und Beobachten in Wald und Feld und durch fleissige Studien an den 
Senckenbergischen Anstalten zum selbstandigen Forscher heraufgearbeitet 
und vor der Tubinger naturwissenschaftlichen Fakultat das Doktorexamen 
bestanden, ohne je eine Universitat besucht zu haben. Er plagte uns 
nicht mit Systematik, sondern lehrte in Anschluss an vortrefflicbe Demon
strationen vorzugsweise Morphologie und Biologie 1). Unvergesslich ist 
mir die instruktive Art, wie er uns in die Lehre von der Metamorphose 
der Pflanzen einfuhrte, indem er an der Blute der Nymphaea alba den 
allmahlichen Ubergang der Kelchblatter in Blutenblatter und der Bluten 
blatter in Staubgefasse vorwies. 

Warum uns N oIls Unterrieht so sehr fesselte, ist mir erst spater 
klar geworden: in seinen Demonstrationen und Vortragen wiederhoite sieh 
vor uns sein eigenes Suchen und Erkennen; was er vortrug, waren Er
lebnisse, und die Freude, die er selbst an der gewonnenen Erkenntnis hatte, 
teilte sich uns unaufdringlieh mit: verba docent, exempla trahunt. So 
angeregt, riehtete sieh mancher SchUler ein Aquarium ein und dureh
streifte sammelnd die an Pflanzen· und Tierarten reiehe Umgegend. Nieht 
wenige von uns horten sogar die zoologischen und botanischen Vor
lesungen am Senekenbergianum bei unserem Noll und dem Botaniker 
Geyler und verschafften sieh die von Noll herausgegebene Zeitsehrift 
"Der zoologisehe Garten". Darin lasen wir mit Erstaunen, wie vieler Ent
deckungen im Gebiete der heimatlichen Fauna unser Lehrer sieh rtihmen 
konnte, und sein Beispiel erweekte bei mir und anderen den Trieb, selbeI' 
die Kenntnis unserer Fauna zu bereiehern. Mein zoologisch-botanisehes 
Hauptsammelgebiet wurde natiirlich die Umgegend von Falkenstein, und 
die erhofften Entdeekungen blieben aueh nieht aus; noeh unbeschriebene 
Arten fand ieh zwar nicht, aber doeh einige, die in unserer Gegend noch 
nieht gefunden worden waren 2). - Nur wer solehe Entdeckerfreuden 
selbst empfunden hat, kann den beseeligendell Genuss wiirdigen, den sie 
dem jugendliehen Gemiite bereiten. 

Aueh fur den Formenreichtum und die Farbenpraeht unserer Flora 
und Fauna hat uns Noll die Augen ge6ffnet und damit un sere Liebe zur 
Heimat gestarkt. Besonders in der Botanik suchte er Freude an den Farben 
zu erweeken und unseren Farbensilln auszubilden. Wenn der Herbst das 

I) No II hat seine Unterrichtsmethode, die in ihrer Vortrefflichkeit damals einzig 
dastand, im Frankfurter GymnasiaIprogramm 1878 beschrieben. 

Erinnerungen an Noll finden sich in dem J ahresberichte der Senckenbergischen 
naturforschenden Gesellschaft 1893/94. 

2) No II nahm einige dieser Beobachtungen in seine Zeitschrift auf, und ich hatte 
noch 40 Jahre spltt~r die Freude, mich in der 4. Auflage von Brehms Tierleben (Lurche 
und Kriechtiere) zitiert zn linden. 
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Laub farbte, liess e1' uns die bunten Blutter sammeln und nach den Farben 
ordnen, wobei wir die feinsten koloristischen Abstufungen unterscheiden 
lernten. Wie wichtig solche Fahigkeiten fUr den spateren Naturforscher 
und Arzt sind, und wie sehr sie den Natur- und Kunstgenuss eines jeden 
fOrdern, braucht kaum erwahnt zu werden. Die Erziehung des Farben
sinnes vervollstandigte bei mil' del' vortreffliche Frankfurter Maler Carl 
Morgenstern, del' sich wahrend manchen Sommers in Falkenstein mit 
landschaftlichen Studien beschiiftigte. Ich durfte ihm dabei in den Schul
ferien tagelang zusehen; del' lehreifrige Kiinstler erklarte mil' besonders 
die feinen Abstufungen del' blauen Farbe, in del' uns die Ferne erseheint, 
und weihte mich in die Geheimnisse del' farbigen Schatten ein. Als ieh 
fast 40 Jahre spateI' die Abhandlung des Hamburger Galeriedirektors 
L i c h twa I' k iiber die Erziehung des Farbensinns gelesen hatte, erinnerte ich 
mich des Nutzens, den mil' N oIls Anregung zur Sammlung des farbigen 
Herbstlaubes gebracht hatte. Ich sammelte nun wieder in Garten, Wald 
und Feld, klebte die gepressten Blatter, teils in systematischer, teils in 
farbenharmonischer Anordnung auf farbigen Karton und stellte mehr als 
100 solcher Kartons im Rostocker Kunstverein aus, wo sie grosses Auf. 
sehen erregten und namentlich von Schulen unter Fuhl'ung del' Lehrer 
besichtigt wurden. 

Die durch N ol1s Unterricht entflammte Liebe zur Natur und derdurch 
ihn und Mol' g ens tel' n ausgebildete Farbensinn fOl'derten n un auf eine 
ganz eigene Art bei mil' das Interesse fiir die romischen und griechischen 
Schriftsteller: ieh beganndie Alten mit den Augen des Naturforschers und 
des MaIers zu lesen. Die Bemerkung Casal's, dass es zu seiner Zeit im 
germanischen Walde viele Taxusbaume gab, liess mich dariiber grii.beln, 
warum diese monumentalen Zierden aus unseren Wiildern fast ganz ver
schwunden sind, und die phantastische Besehreibung, die del' romische Felcl
herr von den rrieren macht, die einst in Germanien gejagt wurden, regte 
mich in Obel,tertia zu eiller kleinen Abhandlung an, in welcher ich ver
suchte, diese Geschopfe mit noch jetzt lebellden rl'ierarten zu identifizieren. 
Als ich in die Welt Homers eingefti.hrt wurde, erregten die herrlichen 
Naturbeschreibungen in Ilias und Odyss e e meine ganze Aufmerksamkeit. 
In eillem Buche des Frankfurter Sprachforschers Lazarus Geiger hatte ich 
gelesen, das menschliche Auge habe erst allmahlich die Fahigkeit erlangt, 
Farben zu unterscheiden, und noch im homerischen Zeitalter seien die 
Menschen partiell farbenblind gewesen Uber diese Frage suchte ich mil' 
nun ein eigenes Urteil zu hilden. Nicht weniger fesselten mich die £eine11 
homerischen Beobachtungen aus dem Tierleben. Deshalb habe icll schon 
auf dem Gymnasium begonnell, die homerische Zoologie griindlich zu 
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studieren und monographisch zu bearbeiten. Die Moglichkeit, eine so zeit
raubende Arbeit in den Schuljahren vorzunehmen, war mir durch die schon 
erwahnte Einrichtung der "Privatstudiell" auf dem Gymnasium gegeben. 
Spater, als Student, habe ich dieses Erstlingswerkchen veroffentlicht 1) und 
dabei zum erstenmal die stolze ·Freude genossen, dass es nun in del' 
Wissenschaft ein Gebiet gab, in dem niemand besser Bescheid wusste als 
ich. Seitdem sind mir Ilias und Odyssee treue Begleiter auf dem Lebens
wege geblieben. Die Beschaftigung mit Ihnen bringt mir noch immer 
Erholung zwischen den Berufsarbeiten und hat mich zu weiteren Unter
suchungen auf dem Gebiete der Natur- und Heilkunde des homerischen, 
spater auch des hippokratischen und aristotelischen Zeitalters angeregt 2), 
die von der philologischen Kritik freundlich, z. T. sogar dank bar auf
genommen worden sind. Bei jedem we iter en Schritte in dieser Richtung 
erkannte ich immer mehr die Richtigkeit des Go e the schen Satzes: "J edes 
gute Buch und besonders die der Alten versteht und geniesst niemand, als 
wer sie supplieren kann; wer etwas weiss, findet unendlich mehr in ihnen, 
als derjenige, del' erst le1'11en will". Auch glaube ich Herders schanes 
Wort bestatigt zu sehen: "Wem Homers Muse den Nebel yom Auge 
nimmt, del' gewinnt tiber die Dinge del' Welt eine gros.se, weise und am 
Ende frohliche Anssicht". 

Ausser del' Freude an dem Inhalte griechischer und ramischer Schrift
werke hat Noll s Unterricht auch mein Interesse fUr die alten Sprachen 
selbeI' geweckt, freilich nur in einer Richtung und ohne dass ich mil' 
damals des Zusammenhanges von Ursache und Wirkung bewnsst gewesen 

1) "Die homerische Tierwelt", Berlin bei Nicolai, 1880, und Archiv fiir Naturgeschichte, 
1880. - Hierin habe ich zahlreiche Irrtiimer von Philologen berichtigt und u. a. bewiesen, 
dass das Urbild der Skylle ein grosser Kephalopode ist. Was man damals dem Stndenten 
der Medizin nicht glauben wollte, wird jetzt allgemein anerkannt, seitdem del' Philologe 
Stending (Neue Jahrb. f. Philo!. u. Padag., Bd. 151, S. 185) 15 Jahre na'ch mir diese 
Entdeckung noch einmal gemacht hat. V g!. auch Bel' gel', myth. Kosmographie d. Griechen, 
Suppl. zu R 0 s c her s My tho!. Lexikon, S. 33, Anm. 1. 

In derselben Abhandlung habe ich auch gezeigt, dass das homerische Zeitalter 
b8reits eine primitive systematisehe Gliederung des Tierreichs kannte. 36 JRhre spater 
hRbe icll dieses System eingehend dargestellt (siehe die nachste Anmerkung). 

2) "Dber die Naturbeobaclltung im homerischen Zeitalter." Jahre£ber. d. Sencken-
bergischen Natnrf. Gesellschaft 1887. 

"Die Ohrenheilkunde des Hippokrates." Wiesbaden, bei Bergmann, 1897. 
"Wesen und Wert del' homerischen Heilkunde." Wiesbauen, bei Bergmann, 1904. 
"Die Farbenerscheinungen beim Sonnenaufgange in den homerischen Gedichten". 

Sitzungsberichte und Abhandlungen d. Naturf. Gesellsch. zu Rostock, 1912. 
"Geist und Methode del' Natul'. und Krankheitsbeobachtung im griechischen Alter

tum". Rektoratsrede, Rostock, 1914. 
"Das homerische Tim'system und seine Bedeutung fiir die zoologische Systematik 

des Aristoteles". Wiesbaden, bei Bergmann, 1917. 

K. 0 r 11 e r, Erinnel'ungen. 2 
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ware. Ich gewann namlich grosse Freude an del' Synonymik und habe 
in den Ubersetzungen nur selten gegen ihre Regein verstossen. Eine gute 
naturwissenschaftliche Schulung scharft auch den Sinn fUr die Beobachtung 
des Sprachgebrauchs, und so war es die Gewohnung an die strenge Unter
scheidung nahe verwandter Tier- odeI' Pflanzenarten nach allen ihren be
sonderen Merkmalen, die mil' auch in dem Gebrauche sinnverwandter 
Worter den rechten Weg zeigte. 

Un tel' unseren Lehrern del' alten Sprachen waren nicht wenige wissen
schaftlich tuchtige Manner. Es imponierte uns, dass einer del' jungeren 
von ihnen, Alexander Riese, ausserordentlicher Professor an del' Heidel
berger Universitat gewesen war, ehe er an unser Gymnasium kam, und 
dass del' Ordinarius unserer Unter-Secunda, Rudolf Eucken, del' spi:itere 
weltberuhmte Jenenser Philosoph, 1871 vom Frankfurter Schulkatheter an 
die Baseler Universitat berufen wurde. In den kommentierten Ausgaben 
des Casar fan den wir unseren Professor E bel' z als Autoritat zitiert, 
wo es sich um die gallische Mauer und die Rheinbrucke Caesars handelte, 
und in den Homerausgaben kehrte del' Hinweis auf die Abhandiung "de 
aedibus homericis" unseres alten, weltfremden Professor Rum pf immer 
wieder. Mit dem fUr seine brutale Rucksichtslosigkeit von uns oft durch 
himmelschreienden U nfug gestraften Professor S t e it z versohnten uns in 
den oberen Klassen seine Eindrucke und Erlebnisse an del' Statte Trojas, 
von denen er fesseind zu berichten wusste, wie auch seine geistvollen Er
klarungen horazischer und homerischer Stellen. Er hielt streng darauf, 
dass wir die aften Schriftsteller nicht nur richtig ubersetzten, sondern in 
tadelloses Deutsch ubertrugen. Dadurch ubte er eine tiefdringende sprach
liche Erziehung auf uns aus; und, wie das immer del' Fall sein wird, wenn 
man es mit del' Sprache ernst nimmt, es war zugleich eine geistige, eine 
personliche Erziehung. Die Schwierigkeit del' Sache machte den Erfolg 
urn so wertvoller. Denn es handelte sich ja urn die Wiedergabe von Tat
sachen und Geistesbewegungen, die geschichtlich von un serer eigenen 
Sprache nie erlebt waren und nun doch in unserer eigenen Sprache zu sach
gem ass em Ausdruck kommen mussten und wirklich zu solchem Ausdruck 
kamen. Einen franzosischen odeI' englischen Autor ubersetz~n ist und 
bIeibt eben ein Kinderspiel gegenuber del' Aufgabe, einen del' alten Autoren 
deutsch reden zu lassen und seine Gedanken in anderen Ausdrucken wieder
zugeben, so dass sie doch nicht zu anderen Gedanken werden 1). 

1) Das hier gegebene Urteil liber den erzieherischen Wert des guten Dbersetz8ns 
del' Alten ist del' Autobiographie des Rostocker Theologen Hashagen (Aus del' Jngend
zeit eines alten Pastors, Wismar 1906) entnommen. ER passt ebensognt auf den Unterricht 
unseres S t e i tz wie anf den jenes Bremer Lehrers, del' Hits hag e n unterrichtet hatte. 
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Erst in Ober-Prima haben wir erfahren, dass auch del' Direktol', 
Tycho Mommsen, als tiichtiger Forscher auf verschiedenen Gebieten 
- Shakespeare, Pindar, griechische Prapositionen - hervorragte und sogar 
in jungen Jahren zusammen mit seiuem beruhmten Bruder Theodor und 
seinem Freunde Theodor Storm ein Bandchen Gedichte verfasst hatte. 
Seine Bedeutung fiil' das Gedeihen un seres Gymnasiums ist nur von wenigen 
erkannt worden; sagte man doch, er hatte nur vier Feinde: die Behorden, 
die Kollegen, die Schuler und das Publikum! Die Alt-Frankfurter, die 
jedem von auswarts Gekommenen mit Misstrauen begegneten, verstanden 
eben sein niederdeutsches knorriges Wesen nicht, abel' die Ober-Primaner, 
die einzigen SchUler, welche Gelegenheit hatten, ihn genauer kennen zu 
lernen, merkten bald, dass unter seiner rauhen Schale ein trefflicher Kern 
zu finden war. 

Die genannten und einige andere Lehrer brachten uns die altell 
Sprachen in Grammatik und Stil recht grundlich bei und liessen uns auch 
einigermassen in den Geist del' griechischen und romischen Schriftsteller 
eindringen. Die alteren von ihnen, wie auch Noll (s. 0.) und alle spater 
zu neimenden Lehrer anderer Facher, waren noch keine Produkte eines 
geistig nivellierenden Oberlehrerexamens, sondern jeder hatte seinell eigen
artigen, bisweilen ganz ungewohnlichen Bildungsgang durchgemacht. Darnm 
wirkten sie fast alle trotz mancher Schrullen anregend, abel' das piida
gogische Talent war bei den meisten gering und fehlte einigen ganz, so 
dass es uns leicht wurde, ihre Mangel und Schwachen auszunutzen, um 
uns an zeitraubenden Hausaufgaben vorbeizudrucken. So haben wir die 
"Uberburdungsfrage", die damalf3 viel Staub aufwirbelte, praktisch gelOst. 
Am radikalsten war hierbei unser Mitschiiler N. N. vorgegangen. Als wir 
in Sekunda den Herodot zu lesen bekamen, kannte uns del' alte, welt
fremde und sehr kurzsichtige Professor X., del' Bonst nur in Prima un ter
richtete, noch nicht. Er hatte sich un sere N amen auf einen Zettel ge
schrieben, den er in seinem Herodot bewahrte, und rief uns nach diesem 
Dokumente zum Ubersetzen auf. N ach del' ersten Stunde Hess er den 
Zettel in del' Klasse liegen. N. N. benutzte diese Gelegenheit, um seinen 
Namen, del' ganz unten stand, abzuschneiden, und war nun sichel', nicht 
aufgerufen zu werden, so dass er sich nicht zu praparieren brauchte und 
die Herodotstunden zur Erledigung anderer Schulaufgaben benutzen konnte. 
Erst kurz VOl' dem Semesterschluss praparierte er sich zum ersten 
und einzigen Male und beklagte sich zu Beginn del' Stunde bei dem 
Professor, dass er wiihrend des ganzen Semesters nicht ans Ubersetzen 
gekommen sei. Del' Professor bestritt diese Behauptung unter Hinweis 
auf seiQen Zettel, del' hinter jedem Namen mehrere Zensuren aufwies. 

2'" 



20 Das alta Frankfnrter Gymnasium. 

Als sich abel' dabei herausstellte, dass N. N.'s Name gar nicht darauf 
stand, wurde del' Missetater sofort ans Ubersetzen genommen und bestand 
glanzend. 

Den Geschichtsullterricht erteilte in den mittleren und oberen Klassen 
Theodor Creizenach 1), bekannt als Dichter und hochverdient als Heraus
geber des Briefwechsels zwischen Goethe und Marianne von Willemer. 
Von judischer Herkunft und in seinen Jugendgedichten ein begeisterter 
Vorkampfer fUr die Rechte seines V olkes, hatte er spateI' uber S pin 0 z a 
den Weg zum Christentum gefunden, damit abel' seine Stelle als Lehrer 
an del' judischen Realschule verloren. Dann hatte er an einer stadtischen 
Realschule gelehrt und die belletristische Beilage del' "Zeit" (Neues Frank
furter Museum) redigiert, bis ihm del' Geschichtsunterricht am Gymnasium 
ubertragen wurde. Begabt mit umfassendem Wissen und einem erstaunlich 
gutell Gedachtllisse, dazu ein Meister des klaren, wohldurchdachten und 
stets anregenden Vortrages war er fur das geistige Leben Frankfurts von 
grosser Bedeutung. Die Universitat Basel hatte sich vergeblich um ihn 
beworben. Sein Geschichtsunterricht war wenig dazu angetun, UDS Jahres
zahlen und Tatsachen fur das Examen einzupragen, abel' durch kultur
geschichtliche Ausblicke ungemein fesselnd, und mancher Schuler gewann 
durch ihn fruhzeitig ein gutes politisches Drteil. 

Noch anregender als in del' Geschichte unteI'l'ichtete uns Creizenach 
III del' deutschen Literatur. Als feiner Kenner Go e the s lehrte er uns in 
Stadt und Umgegend alles kennen, was an des Dichters Jugendzeit erinnerte 
odeI' in irgend einer Beziehung zu seinen Werken stand. Durch die so 
gewonnene Anschauung trat uns manches' in klaren Bildern entgegen, was 
anderen nul' in halbverwischten Zugen uberliefert wird, denn die Ortlichkeit 
ist, wie M 0 It Ie e sagt, sehr oft del' fossile Knochenrest, aus dem das Ge
rippe del' Begebenheiten sich herstellen lasst. So liessen uns die .Hohen 
jenseits des Maines, von denen wir den belebten Fluss und die Stadt VOl' 
UllS liegen sahen, an Fa us t s Osterspaziergang denken, und del' Weg fluss
aufwarts brachte uns in eine weihevolle Stimmung durch die Erinnerung 
an den jungen Goethe, del' so oft des8elben Weges zu Lilli Schonemann 
gewandert war, odeI' an den altern den Dichter des westostlichen Divan und 
Marianl1 e von Willemer auf del' nahen Gerbermuhle. Fur die schlichte 
Schonheit des Landschaftsbildes, das sich von del' Gerbermuhle aus dem 
Wanderer damals noch bot, haben uns erst Go e the s Verse die Augen_ 
geoffnet: 

') Erinnerungen an ere i zen a c 11 von Moritz Carr i ere Hnden sich in P:mi Lin d ails 
"Gegenwart" 1878. 
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Theodor Creizenach. 

J. F. Bergmanns Verlag, Miinchen und Wiesbaden. 
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"W ohlerleuchtet, gliihend milde 
Zog der Fluss im Abendschein; 
Uber Briick- und Stadtgebilde 
Fillsternisse sanken ein." 
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In Prima war auch der deutsche Aufsatz Oreizenaeh anvertraut. 
Die Themata wahIte del' verstandige Mann stets so, dass uns aus Lektiire 
und Unterricht das Tatsachenmaterial reichlich zu Gebote stand, und wir 
auf breiter Grundklge eigene Gedanken entwickeln konnten. Hiermit hat 
er uns von del' Tortur des sinn- und zwecklosen rhetorischen Aufsatzes 
erlost und der Fachabhandlung zugefUhrt. Er verlangte eine gut dis
ponierte Darstellung, die nur das Wesentliche, und dieses so kurz wie 
moglich enthieIt, sowie eine schlichte, klare Schreibweise, wie sie ihm selbst 
eigen war. Ich besitze meine Primaneraufsatze noch und bewundere die 
sorgfaltigen Korrekturen 0 rei z en a c h s und die eingehenden Begriindungell 
seines Urteils. 

Del' Lehrer der in Stundenzahl und Unterrichtsziel etwas stiefmiitterlich 
bedachten Mathematik und Physik, Professor 0 p pel, ursprilnglich 
Theologe, war voller Interessen und Ideen auf mancherlei Gebieten. So 
hat er z. B. wertvolles Material flir das Studium des Frankfurter Idioms 1) 
gesammelt und war del' erste, del' subjektive Tone musikalisch analysiert 
hat 2). Auch hat er Goldammergesang, Kukuksruf und Amselschlag in 
ihren vielen individuellen Abweichungen in Notenschrift festgehalten B) und 
wertvolle Untersuchungen tiber Farbenblindheit angestellt 4).. Sein Un ter
richt forderte mich am meisten da, wo mil' sinnliche Wahrnehmungen 
und korperliche Vorstellungen zu Hilfe kamen, wie besonders in del' 
Stereometrie. In del' Physik behandelte 0 p p e Inur die Mechanik griindlich. 
Sehr dankbar waren wir ihm dafUr, dass er uns in die Elemente del' 
Astronomie und physikalischen Geographie einfiihrte. 

Ubrigens gehorte 0 p pel zu den Lehrern, welche die Dinge sahen, 
wie sie waren. Die Weltfremdheit des Direktors und eines unserer Philologen 
belustigte ihn, was er uns nicht verbarg. Als einmal wahrend del' Pausen 
in den Klassen zu viel gelarmt worden war, verordnete del' Direktor, jeder 
Lehrer solle in del' Klasse bleiben, bis er von dem Kollegen abgelost 
werde, del' die naehste Stunde zu halten. habe. Am anderen Tage hatten 
wir in Oberprima die erste Stunde bei 0 p pel und die zweite bei dem 
alten Professor X., wahrend in Unterprima X. die erste und 0 p pel die 

') Dieses Material befindet sich im Frankfurter stadtischen Archiv. 
') Poggendo.rffs Annalen, CXLIV, 1872, S. "176. 
3) Zoologischer Garten 1869 und 1871. 
') Jahresbericht des Frankfurter physikalischell Vereins fUr 1859-60. 
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zweite Stunde zu geben batte. Als die Pause kam, verkundete uns Oppel 
mit lachelnder Miene den Ukas des Direktors, fugte binzu, dass er den
selben vergeblicb fur unausfiibrbar erklart batte, und sagte: "jetzt b!eibe 
ieh hier, bis Professor X. kommt, aber der kann niebt kommen, weil er 
in Unterprima warten muss, bis ieb ihn dort ablose". Nach langem, ver
geblichem Warten - die Pause war langst voruber - ichickte 0 p pel 
einen von uns nach Unterprima und liess X. bitten, ihn abzuloseu. Del' 
Bote kam lachend zuruck und meldete, Professor X· habe in entrustetem 
Tone gesagt, kein Mensch wurde ihn ubeiTeden konnen, den Posten zu 
verlasseu, del' ihm von dem Rerrn Direktor angewiesen sei! Schliesslich 
maehte 0 p pel del' Komodie ein Ende und loste den gewissellhaften 
Mann abo Del' Direktol' abel' widerrief noch desselbigen 'rages seinen 
Ukas. 

1m Religionsunterricht hat man uns mit reiu dogmatischen El'ol'
terungen. vel'schont, und del' Katechismus ist niemals in unsere Hande 
gekommell; man setzte wohl voraus, dass el' im KOllfil'mandenulltel'richte 
behandelt wurde. Die umgekehrte Meinung muss aber de, Pfarrer 
K i r c h n e r gehabt haben, del' mich konfirmierte; jedenfalls habe ich den 
Kateehismus in del' ganzell Schulzeit nieht zu sehen bekommen. Mit 
diesel' Unkenntnis erregte ieh einma! als Ober-Sekundaner das Entsetzen 
eines Theologen. Diesel' hatte gesprachsweise bemerkt: "was ist das? 
sagt Dr. Mar tin L u the r", worauf ieh ihn ganz harmlos fragte, bei 
welcher Gelegenheit Luther das gesagt hatte. Gut war in Oberprima 
del' Unterrieht in del' altesten Kirehengeschichte; ihm verdanke ieh ein 
lebhaftes Interesse am Urehristentum, das aueh heute noeh nicht er-
10Behen ist. 

Um das Bild des alten Frankfurter Gymnasiums zu vervollstaudigen, 
will ich noch wenige Worte uber den Betrieb del' ubrigen Unterriehts
gegenstande beifUgen. 

Die neuen Spraehen wurden wie die alten vorzugsweise grammatikaliseh 
betrieben; Gewandtheit im franzosiseh und engliseh Spreehen wurde uns 
nicht beigebracht. 

In Sekunda unterriehtete uns del' Direktor im Mittelhoehdeutschen. 

Geographie wurde in wenigen Stunden nur luckenhaft gelehrt. 

Del' Unterricht im Zeichnen war fakultativ und wurde eine Zeit lang 
von dem tuehtigen Landschaftsmaler Adolf Hoffler erteilt. In Sekunda 
und Prima war ich der einzige Schuler, del' daran teilnahm; ieh arbeitete 
in Kreide und in Sepia naeh Gipsmodellen und Sehadeln. Fur die zu
kunftigen Mediziner soUte diesel' Unterricht obligatoriseh sein, denn e1' 
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ubt die Hand zu feinem Arbeiten noeh mehr als das Auge zu riehtigem 
Sehen. 

Turnunterrieht hatten wir in allen Klassen, doeh wurden in Sekunda 
und Prima die Turnubul1gen dureh das Florettfeehten vollstandig ver
driingt. Diese treffliehe Leibesli.bung habe ieh noeh 20 Jahre spateI' eifrig 
mit Kollegen und Assistenten betrieben. 

Anfang April 1878 bestand ich das Abiturientenexamen. Die feier
liehe Entlassung aus del' Schule erfolgte an historischer Stelle, im Kaiser
saale des Romers, wo alle Schulakte abgehalten wurden. 

Getreu dem Spruche, del' auf del' alten Sehulfahne stand: non seholae 
sed vitae, hat unser Gymnasium seine Zoglinge fUr Leben und Wissen
schaft vortrefflieh vorbereitet, denn es lelute uns beobaehten, denken und 
selbstandig arbeiten und bewahrte uns VOl' dem diJettantisehen Nasehen 
in allen mogliehen Wissensgebieten, das den Geist zerstreut und das Ur
teil absehwiieht. Dass viele in Amt und Wurden stehende ehemalige 
Schuler so fUhlten, kam zum deutlielfen Ausdruck bei dem 350 jiihrigen 
Jubiliium der Allstalt, das am 4. Oktober 1879 durch einen Kommers 
gefeiert wurde. Freilich bekannten dabei einige alte Herren, wie schwer 
del' Weg dureh diese Sehule gewesen war, und einer erinnerte an die 
Hei ne schen Verse: 

Anfangs wollt' ich fast verzagen 
Und ieh glaubt', ich trug' es nie! 
Sehliesslieh hab' ieh's doeh getragen, 
Aber fragt mich nul' nicht wie! 

Die lebhafteste Zustimmung fand abel' ein anderer Festredner, del' aus
einandersetzte, wie die Anhiingliehkeit an seine Lehrer "im Quadrate del' 
Entfernungen" gewaehsen sei. Er meinte es ernst, und die Versammelten 
haben es aueh so verstanden. 

Dass das Lob un serer alten Schule berechtigt ist, haben Saehver
standige bezeugt. So Theodor Creizenach. Als das Gymnasium am 
22. Miirz 1873 im Kaisersaale des Romers zum ersten Male den Geburts
tag des alten Kaisers Wilhelm offentlich feierte, hat er in seiner Festrede 
gesagt: "Keine deutsehe Stadt h.at im Verhiiltnisse zu ihrer Einwohner
zahl eine so volle Reihe bedeutender Lehrer an die Hoehschulen Deutsch
lands und sogar des Auslands gesandt; keine nicht akademische Stadt 
zeitigte soviele schone Leistungen und Werke im Gebiete del' Naturlehre 
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wie der Sprach- und Geschichtsforschung. Es ist nicht zuviel gesagt: 
wo immer die deutsche Wissenschaft em en machtigen Anflug nahm, war 
das Frankfurter Gymnasium dabei." 

Wahrend Creizenach zu einem solchen Werturteil durch seme 
staunenswerte Literatur- und Personenkenntnis befahigt war, ist der grosse 
Wiener Chirurg Theodor Billroth 1) auf statistischem Wege zu einem fur 
unser Gymnasium ebenso ehrenvolIen Urteile gekommen. Er hat 1876 
die Heimat alIer damaligen deutschen Universitatsprofessoren der Natur
und Heilkunde festgestellt und gefunden, dass die freie Stadt Frankfurt 
"am glanzendsten" dastand mit neun Professoren. ·W i 1 h elm S tri ck er 2) 
hat in demselben Jahre noch zwei von Billroth ubersehene Naturwissen
schaftler, ferner einen Theologen, einen Juristen, zwei Philologen und 
einen Historiker beigefugt, so dass die Zahl der auf dem Frankfurter 
Gymnasium vorgebildeten unter den damals an deutschen Universitaten 
lehrenden Professoren 16 betrug! 3). Mogen auch die Senckenbergischen 
Anstalten in manchem der spateren N aturforscher und Mediziner die 
Liebe zur Wissenschaft geweckt haben, so hat doch auch das Gym
nasium dabei seinen Anteil gehabt, weil es seinen Schulern die Freiheit 
liess, sich Studien zuzuwenden, die uber die Schranken der Schulbildung 
hinausgingen. 

Seit Bill rot h s Ermittelungen hat sich die Zahl del' im alten Frank
furter Gymnasium vorgebildeten Universitatslehrer noch sehr stark vel'
mehrt, denn ll1anches Samenkorn, das z. B. Creizenach und Noll aus
gestreut hatten, ist erst spater aufgegangen. Es ware eine lohnende Auf
gabe, auch einll1al die vielen Schuler del' Anstalt zusamll1enzustellen, die 
Grosses in anderen als akadell1ischen Stellungen erreicht haben; erst dann 
wurde man die V ortrefflichkeit un serer Schule aus ihren Fruchten ganz 
erkennen. 

1) Billroth, Lehren nncl Lemen, Wien 1876. 

2) Im Frankfurter Journal vom 16. VIII. 1876. 

3) Die beruhmtesten darunter sind del' Chemiker Friedrich Wohler, del' Zoologe 
August VV eis mann nnd der Botaniker Anton de B ary. - Nicht mitgeziihlt sind clie an 
auslandischen UniversitMen lehrenden Frankfurter Moritz S chi ff, Physiologe in Genf 
und Hugo Schiff, Chemiker in Turin. Vgl. hierzu auch E. Rodiger "Zusammenstellung 
del' Frankfurter, welche vom 15. bis 19. Jahrhundert Hochschullehrer oder Mitglieder von 
Akademien der Wissenschaften geworden sind", im 46. Bericht del' Senckenbergischen 
naturforschenden Gesellschaft (1916) S. 131-138. 
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Leben -lInd rrreiben neb en derSchule. Unser Elysium 
in Falkenstein. 

Aus der J ugendzeit 
Aus der J ugendzcit 
Klingt ein Lied mir immcrdur; 
Oh wie liegt SO weit, 
Oh wie liegt so weit, 
Was mein einst war! 

Ruckert. 

Ausser Familie und Schule bildet uus ill dcr Jugendzeit am meisten 
der freundschaftliche Fmgang mit ttichtigell .Mellschen. Besonders sei 
hier del' musikalischen Familie des Konsistorial- und J ustizrates Dr. J 0 s e ph 
Die h 1 in dank barer Erinnerung gedacht. Sie fii.ltrte uns einen Kreis lieber, 
sangesfreudiger Madchen und junger Manner, mei8t Architekten, zu. Del' 
genialste unter ihnell war Friedrich Thiersch, spater weit beriihmt als 
Professor del' Architektur in Miillchen. Das muntere Treiben mit diesen 
lieben Leuten, vielfach gewiirzt durch musikalische und theatl'alische Auf
fiihrungen, belebte im Winter unser Haus in del' Stadt und erfreute un8 
auch oft wahrend des Sommers in Falkenstein. 

Veranlassung zum Bau unseres schon erwahntell Falkensteiner Hauses 
hatte die Krankheit meiner Mutter (s. S. 5) gegeben. 1m Anfang del' 
70er Jahre hatte del' spater weltbertihmte Laryngologe Moritz Schmidt, 
del' Solm unseres Hausarztes Adolf S chm id t, die Griindung einer Lungen
heilanstalt in Falkenstein angeregt. KaUlll hatte lllein Grossvater Ferdinand 
von diesem Plane gehort, so beschloss er, dort fiir sich und die Seinen 
ein Heim zu schaffen, dalllit llleine Mutter in Zukunft nicht mehr allein 
nach dem fern en Gorbersdorf JlU reisell brauchte, sondern ganz nahe del' 
Heimat und im Kreise von Familienmitgliedern die Vorteile del' neuen 
Heilanstalt ausntitzen konnte. 

Dort habe ich wahrend 13 SOlllmern Schul- und Universitatsferiell 
und in den Schuljahren auch die Sommer·Sonntage verbracht. An den 
sehnlichst erwarteten Samstagen eilten wir Geschwister mittags so schnell 
wie moglich aua der Schule und hatten nul' die eine Sorge, del' Vater 
konnte zu spat fiir den nachsten Zug vom Gerichte loskommeu. Anfangs 
m ussten wir den Weg tiber Soden nehmen, denn die Bahllen nach Gron
berg und Konigstein, die naher an Falkenstein enden, wurden erst spateI' 
gebaut. Von Soden stiegen wir nord warts bergan, bis wir nach etwa einer 
Stunde die Hobe erklommen hatten. Da lag nun VOl' uns das Stadtchen 
Konigstein, malerisch gekront von den Ruinen seiner Feste, und im Hinter
grunde erhoben sich in schon geschwungenen Linien die waldigen Rticken 
des Altkonigs und Feldbergs. Etwas weiter nach Osten schaute hinter 
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dem Falkensteiner Berge das Dach unseres Hauses heraus; schon rauchte 
der Schornstein, und eine halbe Stunde spater sassen wir, von der Mutter 
und den Grosseltern freudig begrlisst, am Kaffeetisch. Dann ging es hinaus 
auf die Veranda, und das Auge ruhte auf einem prachtigen Landschafts· 
bilde. Eine machtige Wiese, beiderseits umrahmt von waldigen Hohen, 
senkt sich vor uns in massigem FaIle herab; aus ihr erhebt sich die 
Cronberger Hohe, geziert mit der alten Ritterburg und bedeckt von einem 
Walde machtiger Kastanien 1), hinter denen' die bunten Dacher des Stadt
chens freundlich hervorleuchten. Darliber hinaus schweift der Blick in 
die weite Mainebene. Da liegt im Siidosten vor uns, leicht verschleiert, 
die grosse Stadt, der wir enlflohen sind, nach Osten hin, bei klarem Wetter 
noch mit unbewaffnetem Auge erkennbar, Hanau, und nach Sliden Darm· 
stadt. Hier und da blitzt das Silberband des Mains auf und in we iter 
Ferne schliessen die Hohen des Spessarts und Odenwalds mit blauem 
Saume das fesselnde Bild ab 2). Wenn der Abend gekommell ist, huschen 
Gllihwlirmchen durch das Dunkel, uud unter dem Sternenhimmel schim
mert in der Tiefe das gewaltige Lichtermeer del' vielen Stadte uud Stadt· 
chen. Hatten wir Gaste bei uns, so wurde dann wohl auch das grosse 
Fernrohr aufgestellt und die Jupitermonde, die Ringe des Saturn und die 
Mondkrater vor die erstaunten Augen gerlickt. 

Das hausliche Leben in Falkenstein wusste die Mutter trotz ihres 
tliechtums flir uns und unsere oft zahlreichen Gaste behaglich zu gestalten. 
Aber nicht nur das Zusammensein mit ihr erfreute uns in diesem Paradiese; 
auch del' Vater, befreit von del' stets u bermiissigen Last seines Berufes, 
gehorte hier uns und del' Mutter allein. So lange seine Gerichtsferien mit 
meinen Schul· und Universitatsferien zusammenfielen, liessen wir kaum 
einen Tag vergehen, ohne das Gebirge zu durchstreifen. Anfangs nahmen 
wir immer den Kompass und die grossen Messtischblatter des Generalstabs 
im Massstabe von 1: 25000 mit und lernten die Entfernungen und Stei· 
gungen aus der Karte abschatzen und ferne Berge durch Vergleichen 
ihrer Gestaltung mit den Hohenkurvensystemen richtig erkennen; es war 
das eine treffliche Schulung des plastischen Sehens und Denkens. Bald 
gab es in weitem Umkreise keine Hohe mehr, die wir nicht erklommen, 
kein '1'al mehr, das wir nicht durchwandert hatten. So konnte ich gleich· 
gesinnten Freunden, die mich in Falkenstein besuchten, als Fuhrer dienen, 
urn sie in die Geheimnisse del' Gebirgsflora und ·fauna einzuweihen. 

1) Cronberg ist der nurdlichste Ort, an dem die essbare Kastanie grosse waldartige 
Bestltnde bildet. 

2) Ein Olgemltlde yon Han s Tho m a in del' Hamburger Kunsthalle hat dieses Land· 
schaftsbild festgehalten. 
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Meine naturgeschichtlichen Liebhabereien, von denen ich schon einiges 
auf Seite 5 ff. mitgeteilt habe, fan den freilich nicht bei allen unseren 
misten in Falkenstein Beifall; ich musste sie manches Mal gegen den 
Spott lieber Madchen verteidigen, die nicht begreifen wollten, wie man 
Freude an "Unkrautern" und "ekelhaftem Gewiirme" haben kannte. Dieses 
halb scherz-, halb ernsthafte Geplankel war mir Ehren- und Herzenssache 
zugleich, und gern belohnte ich die bekehrten Schanen, indem ich ihnen 
zeigte, wie das reizende Piianzchen Sonnentau Fliegen. fangt oder wie die 
Orchideenbliiten durch die Vermittelung von Insekten befruchtet werden. 
Viele Jahre spater llabe ich bei He in ric h S e ide I gelesen, wie del' Held 
seiner hiibschen Erzlihlung "Odysseus" - offenbar Seidel seIber 
gleiche Kampfe mit dem schanen Geschiechte siegreich bestanden hat. 

Schwerer wogen die Bedenken des Vaters gegen meinen natur
geschichtlichen Ubereifer; vor aHem fiirchtete er, dass ich dariiber die 
SchuIaufgaben vernachlassigen konnte. Abel' der verstandige Mann hieIt 
mich nur zurilck, ohr:e mich zu hemmen, und half mir so, das richtige 
Verhaltnis zwischen Piiicht und N eigung einzuhaIten. Besonders warnte 
er mich vor der Uberschatzung meiner naturgeschichtlichen Kenntnisse; 
was ich so eifrig betreibe, sei nul' die Betatigung einer Liebhaberei ohne 
wissenschaftliche Griindlichkeit. In del' 'rat schien mein Botanisieren 
systemios zu sein; da mich aber dabei vorzugsweise das Schanheitsgefiihl 
leitete, war es nicht ohne selbsterzieherischen Wert. Piianzenfamilien, die 
sich durch elegante Blattformen auszeichnen, wie die Fame und Leber
moose, oder durch Gestalt und Farbung del' Bliiten auffallen, wie die 
Orchideen, sammelte ich vollstandig, aber unscheinbare Graser und Krauter 
kiimmerten mich wenig. Am meisten zogen mich charakteristische Vegeta
tionsbilder an, so die Flora der Schutthalden am Rande der wachsenden 
Grossstadt mit Nachtschatten, Bilsenkraut und Stechapfel zwischen Ar
temisia- und Chenopodiumarten, und ganz besonders die reich entwickelte 
Moor- und Wasseriiora auf feuchten Bergwiesen, in Siimpfen und 'riimpeln. 
Der Buchrainweiher am Waldrande bei Offenbach wurde in Gesellschaft 
gleichstrebender Freunde haufig besucht, und zwischen Sachsenhausen und 
del' Gerbermiihle, da wo heute der Vieh- und Schlachthof liegt, lockten 
uns stille, weidenumsaumte Randtiimpel des Mains, deren Fauna und Flora 
Noll anschaulich beschrieben hatl). An sol chen Orten traf ich auch, was 
mich yom 'rierleben am meisten fesselte, das geheimnisvolle rrreibell del' 
Wassertiere. Mancherlei kleine Fische, alle vier einheimischen Molcharten, 
ferner Insektenlarven, Kruster, Fluss- und rreichmuscheln, Wasserschnecken. 

1) Del' Zoologische Garten, Jalu'gang 1870, S. 167. 
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Moostierchen, Susswasserschwamme und Armpolypen pflegte und zuchtete 
ich in Zimmeraquarien und sorgte dafur, dass der Pflanzen- und Tier
bestand dieser "W assergartchen" biologisch zusammenpasste und das un
gekunstelte Bild hubscher DnterwasseridyUe darbot. Mehr denn 30 Jahre 
spater fuhrte mich das Sonderfach, dem ich mich gewidmet hatte, zur 
Aquariumpflege zuruck, als ich die Frage zu klaren suchte, ob die Wasser
tiere bOren konnen 1). Diese Studien und Versuche haben mich mehr 
begluckt als manche praktisch wichtigeren, weil sie die Erinnerung an 
stille Freuden meiner Jugend wachrie£en. 

Kaum war die Falkensteiner Lungenheilanstalt eroffnet, da starb ihr 
iirztlicher Leiter, und es galt, schnell fUr einen guten Ersatz zu sorgen. 
Auf den Rat meiner Mutter berief Moritz Schmidt den meinen Eltern 
aus Gorbersdorf befreundeten Assistenten Brehmers, Peter Dettweiler. 
Er selbst und manche fruheren Gorbersdorfer Patienten, die ihm nach 
Falkenstein gefolgt waren, pflegten nun ihre freundschaftlichen Beziehungen 
1m meiner Mutter und tauschten mit ihr Gorbersdorfer Erinnerungen aus. 
Da wurde aueh del' literarische Kampf um Brehmers pathogenetisehe 
Ansohauung und Heilmethode lebhaft verfolgt und besproehen, und, so 
angeregt, -las ieh schon als rrertianer Brehmers aueh fUr Laien verstand
!iehes Bueh: "Die ehronisehe Lungensehwindsueht und Tuberkulose del' 
Lunge, ihre Drsaehe und ihre Heilung, Berlin 1869". Es war fUr mieh 
wertvoll, dass dieses erste medizinisehe Bueh, das in meine Rande fiel, den 
hippokratisehen Geist atmete, wie wenige andere. Die Disposition zur 
Lungenseh windsueht sah B l' e h mer in einem Missverhaltnis zwischen einem 
zu kleinen Herzen und zu grossen Lungen. Darum suehte er die Herz
tatigkeit anzuregen, damit die Lungen bessel' ernahrt wurden. Del' Auf
enthalt im Gebirge sehien ihm hierzu besonders tauglieh; wusste man doeh, 
dass der geringere Luftdruek in del' H<ihe die Rerztatigkeit besehleunigt, 

') "Konnen die Fische boren"? in der Festschrift zum 70. Geburtstage von Aug u s t 
Lue1t, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1905. 

"Reaktionen auf Schallreize bei Tieren ohne Gehororgane." Zentralblatt fiir Physio
logie Bd. XXIII, Nr. 17. 

"ober das angebliche Horvermogen der Fische, besonders des Zwergwelses (Amiurus 
nebulosus)", Zeitschrift flir Ohrenheilkunde, Bd. 73, 1916. 

"Vermittelt das Labyrinth der Fische Gehorswahrnehmungen?" Die Naturwissen
schaften, 1919, S. 378. 

"Ein neuer Versuch zur Entscheidung der-Frage, ob das Labyrinth der Fische Go
hOrswahrnehmungen vermittelt", (mit K. G r ii II b erg), Zeitschrift fiir Ohrellheilkunde, 
Bd. 79, 1920. 
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und die Tatsache, dass die Gebirgsbewohner von der Lungenschwindsucht 
nahezu verschont bleiben, liess eine giinstige Wirkung des Hohenklimas 
auch auf die sehon ausgebrochene Krankheit erwarten. Da nun einige 
Gegner Brehmers meinten, so geringe Hohenlagen wie die von Gorbers
dorf und Falkenstein seien hier wirkungslos, untersuchte ich den Einfluss 
der Hohenlage auf meine Pulsfrequenz, indem ieh monatelang jeden Morgen 
sogleich nach dem Erwachen in Frankfurt wie in dem 400 m hoher ge
legenen Falkenstein meineu PuIs zahlte, um Durchschnittszahlen seiner 
Frequenz fiir Gebirg und Ebene zu erhalten, und verglich auch stets meine 
Pulsfrequenzkurven mit den Kurven des Barometerstandes. 

So hat mich der Umgang mit Kranken w arztlichen Studien gefiihrt, 
lange bevor ich die Universitat bezog. 

rnirersitatsjahre . 
• Wir lugen hinaus in die sonnige Welt 

AlIzeit mit lachenden A ngen : 
Des fahrenden Volkes durstigeni Schlag 
Mag Frohes und Freies nUl' tangen. 
Wir wand ern und singen und, naht sieh das Gliick, 
So pack en wir's hurtig beim Kragen 
Und trinken den Wein und kiissen die Maid 
{1 nd lassen den Eulen das KIngen." 

Studentenlied. 

1. In Marburg. 
Dass ich mell1e Studien in Marburg beginnen durfte, halte icll fUr 

ein grosses Gliick. Denn nicht nur waren die Professoren, in deren Handen 
dort die erste gl'undlegende Ausbildung del' Medizinel' lag, gute, ja zum 
'reil vortreffliche Lehrer, sondern auch der Student galt da mehl' als an 
den meisten iibrigen Hochschulen, und das Studentenleben war urwiichsig 
und auch innerhalb der Korporationen einfach. "Manche deutsche Stadt 
hat eine Universitat, abel' Marburg ist eine", schreibt ein begeisterter 
Musensohn 1), "denn hier gehort alles, yom Rektor bis zum Stiefelwichser, 
zur Universitat, durch die engen Gassen weht del' Geist Philipps des 
Grossmlitigen, und die alten hohen Hauser machen ehrwiirdige Gesichter". 
Dazu kommt die reizvolle Umgebung der Stadt. Sie lockte uns zum 
Wandern und fiigte zu den Entdeckerfreuden del' zoologischen und botanischen 
Exkursionen den stetigen Genuss einer heiteren wechselvoUen Landschaft. 
In he11en Sommernachten bestiegen wir gern die nahen Waldeshohen; tief 

I) Dr. Eduard Helmer (Ernst Koch) in: Prinz Rosa Stramin, 2. Auflage, 
Guttingen, 1857. 
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unter uns ragten die schlanken Tiirme del' Elisabethkirche, durch das 
mondhelle Tal wand sich das Silberband del' Lahn, und vom Schlossturme 
schwebte allabendlich del' melancholische Klang eines Hornes heriiber. 
Und wenn im Winter del' Rauhreif Berg und Wald in blendendes Weiss 
gehiillt hatte, wenll Schloss und Elisabethkirche wie aus Zucker gebaut 
glanzend in den blauell Himmel ragtell, da verliess wohl eioor nach dem 
andern den dumpfen Seziersaal und stieg hinauf in die glitz ern den Walder. 

Mancher Marburger Professor 6ffnete den Studenten sein gastliches 
Haus. Del' Geograph, Professor Rein, bei dem ich eine Empfehlungs
karte abgegeben hatte, machte mil' am folgenden Sonntag schon friih um 
7 Uhr seinen Gegenbesuch und fand mich noch im Bette. Er setzte sich 
ohne weiteres an das Bett, hielt mil' einen Vortrag iiber den N utzen des 
Friihaufstehens und Iud mich eill, so oft ich wollte das Abendbrot bei 
ihm einzunehmen. Auch im Hause des Zoologen, Professor Greeff, bin 
ich oft zwanglos zu Gaste gewesen. Am starksten abel' zog es mich bald 
in das Haus des alten Mineralogen Dun k e r. Dort hatte mich ein schon 
in den ersten Marburger Tagen gewonnener Freund, stud. reI'. nat. Theodor 
E her taus Kassel,' eingefiihrt, und wir durften bei Frau Dun k e I' zur 
Kaffeestunde erscheinen, so oft wir wollten. Del' Magnet, del' mich dorthin 
zog, war E bel' t.s Schwester, die oft bei Dun k e I' s zu Besuch weiHe. Bald 
fuhr ich mit Ebert iiber Sonntag nach Kassel und wurde von seinen 
Eltern, dem Konsistorialrate Dr. theol. Eb ert und seiner Frau Louise, 
geb. S c h wed e s, im behaglichen U nterneustadter Pfarrhause freundlich 
aufgenommen. Diese Gastfreundsehaft erwiderten meine Eltern, indem 
sie Ebert und seine Sehwester in den Ferien naeh Falkenstein einluden. 
Dort in del' herrlichen Gebirgsnatur hatte Gott Amor leichtes Spiel, abel' 
wir beiden, von seinen Pfeil en fri:ih Getroffenen wahrten unser Geheinmis, 
bis ieh 1887 imstande war, eine Familie ohne elterlichen Zuschuss zu 
griinden. 

Dem Verbindungsleben bin ich fern geblieben, nicht aus Prinzip, 
sondern weil ich seiner nicht bedurfte. Denn schon in den ersten Marburger 
Tagen fand ich Anschluss an gleichgestimmte Fiichse, mit denen mich bald 
eine enge Freundschaft verband. Eb ert fiihrte uns in einen angenehmen 
Kreis iilterer Student en ein, und diese, zumeist Juristen, nahmen sich del' 
Erziehung del' Fiichse liebevoll an. Auch zum Fechten brauchten wir 
keinen Anschluss an eine Verbindung; wir trieben diese Leibesiilmng 
eifrig, im ersten Semester sogar taglich in del' friihen Stunde von 6-7 Uhl'. 
Den Schlager im Ernste gebrauchen zu wollen, lag uns fern; da abel', wie 
del' alte Homer sagt, das Eisen den Mann anzieht, erlag ich doch 
einmal del' Versuchung, einen Kommilitonen VOl' die Klinge zu nehmen. 
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Selbst unser Kneipen verlief nicht weniger kommentmassig und nieht 
weniger lustig als das der Verbindungen. Zogen wir in spater Stunde heim, 
so wurde unterwegs noeh gern den biederen Philistern ein Sehabernack 
gespielt. Hierzu lieferte das Brennholz, das der Marburger Burger VOl' 
seinem Hause auf del' Gasse aufstapelte, ein treffliehes Material; wir bauten 
damit die Haustiiren zu. Als uns einst ein gutmi.1tiger Naehtwaehter vef
raten hatte, dass del' sehlimme Sehutzmann B., del' keillen Spass verstand, 
hinter einer gewissen, schon of tel' zugebauten Haustiire lauerte, schlieh 
einer von uns mit einem langen Brennholzseheite dorthin und klemmte es 
schnell so fest zwischen Sehwelle und Turklinke, dass der Mann des Ge
setzes gefangen war. Wenn ich an solchen naehtliehen Unfug zuruekdenke, 
so scheint mil' das merkwurdigste dabei, dass wir unsere Holzmauern um so 
unverdrossener und um so kunstgereehter aufbauten, je kalter die Nachte 
waren; namentlieh geschah das im Winter 1879/80, als wir wochenlang 
unter -120 C, eines Morgens sogar - 27° C hatten! Ein eifriger Student, del' 
sieh fur die Wetterkunde interessierte, hatte damals VOl' seinem Fenster 
einige Maximal- und Minimalthermometer aufgestellt und registrierte eifrig 
die hochsten und niedrigsten Temperaturen. Das Fenster war leicht zu 
erreichen, wenn unser Kleinster auf die Schultern des Grossten kletterte; 
er konnte dann eine Thermometerkugel naeh del' anderen in den Mund 
nehmen: und so Temperaturen erzeugen, die dem ahnungslosen Meteorologen 
schwere Ratsel aufgaben. 

So floss unser Leben heiter und zwangslos. dahin, und wir hielten uns 
filr viel glucklicher als die Mitglieder del' Verbindungen. Nur in einer Hill
sicht mussten wir "Wilden" hinter den inkorporierten Studenten zuruck
stehen; es fehlte unserer grossen heterogenen Masse del' innere Zusammen
hang und die Disziplin, ohne welche es unmogIich ist, bei der Wahrullg 
gemeinsamer Interessen del' ganzen Studentenschaft Einfluss zu gewinnell. 
Dies maehte sieh besonders fuhlbar, als in meinem dritten Semester die 
Einweihungsfeier des neuen Marburger Universitatsgebaudes herannahte. 
Darum entsehlossen sieh einige von uns, die zerstreute Herde del' Wilden
sehaTt zusammenzurufen, urn sie, zunaehst fur die dl'ei Festtage, zu organi
siel'en. Dass diese schwierige Aufgabe gelang, war dem ebenso klugen, 
wie energisehen AuTtl'eten des stud. phil. H. Seh. zu danken, del' sieh 
aueh nieht seheute, einen hamisehen Gegner in unsel'en eigenen Reihen 
mittels del' Pistole aussel' Gefeeht zu setzen. Es wurde ein Aussehuss der 
Wildensehaft eingesetzt, in den ieh mit zweien meiner naehsten Fl'eunde 
und einigen anderen gewahlt wurde; den Vorsitz filhrte Seh. Die Ve1'
handlungen del' so Geeinigten mit den Korporationen gingen nun glatt 
von statten. So verJief das Fest mit Faekelzug, historischem Festzug und 
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einigen feierlichen Akten unter wul'digel' Teilnahme del' Wildenschaft. 
Wil' haben uns dann bemuht, das Errungene festzuhalten, und das gelang 
gut: im folgenden Semester konnten wir den ersten Kommers del' "Nicht
verbindungsstudenten" feiern, an dem fast aBe akademischen Lehrer teil
nahmen. Er verlief mit allerlei ernsten und heiteren Auffllhrungen he1'1'
lich, und die Kunde davon ist del' Nachwelt in einem Erinnerungsblatte 
erhalten. Spater, als del' energische Fuhrer Sch. nicht mehr fUr die Sache 
wirken konnte, und die Zahl del' Studenten und damit die Menge del' Gleich
gultigen rasch zugenommen hatte, ist die Einigung del' "Wilden" wieder 
verloren gegangen. 

Eine andere Marburger Grundung, an del' ich beteiligt war, hat sich 
bis heute, wenn auch in veranderter Gestalt, erhalten: del' naturwissen
schaftliche Verein Studierender. Es war das ein rein wissenschaftlicher 
Verband, del' den Studenten aUer Farben grossmtitig seine Pforten offnete 
und auch wirklich ausser vielen "vVilden" einen BLlrschenschafter zu den 
seinen ziiblte. SpateI' ist del' Vereill eine regulare Verbindung geworden: 
del' l1atunvissenschaftlich-medizinische Verein (im Goslarer Verbande). 

Unter allem "Frohen und Freien", das "des fahrenden Volkes dur
stigem Schlag" wohl taugen mochte, nallIn das Studium nicht den letzten 
Platz ein; brachte €S uns doch Tag fill' Tag neue berrliche Offel1barungen! 

Kaum war ieh El1de April 1878 in Marburg eingezogel1, da betrat 
ich, noch ehe die Vorlesullgen begannen, aus N eugier das Anatomie
gebaude 1). Oben auf del' Fr.eitreppe stand mit weit auseinandergestellten 
Beinen ein Mann in grobem Arbeitsanzuge mit langen, win'en Haaren 
und struppigem Vollbarte, die Hande in die Hosentaschen und die Hosen 
unordentlich in die Stiefelschafte gesteckt. Sein Blick schielte uber die 
Brille prufend nach dem Ankommling, den er sogleich als Fuchs erkannte. 
Es war del' Anatomiediener H ep p e. Dieser weit beruhmte originelle 
Kauz flihrte nun den Neuling VOl' ein grosses Gemalde im Treppenhause, 
das den jungsten Tag darstellte. Da sah man oben am Himmel die Trom
pete, die das Gericht ankundigt, und unten aus del' Erde wuhIte sich ein 
dichtes Gewimmel menschlicher Gerippe an das Tageslicht. Nun erklarte 
He p p e: "Des is des jungste Gericht. Del' Maler, der's gemacht hat, hat 
mehr Anatomie verstanne als viele Dokter; da is gar kein Knoche, del' 
nit ganz richtig gemalt war. Un was da Ulmer dem Bild geschriwwe 

') Das damalige Anatomiegebliude an der Ketzerbaeh beherbergt jetzt das Zoologische 
Institllt. 
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steht, is griechisch un liest sich ,,/vcMh aeav'fov I), des heisst auf Deutsch: 
erscht lern Anatomie, eh de am lewendige Mensche erumsehneidst"! He p p e 
wusste und konnte vieI, hielt streng auf Ordnung im SeziersaaI, verteilte 
an die fteissigen Praparanten die besterhaltenen Leichen und half uns bei 
del' Arbeit gern mit Rat und Tat. W mde die Luft im Seziersaal einmal 
gar zu schlimm, so steekte er einen Wacholderstrauch mit del' Spitze in 
die Ofenture, bis er lichterloh brannte, und schwang ihn dann, den Saal 
durchwandernd, hin und her wie ein Raucherfass, dass uns del' aromatisch 
duftende Rauch die Augen beizte. Ais die Einweihungsfeier des neuen 
Universitatsgebaudes heranruckte und ganz Marburg im Laub- und Fahnen
schmuck prangte, reihte He p p e aussen auf den Brustungen del' Fenster 
der Anatomie Schadel an Schadel, musste abel' zu seiner grossen Betrubnis 
dies en Festschmuck, del' den Nichtmedizinern gar zu gruselig erschien, 
wieder entfernen. 

Ordinarius del' Anatomie war Nathanael Lieberkuhn. Noch in 
voller Kraft, aber schon weiss an Haar und Bart, schaute er mit he11-
blauen Augen freundlich in die Welt. Stets hilfsbereit, mit besonnener, 
oft durch feinen Humor gewurzter Rede, erwarb er sich die Liebe aller, 
die mit ihm in Beruhrung kamen. Sein V ortrag war klar und bei der 
Erorterung grosser Probleme, wie sie z. B. in del' Entwicklungsgeschichte 
haufig vorkommen, von einer hohen Begeisterung getragen. So ging von 
Lieberkuhn, wie einst von seinem Lehrmeister Johannes Muller, ein 
Zauber aus, del' manches junge Gemut unwiderstehlich in seinen Bann zog. 

Del' Prosek tor, Professor Guido Wagener, war ebenfalls ein Schuler 
von Johannes Muller und zugleich mit seinem Freunde Lieberkiihn 
naeh Marburg gekommen. Die beiden Junggesellen hauste:tl zusammen 
und waren unzertrennlich; taglich urn 4 Uhr sah man sie auf del' Ketzer
bach und in del' Bahnhofstrasse spazieren gehen. Wag en e r trug die 
Knochen- und Banderlehre VOl' und unterstutzte Lie bel' k u h n, zusammen 
mit dem liebenswurdigen Privatdozenten Gas s e 1', auf dem Sezier- und 
Mikroskopiersaale. Er war alter als Lie bel' k u h n, und seine Hande 
zitterten bereits sehr; wenn er uns beim Praparieren helfen wollte, zerriss 
er manchen feinen N erven, den wir muhsam herausgearbeitet hatten. 

Zoologie lehrte. Professor Greeff. Er hatte die seltsame Gewohnheit, 
8einen Vortrag am Ende del' Stunde mitten im Satze abzubrechen. Bis
wei len erheiterte er uns durch eine kleine Entgleisung. Einst demonstrierte 
er den Schadel eines Dachses; diesel' hat geschlossene Kiefergelenke, 80-

dass del' Unterkiefer auch naeh Entferuung aIler Weichteile mit dem 

I) Erkenne Dich selbst! 

K Ii r n e r. Erinnerungen. 3 



34 Universitlttsjahre. 

Schadel in Verbindung bleibt und also bei den Sammlungsobjekten nicht 
an diesem befestigt zu werden braucht. Das brachte nun Greeff mit 
aen Worten VOl': "der Dachs ist das einzige Tier, bei dem del' Unterkiefer 
nicht mit Draht a:llgemacht ist". W eit mehr als im Kolleg lernte ich bei 
ihm im Laboratorium, wo ich unter anderem die Susswasserschwamme 
(Spongillen) del' Lahn untersuchte und ihre Arten bestimmte. Vergleichs
material aus del' Spree hatte mil' Lie bel' k u h n, aus dem Main und 
Rhein Noll verschafft. 

Del' Botaniker Wig and war kein anregender Lehrer, abel' ein ehr
licher Mann, del' mit seiner Abneigung gegen den Hyperdarwinismus jener 
Zeit nicht zuruckhielt und uns Mediziner tuchtig abkanzelte, wenn wir bei 
einer Exkursion einmal aus dem gluhenden Sonnenbrande des Lahntals 
vorzeitig in den kuhlen Wirtshausschatten gefluchtet waren. Bei schonem 
Wetter habe ich sein Kolleg oft geschwanzt, urn die fruhe Morgenstunde 
in dem herrlichen botanischen Garten zu vertraumen. 

Physik lehrte Professor F ran z Mel de, del' sicb namentlich in der 
Akustik grosse Verdienste erworben hat. Er stand damals noch in voller 
Kraft und war ein ganz vortrefflicher Experimentator. Seine Vortrage, 
die er in seinem heimischen Dialekte hielt, in welchem das i wie a, das 
u wie 0 und das u wie 0 klang, waren sehr elemental' und deshalb fUr 
die damals ausnahmlos humanistisch vorgebildeten Mediziner leicht ver
standlich. Er qualte uns nicht zuviel mit Formeln, weil, wie er versicherte, 
die einen davon so leicht waren, dass er sie uns nicht erst zu entwickeln 
brauchte, die anderen aber so schwer, dass wir sie nicht verstehen konnten, 
auch wenn er sie uns entwickelte. Viele Experimente lei tete er mit einer 
stereotypen Wen dung ein, wie in folgendem Beispiele: "Was handert 
mach, meine Herrn, dase Saite an Schwangongen zo versetzen? Nachts 
handert mach, meine Herrn!" Einst verkundete er uns folgende Weisheit: 
"Da Trommel, da ast ein An:;;troment, das dazo dant, eine gewasse Leere, 
da am Orchester vermasst ward, auszofollen", und ein anderes Mal er
zahlte er, die Chladnischen Klangfiguren hatten den grossen Napoleon 
so interessiert, dass er Chi a d n i "auf einen Dienstag Abend urn 7 Uhr" 
zur Audienz befohlen hatte. 

Von dem Chemiker Zinke erinnere ich mich nur, dass seine Vor
trage klar und seine Experimente stets sehr gut vorbereitet waren. Das 
Verstandnis fur das chemische Formelwesen brachte nns nicht er, sondern 
del' Physiologe K u 1 z bei. 

Eduard Kulz war 1867 seinem Lehrer Lieberkuhn von Berlin 
n::wh Marburg gefolgt, urn hier sein Doppelstudium als Arzt und Chemiker 
zu vollenden. Dann war er Assistent an del' medizinischen Klinik geworden 
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und hatte dieselbe wahrend des Kr:ieges 1870/il selbstiindig geleitet. Durch 
eisernen Fleiss hatte er sich aus driickenden Verhaltnissen heraufgearbeitet 
und durch die unubertroffene Exaktheit seiner Untersuchungen weit und 
breit ein grosses Ansehen errungen. Schon die Kurse, die er als Assistent 
gehalten hatte, waren be1'lihmt gewesen, und sein Leh1'vortrag als Professor 
war ganz vortrefflich, weil er uns nicht nur grundliche Kenntnisse bei
brachte, sondern auch zu wissenschaftlichem Denken anregte, Obwohl 
K u 1 z damals Extraordinarius und in meinen drei ersten Semestern noch 
nicht Examinator war, horten wir bei ihm alle seine Kollegien, und nur 
Wenige belegten auch irgend etwas bei dem alten Ordinarius und Exa
minator N ass e. Da K u 1 z se'ine Laufbahn mit der inneren Medizin be
gonnen hatte und auch spater, als er nur Physiologie lehrte, viele Dia
betiker aus aller Herren Landern behandelte, kannte er den Wert ein~r 
grulldlichell physiologischell Ausbildung der Arzte besser als seine Fach
genossen an den iibrigen Universitaten. Darum lehrte er die Physiologie 
nicht als selbstandige Wissenschaft, sonde1'11 als Grundlage del' Pathologie; 
es genugte ihm nicht, die normalen Lebensvorgange darzulegen, sonde1'11 
er wies auch auf ihre Storungen hin, soweit das dem Verstandnisse seiner 
Harer angemessen schien. Damit hat e1' uns fruh gezeigt, wozu wi1' 
Physiologie le1'11en mussten, und uns zum physiologischen Dellken am 
Krallkenbette e1'zogell. In del' Erkenntllis, wie viel dem Gedachtnisse des 
jungen Medizine1's zugemutet wird, gestaltete e1' seinen Unterricht so di
daktisch, dass das Gehorte und Gesehene auch haften blieb. Er verwen
dete stets viele Stunden auf die Vorbereitung seiner Kollegien, und darum 
misslang lliemals eilles der zahlreichell Experimente, die er uns vorfiihrte, 
Am Schlusse jeder Stunde fasste er das Vorgetragene in lapidare Satze 
zusammen, zwischen denen er kleine Pausen eintreten liess, so dass ll!an 
fast wortlich nachschreiben konnte, Wer zwei Semester bei ihm harte, 
bekam so eillen kurzen Abriss der ganzen Physiologie in die Hand, der 
sich als Leiet'aden fUr spatere Repetitionen trefflich eignete. Wie ntitzlich 
diese Schulung war, habe ich spater als Praktikant an den Strassburger 
Kliniken erfahren; wir Marburger erregten dort mit del' Verwertung unserer 
physiologischen Kenntnisse am Krankenbette bei Professoren und Studenten 
Aufsehen, und mancher Kommilitone hat un sere K u 1 z schen Kolleghefte 
abgeschrieben, um sich mit ihrer Hilfe hir den physiologischen Abschnitt 
des Staatsexamens vorzubereiten. 

Obwohl K u 1 z sich selbst niemals Ruhe gonnte, trug er doch als 
guter Padagoge der Lebenslust seiner Schuler Rechnung und setzte sein 
Kolleg aus, wenn es an einem Sommernachmittage mit einem der beliebten 
Bierkonzerte in Buckings Garten kollidierte. Es war darum kein Wunder, 

3* 
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dass in seinen Vorlesungen nur selten ein Student fehlte. Schwanzte einer 
i.i£ter ohne zureichenden Grund, so pflegte ihn K ti I z zu grosserem Fleisse 
zu mahnen. Zu meiner Zeit hat ihm das niemand tibel genommen, denn 
es war uns verstandlich, dass ein Mann, der in beispielloser Weise seine 
ganze Kraft ftir unB einsetzte, als Gegenleistung den regelmassigen Kolleg
besuch forderte. Spater scheinen seine Mahnungen zum Fleisse unvor
sichtig geworden zu sein, und als er dabei einmal im Sommer 1893 einem 
Studenten offen bares Unrecht getan hatte, entstand eine Studentenrevolte 
gegen ihn, die dem verdi en ten Manne die letzten Monate seines arbeits
vollen Lebens verbitterte. 

Die Studenten hatten sich wohl nicht zu einem so rticksichtslosen 
Vorgehen gegen ihren eifrigsten Forderer hinreissen lassen, wenn nicht 
anch in anderen Kreisen die Stimmung gegen K til z erregt gewesen ware. 
Er war namlich Berater des allmachtigen preussischen Universitatsdezer
nenten Althoff und wurde von diesem haufig mit der Begutachtung von 
Fakultatsvorschlagen £iir die Besetzung medizinischer Lehrstiihle betraut. 
K ti I z verschmahte dabei nicht, liber die Vorgeschlagenen gelegentlich auch 
das Urteil vertrauenswtirdiger ,Studenten einzuziehen, was gewiss sehr 
zweckmassig war, denn die Studenten haben ein feines Geftihl £iir den 
Wert ihrer Lehrer. Freilich konnte nicht allen in Betracht kommenden 
eine solche Beurteilung erwtinscht sein, und so wurde das Befragen von 
Studenten vielfach als hochst verwerflich und unwiirdig dargestellt. Noch 
mehr Zorn erregte es, dass K ti 1 z hier und da einmal del' Vorlesung eines 
Dozenten nnangemeldet und unerkannt beiwohnte. Ttichtigen Lenten er
wuchsen hieraus nur Vorteile, und Theodor Billroth (Lehren und Lernen, 
S. 304) hat die gleiche Gepflogenheit eines Ztiricher Universitatsdezernenten 
als vorbildlich hingestellt. Dass Unttichtige dartiber andel'S urteilten, ist 
freilich nicht zu verwundern. Leider fehlten K ti 1 z bei derartigen, immerhin 
ungewohnlichen Unternehmungen Vorsicht und Takt, und in dem Ge£iihle, 
nur daB Beste zu wollen, merkte er nicht, dass sein Verfahren auch 
manchen Ttichtigen verletzte. 

So war die Missstimmung gegen ihn in akademischen Kreisen gross, 
und da man gegen seine wissenschaftlichen Leistungen nichts vorbringen 
konnte, verspottete man seine Lehrweise in politischen Zeitungen als geist-· 
lose und der Universitat unwtirdige Einpaukerei. Die Kunde von solchen 
Urteilen machte schliesslich auch die Marburger Studenten an ihrem 
Lehrer irre. 

Auch die Philister entzogen K ti 1 z ihre Gunst, die er vorher als 
eifriger Forderer des Marburger Musiklebens in hohem Masse genossen 
hatte, denn es war seinem energischen Eingreifen gelungen, den sehr 
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popularen Chirurgen Roser aus dem Lehramt zu entfernen. Gerade 
hierfiir hatte man ihm dankbar sein mussen, denn Roser, einst eine 
Zierde der Universitat, war alt geworden und hatte sich nicht mehr in 
die anti- und aseptischen Methoden einarbeiten konnen. Rosers Sohn 
schurte den Hass gegen K u I z durch eine anonyme Schmahschrift, die 
ihre Wirkung nicht verfehlte. 

So raste der See und wollte sein Opfer haben. -

Da ich in Marburg nur die vorklinischen Semester verbracht habe, 
bin ich mit den Klinikern nicht naher bekannt geworden. Sie waren 
Roser (Chirurgie), Mannkopff (illnere Klinik), Dohrn (Gynakologie), 
Cra mer (Psychiatrie) und Schmidt-Rim pIer (Augenheilkunde). Die 
pathologische Anatomie vertrat der altere Ben eke, die Pharmakologie 
F a I c k. N ur bei dem alten Extraordinarius und Kreisphysikus H 0 r s t
man n habe ich ein klinisches Kolleg gehort, liber Epizootiell, d. h. uber 
Tierkrankheiten, die auf den Menschen ubergehen konnen. 

Mit dem Examen physicum schloss im Marz 1880 meine Marburger 
Studienzeit abo Es wurde nicht allzuviel Wissen verlangt, und ieh erhielt 
in allen Facheru die erste Nummer. Neben Anatomie, Physiologie, Physik, 
Chemie, Zoologie und Botanik wurde damals aueh noch Mineralogie ge
pruft, jedoeh nicht von dem Faehmanne, sondern von dem Chemiker. 
Dieser stellte in den letzten W oehen vor dem Examen die "Physikum
steine" aus, die man kennen musste; wenn ieh nieht irre, waren es zwolf. 
Man sah sie sich an und merkte sieh, dass der schwere Schwerspat hiess, 
del" scherbenformige Scherbenkobalt uSW. Ausserdem wurde noeh naeh 
der Harteskala und dem Kristallsysteme gefragt. Um diese Kenntnisse 
zu erwerben, brauchte man keine Mineralogie zu horen, und der gute alte 
Mineraloge Dunker hat es mir nicht ubel genommen, dass ich oft bei 
ihm zum Kaffee, aber niemals im Kolleg erschienen war. 

II. In Strassburg. 
Der Abschied von der lie ben alten Musenstadt Marburg und vielen 

dort gewonnenen Freunden ist mir schwer gefallen; aber die Wanderlust 
des deutsehen Studenten regte sich machtig, und K u I z hatte mir dringend 
geraten, die klinischen Studien in Strassburg zu beginnen, weil die dortige 
medizinische Fakultat die beste in Deutschland sei. Die gleiche Ansicht 
tiber Strassburg hatte damals auch Billroth 1). Die Ordinarien der medi-

1) Briefe von Theodor Bill rot h, Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 
1910. Brief vom 19. IX. 83: "Strassburg steht obenan in seinem medizinischen Lehrkorper." 
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zinischen Fakultat waren neben drei aus der franzosischen Fakultat uber
nommenen Professoren (Jossel, Wieger und Aubenas): Waldeyer, 
Hoppe-Seyler, Goltz, von Recklinghausen, Schmiedeberg, 
Kussmaul, Lucke, W. A. Freund, Laqueur und Jolly; auch fehlte 
es nicht an tuchtigen Extraordinarien und Privatdozenten, von denen 
Kohts, Jakob Stilling, Kuhn, von Mering, von den Velden, 
Sonnenburg, Bayer, Ulrich, Harnack, A.Kossel und von Schroder 
wohl am meisten bekannt und zum Teil spater beruhmt geworden sind. 

So fuhr ich denn Ende April 1880 mit drei Marburger Freunden 
gen Strassburg. N ach dem Vorbilde des jungen Go e the bestiegen wir 
alsbald die Plattform des Munsters und wanderten auch andachtig nach 
Sesenheim. Manche noch deutliche Spur der Belagerung erinnerte uns an 
die ruhmreichen Kampfe, die 10 Jahre vorher Deutschland geeinigt und 
Strassburg uns wieder gewonnen hatten, erweckten aber auch unsere Teil
nahme an den schweren Leiden der Bevolkerung unter den Schrecknissen 
der Beschiessung. 

Wenige Tage nach unserer Ankunft, am 2. Mai, feierten Lehrkorper 
und Studentenschaft das Stiftungsfest der Universitat durch einen gemein
samen Ausflug auf die Rappoltsweiler SchlOsser. So lernten wir gleich 
einen der romantischstell Teile der Vogesen kennen. Der Zufall machte 
mich dabei mit dem Assistenten des physiologischen Institutes, R u d 0 1£ 
Kobert, bekannt.· Wir ahnten nicht, dass wir 20 Jahre spater in Rostock 
als Professoren wieder zusammenkommen und durch die Verheiratung 
meiner altesten Tochter mit K 0 be r t s N effen in verwandtschaftliche Be
ziehung treten soUten. Wahrend der Pfingstferien und an vielell Sonn
tagen durchstreiften wir das schone Land. Von den riistig erklommenen 
Hohen schweifte der sehnsuchtige Blick oft hiniiber nach dem Schwarzwald 
und nach del' langen Reihe blendend weisser Zacken am sud lichen Hori
zonte, die gegen Abend in feuriger Glut standen. In den Talern abel' und 
in den gesegneten Breiten del' Rheinebene lab ten sich die muden Wanderer 
gern an den trefflichen Elsasser Weinen. Ich habe im Laufe der nachsten 
Semester die Vogesen vom Donon bis zum Ballon d'Alsace grundlich 
kennen und lieben gelernt. 

Wir Marburger Freunde hielten treu zusammen, und bald schlossen 
sich . uns andere "klinische Semester" an. Mit Studenten der ubrigen 
Fakultaten hatten wir, im Gegensat'l zur Marburger Studienzeit, gar keinen 
Verkehr. Es mogen damals etwa 50 Mediziner in klinischen Semestern 
in Strassburg gewesen sein, die sich bald aUe personlich kennen lernten 
und gut zusammenhielten. Nur die Luxemburger und die tWS Elsass
Lothringen geburtigen mieden den naheren Umgang mit uns Altdeutschen. 



Universitatsjahre. 39 

Pathologische Anatomie, das grundlegende Fach aHer klinischen 
Disziplinen, lehrte mit eisernem Fleisse und peinlicher Gewissenhaftigkeit 
Friedrich von Recklinghausen. Er fuhlte sich unter seinen Leichen 
am wohlsten und schien von uns das gleiche zu erwarten. Sektionen 
konnten wir in. verhaltnismassig grosser Zahl unter seiner Leitung machen. 
Seine scharfe Kritik unserer mangelhaften Technik und die vielen Zwischen
fragen, mit denen er uns beim Diktieren del' Befunde unterbrach, waren 
gefurchtet. Bei den Demonstrationen von Leichenteilen hatte er stets auf 
den 'rischen VOl' uns Praparate in Masse aufgestapelt und schloss den 
Vortrag erst, wenn er alle besprochen und herumgegeben hatte. Es war 
oft eine Qual, VOl' den duftigen Tellern lange uber den Glockenschlag 
aushalten zu mussen. 

Bei dem Pharmakologen Schmiedeberg etwas zu lernen, war mil' 
durch fatale itussere Umstande recht schwer gemacht. Ich bOrte bei ihm 
in einem barbarisch heissen Sommer gleich nach Tisch. Das Auditorium, 
aus del' franzosischen Zeit stammend, war unpraktisch eingerichtet; wir 
sassen mit dem Gesicht gegen die sonnendurchgluhten Fenster, so dass 
wir die geblendeten Augen senken mussten. Kein Wunder, dass sich bei 
manchem alsbald Gott Morpheus einstellte! 

Unter den Klinikern 109 uns Adolf Kussmaul am meisten an. Er 
stand damals in der Glanzzeit seines Wirkens. In del' Klinik trat er uns 
weniger als beruhmter Mann del' Wissenschaft gegenuber, wie als schlichter 
Freund und Helfer seiner Kranken. Die anspruchslose Betatigung einer 
menschenfreundlichen Gesinnung schien uns del' hervorragendste Zug seiner 
Personlichkeit zu sein. Er lehrte Humanitat nicht mit Worten, sondern durch 
sein Beispiel, denn er war unablassig fUr das Wohl eines jeden, auch des 
geringsten seiner Kranken besorgt und begegnete den en , die sich del' 
U nannehmlichkeit einer Vorstellung VOl' versammelter Klinik unterziehen 
mussten, mit aller moglichen Rucksicht. Seine Sorge um das W ohl del' 
Kranken war so gross, dass er einmal einen fleissigen und kenntnisreichen 
Examenskandidaten durchfallen lassen wollte, weil er einen Schwerkranken 
zuviel mit Fragen und Untersuchungen gequalt hatte. Taglich machte 
er die Visite mit den Assistenten und Amanuensen von Bett zu Bett und 
untersuchte dabei viel und grundlich. Ein bekannter Kliniker, del' einst 
die Vi site mitmachte, rief erstaunt aus: "Aber Herr Kollege, Sie kennen 
ja jeden Kranken!" WeI' sich eine Vorstellung davon machen will, wie 
genau er seine Kranken kannte, del' moge in del' Berliner klinischen 
W ochenschrift von 1885 in N r. 17 die erste del' beiden Beobachtungen 
nachlesen, die ich dort 3;us seiner Klinik veroffentlicht habe. 

Seine Achtung VOl' den grundlegenden Fachern der Heilkunde, nament-
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lich del' pathologischen Anatomie und del' Physiologie,. war gross, und die 
volle Ausnutzung ihrer gesieherten Lehren am Krankenbette fur ihn 
selbstverstandlieh. Abel' sehonungslos verurteilte er jede Uberhebung 
theoretischer Facher uber die klinis(;he Erfahrung und jeden Versueh, 
das selbstandige Urteil del' Klinik in therapeutisehen Fragen anzutasten. 
Ungemein bezeichnend in diesel' Richtung ist eine lapidare Ausserung, .zu 
del' er sieh einmal VOl' versammelter Klinik hinreissen liess; sie betraf die 
Wirkung des Rizinusals. Damals kannte man die Rizinolsaure noch nicht, 
und Schmiedeberg hatte uns gelehrt, das Rizinusal wirke abfiihrend 
allein durch seine Eigenschaft als glattendes 01 und sei ganz uberflussig, 
da Baumol denselben Dienst leiste. Nun hatte K us sma u 1 in del' Klinik 
ein altes abgemagertes Weib vorgestellt, dureh dessen dunne und welke 
Bauchdeeken hindurch kindskopfgrosse Kotballen tastbar waren. Bei del' 
Besprechung del' Therapie em pfahl del' Praktikant aIle maglichen Abfuhr
mittel, nur nieht das Rizinusol, und als ihn K us sma u 1 fragte, warum 
e1' dieses treffliche Mittel nicht nenne, suchte er sich durch die Erwahnung 
del' Schmiedebergsehen Ansicht zu verteidigen. Da schwoll die Zornes
ade1' auf K u ssm a u 1 s Stirn und er rief, indem e1', wie bei jeder Erregung, 
in den Dialekt seiner badischen Heimat ve1'fiel: "was? sch . . . . . vielleicht 
dem sein' Frosch nit drauf? Mein' Kranke sch . . . . . drauf, und so lang 
se das kanne, kriege se's" 1). 

Ein anderes Mal handelte es sich um die Wirkung eines Bandwurm
mittels, des Peletierins. Tan I' e t hatte dieses flussige Praparat, gebrauchs
£ertig dosie1't, in den Handel geb1'acht, und wi1' waren in der Klinik erfreut 
uber seine sichere Wirkung, die selbst ohne Vorkur regelmassig und schnell 
eintrat. Nun glaubte die Mer c k sche Fabrik, das wirksame Prinzip dieses 
Geheimmittels gefunden zu haben, und stellte daraus verschiedene Salze 
dar. Abel' alle Versuche, die wi1' in del' Klinik mit dies en Salzen anstellten, 
verliefen erfolglos. Auch S c h m i e deb erg hatte die 1'1 e I' c k sehen Praparate 
zur Prufung erhalten, und sein Assistent von S c h rod e r b1'achte Katzen
bandwurmel' in eine Flasche voll Wasser, setzte die Salze zu und freute 
sieh, dass die Bandwurmer zugrunde gingen. Das berichtete er nun im 
elsasser Arzteverein und em pfahl den Arzten, die Mer c k schen Salze 
anstatt des Tan ret schen Peletierins in del' Praxis anzuwenden. Da ent
gegnete K u ssm a u 1 kurz und bun dig : "Eine Wasserflasehe ist kein Darm
kanal, Wasser ist kein Darminhalt und Katzenbandwurmer sind keine 
Menschenbandwurmel'. Die Mere k schen Salze sind beim 1'1enschen wirkungs-

1) Arnold Oahn hat dieses Vorkommnis mit Riicksichtsnahme auf die Eeteiligten 
in einer etwas gemilderten Form mitgeteilt (A. Cahn, A,dolf Kussmaul zum 80. Ge
burtstag. Archiv f. off. Gesundheitspflege in Els.-Lothr. Ed. 21, 1902). 
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los; wenn Sie aber das Tanretsche Mittel verordnen, werden die Kranken 
Ihnen dankhar sein." 

In ahnlich scharfer Weise sprach er sieh einmal im vertrauten Kreise 
seiner Assistenten uber einen bekannten Kliniker aus, der uber der Labora
toriumsarbeit die Krankenbehandlung und -pHege vernachlassigte. "Er 
sitZt'I, sagte er, "in seinem Kaninchenstall oder an seinem Froschteich und 
uberlasst die Kranken den Pfarrern und den alten W eibern iI. 

Den hohen Wert pathologisch-anatomischer Kenntnisse fUr jeden Arzt 
lehrte er uns kennen, indem er der Sektion aller 1) Verstorbenen, die er 
vorgestellt hatte, mit uns beiwohnte. Am nachsten 'fage trug er dann die 
Epikrise vor, auf die er sich stets grundlich vorbereitet hatte. In schlichten 
Worten, abel' mit kritischer Scharfe suchte er dabei das Krankheitsbild mit 
dem anatomischen Befunde in Einklang zu bringen und deckte in ruck
haltsloser Offellheit auch den geringsten diagnostisehen Irrtum auf. Nie
mals hat er versueht, eine der bei ihm sehr seltenen falschen Diagnosell 
zu beschonigen, wohl aber suchte er aus dem Irrtum gute Lehren zu ent
wickeln. Obwohl er uber so viele Kranke verfugte, dass er lauter Schul
Hille hatte vorstellen konnen, bei denen diagllostisehe Irrtlimer nieht moglieh 
gewesen waren, maehte er uns absiehtlich auch mit dunklen Fallen bekannt, 
urn uns kein falsehes GefUhl der Sicherheit unserer Diagnostik beizubringen, 
und bekannte, er wolle lieber einmal am Sektionstische gebeugt vor uns 
stehen, als uns falsche und gefahrliehe Ansehauungen mit in die Praxis 
geben. 

\Vie Humanitat und Wahrheitsliebe lehrte er aueh Kollegialitat durch 
sein Beispiel, indem er z. B. eine unter schwierigen Verhaltnissen richtig 
gestellte Diagnose des vorher behandelnden Arztes als ein grosses Verdienst 
darstellte, oder eine ungewohnliehe, aber del' Not des Augenbliekes gut 
angepasste Therapie als naehahmenswert hervorhob und stets dafur sorgte, 
dass den Arzten uber ihre der Klinik uberwiesenen Kranken eine Naehrieht, 
in wiehtigeren Fallen aueh ein ausfUhrlieher Berieht zugesehiekt wurde. 
Arztliche Irrtumer und Fehlgriffe, die ja in del' Klinik leieht zutage kommen, 
bespraeh er stets sehonend und suchte sie mit den Sehwierigkeiten, die 
dem Praktiker, zumal auf clem Lande, entgegentreten, zu entsehuldigen 
oder wenigstens zu erklaren. Hatte er doeh selbst die entsagungsvolle 
Laufbahn eines Landarztes durehgemaeht. 

Er war auf allen Gebieten der klinisehen Medizin zu Hause. Darum 
stellte er uns aueh Krallke aller Art vor und bevorzugte niemals im Unter
richte diejel1igen Spezialgebiete, mit denen er sieh wissenschaftlieh am 
meisten befasst hatte. 

1) Die in den Strassburger Kliniken Verstorbenell wurden ohne Ansnahme seziert. 
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Seine Therapie war vielgestaltig, aber immer sehr einfaeh; sie riehtete 
sieh nieht nach der Sehablone, sondern wurde den weehselnden Verhalt
nissen gut angepasst. Sorgfaltige Regelung der Diat und vorsiehtige An
wendung einer mild en Hydro-, Elektro- oder Massagetherapie standen meist 
im Vordergrunde des Heilplanes. Altbewahrte Heilmittel wurdell hoehge
sehatzt, neue vorsichtig erprobt und harmlose Volksmittel', an deren Wirkung 
die Kranken glaubten, geduldet. Oft wirkte schon allein das freundlich 
teilnehmende Wesen des Meisters heilend. Eine Grenze zwischen innerer 
Medizin und Chirurgie gab es fUr ihn nieht; in Notfallen wusste er selbst 
mit Erfolg chirurgiseh einzugreifen, und die operative Behandlung pleu
ritischer Ergusse, namentlieh der eitrigen, hat er machtig gefordert. Doch 
ging sein Bestreben mehr dahin, nicht neben, sondern mit dem Chirurgen 
zu wirken; so hat er in vorbildlicher, gemeinsamer Arbeit mit Lucke die 
in den 80iger Jahren aufbluhende Darmchirurgie gefordert, wie er schon 
1867 durch die Einfuhrung der Magensonde den Weg fur die Magen: 
chirurgie geebnet hatte. 

In der Klinik sprach er nieht von Krankheiten und typischen Krank
heitsbildern, sondern von dem gerade vorgestellten Kranken, denn er wollte 
uns lehren, kranke Menschen, nicht Krankheiten zu behandeln. Erfahrungen 
an ahnlichen Fallen, uber die er in reich em Masse verfugte, wurden dann 
oft in meisterhafter Erzahlung angereiht; nur wenn ihm ein unwissender 
Praktikant durch torichte Antworten die Stimmung verdorben hatte, wurde 
sein Vortrag eintonig und schleppend. Als ieh ~um ersten Male in der 
Klinik praktizierte und, da ieh den vorgestellten Fall zufallig schon kannte, 
dureh riehtige Antworten Kussmaul in eine besonders gute Stimmung 
gebracht hatte, erzahlte er mit allen Einzelheiten, wie er einst als Landarzt 
im Schwarzwalde nach schweren Anstrengungen in der Praxis von einer 
ahnlichen Erkrankung (akute Entzundung des Ruckenmarks) befallen worden 
war. Dieses Leiden habe ihm gezeigt, dass er den Muhen der Land- und 
Gebirgspraxis nicht gewachsen war; darum habe er noch einmal studiert 
und dann die akademisehe Laufbahn betreten. Eigene schwere Krank
heiten seien eine treffliche Sehule fur den Arzt, denn sie lehrten ihn kennen, 
wie es dem Kranken zumute sei, und welch grosse Bedeutung die richtige 
Hilfeleistung auch in scheinbar nebensachliehen Dingen, wie z. B. in der 
Lagerung und dergl. habe. Durch seine schliehte Erzahlung hat er in mir 
ein reges Interesse an seinem Werdegang erweckt. Darum habe ieh ihn 
spater, als ieh sein Assistent war, dann als Praktiker und zuletzt noch als 
Professor wiederholt mundlich und schriftlich gebeten, seine Lebensge
sehiehte zu sehreiben. Da aueh wohl andere die gleiehe Bitte an ihn 
richteten, hat er sie erfiillt. Als ieh 1898 einmal von Rostoek naeh Frank-
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furt gekommen war, Iud er mich und meine Frau zu sich nach Heidelberg, 
wo e1' sich zur Ruhe gesetzt hatte, um uns Bruchstucke aus dem werdenden 
Buche vorzulesen. Die prachtigen "Jugenderinnerungen eines alten Arztes" 
sind 1899 erschienen, und ich b.ewahre als kostliches Andenken das Exemplar 
des Buches, das er mil' mit eigenhandiger Widmung zugeschickt hat. -

Die Kinderklinik und die medizinische Poliklinik hielt Professor 
K 0 h t s. Seine Lehrweise stand in einem gewissen Gegensatze zu del' 
Kussmaulschen und konnte uns desha1b nicht anziehen; er sprach nam-
1ich mehr von den Krankheiten als von den vorgestellten Kranken. 

Del' Chirurg, A 1 bert L u c k e, verbarg sein weiches, poetisches Gelli tit 
den Assistenten und Studenten gegenuber gern hinter einer rauhen Schale 
und einem polternden Wesen. Vorbildlich wurde er uns besonders durch 
sein schon oben erwahntes gemeinsames Wirken mit Kussmaul. Sein 
Unterricht war uns auch sonst noch sehr nutzlich, weil er uns in del' 
Klinik oft selbst operieren, namentlich amputieren liess, nachdem wir den 
Operationskursus an del' Leiche bei ihm absolviert hatten. 

Ausser L u eke hielt auch del' zweite Ordinarius del' Anatomie, J e a n 
J a c que s J 0 sse 1, einen Operationskursus an del' Leiche in Verbindung mit 
Vortragen und trefflichen Demonstrationen tiber topographische Anatomie. 
Joss e 1 war bei del' Errichtung del' deutschen Universitat von del' franzo-
8ischen, bei del' er Professeur aggrege gewesen war, tibernommen worden. 
N ach franzosischer Sitte war er gleichzeitig als Anatom und Chirurg tatig 
gewesen und hier~urch fur das Lehren del' chirurgischen Anatomie ganz 
hervorragend befahigt. Wir lernten darum auch viel bei ihm, obwohl 
8ein, mit franzosischen Brocken untermischtes elsasser Deutsch und seine 
mangelhafte Kenntnis del' lateinischen und griechischen Bezeichnungen oft 
unsere Heiterkeit erregten. So sprach er stets vom "Aortusbogen ii und 
gebrauchte das Wort "fidel" im franzosischen Sinne (fidMe = treu), indem 
er z. B. sagte: "Die Vene ist hier, wie iiberall, del' fidele Begleiter del' 
Arterie.1i 

Ein anderer, von del' franzosischen in die deutsche Fakultat tiber
nommener Lehrer war del' Dermatologe Wi e gel'. Er sprach mit uns 
hochdeutsch, mit seinem Assistenten und spateren N achfolger W 01 f f 
franzosisch und mit den Kranken im elsasser Dialekte. Einst stellte er ein 
junges Weib mit Rupia folgendermassen VOl': "Sidere wann hett se dann 
selle Schneckeli do? Hetts dien Miietter auch g' hett? MonSIeur Wolff, 
donnez moi Ie speculom s'il vous plait. Sie sehen, meine Herrn, hier einen 
typischen Fall von Rupia syphilitica" usw. 

Del' Gynakologe Wilhelm Alexander Freund war eine echte 
Kiinstlernatur. In del' Kunstgeschichte und in del' Musik wohl unterrichtet 
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und ungewohnlich geschickt als Zeichner, lehrte er klar und instruktiv. Sein 
Vortrag, namentlich in seinem Lieblingskolleg tiber die Beckenlehre, 
bot oft geradezu einen asthetischen Genuss. Da war kein Wort zuviel 
und 'keins zu wenig. Obwohl er ohne Stocken sprach, merkte man doch, 
wie sorgsam er stets nach dem treffendsten Ausdruck rang. Das regte 
zum Mitdenken an und liess das Gehorte im Gedachtnis haften. Er zeichnete 
das von uns bei der inneren Untersuchung GefUhlte in mehreren idealen 
Beckendurchschnitten schematisch an die Tafel, so dass wir in Bildern, von 
vorn und von der Seite gesehen, vor Augen bekamen, was uns das Tast
gefUhl gezeigt hatte. "Das Auge des Gynakologen sitzt an der Spitze des 
rechten Zeigefingers" pfiegte er dabei zu sagen. 

Bei den Operationen arbeitete er mit grosser Geschicklichkeit und 
beneidenswerter Ruhe und wahrte selbst in kritischen Augenblicken den 
Assistenten und Hebammen gegentiber hOfliche Formen. reh habe auch 
nie erlebt, dass er tiber einen unwissenden oder ungeschickten Praktikanten 
argerlich geworden ware; es kam sogar vor, dass er uns bei guten Ant
worten vor versammelter Korona lobte. Er verstand es aber auch vor
trefflich, die von ihm gewtinschte Antwort aus uns herauszulocken. DafUr 
ein Beispiel. Einst entfernte er bei einer Extrauterinschwangerschaft die 
Frucht mittels des Bauchschnittes und setzte uns auseinander, dass der 
Bauchschnitt in solchen Fallen nicht etwa dem an einer nicht Schwangeren, 
z. B. wegen einer Eierstoeksgeschwulst ausgefUhrten gleichwertig sei, sondern 
an Stelle des unmoglichen Geburtsaktes trete. Dann fragte er mich: "Wie 
wtirden Sie nun diese Frau nachbehandeln?" Welehe Ailtwort er wtinsehte, 
lag na!le genug: "wie eine Wochnerin". Frage und Antwort hatte ich 
wohl langst vergessen, wenn ieh nicht spater daran erinnert worden ware. 
Es waren namlich in der betreffenden klinischen Stunde zwei Freiburger 
Studenten anwesend, die uns als Fremdlinge auffielen. Spater kam einer 
derselben als Assistent . zu Hop p e -S e y I e r nach Strassburg. Bei der 
ersten Begegnung begrtisste ich ihn als einen der Fremdlinge in der Frauen
klinik und wurde auch von ihm als der Praktikant erkannt, der damals 
Freund dieverbliiffend gute Antwort gegeben hatte. Es war Hans Thier
felder, jetzt Ordinarius der physiologischen Chemie in Ttibingen; der 
andere Fremdling war der spat ere Kliniker von No 0 r den gewesen. Sonder
bar! diese beiden Kollegen haben 12 Jahre spater wieder einmal gleich
zeitig meinen Lebensweg gekreuzt und dadurch einen grossen Einfiuss auf 
mein Schieksal gehabt, wie ich spater berichten will. 

Freund hat uns 1913, im hohen Greisenalter, ein Buch tiber "Leben 
und Arbeit" geschenkt, das voll ist von abgekliirter Weisheit und mir nun 
in eigener Weise das Bild des vortrefflichen Mannes erganzt. 
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Der Ophthalmologe Laqueur machte mehr Staarextraktionen und Iri
dektomien in der klinischen Stunde, als fur uns zukunftige Allgemein
praktiker n6tig gewesen ware. Damals wurden diese Eingriffe nur in 
Chloroformnarkose vorgf'mommen, und La que u r bediente sich als N arkoti
seurs eines hOheren Heilgehilfen, eines "Officier de sante" aus der fran
zosischen Zeit. Die Narkosen dieses Mannes verliefen durchweg besser 
als die von den Assistenten der chirurgischen und der Frauenklinik aus
gefuhrten. Das war ja auch ganz begreifiich, denn der Officier de sante 
widmete seine Aufmerksamkeit ganz der Narkose, wahrend narkotisierende 
Assistenten gar zu oft mehr auf die Operation als auf die Narkose achten. 
Der Officier de sante stand freilich sonst nicht auf der Hohe der Zeit; 
als Mundsperrer hatte er einen mit Leder uberzogenen Holzkeil, den er nach 
Gebrauch nass in seine Brusttasche steckte, urn ihn beim nachsten Falle 
ungereinigt wieder zu gebrauchen. 

Obwohl im Examen damals noch keine psychiatrischen Kenntnisse 
verlangt wurden, war die Irrenklinik bei Professor Jolly stets gut besucht. 
Dasselbe gilt von der ° hrenpoliklinik hei Professor K u h n. Von K u h n 
will ich erzahlen, wenn ich uber meine Assistentenzeit berichte. 

Auch den Privatdozenten von den Velden, von Mering, Sonnen
burg, Jakob Stilling, Ulrich und Bayer habe ich viel zu verdanken. 

III. Leben und Arbeit wahrend der akademischen Ferien 
in Frankfurt und in Falkenstein. 

Die akademischen Ferien waren so reichlich bemessen, dass Wlr nur 
einen Teil dieser freien Zeit zur Erholung brauchten. Wenn auch die 
Frankfurter Universitat damals noch im dunkeln Schosse der Zukunft 
ruhte, fand ich daheim manche gute Gelegenheit, in den Ferien wissen
schaftlich und praktisch zu arheiten. 

Johann Christian Gustav Luca, bekannt als vergleichender Ana
tom und Anthropologe, lehrte am Senckenbergianum ungemein anregend 
durch sprudelnde Lebendigkeit in Wort und Denken. Der Stifter des Senken
bergianum hatte unter anderem ein "Theatrum anatomicum ad augendam rem 
patriae medicam" erhaut und ein Kapital zur Besoldung eines Lehrers der 
Anatomie bereitgestellt. L u c a war dort der letzte Vertreter del' normalen 
Anatomie; nach seinem Tode (1885) erhielt der pathologische Anatom 
Weigert die Stelle. Diesel' Wechsel des Lehrfaches entsprach den vel'
anderten Bedurfnissen del' praktischen Irzte, die sich gem in der patho
logischen Anatomie auf dem Laufenden haIten wollten, aber der normal en 
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Anatomie kein grosses Interesse entgegenbrachten. So war es begreiflich, 
dass Lucas Schuler sich vorzugsweise aus den Malern 1) und Bildhauern, 
aus del' schon im Aussterben begriffenen Gildeder "Assistenzchiru~gen" 
und zeitweilig sogar aus den Primanern des Gymnasiums rekrutierten. 
In den akademischen Ferien aber spielten wir Studenten die Hauptrolle 
in der Anatomie. Gleich in unseren ersten Ferien repetierte L u c a mit 
uns die Knochen- und Banderlehre. Er wusste dieses Kapitel durch 
Hereinziehen del' Lehre von del' Statik und Meehanik del' Gelenke fesselnd 
zu gestalten. Injizierte Kinderleiehen, an denen wir Arterien und Nerven 
praparieren konnten, hatte er stets zur Verfugung, und fur jeden, del' 
besondere anatomische Interessen verfolgte, wusste er Rat. Mich Hess er 
unter anderem die Muskulatur eines Orang praparieren und mit del' des 
Menschen vergleichen. Dann musste ich unter seiner Leitung meine 
Praparate auf den lithographischen Stein zeichnen und durfte mich del' 
Abdrucke erfreuen, die er herstellen liess. Endlich habe ieh bei ihm ver
gleichende Untersuchungen uber die Kehlkopfmuskulatur del' Saugetiere, 
besonders der anthropoiden Affen, del' Halbaffen und del' Beuteltiere an
gestellt, die ich spater. zum Teil in meiner Doktordissertation 2), zum rreil 
in einer diese erganzenden Abhandlung S) veroffentlichen Konnte. Spater 
habell drei meiner Schuler diese Arbeiten fortgesetzt 4). 

Unser alter Hansarzt Adolf Schmidt, (s. S. 6) beschaftigte mich 
am Mikroskop und verschaffte mil' hierzu ein reiches Material von tierischen 
Parasiten des Menschen. Es ist heutzutage vergessen, dass er als erster 
den rrrager der Finne des Bandwurms Taenia mediocallellata (sag-inata) iIll 
Rinde erkannt hat. Vor ihm hatte man geglaubt, diese Finne lebe wie 
die der Taenia solium im Schweine 5). 

1) An die Tlttigkeit del' Frankfurter Kilnstler bei L u c Ii. erinnert das Olgemltlde "Die 
8ektion" von Hasselhorst im 8tadelschen Museum. Es zeigt Luc1l iiber die Leiche einer 
ungewohnlich schonen Selbstmorderin gebeugt. 1m Hintergrunde sieht man die Maler 
Hasselhorst und Jakob Becker. An del' Leiche arbeitet del' Assistenzchirnrg 811 lzer. 

Erinnerungen an L u c a , verfasst von E. R (j dig e r, findet man im 46. Bericht der 
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, 1916. 

2) Beitrage zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfs del' 811uge
tiere und des Menschen. Dissertation, Strassburg, 1882, abgedrnckt in den Abhandlungen 
der 8enckenbergischen Natllrforschenden Gesellschaft. 1883. 

3) Weitere Beitrltge zur vergleichenden Allatomie und PhysiokJgie des Kehlkopfs. 
Abhandlungell del' Senckellbergischell llaturforschellden Gesellschaft, 1883 . 

• ) Suckstorff, Beitrag zur Kenlltnis des Kehlkopfs del' Marsupialier. Archiv flir 
Laryngologie, Bd. 13. 

Nishiyama, Die Kehlkopfmuskelll des Hylobates lar. Dissertation, Rostock, 190G. 
Hen k e I, Beitrage zur Kenntms des Kehlkopfs del' Marsupialier. Dissertation, 

Rostock, 1909. 
6) Vgl. den Nekrolog auf Schmidt im Jahresbericht del' Senckenbel'gischen "natur. 

forschenden Gesellschaft, 1890. 
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In den Ferien wahreno der klinischen Studienzeit liess der Chirurg 
Jakob Bockenheimer uns Studenten an seiner Poliklinik und an seinen 
Operationen teilnehmen. Er war ein ungemein ruhriger ~nd aufopferungs
fahiger Arzt, aber ein allzu kuhner und allzusehr auf seine grosse Ge
schicklichkeit vertrauender Operateur. Bei den Operationen liess er selten 
Arzte assistieren, sondern meistens Mitglieder del' jetzt ausgestorbenen 
Gilde der "Assistenzchirurgen" oder "Wundarzte"; wenn er abel' in den 
Ferien Studenten habell konnte, mussten die Wundarzte zuruckstehen. 
Was uns an Geschicklichkeit beim Assistieren abging, glich er durch seine 
erstaunliche Gewandtheit aus. Fur uns Anfanger war diese verantwort
liche Tatigkeit eine vortreffliche Schule. Auch zu wichtigen Fallen seiner 
Privatpraxis uahm er uns mit. Einmal schickte er meinen Freund 
Gut ten pIa n und mich nach Cronberg, wo wir nachsehen sollten, ob ein 
Gipskorsett, das er dort einem Knaben mit Wirbelkaries angelegt hatte, 
gut ertragen wurde. Wir entschlossen uns nach langer Beratung, den 
Kranken von seinem druckenden Panzer zu befreien, und berichteten am 
nachsten Tage klopfenden Herzens B 0 c ken h e i mer unsere 'fat und die 
Grunde dafur, denen er zu unserer Freude zustimmte. - Nicht zu recht
fertigen war es, dass er nicht selten schwierige Operation en in elenden 
Arbeiterwohnungen, statt in der Klinik vornahm. So hat er einmal mit 
uns Studenten in Bornheim spat am Nachmittage ein grosses Aneurysma 
am Hinterkopf eines 12 jahrigen Knaben operieren wollen. Ein Operations
tisch wurde in der engen Erdgeschossstube nahe den klein en Fenstern 
improvisiert. Die Ausschiilung des Blutsackes erwies sich schwieriger und 
zeitraubender, als B 0 c ken h e i mer erwartet hatte, und es wurde daruber 
dunkel. Nun mussten die EItern des Knabell mit Stearinkerzen leuchten, 
und die Nachbarn sammelten sich VOl' dem Hause an und druckten ihre 
Nasen an den Fensterscheiben platt. Beim Ausschalen blutete es bald 
hier und bald da, und als 14 Arterienklemmen an dem Sacke hillgen, riss 
er ab; ein schliirfendes Gerausch, und del' Knabe war tot! Das Aneurysma, 
von der Arteria occipitalis ausgehend, hatte den Knochen usuriert und 
war mit dem Confluens sinuum in Verbindung getreten; von diesem war 
nun del' Sack abgerissen, und bEd del' nachRten Atembewegullg war Luft 
durch die beiden Sinus transversi eingetreten und hatte den sofortigen 
Tod durch Luftembolie zur Folge gehabt. Was in der Stube vorging, 
blieb den durch die Fenster schauenden N achbarn nicht verborgen; sie 
drangten sich murrend herein, und un sere Lage wurde bedenklich. Doch 
gelang es B 0 c ken he i mer, die aufgeregten Leute mit klugen Worten 
zu beruhigen. 

In seiner Poliklirrik behandelte er nicht nur chirurgische Falle, 
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sondern Kranke aller Art, die in grosser Zahl seine Hilfe in Anspruch 
nahmen. Seine Verordnungen waren oft originell und drastisch. Gegen 
Kratze z. B. empfahl er Einreibungen mit Petroleum und schloss diese 
Verordnung stets mit den im Dialekte und mit erhobener Stimme ge
sprochenen Worten: "und des muss gemacht werrn mittags zwische 12 
un 1 Uhr in ere kalte Stubb, sonst hilft's nix". Er meinte hiermit 
die Leute -sicherer VOl' einer Verbrennung zu schiitzen als mit del' 
Warnung, die Einreibung nicht in del' Nahe VOll Feuer und Licht vorzu
nehmen. 

Auch bei Adolf Schmidts Sohn Moritz, dem Laryngologen, habe 
ich in den Ferien viel gearbeitet. Urn mich friihzeitig zu seinem zu
kiinftigen Assistenten zu erziehen, brachte er mil' die laryngoskopische 
und rhinoskopische Technik so griindlich bei, dass ich spater in Strass
burg als Assistent del' medizinischen Klinik einen laryngoskopischen 
Kursus abhalten konnte. Hatte ich schon in friiher Kindheit, wenn auch 
dessen noch unbewusst, eine wichtige und interessante Epoche in del' Be
kampfung del' Lungentuberkulose in und an unserer Familie miterlebt, 
so konnte ich jetzt bei Moritz Schmidt schon mit Sachverstandnis den 
Anfang del' erfolgreichen therapeutischen Bemiihungen gegen die nicht 
mindel' gefahrliche Kehlkopfschwindsucht, wiederum aus Anlass del' Krank
heit meiner Mutter, miterleben.Schmi d t war schon in den 70 er Jahren 
auf den Gedanken gekommen, wenn die Lungentuberkulose heilbar sei, 
miisse es auch die Kehlkopftuberkulose sein, und hatte diese Vermutung 
in zwei Fallen bestatigt gefunden, bei denen er tuberkulose Kehlkopf
gesehwiire ohne jede lokale Behandiung hatte heilen sehen. Einer diesel' 
Fane betraf meine Mutter, und ieh muss sagen, dass man naeh del' ganzen 
Lage des Falles und nach del' Beschreibung des Kehlkopfbefundes, die 
mil' S c h mid t gegeben hat, aueh heute nicht an del' Riehtigkeit seiner 
Diagnose zweifein darf. Damais freilich entgegnete man ihm allgemein: 
das Geschwiir ist geheilt, also war es nicht tuberkulOs! Abel' er liess sich 
durch solche absprechende Urteile nicht irre machen, sondel'll suchte diese 
Krankheit, VOl' welcher die Arzte bisher hilflos die Waffen gestreckt hatten, 
teils medikamentos, teils chirurgisch zu bekampfen, und legte den grossten 
Wert darauf, dass nicht allein das kranke Organ, sondern auch del' ganze 
kranke Mensch ration ell behandelt wiirde. Ais er 1880 seine reiehen Er
fahrungen iiber die Heilung del' Kehlkopftuberkulose in dem "Deutsch en 
Archiv fiir klinische Medizin" verOffelltlichen wollte, schrieb ihm del' 
Herausgeber, Professor von Ziemssen in Miinchell, er konne die Arbeit 
nur annehmen, wenn in del' Uberschrift das vVort "Heilung" durch "Be
handlung" ersetzt wiirde; Z i ems sen glaubte also noch nicht an die 
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von S c h mid t erkannte Heilbarkeit des Leidens. Das zeigt am besten, 
wie seh weI' S c h mid t sKarn pf gegen eingewurzelte V orurteile ge
wesen ist. -

Je weiter ich im Studium vorriickte, desto freundsehaftlieher gestaltete 
sieh mein Verhaltnis zu PeteI'D e tt weiler, dem vielseitig gebildeten Leiter 
del' Falkensteiner Lungenheilanstalt (s. S. 25 u. 28). In meinen letzten aka
demisehen Ferien, kurz VOl' dem Staatsexamen, durfte ieh seinen Assistenten 
vertreten. Wenige W oehen vorher hatte K 0 e h den Tuberkelbazillus ent
deekt, und ieh hatte nun reiehlieh Gelegenheit, mieh bei Dettweiler in 
del' Untersuehullg des Sputums auf Bazillen zu uben. Dettweiler und 
B l' e h mer habell sofort riehtig erkannt, dass zwar ohne den Bazillus keine 
Tuberkulose entstehen kann, dass abel' fast nur solche Leute erkranken, 
die zur Infektion disponiert sind, wahrend Koch und seine Schuler noch 
jahrelang jede Disposition leugneten. Urn die Fortbildung del' Breh mer
schen Heilmethode hat sich Dettweiler grosse Verdiellste erworben, in
dem er die Behandlung del' Sehwindsuchtigen in gesehlossenen Heilanstaltell 
del' Vollkommenheit nahe brachte und del' Freiluft-Liegekur allgemeine 
Anerkellnung versehaffte. Nie ermiidend erzog er das liebenswiirdige, 
abel' oft leiehtlebige Volkchen del' Seh windsiiehtigen zu einer vel'lliinftigen 
Lebensfiihrung und verglieh sieh dabei gel'll mit einem Schaferhunde, del' 
die anvertraute Herde standig umkreist, urn die Tragen anzutreiben und 
die Ubermiitigen in Schranken zu halten. Sein sehmales, blasses Gesieht 
noch blasser durch den Kontrast mit seinem langen dunkeln Haar und 
Barte, liess ahnen, dass er selbeI' dem Siechtum verfallen war, das er be
kampfte. Angetan mit einem schwarz en Radmantel und breitkrempigen 
Hute, glich der bleiche Mann dem fliegenden Hollander auf del' Biihne 
und wirkte wie diesel' damoniseh auf seine Umgebung. Das Gedeihen 
del' Falkensteiner Allstalt hing allein an seiner Personlichkeit; nul' wenige 
Jahre nach seinem Abgange erstand an ihrer Stelle ein Genesungsheim 
fUr Offiziere. 

IV. Promotion nnd Staatsexamen. 
Den Doktortitel habe ieh VOl' Ablegung des Staatsexamens erworben. 

Es war das damals moglieh; nul' hatte man dabei die Unbequemliehkeit, 
von sieben statt von orei Examina.toren gepriift zu werden. Abel' ieh 
hatte Eile, denn ieh wollte meine Eltern bei ihrer silbel'llen Hochzeit am 
12. Juli 1882 mit dem stolzen Titel uberrasehen. Meine Dissertation: 
"Beitrage zur vergleichenden Anatomie und PhY(liologie des Kehlkopfs 

K (I r n e r. Erinnerungeu. 4 



50 Universitlttsjahre. 

del' Saugetiere Rnd des Mensehen" hatte ieh wahrend mehrerer akademiseher 
Ferienmonate im Senekenbergisehen anatomisehen Institut ausgearbeitet 
(s. S. 46). In del' Wahl des Themas sowohl wie in den Fragestellungen 
war ieh ganz selbstandig gewesen, was heutzutage bei medizinisehen Dis
sertationen kaum mehr vorkommen durfte. Nieht ohne Herzklopfen fragte 
ieh W aid eye 1', ob er das Referat uber eine Dissertation ubernehmen 
wurde, die wedel' von ihm inspiriert noeh un tel' seinen Augen angefertigt 
sei, worauf er liebenswurdig entgegnete, es freue ihn sehr, eine Arbeit 
begutaehten zu konnen, mit deren Zustandekommen er keine Muhe gehabt 
hatte und aus del' er etwas zu lernen hoffte. Die zur Promotion notigen 
300 Mark lieh mil' ein guter Freund, und am 6. Juli 1882 1) unterzog ieh 
mieh del' PrUfung. Sie war keineswegs schwer, und doeh blieb ieh den 
Examinatoren manche Frage sehuldig, denn ieh hatte mieh allzusehr auf 
die Erinnerung an das in den Kliniken Gehorte und Gesehene verlassen 
und nieht daran gedaeht, naeh Lucken meines Wissens zu suchen und sie 
durch hausliche Arbeit auszufullen. GlGcklieherweise bescbeinigten die 
damaligen Strassburger Doktordiplome nul' das Bestehen del' Prufung und 
verschwiegen das Wie. So ist mil' zwar die Uberraschung meiner Eltern 
gelungen, und die Festfreude bei ihrer silbernen Hochzeit wurde dadurch 
noch besonders gehoben, abel' VOl' meinen Lehrern sehiimte ich mich nicht 
wenig und fullte die vier Monate bis zum BegiDne des Staatsexamens mit 
grundlichem systematischem Arbeiten aus, um die Seharte wieder aus
wetzen zu konnen. 

Das ist mil' auch gelungen. Meine Approbation als Arzt mit dem 
Pradikate "sehr gutii ist vom 31. Januar 1883 datiert. 

v. 1m bunten Rocke (Freiburg und Frankfurt). 
Jch hatte keine Lust gehabt, den Zwang des Gymnasiums sofort mit 

dem des Heeresdienstes zu vertausehen. Erst naeh dem 6. Semester, als 
ich sehon die Hauptkliniken kennen gelernt hatte, unterbrach ieh das 
Strassburger Studium und' trat mit einigen Freunden am 1. April 1881 
beim 113. (5. badischen) Infanterieregiment in Freiburg eiu. 

Damit mil' das Semester auf die Studienzeit angereehnet wurde, Le
legte leh die Kinderklillik bei Professor 'r hom as, weil sie von allen 
Kliniken die billigste war, und bin auch drei- odeI' viermal dort gewesen. 
Auch habe ieh gelegentlieh in den Kliniken des Internisten Biiumler, 
des Chirurgen Maass, des Frauenarztes Hegar und des Augenarztes 

I) Das Diplom erhielt ich erst nach Ablieferung der gedruckten Dissertation. Es 
ist vom 29. XI. 1882 datiert. 
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Man z hospitiert. Einmal trieb mich fachliches Interesse uber Sonntag nach 
Strassburg, urn dort Blatternkranke zu sehen. 1m ubrigen ruhte die Wissen
sehaft. 

Die Wahl von Freiburg zur Ableistung des halbjahrigen Militar
dienstes mit der Waffe war in jeder Hinsicht gliicklich. Die saubere 
Dreisamstadt mit dem herrliehen Munster und der sehonen Umgebung 
bot manche Gelegenheit zu Streifzugen in den Schwarzwald, wozu uns 
reichlich Urlaub erteilt wurde, und der Dienst selbef'fiihrte uns oft weit 
ins Gebirge, ja fast jede Felddiensttibung, namentlich aber das Regiment
schiessen im Kaiserstuhl, das dreitagige 'l'errainschiessen der Kompagnie 
im Barental, auf dem Feldberg, in Todnau und am Schauinsland und das 
Manover zwischen Rhein und Schwarzwald wurden zu genussreichen Aus
f1ugen. Der Reiz dieses kriegerischen Treibens im Frieden wurde durch 
die Sorglosigkeit des Soldatenlebens erhoht; die Fragen: wohin sollen wir 
unsere Schritte lenken, wo und was werden wir essen und trinken, und 
wohin konnen wir unser mudes Haupt betten, brauchten uns nicht zu 
kummern, denn fur das alles sorgte der Hauptmann. 

Aber auch das Garnisonleben zeigte sich von der schOnsten Seite. 
Das Regiment hatte 133 Einjahrig-Freiwillige, die fast aIle Studenten waren 
und auf sehr gutem Fusse mit den Offizieren standen. Meine Kompagnie 
hauste ganz a11ein fur sich in einer kleinen Kaserne hinter dem Munster 
in der Burgstrasse und fuhrte dort ein idyllisches Dasein, weil sich kaum 
je ein hoherer Vorgesetzter als unser Hauptmann in ihr blicken liess. 
Dieser vortreffliche Mann, ein Freiherr v. Lie c h ten s t ern, wusste sich 
die Verehrung und Anhanglichkeit seiner Studenten ebenso wie seiner 
Schwarzwalder Bauern zu verschaffen. Ausserst streng, aber gerecht im 
Dienste. war er stets bereit, seinen Leuten ausser Dienst aIle moglichen 
Freiheiten zu lassen. Die Kompagnie dankte ihm dafur durch grossen 
Diensteifer. Schwierige Leute bandigte er mehr durch seinen Humor als 
durch Strafen, und wen er einmal schwer strafen musste, der riskierte 
auch noch, vou den Kameraden nach ihrer Art gestraft, d. h. im stillen 
Kammerlein verhauen zu werden. v. Lie c h ten s t ern verstand es, uns 
den Dienst interessant zu machen; so war er der einzige Hauptmann im 
Regimellte, der seinen Einjahrigen vor jeder Felddienstubung die "General
und Spezialidee" mitteilte. Bei seinen Vorgesetzten muss er sehr gut an
geschrieben gewesen sein, denn seiner Kompagnie wurde manche inter
essante Aufgabe geste11t. Dazu gehorte das schon erwahnte dreitagige 
'l'errainsehiessen am Feldberg, urn das wir von den anderen Kompagnien, 
die nur einen Tag ganz nahe hei Freiburg auf die gleiehe Ubung ver
wenden durften, viel beneidet wurden. Ieh habe Y. Lieehtensterns 

4* 
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spate res Vorwartskommen mit Interesse verfolgt; er ging durch den Ge
neralstab und das Kriegsministerium und ist als Divisionskommandeur 
gestorben. Der damalige alteste Leutnant der Kompagnie, Leu t wei n, 
ist als Besieger der Hereros und der Hottentotten und als Gouverneur 
von Deutsch-Sudwestafrika beruhmt geworden. 

Den Militardienst als Einjahrig-Freiwilliger Arzt erledigte ich sogleich 
nach dem Staats exam en in der Heimatstadt beim 81. Infanterieregimente 
und absolvierte in Anschluss hieran die fUr die Beforderung zum Assi
stenzarzt notige sechswochentliche Ubung beim 13. Husarenregiment in 
der Vorstadt Bockenheim. 

Fur die wissenschaftliche und praktische Fortbildung brachte mir 
dieser Dienst keinen grossen Gewinn, aber er liess mir viel Zeit, meine 
Ausbildung in der Laryngologie bei Moritz Schmidt fortzllsetzen Ilnd 
mich im Reiten fleissig zu uben. Mein Lehrmeister in der Reitkunst 
liebte die fruhen Ausritte; darum stiegen wir oft bei 'ragesgrauen in den 
Sattel und jagten in der Morgenfrische auf den schanen Waldschneisen 
zwischen Isenburg und Schwanheim. Der Ritt pflegte an der Kaserne in 
der Gutleutstrasse zu enden, wo ich meinen Revierdienst abhielt und 
dann noch etwas vom versaumten Schlafe nachholte. 

Das Manover 1883 war ein Kaisermanover bei dem nahen Homburg 
und lieferte viele Kranke in unser Lazarett. Dieses, draussen hinter 
Bockenheim gelegen, war in jenen Tagen dem Oberstabsarzt K u the und 
mir anvertraut; sonst war kein Militararzt in der Garnison geblieben. 
Wir horten nun deutlich das Schiessen und sahen vom Dache des Lazarettes 
aus mit dem Fernrohre manche Truppenbewegung. Da verkundete mir 
K u the, dass er am nachsten Tage in Zivil hinauspilgern wolle, urn sich 
die Kaiserparade anzusehen. Ich musse naturlich den ganzen 'rag im 
Lazarett bleiben und durfe niemandem verraten, dass er die Garnison 
verlassen habe. Der Paradetag brach mit herrlichem Sonnenscheine an, 
und ein erfrischender Wind wehte vom Taunus herab. Da lockte es auch 
mich hinaus, aber als ich gerade Zivilkleider anziehen wollte, sturzte ein 
Lazarettgehilfe ins Zimmer und rief: im Hofe ist ein General! Schnell 
griff ich nach Helm und Degen und eilte hinaus. Da stand vor mir ein 
alter Herr mit kahlem Gesichte und grosser Brille in arztlicher Uniform, 
aber mit den roten Generalsstreifen an den Hosen; das konnte nur 
La u e r sein, der oberste aller Militararzte und Leibarzt Seiner Majestat. 
Seine Frage nach dem Chefarzt brachte mich in Verlegenheit; verraten 
durfte ich K u the nicht, lugen aber auch nicht, darum wich ich der 
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Antwort dureh die Frage aus, ob Exzellenz befehle, dass nach dem Chef
arzt gesehickt werde. Das wollte der Gewaltige aber nieht, er hlitte wenig 
Zeit und ieh sollte ihm das Lazarett zeigen. Die Inspektion, die mehr 
den Klosettsehusseln als den Kranken galt, verlief glatt, und der alte 
Herr verabschiedete sich zufrieden. Mein guter Chefarzt bekam einen 
gewaltigen Schrecken, als ich ihm das Gesehehene meldete, beruhigte sich 
aber schnell, da ja seine Abwesenheit von der Garnison verborgen geblieben 
war. Dass Lauer das Lazarett auch ohne den wachthabenden Arzt 
gefunden hatte, wenn er nur zehn Minuten spater gekommen ware, habe 
ich K u th e erst nach Jahren gebeichtet. 

Unter den aktiven Militlirarzten, mit denen ieh in Frankfurt dienstlieh 
zu tun hatte, war Richard Pfeiffer, der spliter als Entdecker des In· 
fluenzabazillus und Professor der Hygiene in Konigsberg und Breslau 
bekannt geworden ist. -

Zehn Jahre nach meiner Dienstzeit habe ich einen militararztlichen 
Fortbildungskurs in Strassburg mitgemacht und wurde bald darauf zum 
Stabsarzt der Reserve befordert. 

VI. Assistentenzeit in Strassburg. 
N ach Ableistung des militlirlirztlichen Dienstes hatte ich das Gluck, 

eine der vielbegehrten AssistentensteIlen an K us sm a ul s Klinik zu er
halten. Ich bekleidete sie vom 1. Oktober 1883 bis 1. April 1885. Vom 
1. April 1884 an war ieh gleichzeitig Assistent der Obrenpoliklinik bei 
Professor Kuhn. 

In der medizinischen Klinik waren vier Assistenten, und auf jeden 
kamen im Durchschnitt 30 Betten. Da die Klinik nur zum Unterrichte 
geeignete und wissenschaftlich interessante FaIle aufnahm, auch stets voll 
belegt war I), so hatten wir sehr viel Arbeit. Sommer und Winter mussten 
wir fruh um 7 Uhr mit der Vorvisite beginnen, urn piinktlich um 8 dem 
Chef uber alle Vorkommnisse der Nacht und uber das Befinden jedes 
einzelnen Kranken, nach dem er fragte, beriehten zu konnen. Von 81/4 
bis 91/2 Uhr wurde die Klinik abgehalten. Daran schloss sich die Vi site 
mit dem Chef, uber deren Grundliehkeit ieh schon berichtet habe. Sie 
dauerte meist bis 11 lJhr. Dann musste ich zur Ohrenpoliklinik eilen, 
deren Besorgung etwa um 2 Uhr beendet war. Die Zeit von 4 Uhr bis 
zum Abendessen und.oft aueh noch nach diesem wurde zu den notwendigen 

1) Die Klinik hatte die Auswahl der Kranken bei der Aufnahme und verwies die 
von ihr verschmiihten an eine nicht klinische Abteilung des Spitals. Die Rekonvaleszenten 
der Klinik wurden in ein Rekonvaleszentenhaus verlegt. 
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Untersuchungen und zur Anfertigung del' Krankengeschichten verwendet. 
K u s s rna III hielt streng darauf, dass die Krankengeschichten am Kranken
bette und nicht im Zimmer des Assistenten geschrieben wurden; ich habe 
meinem Amanuensis Ben eke, dem spateren Professor del' pathologischen 
Anatomie in Konigsberg, Marburg und Halle, oft stundenlang diktiert, 
wahrend er mit dem Schreibbrett auf den Knien an den Betten sass. 
Nul' einer von uns Vieren wohnte im Spitale und hatte dann den Nacht
dienst fUr die drei anderen mit zu versehen. Ein halbes JabI' lang war 
mil' diese ehrenvolle Last ubertragen. K us sma u 1 war del' Ansicht, dass 
del' Magen del' an Magenerweiterung Leidenden, del' sich von selbst niemal~ 
vollig entleert, wenigstens aIle 24 Stunden einmal ganz leer gemacht 
werden musste. Die beste Zeit bierzu schien in del' Mitte del' Nacht zu 
liegen. lch musste deshalb allnachtlich urn 2 Uhr aufstehen, aIle der
artigen Kranken wecken und ihnen die Magen leerpumpen. Da unser 
erster Assistent Arnold Cahn zusammen mit dem .Privatdozenten von 
Mering damals uber die Magensauren arbeitete, musste ich auch noch 
allen gewonnenen Mageninhalt auf Filter stellen, damit die Untersuchung 
gleich am nachsten Morgen beginnen konnte. Diese nachtliche Arbeit 
neben des Tages Last und Muhe wurde fur etwas Selbstverstandliches 
gehalten und willig ertragen; wusste ieh doch, dass del' alte Chef sich 
selbeI' niemals schonte. 

So haben wir Assistenten viel unter den Kranken gelebt und mehr, 
als es wohl sonst geschieht, an ihren Sorgen und Hoffnungen teilgenommen. 
Die grossen Sale in dem alten Burgerspital boten auch uns einen behaglichen 
Aufenthalt. Sie hatten zahlreiche Fenster an beiden Langsseiten und 
einen grossen offen en Kamin an einer Querseite, in welch em zur Winters
zeit machtige Buchenholzscheite brannten, die fur eine vortreffliche Venti
latioll sorgten und bei Nacht durch den ftackeruden Widerschein del' 
Flammen an del' Saaldecke manchem schlaflosen Kranken ein Gefuhl von 
Behaglichkeit erregten odeI' ihn von traurigen Gedanken ablenkten. Fur 
die notige Warme sorgte ein in del' Mitte des Saales stehender riesiger 
Kachelofen, ebenfalls mit del' rein lichen Holzfeuerung. 

In der Behandlung der Kranken liess uns K us sma u 1 vollige Freiheit, 
verlangte abel' eine gute Begrundung fur jedes aussergewohnliche thera
peutische Tun odeI' Lassen. Er betrachtete uns, als die behandelnden 
Arzte und sich als unserim Konsiliarius. Bei den Visiten gab er uns viel 
von dem reich en Schatze seines Wissens und manche Anregung zu 
wissenschaftlichen Arbeiten. Hierbei, wie auch bei den Dissertationen 
war er nicht mit einer einfachen Wiedergabe seiner Ansichten zufrieden, 
sondern verlangte, dass wir durch eigene Arbeit tief in die zu behandelnde 
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Frage eindrangen. War ihm dann die Niedersehrift vorgelegt, so nahm 
er sie mit dem Verfasser so oft kritiseh dureh, bis sie saehlieh und 
spraehlieh niehts mehr zu wunsch en ubrig liess. 

Wie schon erwahnt, bin ieh wahrend meiner Assistentenzeit an der 
medizinisehen Klinik ein Jahr lang im Nebenamte Assistent der Poliklinik 
fUr Ohrenkranke gewesen. Stationare Ohrenkliniken gab es damals an 
deutsehen Universitaten nur in Halle und Berlin. Die wenigen Ohren
krallken, an denen wir llaeh dem damaligen Stande del' Wissenschaft 
eingreifendere Operationell ausfuhrten, wurden auf meine Abteiiung in del' 
medizinisehen Klinik gelegt, und die otogenen Hirnabszesse, Sinus- und 
Hirnhautentzundungen, die aIle noeh fUr unheilbar galten, kamen eben
dahin. Der Direktor der Ohrenpoliklinik, A braham Kuhn, von judiseher 
Herkunft, war ein ganz vortrefflieher Arzt und hatte eine ausgedehnte 
und auserlesene hausarztliehe Praxis neben der spezialistisehen. Die all
gemeine arztliehe Tatigkeit sehutzte ihn vor der Gefahr, im spezialistisehen 
Kleinkram ullterzugehen, und gab ihm - im Gegensatze zu manehen der 
damaligen akademisehen Lehrer der Ohrenheilkunde - die Fahigkeit, sieh 
in die aufbluhende Ohrehirurgie erfolgreieh einzuarbeiten. Er hatte ein 
ungewohnlieh sieheres Urteil uber den Wert oder Unwert neu aufkommender 
Forsehungsriehtungen und hat seine Kraft nur da eingesetzt, wo er einen 
wirkliehen Erfolg erwarten konnte. Soleh gultiges Urteil kommt aber nur 
bei stark en Charakteren vor, weil es personliehen Mut voraussetzt, und 
daran fehlte es ihm nieht; so war er z. B. der erste unter den Otologen, 
der es gewagt hat, den hoehmutigen "Grossen" im Faehe gelegentlieh unter 
vier Augen bittere Wahrheiten zu sagen. Obwohl er uns nieht zu wissen
sehaftliehen Arbeiten anregte, hat er doch Schule gemacht; drei seiner 
Assistenten haben Lehrstuhle der Ohrenheilkunde errungen - naeh mil' 
Werner Kummel und Paul Manasse. 

Ebenso wie Kussmaul ist mir Kuhn bis an sein Lebensende ein 
treuer Freund und BerateI' geblieben. 

Eine arztliche Studienreise. 
Wern Gott will rechte Gunst l'fweisen, 
Den schickt er in die weite Welt! 

I. Reisewege und Reiseel'lebnisse. 
Naeh del' anstrengenden Strassburger Assistentenzeit wollte ieh etwas 

von der Welt sehen. Land und Leute interessierten mich dabei ebenso, 
wie der damalige Zustand der Heilkunde im Auslande. 
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Von Moritz Schmidt mit Empfehlungsbriefen ausgeriistet, fuhr ich 
am 6. April 1885 nach Koln und am nachsten Tage llach Briissel. Dort 
kam ich so zeitig an, dass jch noch einen deutschen Kollegen, Bayer, be
suchen konnte, der mich abends in einen kleinen Verein deutscher Arzte 
fiihrte. Der nachste Tag war der schonen Stadt und ihren bedeutendsten 
Sehenswiirdigkeiten gewidmet; auch besuchte ich noch einen belgischen 
Kollegen, Capart. Uber ihn und Bayer will ieh spater in anderem Zu
sammenhange berichten. 

Am 9. April ging es iiber Ostende und Dover nach London. Das 
Meer, nach dessen Anblick ich mieh langst gesehnt hatte, begriisste mich, 
von einer steifen Brise aufgewiihlt, mit graugriinen, schaumgekronten 
Wogen, und ein bedeckter Himmel wolbte sich diister dariiber. Rier und 
da teilten sich die Wolken;· dann liess ein fiiichtiger Sonnenbliek die 
Fluten in ungeahnter Farbenpraoht erglanzen und versilberte die sprii
henden Tropfen der Wellenkamme. N aeh vier Stundell sehaukelnder 
Fahrt kamen die Kreideklippen von Dover in Sicht, und bald setzte ieh 
den Fuss auf Englands Boden. Eilig trug mieh das Dampfross durch die 
smaragdgriinen Hiigel von Kent, dann auf hoher Bahn zwischen den 
Hausern unendlicher Vorstadte hin nach Ludgate Hill Station in del' City. 

Hier erwartete mich ein englischer Studienfreund, PI imp ton, del' 
mein treuer Mentor in del' Weltstadt werden soUte. lch hatte ihn 1879 
in Marburg kennen gelernt, wo er Chemie studierte und bei Professoren 
und Studenten als stillvergniigter, stets freundlicher Geselle gern gesehen 

• war. Jetzt war er am University College als Lehrer del' Chemie angestellt. 
Da er gerade Ferien hatte, fiihrte er mich unermiidlich zu den Sehens
wiirdigkeiten del' Weltstadt und ihrer reizenden Umgebung, nachdem er 
mil' zu einem guten und behaglichen Heime verholfen hatte. 

Dieses fand ich in dem Hause des sprachgelehrten Professor A. H. 
Keane im Nordwesten del' Stadt nahe dem Oakley Square. Wit einigten 
uns auf halfboard, d. h. ich hatte das F'riihstiiek und den abendlichen 
Tee in del' Familie und nahm Mittags ein Mahl da ein, wo mich gerade 
Sehenswiirdigkeiten und Studien hillgefiihrt hatten. 

Professor K e an e lehrte am University College die hilldostallische 
Sprache. Er sprach gelaufig franzosisch und italienisch, auch etwas deutsch. 
Deutsche Schriftsteller las er gut und batte auch einige ihrer Biicher ins 
Englische iibersetzt, wie z. B. Doh me s Kunst und Kiillstler. 

Die Vielseitigkeit dieses originellen Gelehrten war mil' iiberraschend. 
Seine umfassenden Sprachstudien wusste er mit anthropologischen For
schungen zu verbinden. Als ill einer Ausstellung im Alexandra Palace 
eine Lapplanderfamilie gezeigt wurde, fand man in ihm den Sachvel'stan-
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digen, der die Lappen wochentlich zweimal den Besuchern der Ausstellung 
vorstellte und ihre korperlichen Verbaltnisse, Sprache, Sitten und Gewohn
heiten in einem Vortrage darlegte. Die Vielseitigkeit der Ausstellung 
brachte es mit sich, dass stets in demselben Horsaale unmittelbar vor dem 
Professor am University College ein "Professor" der Taschenspielkunst 
auftrat, so dass K e an emit seinen Lappen warten musste, bis dieser seine 
Produktionen beendet hatte und den Saal freigab. 

Schon bei der ersten Unterredung verbesserte Kean e meine Sprach
fehler. In unserer Vereinbarung hatten wir festgesetzt, dass er mir taglich 
Unterricht im Englischen erteilen soUte. Er wusste diese Stun den ebenso 
genussreich wie nutzbringend zu gestalten, indem er sieh haufig uber die 
historische Entwicklung der englischen Sprache verbreitete und ~ich eine 
Anzahl von Anglizismen lehrte, deren haufige Anwendung mir bald die 
staunende Bewunderung Plimptons eintrug. Blieb ieh abends zu Hause, 
so las K e a n emit mir in G i b bon 8 History of the decline and fall of 
the roman empire, wobei er stets die formvollendetsten Abschnitte aus
wahlte und ihre spraehlichen Schonheiten hervorhob. Wollte ieh der Auf
ftihrung eines Shakespeareschen Dramas beiwohnen, so nahm er es 
vorher mit mir durch~ 

Das Bild des anregendell Gelehrtell ware unvollstandig, wenn ieh 
nicht aueh sein .Ausseres besehriebe. Klein von Wuehs, mit langem, 
rotem Vollbarte, eine Riesenbrille auf der starken romisehen N ase, und 
den kahlen Kopf mit einem sehwarzen Samtkappchen bedeckt, erschien 
er wie ein Gnom. Jede Meinungsausserung oder Erzahlung begleitete 
er mit lebhaften Gestikulationen, woraus ieh sogleieh erriet, dass er kein 
geborener Englander war; seine Wiege hat in Irland gestanden, wo die 
Leute imstande sind, sich sogar den Hunger mit Laehen zu vertreiben. 
Seine Frau, ebenfalls lebhaft, sorgte eifrig fur seine Bequemliehkeit und 
raumte ihm alles Unangenehme aus dem Wege. Ihre Freundschaft habe 
ich mir dadurch erworben, dass ieh ihr erlaubte, mich in die Geheimnisse 
des Whistspieles einzuweihen, das oft abends und an regnerisehen Sonntagen 
von fruh bis spat gespielt wurde. Freilich erregte das die Missbilligung 
eines frommen schottisehen Hausgenossen, der das Spiel am Tage des Herrn 
fur eine Sunde erklarte, aber gern mitspielte, als man die Rouleaux herah
gelassen und Licht angezundet hatte, denn so glaubte er vor dem Auge 
des Schopfers verborgen zu sein. 

Von dieser behaglichen Hauslichkeit aus unternahm ich taglieh meine 
Entdeckungsreisen zu den medizinischen und nieht medizinischen Sehens
wurdigkeiten der Weltstadt und in die reizende Umgebung. Unvergesslich 
werden mir die S h a k e s pea r e -Vorstellungen im Lyceum-Theater bleiben 
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mit Henry Irving und Ellen Terry in den Hauptrollen, wahrend die 
beliebten Monstrekonzerte durch die Massenhaftigkeit des Gebotenen ge
radezu lahmend wirkten; in einem derselben, in der Royal Albert Hall, 
horte ich den Sarasate, die Albani, die Trebelli, den englischen Tenor 
S i m s R e eve s und Chor- und Orchesterwerke. Die Parks strahlten in 
uppiger Fruhlingspracht, und die Season vereinigte das vornehme England 
in der Hauptstadt. Eine Beschreibung des Lebens und Treibens im Hyde 
Park und Regents Park, im Cristal Palace zu Sydenham, in der City und 
auf der Themse von Windsor und Kew bis Greenwich, sowie der gross
artigen Sammlungen des British Museum und der National Gallery will 
ich unterlassen. Wohl aber mag die Schilderung eines reizenden Ausiiugs 
nach der Insel Wight, einer heiteren Fahrt nach den Epsom downs am 
Derby day und eines zwar kurzen, aber wunderbar schonen Besuches in 
Schottland hier einen Platz £luden. 

Nach sieben Wochen anstrengender Arbeit in London fuhr ich am 
30. Mai nach Brighton, machte sogleich eillen mehrstiindigen Abstecher 
nach Eastbourne und kehrte noch am Nachmittage nach Brighton zuruck. 
Beide Seebader waren in dieser Jahreszeit wenig besucht; so konnte ich 
die gewaltige Brandung bei Beachy Head allein und ungestort auf mich 
wirken lassen. Vom Strande in Brighton aus sah ich gegen Abend bei 
leichtem Regen dem Spiel zahlreicher Delphine zu. Im dortigen Aquarium 
bewunderte ich den prachtvollen Stahl- und Silberglanz und die eleganten 
Gestalten und Bewegungen der Heringe, die zu Hunderten in dichtem 
Schwarme in ihrem Riesenbassin unablassig einen Fels umkreisten. Am 
llachsten Morgen lernte ich diesen "Fisch der Armen" noch von einer 
anderen vorteilhaften Seite kennen, als ich zum Fruhstuck in del' Nacht 
gefangene Exemplare, frisch gebacken, verzehren durfte - fUr den Binnen
lander, der den Hering Bur gesalzen oder gerauchert kannte, ein unge
ahnter Genuss. 

Uber Nacht hatten sich die Regenwolken verzogen. In der Fruhe 
eilte ich mit der Balm nach dem Hafen von Portsmouth und hatte von 
da eine prachtvolle Uberfahrt uber den Meeresarm Solent nach Ryde an 
del' Nordspitze del' Insel Wight. Dann ging es mit der Eisenbahn nach 
Shanklin an del' Ostspitze und von da zu Fuss nach del' Shanklin Chine, 
einer sich ins Meer offnenden, romantischen Schlucht mit uppiger Vege
tation. VOll hier an prachtige Wanderung - zur Linken stets das Meer -
uber Bon church und Ventnor, entlang dem Undercliff, einer durch Berg-
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stiirze aufgedeckten Felsreihe, nach dem Sandrock-Hotel bei Niton an der 
Siidspitze der Insel. Dies kleine Hotel ist der idyIli~chste Unterschlupf, 
den ich je gesehen habe. Wie fast aIle Landhauser auf der Insel 1st es 
einstockig und bis iiber das Dach so mit Epheu bewachsen, dass man 
zwar Tiir und Fenster sieht, von Mauerwerk aber niehts als die Schorn
steine bemerkt. Als es dUllkel geworden war, erschallte aus jeder Heeke 
der Schlag einer NachtigaIl. Ieh lag bei offen em Fenster waeh und 
lausehte diesem wunderbaren Konzerte, ohne die geringste Sehnsueht nach 
Schlaf zu spiiren. Erst als die Sanger beim Scheine des Friihrots ver
stummten, schlief ich ein und fiihIte mich dann den Tag doch munter 
und frisch, als ob ich die ganze Nacht geschlafen hatte. 

War schon die Wanderung langs der Siidostkiiste der Insel reich an 
farbenprachtigen Eildem gewesen -- die Abhange goldgelb von bliihell
dem Ginster, das Meer tiefblau mit schneeglanzendem Schaumgekrausel 
und violetten W olkensehatten - so mehrtell sich die landschaftlichen 
Reize auf der Wagenfahrt vom Sandrock-Hotel nach der Freshwater-Bay. 
Fast stets sieht man da ZUl' Linken tief un ten das Meer. Die niedrigen 
Hauser der Dorfer sind von Efeu oder Myrthen bedeckt und hinter 
Baumen versteckt, aus denen kaum der Kirchturm hervorragt. Nicht nUl' 
die Garten, sondern jeder Acker und jede Weide sind mit wohlgepfiegten 
Becken umgeben. Die Freshwater Bay ist eingerahmt von schroffen, 
] 00-150 Meter hohen Kreidefelsen. Eine Wanderung auf der in iippigem 
Wiesengriin prangenden Hohe fiihrt zur Westspitze der Insel. Nun sieht 
man das Meer, je weiter man nach Westen kommt, desto naher zu beiden 
Seiten und im Vordergrunde. Abgerissen von der Westspitze ragen drei 
hohe, blendend weisse Kreidezacken aus del' blauen _ Flut, die Needles. 

Am Nachmittage verliess ieh, hoch oben auf der Coach, die Kiiste, 
urn die Naeht in Newport, in der Mitte der Insel, zu verbringen. Die 
Gegend, welehe die Coach durchfuhr, gleieht der zwischen dem Sandrock
Hotel und der Freshwater Bay. Hier und da sieht man iiber den Meeres
arm Solent heriiber die Kiiste von Hampshire schimmern. Newport ist 
ein reizendes, sauberes. Stadtchen. Auf einer Hohe in der Nahe liegen 
ein aItes Schloss (Carisbrooke) und die ausgegrabenen Reste einer romisehen 
Villa, von der namentlich die MosaikbOden recht gut erhalten sind. Die 
N acht verbrachte ich in dem einfachen, sauberen Gasthause "Wheatsheaf", 
d. h. Weizengarbe. Beim Betreten der Gaststuhe brachte mir das dienende 
Wesen Filzpantoffeln und zog mir ohne wei teres die Stiefel aus. 

Am anderen Morgen fuhr ich mit der Balm nach Ryde, und der 
Dampfer, umspielt von Delphinen und prachtvollen Segeljachten, lieferte 
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mich bald im Hafen von Portsmouth abo Am Abend sass ich wieder am 
gemiitlichen Keaneschen Teetische, und die ganze Tafelrunde lauschte 
meiner begeisterteu Erzahlung von del' wunderbaren lusel. 

Del' nachste Tag, del' 3. Juni, brachte das Derby, das popularste del' 
zahlreichen englischen Pferderennen, zugleich ein Volksfest in grossem 
Stile. Meine jungen Hausgenossen und einige ihrer Freunde hatten ein 
Fuhrwerk gemietet, urn zu diesem Fest zu fahren, und ich schloss mich 
ihnen gem an. Das Fuhrwerk war ein Bierwagen, auf den Banke ge
stellt waren. Bei herrlichem Wetter ging es friih fort. Die einstiindige 
Fahrt durch London bot noch nichts Besonderes, abel' schon in den Vor
stadten gesellten sich uns von allf:m Seiten her zahlreiche Fuhrwerke zu, 
denen man sogleich ansah, dass sie dem gleichen Ziele zustrebten. Del' 
Weg durch die reizenden Vorstadte mit ihren Villen und parkartigen 
Garten ist an sich schon sehenswert; in unserem Falle gewann er noch 
an Reiz, da jedes Fenster, jeder Balkon, jede Gartenmauer von lustigen 
Leuten besetzt war. Dazu die Hunderte von Fuhrwerken jeder Art, Om
nibusse und Coaches mit vier Pferden, andere Vier-, Drei-, Zwei- und Ein
spanner, die zum grossen Teile sonst den verschiedensten Zwecken dienten, 
Eselswagen dazwischen - alle beladen mit Menschen, deren lustige Fest
stimmung sich schon sehr friih zeigte. In den Vorstadten hatten wir 
nicht durch Staub zu leiden, da abel' zu erwarten war, dass es draussen 
auf del' Landstrasse gauz anders sein wiirde, kauftell wir unterwegs, wie 
fast alle anderen Leute, bunte Staubschleier, die, auf d6l1 Hiiten befestigt, 
nicht wenig zur Ausschmiickung del' Festkarawane beitrugen. 

Auf dem Rennplatze fan den wir schon eine riesige Menge von 
Menschen angesammelt und das bunteste Jahrmarktstreiben voll elltwickelt. 
Karussels, Schaukeln und Wettbuden, zu denen sich die Menge drangte, 
und sonstige Buden aller denkbaren Art waren aufgebaut. Dazwischen 
standen iiberall Wagen voller Zuschauer, umgaukelt von Taschenspielem, 
Wahrsagem, Sangem, Tanzem, die ihren bettelhaften Gewerben nach
gingen. Nur wenige Tribiinen sind aufgeschlagen ; viel elegalltes Publikum 
befindet sich auf del' Decke seiner Coaches und ahnlicher Wagen. Del' 
Lord packt seine mitgebrachten Speisen und Getranke mitten unter dem 
Mob aus, und Champagnerpfropfen knallen in einer Atmosphare, die durch
zogen wird von einer wunderlichen Mischung feinster Parfiims mit Schnaps
und Kaseduft. 

Das Merkwiirdigste ist del' lebhafte Anteil, den jeder an den Rellnen, 
den Pferden, den einzelnen Jockeys nimmt, und die Aufregung, die sich 
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aller, vom Lord bis zum Lumpen herab, bemaehtigt, sobald die Pferde 
auf der Bahn erscheinen. Naht das Rennen der Entscheidung, so gibt 
sich diese fieberhafte Erregung in einem wiisten Larwe kund, der vom 
Sturmesbrausen in rollenden Donner iiberzugehen scheint. 

Ein ganz anderes Bild als der Hinweg zu den Epsom downs bot del' 
Heimweg. Die ungeheure Menschenmenge hatte sieh am Vormittage all
mahlich angesammelt; nun, nach dem letzten Rennen, strebten aIle gleich
zeitig heimwarts. Was das zu bedeuten hatte, wurde uns bald klar. Die 
Wagen fuhren nun dieht gedrangt, wo es anging in drei, ja vier Reihen 
nebeneinander, und der Staub wurde fast unertraglich. Ein grosser 'reil 
der Heimfahrenden war jetzt maskiert, und es begannen allerlei Scherze, 
urn den Weg kurzweilig zu machen. Uberall wurden kleine Metallbiichsen 
verkauft, ahnlich den 'ruben der Maler, die Wasser enthielten und zum 
Anspritzen von Wagen zu Wagen benutzt wurden. Wir hatten einen 
grossen Sack voll Erbsen zum Bewerfen des Volkes mitgenommen, was 
uns Gegengaben an Hafer und Heu eintrug, ganz abgesehen von den 
reichlichen Wasserstrahlen. Merkwiirdigerweise ging das alles heiter und 
ohne gegenseitigen Prote.st von statten. In den Vorstadten strom ten uns 
die zu Hause Gebliebenen in gl'ossen, schaulustigen Massen entgegen. 

Nach einem Ruhetage tl'at ielt am 5. Juni die Fahrt nach Schottland 
an. In Oxford iibersehlug ieh ein paar Ziige und durehwanderte die 
krummen Gassen diesel' alten Universitatsstadt mit ihren gotischen Bauten 
aus schon zerbroekelndem Sandstein und den altertiimlichen, klostel'
ahnliehen Colleges inmitten herrlicher Parkanlagen, und bewunderte in 
der Bodleian Library uralte Handschriftell und Drucke. Spat abends 
kam ich nach Liverpool, sah am nachsten 'rage die Docks am Mersey 
und fuhr dann gleich weiter nach Glasgow. Von dort wollte ich mit 
dem Dampfer nach Oban an der schottischen Westkiiste. Als ich mieh 
am nachsten Morgen - es war ein Sonntag - an der Landungsbriieke 
einfand, lag kein Dampfer da, und auf meine erstaunte Frage, ob denn 
die W orte "sails daily" auf dem offiziellen Fahrplan nichts gelten, bekam 
ich die ebenso erstaunte Antwort "sunday of course excepted". Einen 
()den sehottischen Sonntag in Glasgow zu verbringen, schien mil' uner
traglieh. Ich fuhr deshalb sofort naeh Edinburgh, denn die mil' VOll 

Bildern bekannten Reize dieses Athen des Nordens konnten auch am 
Sonntag nicht verhiillt sein. Den ganzen 'rag durehwanderte ich einsam 
die rnalerisch schone, aber am Sonntag wie ausgestorben erscheinende 
Stadt und fuhr erst spat am Abend nach Glasgow zurlick. 
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In der Fruhe des nachsten Tages ging rlie Fahrt durch den von 
Schiffen aller Art und Grosse belebten Hafen auf der Clyde in stets 
reizvoller Umgebung. Nach 11/2 Stun den erscheint rechts, hoch ohen auf 
steilem Fels, die alte Feste von Dumbarton. Eine halbe Stunde weiter, 
hinter Greenock, verbreitert sich die Clyde, und malerische Buchten munden 
in sie ein. Dann windet aich der Dampfer zwischen der Insel Bute und 
dem schottischen Festlande durch einen schmalen Meeresarm mit roman
tischen Ufern, die viel£ach an den Rheingau erinnern. Bei der Ausfahrt 
aus diesen "Kyles of Bute" erfreut uns ein herrlicher Blick auf die Berge 
der sudlich vorgelagerten Insel Arran. N eben ihr, in der Ferne, heben 
sich die blendend weissen Segel einiger vollgetakelter Dreimaster wunder
bar yom tiefblauen Himmel abo Nun wendet sich das Schiff nach Norden 
und lauft in den Loch Fyne, der die lange Halbinsel Cantire yom Fest
land trennt. Bei Ardrishaig auf Cantire verlasst man das See schiff und 
wird auf einem kleinen Dampfer durch den malerischen, fiussartigen Crinan 
Kanal geschleust, der die Halbinsel durchquert. An seinem westlichen 
Ende besteigen wir wieder einen Seedampfer und fahren gen Norden 
zwischen der zerrissenen Kuste uno vielen gebirgigen Inseln hindurch. 
Die schroffen Berge schimmern in' blauen odeI' violetten Tinten, odeI' 
scheinen sich in del' Ferne in Luft aufzulosen, und mancher Gipfel ist 
noch in Schnee gehullt. Nach neunstiindiger Fahrt laufen wir in die 
Bucht von Oban ein. 

Oban ist ein kleines, hubsch an Berg und Bucht angelehntes Stiidt
ehen, Ausgangspunkt flir viele Hochlands- und Seetouren. Die Bueht 
dient im Hochsommer zahlreichen Dampf- und Segeljachten ala Hafen. 
Jetzt war es dort noch wenig belebt, und Bucht wie Stadtchen schienen 
ein weltverlorener stiller Winkel. In einem klein en Gasthause am Strand, 
Kings Arms Hotel, sicherte ich ~ir ein Quartier und liess mich dann 
aus del' Bucht hinausrudern dem geroteten Abendhimmel entgegen. Die 
Sonne war gesunken, aber es blieb noch lange tageshell. Zuruckgekehrt 
konnte ich noch 20 Minuten nach 10 Uhr, ohne Licht anzunden zu mussen, 
in meinem Zimmer in del' Bibel lesen, die nach schottischeI' Sitte auf 
dem Nachttische lag. Zum ersten Male genoss ich die helle noroische 
Sommernacht in voUen Zugen. Sie liess mich nicht schlafen und doch 
fiihlte ich mich dabei behaglich und am Morgen frisch, wie neun 'rag~ 
zuvor nach dem Nachtigallenkonzert auf der Insel Wight. 

In der Fruhe des nachsten Tages trug uns ein praehtvoller Touristen
dampfer aus der stillen Bueht. Die Fahrt galt dem Besuche del' Fingals
hOhle, dem Wunderwerke vulkaniseher Krafte auf del' lnsel Staffa. Del' 
Dampfer fahrt zunaehst entlang del' Sudkuste der lnsel Mull, die del' 
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Bucht von Oban weit draussen vorgelagert ist und sich mit fast senk
rechten BasaltfeIsen zwei- bis dreihundert Meter aus dem Meere erhebt. 
Nahe ihrer Sudwestspitze windet sich das Schiff zwischen einer Unmenge 
von kaum aus dem Wasser ragenden Klippen hindurch. Kurz darauf 
erreichen wir nach 21/2 stiindiger Fahrt die Insel Jona und bewundern, 
dort ausgebootet, uralte Grab3teine mit den noch leidlich erhaltenen Relief
bildnissen nordischer Konige und Hochlandshauptlinge, sowie zwei riesige 
stein erne Runenkreuze, die einzigen ubriggebliebenen von angeblich 360 
ahnlichen fruhchristlichen Kunstwerken, welche die Insel einst geziert 
!laben, aber puritanischen Bildersturmern zum Opfer gefallen sind. 

Bald geht es weiter gen Norden. Zur Rechten starr en die zero 
rissenen Klippen und Berge von Mull, und vor uns hebt sich langsam 
das ersehnte Ziel der Fahrt, der dustere Basaltfels von Staffa, aus den 
Fluten. Wir fahren jetzt nicht mehr im Schutze von Inseln, sondern 
sind dem vollen Anpralle des atlantischen Meeres ausgesetzt. Woge auf 
Woge waIzt sich von Westen heran und das Rollen des Schiffes beginnt 
auf manchen seine fatale Wirkung auszuuben. Bald liegt Staffa dicht 
vor uns. Auf einem schmaIen, von schaumender Brandung umtosten 
Sockel erhebt sich wie eine Riesenmauer seine senkrechte Wand, gebildet 
aus aufrecht stehenden Basaltsaulen, die eine machtige kompakte Stein
decke tragen. Ode und kahl ist die Insel, nur auf der ftachen Hohe 
grunt sparlicher Graswuchs. Menschen haben dort keine Wohnstatte, 
doch beleben den Fels zahlreiche Seevogel, die sich, von der Dampfpfeife 
unseres Schiffes aufgeschreckt, mit blend end weissen Flugeln in die 
Himmelsblaue erheben. Wir lassen uns durch die Brandung zu der Inse1 
rudern, aber nur wenige wagen es, von dem auf- und abwogenden Boote 
auf die abgebrochenen Basaltsaulen des Socke1s zu springen. Diese Blocke 
ragen stufenformig hoher und hoher bis zur senkrechten Sau1enwand. 
Das Klettern uber sie ist muhsam und gefahrlich, deml del' bestandig 
von dem Schaume der Brandung ubergossene Fels tragt schlupfrigen 
Algenwuchs. Die wenigen kuhn en jungen Damen, die mit uns gelandet 
waren, kamen nicht vorwarts, bis sie Schuhe und Strumpfe auszogen und 
mit nackter Sohle sicheren Halt gewannen. Oben an del' Saulenwand 
ging das Klettern auf trockenem Fels besser. Je weiter wir langs der 
Wand kamen, desto lauter erschallte das Getose del' Brandung und erhob 
sich zu einem gewaltigen Brullen, als wir uns um eine schroffe Kante 
gewunden hatten und vor dem Eingange der Fingalshohle standen. Tief 
in den finsteren Felsenschoss dringt die gewaltige HohIe, riesige 8aulen 
tragen ihr stolzes Gewo1be, W ogen fUllen ihren Grund, del' Wellen schaum 
klettert gespenstisch in den Fugen zwischen den Basaltsau1en empor, und 
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drohnender Widerhall aus dem Felsenschlunde antwortet dem Donner del' 
Brandung. Die Sonne, die Himmel und Flut in blendende Farben kleidet, 
dringt nicht in die finstere Tiefe. Wie gespenstisch muss erst die Hohle 
drohen, wenn ihr gewaltiges Tor durch N ebelschleier verhullt ist, und 
welche Musik, von Menschen nie gehort, mag ertonen, wenn sich die 
W ogen sturmgepeitscht in ihren Schlund stiirzell! 

Nun klettern wir noch auf das ftache, sparlich begrunte Daeh des 
dunklen Felseneilandes. Del' Rundblick auf das blaue Meer und auf die 
sonnigen Berge von Mull lasst aueh hier keine bedruckte Ossian-Stimmung 
aufkommen. Dann mahnt uns die Dampfpfeife des Schiffes zur Ruck
kehr, und sorglich zahlen wir beim Abstieg die weit verstreuten Gefahrten, 
denn in diesel' Einode ohne Schutz und Nahrung zuriickbleiben zu mussen, 
ware eine schlimme Sache. 

Weiter geht die Fahrt nach Norden, doch bald wendet sich das 
Schiff ostwarts und umfahrt die Nordkliste von Mull in einem schmal en 
Meeresarme, del' die lnsel vom Lande trennt. Zur linken schneidet del' 
Loch Linnhe tief in die Hochlandberge ein, in blauer Ferne erhebt sich 
das schneebedeckte Haupt des Ben N ewis, und VOl' uns offnet sich wieder 
die stille Bucht von Oban. 

Del' nachste Tag war dem Besuche del' Hochlandseen Loch Katrine 
und Loch Lomond gewidmet. Wa 1 t e r S cot t s begeisterte Schilderung in 
"The Lady of the lake ii , deren Schonheit ich jetzt bessel' zu wiirdigen 
wusste, alseinst auf del' Schulbank, hat diese wunderbare Gegend in 
romantischem Zauber verklart. Die Eisenbahn fiihrte uns in del' Frische 
des fruhen Morgens von Oban, allmahlich ansteigend, durch wild zer
kluftete, kahle Moor- und Heidegegenden mit tief eingeschnittenen Meeres
buchten nnd vielen Bergseen nach Callander. Dort bestiegen wir die 
Coach und fuhren durch ei.n reichbewaldetes, wild romantisches Tal, die 
Trossachs, nach dem Loch Katrine. Ein kleiner Dampfer nahm uns auf 
und glitt vorbei an Felsgebilden, die sich aus hellgrunen Birkenwaldern 
schroff erheben, und vorbei an Ell ens lieblicher lnsel. 1m Hintergrunde 
ragt in prachtiger Gestaltung del' kahle Bergstock des Ben Venue. Am 
anderen Ende des Sees bestiegen wir wieder eine Coach und fuhren durch 
wild zerkluftete Gegenden Zum Loch Lomond. Ein schOneI' grosser Dampfer 
trug uns nun in 11/2 Stunden libel' die ganze Lange dieses grossten del' 
schottischen Seen. Auch hier bildet ein riesiger kahler Gipfel, del' Ben 
Lomond, einen ernsten Hintergrund del' lieblichen und wechselvollen Land
und Wasserbilder. Bei Balloch vertauschten wir das Schiff mit del' Eisen
bahn. Bald begrusste uns wieder an del' Clyde die alte Feste von Dum-
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barton, und eme halbe Stunde spater rollten WIr m den Bahnhof von 
Glasgow. 

Anderen Tages eiIte ieh sogleieh wieder naeh Edinburgh, sah die 
dortigen neuen medizinisehen Institute unter der Fuhrung eines liebens
wurdigen sehottisehen Kollegen mit dem deutsehen Namen Stoekmann, 
den ieh von Strassburg her kannte, wo er bei dem Pharmakologen S e h m i e d e
be r g gearbeitet hatte, und besuehte einen sehottisehen Lal'yngologen, 
Mac ken z ie, von dessen Gastfreundsehaft ieh spater erzahlen will. 

Am naehsten Morgen kehrte ieh uber Newcastle und York naeh 
London zuruek und fuhr zwei Tage spater uber Dover und Calais naeh 
Paris. 

Dort verweilte ieh eine Woehe. Die Abende waren der Oper und 
dem Sehauspiele gewidmet. Heiteres Wetter benutzte ieh zu einem Aus
£luge naeh Versailles und zum Besuehe des Bois de Boulogne, des Jardin 
d'Aeclimatation, des Jardin des Plantes und des Friedhofes Pere Laehaise. 
Zwei Regentage wurden zum Betraehten del' Sammlungen im Louvre aus
genutzt, und bei den haufigen Gewittern £luchtete ieh in eine der ubrigen 
Sammlungen oder in eine Kirehe. So eilte ieh aueh einmal bei einem 
losbreehenden Gewitter mit sehwerem Hagelsehlage in die Kirehe Notre 
Dame, in deren naehstel' Nahe ieh mieh gerade befand. Draussen hatte 
sieh der Himmel verdunkelt, und drinnen war es stock finster, so dass ieh 
hinter der Ture stehen blieb, bis sieh das Auge an die Dunkelheit ge
wohnt hatte. Da gewahrte ieh neben mir in einer Nisehe undeutlieh eine 
sitzende Gestalt, die mil' eifrig winkte und, als ieh zogernd naher kam, 
etwas entgegenhielt. Ieh daehte, mir soUte eine gedruekte Besehreibung 
der Kirehe angeboten werden, und griff zu, zog aber die Hand schnell 
zuruck, als sie mit etwas N assem in Beriihrung kam. Sogleieh fing die 
Gestalt, die ieh jetzt als weiblieh und alt erkannte, an, mieh entrustet ab
zukanzeln. Sie hatte mil' einen Wedel mit Weihwasser entgegengehalten, 
und ieh hatte mieh dureh die Zuruekweisung desselben eines Sakrilegs 
sehuldig gemaeht. Wenn man mieh anhielt und aueh noeh entdeekte, 
dass ieh ein Prussien war, musste ieh ernste UnannehmIiehkeiten be
fii.rehten. Darum eilte ieh so schnell als moglieh hinaus in das tobende 
Un wetter und empfand, wie viel sieherel' wir im Donner und Blitz des 
Herrn aufgehoben sind, als in der fanatischen Gewalt derer, die sein 
Himmelreieh gepaehtet zu haben glauben. 

Von Paris fuhr ieh direkt naeh Berlin, verweilte dort seehs Tage im 
gastliehen Hause meines Onkels Dr. Max S e h mid t, des Direktors des 

Korner, Erinnernogen. 5 
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Zoologischen Gartens (s. S. 10), und besuchte in Begleitung alter Schul
freunde die Kliniken des Kinderarztes Hen 0 c h , den ich aus seinem 
trefflichen Lehrbuche schatzen gelernt hatte, und des Ohrenarztes L u cae. 
Am 30. Juni kam ich wieder naeh Frankfurt. 

II. N aturwissenschaftliches. 
In meiner Studienzeit hatten die jungen Mediziner mehr Interesse 

fUr die sogenannten beschreibenden N aturwissensehaften, als heutzutage. 
Floras liebliehe Kinder erquickten uns Herz und Auge, und die Auffindung 
einer seltenen Pftanze oder eines seltenen Tieres erfiillte manchen mit 
einer Entdeckerfreude, del' keine andere Freude an Reinheit gleichkam. 
Und wie lernten wir dabei sehen, beobachten und bewundern! Del' alte 
He i m, del' nicht nul' ein grosser Arzt, sondern auch ein guter Botaniker 
war, schrieb einmal: "Oft habe ich beim Untersuchen eines Mooses dieses 
als einen Prediger angesehen, del' von del' Allmacht Gottes zu mil' redete, 
und das Moos hat mich mehr erbaut und gerlihrt, als mancher Gottes
dienst li , und K e s s Ie r, sein Biograph, fligt hinzu: "Schwerlieh wlirde 
He i m ohne die unendliche Ubung in del' Zergliederung del' zartesten 
Moose die eigentlimlichen Strahlen, Ecken und Kanten del' verschiedenen 
Blattern, Blaschen und Narben mancher Krankheiten entdeckt haben. Ii 

Ich habe schon erzahlt, welchen asthetischen Genuss mil' im Aquarium 
zu Brighton die Betracbtung eines so gemeinen Tieres, wie es del' Hering 
ist, bereiten konnte. In del' Bucht von Oban erfreute mich zum ersten 
Male die Flora und Fauna des Meeres, und im Bereiche del' Brandung 
an del' Felsenkliste von Staffa fand lch auf abgebrochenen Basaltsaulen 
in ftacben, tellerartigen Vertiefungen reizende natlirliche Aquarien mit den 
zierlichsten und farbenprachtigsten Algen. Die Uppigkeit der Vegetation 
in dem feuchtwarmen Klima del' Isle of Wight, das einen an slidlichere 
Breiten erinnernden Myrtbenwuchs zeitigt, ist schon erwahnt. Abel' auch 
in del' nachsten Nahe von London, ja mitten in del' Welt stadt selbst, im 
Hyde Park, liberrascht del' unzersti:irbal'e smaragdgl'line Rasen, dem man 
nicht anmerkt, dass taglich Hundel'te, an Sonntagen sogar Tausende von 
Menschen sich den ganzen Tag auf ihm tummeln. 1m botanischen Garten 
in Kew stand eine riesige Rosskastanie, libel' und libel' mit ihren weissen 
Lichtern bedeckt, deren Zweige ringsum in dichter Flille den Boden be
rlihl'ten, so dass man, durch das Dickicht der Aste eingedrungen, den 
machtigen Stamm umwandeln konnte, ohne aueh nur den geringsten 
Durchblick naeh aussen zu tinden. 

In den Tiergarten von Koln, London, Paris und Berlin intel'essierten 
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mich VOl' aHem die Stimmen del' Halbaffen und der Beuteltiere, die ich 
in meiner Doktordissertation aus del' anatomischen Beschaffenheit del' be
treffenden Kehlkopfe zu erklaren versucht hatte. In London konnte man 
den Lemur Mongoz, dem ich eine besonders laute und schrille Stimme 
zugeschrieben hatte, noch auf Primrose Hill horen, wenn er im "Zoo" 
Laut gab. 

Von den naturhistorischen Museen, die ich sah, ist das Musee Royal 
d'Histoire naturelle in Brussel beruhmt wegen seiner vielen, im Stein
kohlengebiete des Hennegau ausgegrabenen Skelette riesiger Saurier, die 
trefflich zur Schau gestellt sind. 

1m South Kensington-Museum in London verweilte ich oft stunden
lang, was durch das Vorhandensein eines Refreshmentroom erleichtert wurde. 
Dort hatte man gerade damals begonnen, biologische Gruppen in kunst
lerisch vollendeter Naturtreue aufzustellen und die wissenschaftliche Samm
lung von del' Schau- und Lehrsammlung zu trennen_ Dieses Bestreben, 
das in Deutschland znerst im Senckenbergischen Museum in Frankfurt a. M. 
vollstandig durchgefUhrt wurde, ging Hand in Hand mit dem siegreichen 
Vordringen del' Entwicklungslehre, welche die Bedeutung del' biologischen 
Beziehungen zwischen Tier und Tier, und Tier und Pfianze erkennen liess 
und mit del' alten Lehre von der Konstanz der Arten aufraumte. Wahrend 
man sich fruher mit del' Aufstellung .weniger Exemplare von jeder Tierart 
begnugen durfte und deshalb die Dubletten moglichst bald abstiess, musste 
man jetzt, urn die Veranderlichkeit der Arten zu studieren, viele Exem
plare in allen Altersstufen und von allen Fundorten sammeln. Ein solches 
Material kann nicht mehr ausgestellt, sondern nur noch in Magazinen auf
gestapelt werden. Die offentliche biologische Schausammlung und die 
Lehrsammlung abel' gewinnen fortdauernd an Interesse fUr aIle Gebildeten 
und werben unter del' Jugend immer neue begeisterte Forscher. So lies sen 
mich die biologischen Gruppen in South Kensington des ehrwurdigen 
D a rwi n gedenken, und als ich die heiligen Hallen der Westminster Abbey 
betrat, eilte ich erst zu seinem sehlichten Grabe, ehe ieh mieh dem welt
beruhmten Diehterwinkel zuwandte. 

III. Arzte und Kra.nkenltauser. 
Dass ieh die angeblich vornehme Kollegialitat und mustergiiltigen 

Standessitten der englischen Arzte kennen lernen soUte, war einer der 
Wiinsehe von Moritz Schmidt gewesen. Nach meinem eigenen Gefiihle 
bedurfte ich dessen freilich nieht, denn meine friiheren Lehrer Kussmaul 
und Kuhn und dann Schmidt seIber zeichneten sich dureh feinen arzt-

5* 
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lichen Takt und stets freundliches Wesen gegen Kranke und Kollegen so 
sehr aus, dass die Assistententatigkeit bei ihnen eine weit bessere Schulung 
in der arztlichen Ethik war, als es der Umgang mit noch so hervorragenden 
englischen Kollegen sein konnte. Ich fand dem1 auch in den Standessitten 
der auslandischen, namentlich der englischen Ante kaum etwas N eues, 
nur ihre Gastfreundschaft erschien mir hoher ausgebildet zu sein als bei 
uns. Dass der deutsche Arztestand in sittlicher und kollegialer Hinsicht 
weit hoher zu bewerten war, als zum mindesten Englands bekanntester 
Laryngologe Morell Makenzie und seine arztlichen Parteiganger, hat 
zwei Jahre spater die Leidensgeschichte Kaiser Friedrichs aller Welt 
enthi:illt. 

Eine i:iberaus herzliche Aufnahme fand ich zuerst bei Bayer in 
Bri:issel. Er war freilich ein Landsmann, in der Laryngologie Schi:iler des 
alter en Bruns. Seine Gastfreundschaft wurde nur i:iberboten durch den 
in der Wissenschaft wenig bekannten Laryngologen Mac ken z i e in Edin
burgh - nicht zu verwechseln mit seinem Londoner Namensvetter (s. u.). 
An ibn hatte mir Moritz Schmidt eine Empfehlung mitgegeben, weil 
er der irrigen Meinung war, seine Arbeit i:iber die Behandlung der Kehl
kopfschwindsucht sei von dies em Mac ken z i e 1) ins Englische i:ibersetzt 
worden; es fand sich aber sogleich, dass Mackenzie kein Wort deutsch 
verstand und von S c h mid t s Existenz nichts wusste. Trotzdem nahm er 
sich meiner freundlich an und notigte mich, seiner Privatsprechstunde 
beizuwohnen und den Lunch mit ihm und seiner hi:ibschen jungen Frau 
einzunehmen. Als ich mich darauf dankend entfernen wollte, erklarte mir 
die Frau lachend, zum Abschiednehmen sei spater noch Zeit, einstweilen 
erwarte sie mich zum dinner. Dann flihrte mich Mackenzie in die 
malerische und historiech ungemein interessante Altstc,dt und auf das sie 
i:iberragende Schloss. Nach dem dinner hatte ich Mi:ihe, wieder in mein 
Hotel zu kommen, denn die guten Leute wollten mich auch beherbergp,n 
und hatten schon den Diener beauftragt, mein Gepack in ihr Haus 
zu holen. 

In der Weltstadt London, wo jahraus jahrein ·arztliche Reisende aus 
aller Herren Lander das Handwerk begri:issen, durfte ich nati:irlich kein 
so weitgehendes Entgegenkommen seitens del' Grossen erwarten, aber 
freundlicher Rat und Belehrung wurde mir von ihnen stets zuteil. 

In einer "Conversazione" del' Medical Society (s. u.), zu welcher mich 
S e m 0 n, und in den Meetings del' Educational, der Anthropological und 
del' Peace Society, zu welchen mich Keane mitnahm, lernte icll kennen, 

1) Die Mac ken z i e sind im Inselreiche so zahlreich wie bei uns die Me i e r und 
Muller. 
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wie gut wissenschaftliche Diskussionen verlaufen, wenn sie sich ausserlich 
in einer traditionell-feierlichen Form abwickeln. Hat der Redner des Tages 
seinen Vortrag beendet, so verlangt die Sitte, dass ein Zuhorer, der sich 
dazu berufen fUhlt, oder vielleicht auch damit beauftragt worden ist, in 
langerer AusfUhrung auf das Thema des Vortrages eingeht und dann vor
schlagt, dem Redner den Dank del' Versammlung kundzugeben. Darauf 
fragt der Vorsitzende, ob jemand diesen Antrag unterstutze, und ein 
anderer ubernimmt sogleich 'die GefaIligkeit, wobei er sich meist ebenfalls 
zur Sache aussert. Auch mehrere hintereinander konnen in solcher Weise 
den Antrag unterstutzen. Da es die Hi)flichkeit verlangt, dass dem V or
tragenden niemals der Dank der Zuhorer versagt werde, muss auch die 
Opposition den Dankesantrag unterstutzen und demgemass ihre bitteren 
Pillen in das Gold liebenswurdiger Formen hullen. Erscheint dem Vor
sitzenden der Antrag genugend unterstiitzt, so fordert er die Zuhorer auf, 
dem Redner durch Erheben der Hand zu danken. Sobald dies geschehen 
ist, erhalt der Vortragende das Schlusswort, welches in einen Dank an die 
Diskussionsredner auszuklingen pfiegt. 

Dieser anscheinend schwerfallige Gebrauch bringt in dreifacher Hin
sicht N utzen; er verhutet, dass das Thema platt zu Boden fallt, wie so oft 
bei uns, wenn sich aIle scheuen, die Diskussion zu eroffnen; er gibt ferner 
dem Vorsitzenden die Moglichkeit, jederzeit den Antrag auf das Dankes
votum fur genugend unterstutzt zu erklaren und damit uferlos verlaufende 
Diskussionen abzuschneiden, und endlich zwingt er, wie schon gesagt, die 
Opposition, bei aller Scharfe in der Sache doch in der Form hoflich zu 
bleiben. 

Die schon erwahnte "Conversazione" der Medical Society aI? 5. Mai, 
an der auch Damen teilnahmen, zeigte die Geschickliehkeit der Londoner 
Arzte, ihre wissenschaftliehe Arbeit mit Kunstgenuss und zwangloser Ge
selligkeit zu verbinden. In dem Hause der Gesellsehaft empfing del' 
Prasident, oben an der Treppe stehend, jedes Mitglied und jeden geladenen 
Gast mit einem freundliehen W orte und Handedruck. Zunaehst hielt 
Professor Hum phI' y, der damalige, aueh in Deutschland hochgeschatzte 
Anatom und Chirurg der Universitat Cambridge, einen Vortrag uber 
Lebensdauer und Altersveranderungen. Naeh der, in der oben geschilderten 
Weise verlaufenen Diskussion ti.ber den Vortrag unterhielt man sich gruppen
weise in grossen Gesellschaftsraumen, nahm eine dargereichte Tasse cree, 
oder starkte sich am Buffet etwas grundlicher, und besichtigte reiehe 
Ausstellungen von neuen Instrumenten, von seltenen Buchern aus del' 
Bibliothek der Gesellschaft und von Gemalden japaniseher und englischer 
Kunstler aus dem Besitze von Mitgliedern. 



70 Eine ltrztliche Studienreise. 

In schroffem Gegensatze zu solch wurdevollem Auftreten der Arzte 
stand das kindische Gebahren von Studenten bei einer Preisverteilung in 
der medizinischen Schule von University College, der ich am 20. Mai 
unter Plimptons Fuhrung beiwohnen durfte. Obwohl der Akt feierlich 
sein sollte, begleiteten die jungen Herren jede Preisverteilung mit ohr
zerreissendem Klatschen, Trampeln und Nachahmen von Hundegeklaff, 
Katzenmiauen, Ochsen brullen, Schafbloken, Pferdewiehern, ;Eselschreien 
und Hahnenkrahen. Es wurden _nur wenige Studenten mit Preisen bedacht, 
diese aber alle mit mehreren; einer erhielt nicht weniger als sechs. Die 
Preise waren Instrumente und Medaillen. 

Ausser dem schanen St. Thomas Hospital, in das mich, wie ich spater 
erzahlen will, S e m 0 n.s Poliklinik oft fiihrte, habe ich mir noch folgende 
Londoner Krankenhauser genau angesehen: das durch seine trefflichen 
hygienischen Einrichtungen beruhmte Brompton Hospital fUr Schwind
suchtige, das alte Guys Hospital, das ehrwurdige St. Bartholomews Ho
spital, in dem einst H a r v e y gelehrt hatte, das deutsche Spital in Dalston, 
Kings College Hospital und Moo rf i e 1 d s Augenspital. Altbewahrte und 
genial erfundene neue Krankenhauseinrichtungen waren da in Fulle zu 
studieren. 

Von den englischen und schottischen Chirurgen, die sich spater um 
die Operation von otogenen Hirnerkrankungen verdient gemacht haben, 
bin ich leider keinem begegnet. H 0 r s ley und Mac ewe n waren erst 
aufgehende Sterne, und Lane und Ballance, di~ bald unabhangig von 
ihrem genialen Vorganger Zaufal die Sinus- und Jugularis-Chirurgie aus
bauen sollten, waren damals noch in untergeordneten Spitalstellungen. Der 
allverehrte Fuhrer war Sir J 0 s e ph Lis t e r, der grosse Wohltater der 
Menschheit. Tch erwartete ihn am 15. Mai am Eingange von Kings College 
Hospital und ubergab ihm eine Empfehlungskarte, die ich Hermann 
Web e r, dem bekanntesten deutschen Arzte in London, verdankte. Lis ter 
huldigte noch streng seinem rein anbci)tischen Verfahren, wahrend man 
in Deutschland bereits damals ein aseptisches Vorgehen mit dem anti
septischen zu vereinigen begann, und Listers Londoner Kollege Spencer 
We 11 s bei seinen Ovariotomien auf jedes Antiseptikum verzichtete und 
sich auf die grundliche Anwendung von Wasser und Seife beschrankte. 
Heutzutage schuttelt wohl mancher unglaubig den Kopf, wenn er erfahrt, 
wie Lis t e r s rein antiseptisches Verfahren damals beschaffen war und 
gehandhabt wurde. Da ich Lister von seinem Wagen bis an den Opera
tionstisch begleitet habe, konnte mir nichts von dem entgehen, was er tat 
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und was er unterliess. Er operierte im Gehroek, ohne Sehurze oder Mantel, 
und ohne sieh vorher die Hande zu wasehen. Dagegen rasierte er selbst 
das Operationsgebiet, ubersehwemmte es mit einer wahren Flut von Karbol
lOsung und operierte unter dem Dampfspray. Die :B'alle boten niehts Be
sonderes und gestatteten dem Operateur nieht, eine besondere Gesehiek
lichkeit zu zeigen; es waren die AussehaJung einer bewegliehen Geschwulst 
aus der Brustdruse, die Eroffnung eines Abszesses an der gleiehen Stelle 
und die Abzapfung des lnhaltes einer Kropfzyste mit naehfolgender innerer 
Reizung mittels Chlorzillks. Auf die Yerbande wurde grosser Wert gelegt; 
fertige Lagen von Verbandmull, jede bedeekt mit einem undurehlassigen 
Stoffe, waren in grosser Menge zur Hand. Da sieh diese Sehiehten des 
Verbandes uberall deekten, trennte sie natiirlieh auch der undurchlassige 
Stoff, so dass ein Aufsaugen der W undsekrete in den Verband unmoglich 
war. Zur Befestigung dienten die gewohnlichen Rollbinden, und am Rande 
wurden die Verbande, wo es anging, mittels daumenbreiter elastischer 
Bander fest gegen den Korper angehalten. Lis t e r ist bekallntlich bei 
diesem rein antiseptischen Verfahren, das die W unde vor den vermeintlich 
in der Luft schwebenden Bakterien schutz en und eingedrungene Bakterien 
abtoten sollte, nicht stehen geblieben, sondern, Schritt fUr Schritt weiter 
gehend, hat er seine eigenen Vorsehriften verworfen, sob aId er einen besseren 
Ersatz dafur gefunden zu haben glaubte, und damit seIber der Asepsis 
zum Siege verholfen. 

Sehr gut gefiel mir die Art, wie Lis t e r durch geschickte Faltung 
eines Handtuchzipfels eine Chloroformmaske improvisierte; er wollte damit 
gewiss nieht dem Spitale die kleine Ausgab€l fur Masken .ersparen, sondern 
nur seine Schuler lehrell, sieh in der Not zu helfen. lch fand seinen 
Kunstgriff spater bei eiligen Operationen in den W ohllungen der Armen 
sehr nutzlieh. 

1m St. Thomas Hospital machte ieh haufig die lehrreiehe Visite des 
inneren Klinikers 0 r d mit, wobei ieh unter vielem anderen fUnf Falle 
von Myxodem sah. Ord seIber hatte sieh grosse Verdienste urn die 
Kenntnis dieser, damals noeh "neuen" Krankheit erworben. Bei S em 0 n 
sah ieh kurz darauf den seehsten Fall; aueh S e m 0 n s Name ist mit der 
Entdeekungsgeschiehte dieser Krankheit verknupft, denn ihm verdanken 
wir die Erkenntnis ihrer Ubereinstimmung mit del' Cachexia strumipriva. 

Die Kurze meines Aufenthaltes in Paris gestattete mir nicht, viel 
nach den dortigen Arzten zu fragen. lch besuchte den Ohrenarzt Lowen
be r g, einen geborenen Osterreicher, und ging in die Salpetriere, urn eine 
Empfehlungskarte bei Charc 0 t abzugeben. Der Pfortner des Kranken
hauses riet mir, ihn am Tore zu erwarten; es werde bald ein Herr vor-
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fahren und erst im Wagen seine Zeitung fertig lesen, ehe er aussteige, 
der sei Charcot. Und so war es auch. Charcot sprach mit Verehrung 
von meinem Lehrer K us sma ul. Mein schlechtes Franzosisch beantwortete 
er liebenswurdigerweise in seinem ebenso mangelhaften Deutsch; aber als 
er gehort batte, dass ich aus London kam, versuchte er es sogleich mit der 
englischen Sprache, in der wir uns besser unterhalten konnten. Auf die 
Sale ging er nicht, sondern horte nur die Klagen einiger ambulanten 
Kranken an und schrieb ihnen Rezepte, ohne sie vorher zu untersuchen 
und ohne seinen Zylinderhut abzunehmen. 

IV. Otologische und laryngologische Studien. 
Da die wissenschaftliche Ohrenheilkunde in dem lnselreiche nach 

dem Erloschen der glanzenden Sterne Wilde und Toyn bee schlafen 
gegangen war, habe ich in London nur einen Ohrenarzt, D alb y, besucht, 
eigentlich nur, weil er Toyn bees Haus bewohnte, das mich als Statte 
der einstigen Wirksamkeit des ehrwurdigen Toten anzog. Doch wurde 
ich reichlich belohnt, denn D alb y lehrte mich einige recht praktische 
lnstrumente kennen, die ich noch heute in Gebrauch habe. 

Viel N eues und Merkwurdiges bot mir das sorgfaltige Studium der 
beruhmten Toy n b ee schen Sammlung pathologischer Ohrpraparate. Sie 
war im Museum des. College of Surgeons sehr gut aufgestellt, und der 
gedruckte umfangreiche "Descriptive Catalogue", von To yn bee seIber 
verfasst, erleichterte ihr Studium ungemein. lndem ich StUck fur Stuck 
der Sammlung mit Toy n bee s Beschreibung und der zugehorigen Kranken
geschichte im Kataloge verglich, nahm ich gewissermassen ein Privatissimum 
bei dem toten Meister. 

Auf dem Gebiete der Laryngologie habe ich schon in Brussel, trotz 
eines nur 11/diigigen Aufenthaltes daselbst, lnteressantes und Nutzliches 
kennen gelernt. Bayer, dessen liebenswurdige Gastfreundschaft ich schon 
erwahnt habe, laryngoskopierte in seinem, nur durch Vorhange massig 
verdunkelten Zimmer und bewies mir damit die Entbehrlichkeit der ab
scheulichen schwarzen Kammer, die damals bei Mori tz Schmid t und in 
Strassburg, soviel ich weiss auch sonst uberall in Deutschland beim 
Laryngoskopieren noch fur notwendig gehalten wurde. Auch in London 
hatte man die Dunkelkammer bereits aufgegeben. Heutzutage dient sie 
fast nur noch anderen Zwecken, wie z. B. der Durchleuchtung der Hohlen 
des Gesichtsschadels. Fur die Galvanokaustik verwendete Bayer bereits 
Akkumulatoren, wah rend sich die deutschen Laryngologen damals noch 
mit den ungleichmassig wirkenden Tauchbatterien behalfen. 
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Ein anderer Briisseler Laryngologe, Cap art, zeigte mir seine voll
standige Sammlung der seit Erfindung der Laryngoskopie und Rhinoskopie 
angewendeten Kehlkopf- und Naseninstrumente. Als er mit der eingehenden 
Demonstration derselben zu Ende gekommen war, klagte er mit elegischen 
Tone: "Maintenant presque tous ces instruments sont inutiles. La cocaIne 
est la mort de notre specialite, car tout Ie monde peut faire les operations 
avec elle"! Das Kokain war zwei Jahre vorher als lokales Anasthetikum 
in die Laryngologie und Rhinologie eingefiihrt worden und hatte namentlich 
die vorher ungemein schwierigen Operationen im Innern des Kehlkopfs 
in geradezu verbliiffender Weise erleichtert, ja zum Teile iiberhaupt erst 
moglich gemacht. Damit war in der Tat den exklusiven laryngo-thera
peutischen Technikern die Existenzberechtigung entzogen, und die Ver
tretung der Laryngologie ist heutzutage fast iiberall an den Universitaten 
und in der Praxis durch das gemeinsame Grenzgebiet der Rhinologie mit 
der Otologie verbunden. 

Nicht so klar wie Cap art erkannte S em 0 n in London die zu
kiinftige Stellung der Laryngologie im Rahmen einer rationellen Arbeits
teilung in der arztlichen Wissenschaft und Praxis 1); er war ein fanatischer 
Eiferer fUr die absolute Selbstandigkeit dieses Faches. Leider wusste ich 
das noch nicht, als ich ihn aufsuchte, sonst hatte ich ihm nicht sogleich 
in meiner jungen Weisheit empfohlen, sein knrz vorher gegriindetes 
"Internationales Centralblatt fUr Laryngologie und Rhinologie" durch die 
Aufnahme der Otologie zu erweitern, wie es in der alteren "Monatsschrift" 
von vornherein geschehen war. Dieser Vorschlag entfesselte zu meiner 
Verbliiffung einen so gereizten Widerspruch, dass ich das Gesprach als 
ganzlich aussichtslos fallen liess. 

S e m 0 n, von deutsch-jiidischer Herkunft, war Schiiler und Assistent von 
Morell Mackenzie gewesen und dann dessen begabtester Nebenbuhler 
in England geworden. Aus der Rivalitat zwischen den beiden ehrgeizigen 
Mannern hatte sich bereits damals ein unverhiillter gegenseitiger Hass 
entwickelt, der durch Zwischentragereien eifrig geschiirt wurde. Deshalb 
konnte ich mich nur einem der beiden anschliessen und wahlte S e ill 0 n. 

S e m on hielt seine Poliklinik im St. Thomas Hospital, das am 
siidlichen Ufer der Themse liegt, gerade gegeniiber dem prachtvollen 
Parlamentsgebaude und der Westminsterabtei. Von der Westminsterbriicke 
auf diese wunderbaren Bauwerke und auf den wechselvoll belebten Fluss 
sehen zu konnen, lohnte schon allein den wei ten Weg zur Poliklinik. 

1) V gl. O. K (j rn e 1', Die Arbeitsteilung in del' Heilkunde. Wie8baden, J. F. Berg
manns Verlag, 1909. 
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Dort war die Zahl der Kranken gross, und die Moglichkeit, Sle genau zu 
untersuchen, reichlieh gegeben. 

Dnter den vielen Kranken, die ich dort gesehen habe, sind mir be
sonders zwei Leprose in Erinnerung geblieben, bei denen das schwere 
Leiden auch Schlund und Kehlkopf ergriffen hatte. Bei dem einen waren 
funf oder sechs Knoten im weich en Gaumen zerfallen, so dass dieser durch
lOchert erschien wie ein grobes Sieb. Einen ahnlichen Befund habe ich 
in den Beschreibungen der Krankheit in unseren Lehrbiichern nirgends 
erwahnt gefunden. Ein Kollege aus danisch Westindien, der mich spater 
in Rostock besuchte, hatte die oberen Luftwege bei 72 Leprosen sorgfaltig 
untersucht, aber solche Perforationen nie gesehen, doch kannte er sie aus 
einer franzosischen Monographie. Kehlkopfsyphilis fand ich in allen 
Formen und Stadien reichlich vertreten; ein Fall von Plaques auf der 
Epiglottis war der erste, den S e m 0 n gesehen hat; einmal darauf auf
merksam geworden, habe ich diese Lokalisation der Krankheit spater gar 
nicht selten gefunden. Auffallend gering an Zahl waren die FaIle von 
Kehlkopftuberkulose, verhaltnismassig haufig dagegen Kehlkopflahmungen. 

Obwohl ich bei Morell Mackenzie aus dem oben angegebenen 
Grunde nicht arbeiten wollte, besuchte ich ihn und ging aueh einigemal 
in die Poliklinik des von ihm begrundeten Throat Hospital. Von den 
dortigen .Arzten gefiel mir Mc. Neill Whistler am meisten, am wenigsten 
Mark Hovell, der damals, wie ich in meinem Tagebuch vermerkt habe, 
noch nicht ordentlich mit dem Spiegel untersuchen konnte. Schon zwei 
Jahre spater wurde er fur geeignet gehalten, an der Behandlung Kaiser 
Friedrichs teilzunehmen! Mit Mae ken z i e habe ich nur einige W orte 
gesprochen; er wusste kaum etwas von Moritz Schmidt, und den Namen 
Kussmauls hatte er zwar gehort, musste aber erst fragen, welches Fach 
er vertrete. Diese Dnkenntnis der kontinental en Wissenschaft und ihrer 
hervorragenden Vertreter war mir verbluffend. Zwei Jahre spater hatte 
Mackenzie in einer fur ihn hochst fatalen Lage (s. u.) die Gelegen
heit, K u s S 111 a u lund S c h mid t personlich kennen zu lernen. Ais ich 
ihn besuchte, stand er noch auf der Hohe seines Ruhmes, und sein WiEsen 
und Konnen wurde auch von Semon nicht in Zweifel gezogen; aber bald 
verspielte er Ansehen und Gluck durch sein niedertrachtiges Verhalten 
bei der Krankheit Kaiser Friedrichs. Er ist, von aller Welt verlassen und 
ganzlich verarmt, 1892 gestorben, wahrend sein Diener durch die Schmier
gelder der Patienten, die er ausser der Reihe vorgelassen hatte, ein wohl
habender Mann geworden war. Mackenzie s Nebenbuhler Semon hat 
allmahlich an ausserer Stellung und an ausseren Ehren alles errungen, 
was sein Feind einst besessen hatte; aber sein Streb en , ~er Laryngologie 
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eine selbstandige SteHung zu erkampfen, wobei er auch vor bedenklichen 
Mitteln nicht zuruckscheute, ist vergeblich gewesen. 1909 hat er sich 
in das Privatleben zuruckgezogen und 1915 bei uns sein Ansehen ver
scherzt, weil er als Deutscher in England gegen unsere KriegsfUhrung 
offentlich protestiert hat. Sein beriihmtes "Gesetz", fUr dessen Begrun· 
dung und Verteidigung er fast seine ganze schriftstellerische Tatigkeit 
eingesetzt hatte, fand ich nur so weit richtig, wie es schon vor ihm 
Rosenbach aufgesteHt hatte 1). 

Neun Jahre in der arztlichen Praxis. 

I. Leben und Praxis. 

Wo lernten wir am meisten? 
In den Schulen? Von den 
Professoren? Wir lernten am 
meisten, als wir anf freies 
Feld gingen und aufzufliegen 
versuchten, so gut es ging. 

Gustav Frenssen 
(Jorn Uhl). 

Am 1. Juli 1885 wurde ich Assistent bei dem schon mehrmals ge
nannten Laryngologen Moritz Schmidt in Frankfurt a. M. und begann 
gleichzeitig in einer kleinen Wohnung in der Bethmannstrasse meine 
eigenen Sprechstunden fUr Ohrenkranke. Zugleich ubertrug mir mein 
neuer Chef einen Teil seiner hausarztlichen Praxis, die er neben seiner 
spezialistischen rratigkeit nicht mehr bewaltigen konnte und nun vollig 
aufgab. So hatte ieh von vornherein reichlich Beschaftigung, und es wurde 
mlr erspart, mit Sorgen auf die ersten Kranken zu warten. 

Bei S c h mid t fand ieh als alter en Assistenten den Dr. Otto Fe s t e r 
vor, in dessen SteHung ich nach einem Vierteljahre aufriickte, wahrend 
Dr. Heinrich Eulenstein, ein in Chirurgie und Otologie gut ausgebildeter 
Altersgenosse, zweiter Assistent wurde. 

S c h mid t's spezialistisehe Praxis war schon damals sehr umfangreich. 
Seine Hilfe wurde vorzugsweise von den oberen Zehntausend und von dem 
soliden Biirgerstande aus Frankfurt und der weiteren Umgebung in An
spruch genommen; gab es doch damals an den Nachbaruniversitaten 
Giessen und Marburg ebensowenig einen Vertreter der Laryngologie wie 
der Otologie. Auch viele Auslander, namentlich Amerikaner und Eng
lander, die den Kontinent bereisten, erschienen in seiner Sprechstunde. 

I) O. K 0 r n e r, Dber bulbare Kehlkopflahmungen. Zeitschrift fUr Ohrenheilkunde 
Bd.62. 
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Zur Bewaltigung dieser grossen Klientel arbeitete Schmid t mit uns beiden 
Assi;,;tenten taglich 4-5 Stunden (von 11 bis 121/2 und von 3 bis 5 oder 
6 Uhr). Daneben hielt ich meine beiden eigenen Sprechstunden von 8 
bis 9 und 2-3 Uhr ab und besorgte meine hausarztliche Praxis von 9 
bis 11 Uhr und abends. S c h mid t gonnte sich nur selten eine Erholung, 
denn seine Klientel war recht anspruchsvoll und schien von ihm zu ver
langen, dass er sich in ihrem Dienste aufzehrte. Entzog er sich einmal 
der Praxis, urn auf die Jagd zu gehen, so geschah das moglichst heimlich. 
Von seinem ersten Assistenten verlangte er deshalb, dass dieser in seiner 
Abwesenheit, wo es moglich ware, stillschweigend als Chef auftreten soUte. 
Da Fester und ich Vollbarte trugen und dadurch sehrwurdig aussahen, 
gelang diese Tauschung oft. So habe ich einmal in der Vertretung 
Schmid ts mir seIber Konkurrenz gemacht. Eine Bauersfrau hatte mir 
in meiner Sprechstunde ihr Kind zugefuhrt, und ich hatte die Tonsillo
tomie vorgeschlagen, worauf sich die Frau Bedenkzeit ausbat und wegging. 
Eine Stunde spater erschien sie mit dem Kinde in Schmidts Sprech
zimmer wieder VOl' mil', starrte mich zuerst entsetzt an, mochte abel' dann 
wohl denken, K 0 l' n e l' und S c h mid t sahen sich merkwurdig ahnlich, 
denn sie gestattete mil', die nochmals empfohlene kleine Operation sofort 
vorzunehmen. So floss das Honorar fur meine Leistung in S c h mid t s 
Kasse und war auch betrachtlich hoher als meine, des nicht beruhmten 
Anfangers Forderung gewesen ware. Ein anderes Mal kam ein sehr 
anspruchsvoller Herr, der Chef und Assistenten bereits kannte, als Schmid t 
gerade nach Isenburg gefahren war, urn einen Dachs zu graben, und war 
ausserst ungehalten, weil er S c h mid t nicht antraf. Da erklarte ihm Fe s tel' 
mit feierlicher Miene, S c h mid t sei zu einem hochstwichtigen Falle ge
rufen worden; es hand tIe sich urn einen Herrn Dachs in Isenburg, dessen 
Tod noch VOl' Abend zu befiirchten sei. Damit beruhigte sich del' Auf
geregte. Am nachsten Tage kam er wieder und ging ahnungslos an dem 
.toten "Herrn" Dachs voruber, der im Hofe an den Hinterbeinen auf
gehangt war. 

S c h mid t war in der Laryngologie Autodidakt und besass in hohem 
Masse die Fahigkeit, sein durch eisernen Fleiss erworbenes Wissen und 
Konnen uns Assistenten beizubringen. Wie meinen Lehrer in der Ohren
heilkunde Abraham Kuhn hatte auch ihn eine langjahrige hausarztliche 
Tatigkeit gelehrt. ni!)ht nur ein krankes Organ, sondern den kranken 
Menschen zu behandeln. Dabei war er grosser Optimist, und seine Zu
versicht auf den Erfolg seiner Therapie erwarb ihm das Vertrauen der 
Kranken in ungewohnlichem Masse. 

S c h mid t erwartete als Lohn fur die machtige Forderung, die er 



K ij r n e r, Erinnerungen. Tafel VIII. 

Moritz Schmidt. 

J. F. Bergmanns Verlag, Miinchen und Wiesbaden. 
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mir hatte z~teil werden lassen, dass ich ihm nun auch eine Reihe von 
J ahren Helfer und Vertreter bleiben wiirde, und ich selbst hatte viel 
Freude an der lehrreichen gemeinsamen Arbeit mit ihm. Aber die schnelle 
Zunahme meiner eigenen Praxis maehte es mir immer schwerer, meinen 
Verpfliehtungen gegeniiber S e h mid t naehzukommen. Darum entledigte 
ich mieh dieser Fesseln naeh 11/4 Jahr. Schmidt verstand die Not
wendigkeit un serer Trennung und hielt bis zu seinem Tode treue Freund
sehaft mit mir 1). 

Die nachste Folge meiner so eingetrctenen Arbeitsverminderung war 
eine Kraftigung meines korperlichen Befindens. Ieh hatte 11/4 Jahr lang 
selten mehr als eine halbe Stunde fur das Mittagsessen einsehliesslieh 
Hin- und Riiekweg iibrig gehabt, kam abgehetzt aus Sehmidts Sprech
stunde zu Tisehe, sehlang hastig das Mahl hinunter und musste mieh 
eilell, rechtzeitig zu meiner eigenen Sprechstunde zu kommen. Die Folgen 
dieser verkehrten Lebensweise waren haufige, oft recht sehwere Magen
und Darmstorungen gewesen, die zu einer betrachtliehen Abmagerung ge
fiihrt hatten. Die Genesung trat bald ein, als ieh mehr Zeit auf das Essen 
verwenden konnte. -

Ieh habe iiber meine Tatigkeit bei S c h m id t im Zusammenhange 
beriehtet und muss nun naehholen, wie es mir sonst in der ersten Zeit 
naeh meiner Niederlassung ergangen war. 

Die Freude an dem selbstandigen Wirken wurde bald getriibt dureh 
den Tod meiner Mutter. Ihr Herz war durch frisehe, ausgedehnte Lungen
katarrhe geschwacht worden, und am 16. September 1885 lausehte ieh 
seinem letzten Schlage. Einst hatte die gute jllutter befiirchten miissen, 
den Sehulgang ihres Erstgeborenen nicht zu erleben, und nun war ihr 
noch sein arztlicher Beistand in der Todesstunde zuteil geworden. Mit 
cler Mutter verloren wir aueh unser Falkensteiner Elysium. 24 Jahre 
spater habe ieh dort ein anderes Sommerhaus fli.r meine Kinder erriehtet: 

Das Ansehen, das mein Vater genoss, die Autoritat meines Lehrers 
K us sma u lund das Vertrauen, das mlr S c h mid t sehenkte, hatten mir 
eine wohlwollende Aufnahme namentlieh bei den alteren Frankfurter 
Arzten bereitet. 

Von diesen alten Herren ist besond ers He i n ric h H 0 If man n zu 
nennen, der damals noeh Direktor der Irrenanstalt war und ala Verfasser 
des ))Struwwelpeter" W eltruf genoss. Ein goldener Humor und ein hoeh-

') V gl. meine nErinnerungen an Moritz S e h mid t" im Eedeht der Senekenbergischen 
naturforschenden Ge~ellschaft, 1908. 
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poetisches Gemiit machten dies en Nestor der Frankfurter A.rzte zum liebens
wiirdigsten Gesellschafter. 

Auch der wiirdige alte Bibliothekar der Senckenbergischen Anstalten 
und des arztlichen Vereins, Wilhelm Stricker, nahm mich freundlich 
auf, vertraute mir sein korperliches W ohl an und machte mich zu seinem 
N achfolger als Hausarzt der von G u a ita schen Pfriindnerstiftung. Er war 
mit seinem 1845 erschienenen Buche "Die Verb rei tung des deutschen Volkes 
iiber die Erde" der Begriinder der wissenschaftlichen Erforschung des 
Auslanddeutschtums geworden und entfaltete eine umfangreiche literarische 
Tatigkeit vorwiegend kompilatorischer Art auf dem -Gebiete der Kultur
geschichte und Heiikunde, forschte auch emsig nach den Spuren Goethes 
in seiner Vaterstadt. Mit ihm teilte sich Dr. S c h wen k in die Bibliotheks
geschafte, im Sommer stets in Hemdarmeln. S c h wen k galt ftir ganz 
ungewohnlich grob, selbst bei Altfrankfurtern, die in dieser Beziehung viel 
vertragen konnten; doch barg sich unter del' rauhen Schale ein weiches 
Gemiit. W ollte man ein Buch entleihen, so sah er in den Katalog, gab 
Galerie und Gestell an, wo es zu finden war, und sagte: "hole Se sich's 
selwer". 

Ebenfalls ein Original war der alte Dr. Vis c her, Arzt am Versor
gungshause und grosser Botaniker. Er kannte meine frtiheren botanischen 
Liebhabereien und warnte mich jetzt, da ich Arzt war, davor mit den 
Worten: "W enn Sie die Botanik nicht lassen, wird es Ihnen gehen wie 
mir: die A.rzte werden Sie fiir einen guten Botaniker, und die Botaniker 
ftir einen guten Arzt halten". 

Bald nach meiner Niederlassung sehnte sich der Chirurg des Biirger
spitales, Dr. Gus t a v Pas s a van t, nach der wohlverdienten Ruhe und 
iibertrug mir einen Teil seiner hausarztliehep Praxis. Er hatte sieh grosse 
Verdienste erworben; seine Arbeiten tiber die Tracheotomie und iiber einige 
plastische Operation en haben dauernden Wert, und der "P ass a van t sche 
Wulst" erinnert noch heute an seine Bemiihungen, die Schlundbewegungen 
dem Verstandnisse naher zu bringen. Seine wissensehaftlichen und prakti
schen Erfolge verdankte er einer ungemein zahen Energie, mit del' el' seine 
Ideen bis in die letzten Konsequenzen ausarbeitete, ohne sich durch ge
legentliches Misslingen abschrecken zu lassen. Mil' gegentibel' war er ein 
strenger, aber wohlwollender Kritiker. 

Wohlwollend trat mir auch Dr. Ph. von Fabricius entgegen, ein 
stattlicher Mann von vornehmem Aussehen. Wie Sch wen k stand er im 
Rufe ungewohnlicher Grobheit. Bei Konsultationen erkannte ieb bald, 
dass er ein sehr ttiehtiger Arzt war und sein derbes Wesen nur zeigte, 
wo es galt, ungehoriges Gebahren von Kranken abzuweisen, Del' Grenzen 
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seiner Fahigkeiten wohl bewusst, zog er gel'll Spezialisten zu Rate, wurde 
aber sehr ungehalten, wenn einer seiner Klienten ohne sein Wissen einen 
Spezialisten befragt hatte. Als ihn ein solcher Abtrlinniger eines N achts 
zu seiner kranken Kochin rufen liess, sehickte Fa b ri c ius den Boten 
zuruck mit dem Rate, del' Herr moge einen Spezialisten fur Kochinnen 
holen lassen. Einer Hysterischen, die ihn eilig rufen liess, damit er ihre 
kalte N ase beftihlen und ihr sagen solite, was eine kaIte N ase bedeute, 
solI er geantwortet haben: "beim Hund bedeutet sie Gesundheit, was sie 
aber bei der Gans bedeutet, weiss ieh nicht"! 

Bald kam ich i~ nah(l Beziehung mit noch anderen alteren Kollegen, 
die mich zur Teilnahme an einem wochentlich einmal stattfindenden 
"Dammerschoppen" einluden. Es waren del' Kreisphysikus Grandhomme, 
der praktische Arzt und Stadtverordnete M a I' k us, der Stadtarzt S pie s s, 
mein alter Freund Oberstabsarzt K u th e und del' Dermatologe Herx
heimer. Spater gesellten sich zu dies em Kreise Herxheimers jungerer 
Bruder, jetzt Professor der Dermatologie an der Frankfurter Universitat, 
der N eurologe La que r, mein Spezialkollege von Wi 1 d und einige andere. 
Was den Kreis zusammenhielt, war die Politik und die Hygiene. Wir 
gehorten aBe der nationalliberalen Partei an, wahrend sich die sogenannten 
Demokraten von der Richtung del' Frankfurter Zeitung um den knorrigen 
Dr. en yri m scharten. Zur besonderen Pflege der Hygiene gab en der 
Kreisphysikus, der Stadtarzt und der Stadtverordnete die Anregung. An
fang der 90er Jahre grundeten wir eine Art von privater hygienischer 
Gesellschaft mit monatlichen Sitzungen, zu denen die stadtischen Baurate 
und einige andere Interessenten zugezogen wurden. lEer kamen aBe 
gesundheitspolizeilichen Einrichtungen zur Besprechung, die del' Kreis
physikus und del' Stadtarzt einftihren wollten odeI' zu begutachtell hatten, 
wobei ich meine Londoner Studien liber Bau und Einrichtung von Kranken
hausel'll gut verwerten konnte. 

Unter den Teilnehmel'll am "Dammerschoppen" gab es keine eigent
lichen Originale, wohl aber erregten eillige durch Absonderlichkeiten' oft 
die stille Heiterkeit der anderen. So pflegte der Kreisphysikus fast jeden 
langeren Satz mit den unsinnigen Flickworten "daderbei mithin" zu 
schliessen odeI' gar zu unterbrechen. Der Stadtverordnete Markus suchte 
stets denselben Platz am Stammtische einzunehmen; fand er ihn beim 
Kommen schon besetzt, so wurdigte er den unglucklichen U surpator 
wah rend des ganzen Beisammenseins keines Elickes und verriet sein Miss
behagen durch nervos-unruhiges Herumrutschen auf dem fur ihn ubrig 
gebliebenen Stuhle. Hieran erinnert folgender Vel's aus dem Abschieds
liede, das mir die Kollegen sangen, als ich nach Rostock ging: 
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"Dein alter Stammtiseh griisset Dieh, 
Wie bangt ihm ach so fiirchterlich! 
Gabst ihm von Deines Wissens Schatz, 
Begehrtest nie den Markusplatz!" 

Von Schul- und Universitatsfreunden, die in Frankfurt praktizierten, 
standen mir die Doktoren Guttenplan, Demmer und Rodiger be
sonders nahe. Eine gleiehartige berufliehe Tatigkeit mit meinem ehe
maligen Mitassistenten bei Moritz Schmidt, Heinrich Eulenstein, 
und dem etwas jiingeren Rudolf von Wild fiihrte zu einem freundschaft
lichen Dreibunde; wir widmeten uns alle drei sowohl der hausarztlichen, wie 
auch der spezialistisehen Praxis, assistierten uns bei fast allen Operationen, 
so dass jeder aueh an den Kranken der beiden anderen lernte, und ver
traten uns in der Praxis. 

Aueh mit d.en vielen iibrigen Kollegen 1) stand ieh zumeist auf 
freundliehem Fusse. N atiirlieh erweckte meine giinstige Lage bei einigen 
Konkurrenten Neid und Missgunst, doch kam es nie zu nennenswerten 
Konfiikten, da ich kleine Zeichen von Ubelwollen ignorierte. A uch dass 
ich zugleich spezialistisch und hausarztlich tatig war, erregte weder bei 
den Allgemeinpraktikern noch bei den exklusiven Spezialisten Anstoss. 
Eulenstein und von Wild machten das ebenso, wie es vor uns auch 
Moritz Schmidt 26 Jahre lang getan hatte, jedoch gebrauchten wir alle 
die Vorsicht, keine Hausarztstellen bei Leuten anzunehmen, die uns von 
Kollegen zur spezialistischen Behandlung zugewiesen worden waren. Auch 
heute noch halte ieh an der Ansicht fest, dass man die Spezialisten eher 
zwingen sollte, wenigstens einige Jahre lang auch hausarztliche Praxis zu 
treiben, als ihnen diese zu verbieten 2). 

Nach ein- und einhalbjahriger Praxis schien mir mein Einkommen 
zur Griindung eines eigenen Hausstandes auszureichen. Deshalb holte 
ich am 28. Mai 1887 meine Braut heim und bezog nach einer kurzen 
Hochzeitsreise in die sachsische Schweiz mit ihr eine Wohnung in der 
Hochstrasse. In demselben Hause wohnte bereits ein Kollege, und angst
hehe Leute prophezeiten uns allerlei fatale Missverstandnisse infolge dieses 
Zusammenwohnens zweier KOllkurrenten. Wir haben uns aber gut ver-

1) Bei meinem Eintritt in den Arzteverein (1885) zl1hlte derselbe 119 ordentliche 
Mitglieder und als ich 1894 Frankfurt verliess, hatte ich im Vereine schon 102 Hinter
manner. 

2) V gl. meine Schrift: Die Arbeitsteilung in del Heilkllnde, Wiesbaden, J. F. Berg
manns Verlag, 1909. 
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tragen, obwohl unsere Nachtschellen manchesmal verwechselt worden sind. 
Ein witziger Kollege, dem aufgefallen war, dass der eine von uns ein 
weisses Namensschild mit schwarzer Schrift und der andere ein schwarzes 
Schild mit weisser Schrift am Hause hatte, erkHi.rte, auf der Hochstrasse 
wetteiferten die Doktoren Schwarzschild und Weissschild, wer zuerst 
Rothschild 1) wiirde. - In diesem Hause habe ich die ersten Ehejahre 
verlebt und hier sind auch zwei meiner Tochter, Emma 1888 und Helene 
1890 geboren; die dritte,. C I a r a, kam 1896 in Rostock zur Welt. 1891 
zogen wir in die Mainzer Landstrasse; alsbald zog noch ein Kollege in 
dasselbe Haus, und wieder wurden die Nachtschellen gelegentlich ver
wechselt. 

Unser hausliches Leben verlief in ruhigen Bahnen. Gesellschaftlichen 
Verkehr unterhielten wir mit den Verwandten, mit einigen schon meinem 
Elternhause befreundeten Familien und mit wenigen Schulfreunden oder 
Kollegen und deren Frauen. Den gesellschaftlichen Verkehr mit Familien, 
deren Arzt ich war, vermieden wir nach Moglichkeit, denn der Arzt 
verliert bei nahem Umgange mit seiner Klientel viel von seiner Autoritat. 

Trotz dieser Einschrankungen entwickelte sich ganz ungesucht ein 
lebhafter Verkehr in unserem Hause wahrend der Teestunde nach dem 
Schlusse meiner Sprechstunde. Verwandte und Freunde gewohnten sich 
bald daran, uns zu dieser Zeit aufzusuchen, weil sie uns dann am sichersten 
zu Hause trafen. Auch jiingere Kollegen kamen oft zum Tee, urn sich 
bei mir Trost und'Rat in ihren Berufsnoten zu holen, oder stellten sich 
an bestimmten Tagen regelmassig zur gemiitlichen Unterhaltung ein, wie 
z. B. Richard Greeff, der spat ere Berliner Ophthalmologe. Nur sehr 
selten sass ich mit meiner Frau allein am Teetische, recht oft aber hatten 
wir sechs oder mehr Gaste dabei. Zur Zeit des Tuberkulinrummels von 
1890, von dem spater die Rede sein soIl, und wahrend der ersten grossen 
elektrischen Ausstellung von 1891, die viele auswartige Kollegen, Freunde 
und Verwandte nach Frankfurt fiihrte, kam der Funfuhrtee zur hochsten 
Elute. Meine Frau hat seine interessanten Annalen in den Briefen an 
ihre Mutter niedergelegt; diese sind jetzt in meinem Besitze und bilden 
eine Hauptquelle fUr die Darstellung meiner Tatigkeit in Frankfurt, da 
sie auch meine beruflichen Erlebnisse getreulich schildern. 

Schon lriihzeitig geniigten mir zur Bewaltigung meiner Praxis Tram
bahn und Droschken nicht mehr. Ich nahm mir deshalb ein standiges 

1) Eine Anspielung auf die weltberiihmte Geldaristokratenfamilie Rot h s c h il d und 
einen wiirdigen Frankfurter Arzt Schwarzschild. 

Korner, Erinneruugen. 6 
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Mietfuhrwerk. Kutscher, Ross. und Wagen waren j e III ihrer Art be
merkenswert. Der Kutscher, mit Namen Keirn, hatte im 70er Kriege als 
Trainsoldat den berlihmten Post- S t e p ha n durch Frankreich gefahren und 
wusste manches merkwurdige Erlebnis aus jener Zeit zu erzahlen, wenn 
ich mich bei Fahrten uber Land zu ihm auf den Bock setzte. Naeh dem 
Kriege war er in Frankfurt Privatdetektiv gewesen und hatte sieh dabei 
die Mittel zur Ansehaffung besonders guter Pferde und Wagen el'worben. 
In diesem, etwas dunkeln Berufsleben - seine Spezialitat war, die heim
lichen Wege treuloser Ehemanner aufzuspuren - hatte er ein grosses 
Misstrauen gegen jeden gefasst, del' in uberseeischen Landern reich ge
worden war; solehe Leute hielt er ohne Ausnahme fur ehemalige Sklaven
handler. Bei gutem Wetter fuhr er mich in einem kleinen, offen en , zwei
sitzigen Wagen, VOl' den er einen ungewohnlich hochbeinigen Gaul gespannt 
hatte, del' machtig ausgreifen konnte. Da gab es dann ein J agen durch 
die Strassen und ein Uberholen auch del' £linken Fuhrwerke, dass der 
Strassenkot die Fussganger bespritzte und die Leute schimpfend £luchteten 
wie heutzutage VOl' einem rucksichtslosen Automobilisten. Sechs Jahre 
lang hat mich der geschickte Rosselenker so £link befordert, ohne dass 
ein nennenswerter Dnfall geschah. Nur einmal kamen wir in augenschein
liche Gefabr. Ich hatte im Diakonissenhause operiert und wollte eben in 
den Wagen steigen, als ich ein halbnacktes Weib vom Parke des Irren
hauses her uber die Felder auf uns zu laufen sah, verfolgt von vier War
tern der Irrenanstalt, welche die Fluchtige wenige Schritte VOl' uns 
einholteri. Da wad sie sich schreiend zu Boden und wehrte die Rascher 
mit Fusstritten ab. Ieh wollte der hasslichen Szene ein Ende machen, 
hiess die Warter zuruektreten und sagte dem Weibe, sie sollte sieh mir 
ruhig anvertrauen, ieh wurde sie dahin fahren lassen, wohin sie wollte. 
Sie beruhigte sich schnell und nannte einen Rechtsanwalt, den sie sogleich 
spreehen musste. Auf mein Zureden setzte sie sich neben mich in den 
Wagen. Nun bewahrte Keirn sein Talent als schlau eingreifender Detektiv; 
ohne weitere Verstandigung fuhr er ganz langsam in einer Richtung, die 
vom Irrenhause abfuhrte, ka~ aber dann auf einem Dmwege dem An
staltsparke von einer anderen Seite naher und fuhr durch ein offenes 
Tor hinein. Da merkte die Kranke, dass sie betrogen war, und versuchte 
unter lautem Geschrei aus dem Wagen zu springen. lch hielt sie fest 
urn die HUfte, stemmte mich· mit Schultern und Fussen im Wagen fest, 
zog sie schnell zugreifend auf den Schoss und hielt sie mit allen Kraften. 
So war ich vor ihren Armen sichel', nicht aber Keirn vor ihren Fussen, 
mit denen sie seine Ruckseite so kraftig bearbeitete, dass ihn nur sein 
betrachtliches Gewicht auf dem Bocke erhielt. Gleich vom Beginne dieses 
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Kampfes an hatte Keirn die Fahrt zur Karriere gesteigert, und der Kies 
flog uns urn die Ohren. So erreichten wir das Hauptgebaude, vor dem 
gerade der Direktor Sioli mit einigen Assistenten und Wartern stand. 
Die Warter nahmen die Kranke in Empfang, und der stets liebenswurdige 
Kollege belehrte mich mit vaterlich wohlwollender Miene, dass ich ganz 
uberflussigerweise die Kranke und mieh selbst in Gefahr gebraeht hatte. 

Meine hausarztliehe Praxis fuhrte mieh in alle Sehiehten der Be
volkerung. Von Kranken aus dem Arbeiterstande erinnere ieh mieh gerne 
der kinderreiehen Familie eines Maurers. In keiner anderen Familie habe 
ieh so viele schwere Krankheiten behandelt und so oft meine Naehtruhe 
opfern muss en wie bei dieser, aber aueh keine andere hat mir so viele 
dankbare Anhanglichkeit bewiesen. Naeh meinen Krankenbuehern habe 
ieh da innerhalb dreier Jahre unter anderem behandelt: Pleuritis exsudativa, 
Abort mit lebensgefahrlicher Blutung, sehwere Geburt bei raehitischem 
Becken, naehtliehe Anfalle von Spasmus glottidis und von Pseudocroup, 
und endlieh schwere Influenza der ganzen Familie mit maneherlei Kom
plikationen. Die vielen naehtliehen Gange naeh den zwei Daehstubehen 
in der Predigergasse, in welehen diese Familie hauste, sind mir unvergess
lieh, denn die altertumlichen Hauser und die engen, jetzt fast aBe ver
schwundenen Gassehen, dureh welche der Weg fuhrte, boten bei Mond
schein oder im Schnee manches malerische Bild. Oft bin ieh vor Tages
anbruch am Dome vorbeigekommen, wenn die hohen Kirehenfenster· sieh 
erheBten, und hier und da verhullte Gestalten einzeln und in kleinen 
Gruppen aus den sehwarzen Winkeln und Gassehen husehten, urn zur 
Fruhmesse zu eilen. In der engen und krummen Borngasse klopfte ich 
zur Winters zeit dann einen schlafrigen Baekergesellen heraus, urn einen 
Wasserweek zu kaufen, der noch so heiss war, dass ieh mir damit erst 
die Hande und dann noeh den Magen erwarrnen konnte. 

Eine sehr angenehme hausarztliche Tatigkeit fand ieh irn sogenannten 
mittleren Burgerstande und bei den Juden. Wenn diese auch oft sehr 
angstlieh waren, fUgten sie sich doch meist gewissenhaft den arztliehen 
Vorsehriften und waren die punktliehsten Zahler. Ihre Sorge urn erkrankte 
Familienmitglieder war oft ruhrend, konnte aber aueh durehUbertreibung 
dem Kranken und dem Arzte reeht lastig werden. So fand ich einmal 
am Bette eines an doppelseitiger Lungenentzundung erkrankten Knaben 
morgens urn 3 Uhr nicht weniger als 14 Verwandte. 

1890 wurde ieh Hausarzt des Fursten Ge org von So Ims-Bra unfels, 
der nach Frankfurt gezogen war und SChOll 1891 starb, naehdem ihm 

6* 
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wenige Monate vorher die Ftirstin den ersehnten Majoratserben geschenkt 
hatte. Er war ein geduldiger Patient, del' mil' treu blieb, obwohl Un
berufene ihm fortwahrend andere Arzte aufzudrangen such ten ; aIle Briefe, 
die ihm mit solchen Vorschlagen zugingen, gab er mil' zu lesen, auch 
einen von einem Frankfurter Kollegen, del' sich selbst ihm anbot und ihn 
zu heilen versprach. Obwohl del' Ftirst Protestant war, wurde ihm ein 
grosses Fass mit Wasser von Lourdes als sicheres Heilmittel geschickt. 
Auch eine Kiste mit 12 Schwalbennestern kam einmal als Gabe einer hoch
stehenden Dame an; daraus sollten Breiumschlage bereitet werden; del' 
Erfolg sei sichel'. Del' Ftirst liess aIle Briefe del' unberufenen BerateI' 
sammeln und ein Verzeichnis del' ihm zugeschickten unfehlbaren Heil
mittel anlegen. Sollten diese Aktenstticke einmal aus dem Braunfelser 
Archiv an das Tageslicht kommen, so wtirde man einen guten Einblick 
in die Kurpfuscherei jener Zeit gewinnen. 

Brachte mil' auch die hausarztliche Praxis manche dankbare An
erkennung und, wenn diese ausblieb, oft wenigstens die inn ere Befriedigung 
einer gewissenhaften Pfiichterftillung, 80 fehlte doch auch nicht del' qualende 
Zweifel an meinen Fahigkeiten, wenn ein erhoffter Erfolg ausblieb. Del' 
Beruf des Arztes verlangt oft rasche, entschloesene Entscheidungen, und 
man ist nicht immer sichel', das Richtige getroffen zu haben; dann kann 
die Zukunft schwarze Schatten in den hellsten Tag werfel,l. Todesfalle in 
meiner Praxis erschtitterten mich immer sehr, auch wenn die Krankheit 
zu den unhellbaren gehort hatte; del' erste, den ich in eigener Praxis 
erlebt habe, war der meiner Mutter und der Ietzte in meiner Frankfurter 
Tatigkeit del' meines trefflichen Lehrers und Freundes Noll. Ein junges 
Madehen sah ieh unter dem brennenden Christbaume sterben, und den 
beiden Eltern dreier kleinen Kinder musste ich in einer W oche die Augen 
zudrticken. Am erschtitterndsten waren die Todesfalle an Diphtherie. Da 
del' LMflersche Bazillus noch nieht entdeckt, und das Heilserum noeh 
nieht erfunden war, vermoehte man diese Krankheit im Beginne oft nicht 
von ungefahrlichen Anginen zu unterscheiden und stand ihr hilflos gegen
tiber. Hatte man ein Kind mit Angina sogleieh sorglich isoliert, und die 
Krankheit erwies sich dann als harmlos, so beschwerten sich die Eltern 
bitter, dass man ihnen unnotigerweise einen Todesschrecken eingejagt 
hatte. Handelte es sich abel' wirklich urn Diphtherie, und das Kind starb, 
so mUfilste man fast immer horen, das Heilmittel sei nicht das richtige 
gewesen. Dass es da kein Heilmittel gab, wollten die Leute nicht glauben, 
~eil sie einfache Anginen, die sie odeI' ihre Arzte fUr Diphtherie gehalten 
hatten, oft bei Anwendung dieses odeI' jenes Mittels hatten heilen sehen. 
Ein sonst sehr verstandiger Kollege verordnete in allen verdachtigen Fallen 
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ehlorsaures Kali, und zwar nieht nur zum harmlosen Gurgeln, sondem 
liess dieses Salz aueh einnehmen. Ieh weigerte mieh einmal, diese mir 
von den Eltern eines an sehwerer Diphtherie erkrankten Kindes zuge
mutete Therapie einzusehlagen, weil das ehlorsaure Kali ein sehweres 
Herzgift ist und aueh Methamoglobinurie hervorrufen kann; als das Kind 
starb, gab man mir die Schuld, weil ieh das siehere Heilmittel verworfen 
hatte. Wie gut hat es da der Arzt heutzutage; er braueht sieh nieht mehr 
auf unsiehere diagnostisehe Zeiehen zu verlassen, sondern lasst das 
Raehensekret auf den L offl e r schen Bazillus untersuehen; ist dieser 
naehgewiesen, so spritzt er das Heilserum ein, und das Publikum ist mit ihm 
zufrieden. Die vielen Kinder, die ieh in Frankfurt an Diphtherie sterben 
sah, sind ane der Sepsis erlegen, zum Teil naehdem eine Erstiekungs
gefahr dureh die Traeheotomie beseitigt worden war. Zwei davon starben 
unter meinen Handen bei der Sondenftitterung, die ieh wegen Sehluek
lahmung vornehmen musste. 

Von den Zeitereignissen, die mieh wahrend meiner Tatigkeit in Frank
furt teils direkt, teils indirekt bertihrten, sei zuerst der Krankheit K a i s e r 
Fri edrieh s (1887/8) gedaeht. Ferner gehOren hierher die Influenza-Pandemie 
von 1889/90, der Tuberkulinrummel von 1890/91 und die Cholera in Ham
burg 1892. 

Die Leidensgesehiehte K a i s e r F r i e d ric h s ist weltbekannt. Von 
den Mitwirkenden an dies em Drama hatte ieh den dureh masslose Uber
hebung und Eitelkeit sehliesslieh gefallenen M 0 r e 11 Mac ken z i e nebst seiner 
unfahigen Kreatur Mar k H 0 v ell personlieh kennen gelernt, und meine 
Lehrer K u ssm a u 1 und S e h mid t waren zu dem hohen Kranken gerufen 
worden, als an eine Reilung nieht mehr zu denken war. Dass ieh das 
Schieksal des kaiserliehen Dulders nieht nur aus Teilnahme mit ihm seIber 
sondern aueh wegen der Beziehungen zu mehreren seiner A.rzte aus den 
beiden sieh bekampfenden Lagern mit der grossten Spannung verfolgt 
babe, wird man verstehen. Noeh zuletzt hatte ieh aueh selbst einen kleinen 
wissensehaftlichen Anteil an der Beurteilung der Krankheit des hohen Pa· 
tienten. K u ssm a u I sonte entseheiden, ob ausser dem Kehlkopfkrebse 
aueh noeh Lungenkrebs vorhanden war. Der Kranke litt namlich an Husten 
mit reiehliehem Auswurfe, in welchem sieh sogenannte Krebsperlen fanden, 
die entweder aus dem krebsig zerfallenen Kehlkopfe in die tieferen Luft
wege gelangt waren und dann wieder ausgehustet wurden, oder von einem 
Bronchial- und Lungenkrebse herstammen konnten. Da K u ssm a u I wusste, 
dass ieh mieh kurz vorher mit literarisehen Studien tiber den Krebs in 
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der Luftrohre und ihren Asten beschaftigt hatte 1), fragte er vor Absehluss 
seines Gutaehtens bei mir an, was ieh uber das Vorkommen von Kan
kroidperlen im Auswurfe bei Lungenkrebs in der Literatur gefunden hatte. 
leh konnte ihm berichten, dass mir keine solehe Beobaehtung bekannt 
geworden war. - Wie tief die Krankheit des geliebten Kaisers auf die 
Gemliter einwirkte zeigte Elich uns Arzten in merkwurdiger Weise. Jahre
lang hielten sieh vIele Leuta bei den geringsten Halsbeschwerden fur Todes
kandidaten und Hefen von Arzt zu Arzt, weil sie einem beruhigenden 
Aussprueh keinen Glauben sehenkten; so sehr hatte der Betrug Mac ken z i e s 
das Zutrauen zu den Arzten untergraben. 

Die lnfluenza-Pandemie im Winter 1889/90 uberraschte die ganze 
arztliche Welt und stellte sie plotzlich vor eine ungeahnte Riesenaufgabe. 
Die Krankheit war 1830 und - in geringerer Verbreitung - 1847 in 
Deutschland zum letzten Male aufgetreten. Von den Arzten, die sie da
mals kennen gelernt hatten, lebten nur noeh wenige, aber bei diesen war 
die Erinnerung an das Erlebte abgeblasst 2). Man bezeiehnete wohl einen 
heftigen Katarrh als Grippe odeI' Influenza, und die damals gebrauehliehen 
Lehrbueher der inneren Medizin fertigten die Krankheit mit wenigen Zeilen 
abo Ohne Zweifel hatten die fruheren Pandemien keinen grossen Eindruek 
auf Arzte und Laien gemaeht, hauptsaehlich wohl, weil sie sieh noeh nicht 
so schnell uberall hin verbreiten konnten; denn die Krankheit wird nur 
vom Menschen auf den Menschen ubertragen und wanderte darum zur 
Zeit del' Postkutselle langsam von Ort zu Ort und versehonte viele, von 
den grossen Verkehrsstrassen abgelegene Gegenden ganzlich, wahrend 
nun die lnfizierten sie auf der Eisenbahn in wenigen Stun den oder'ragen 
von Ort zu Ort, von Land zu Land verschleppen konnten. 

Die Pandemie von 1889/90 ging von Asien aus und gelangte zu
naehst nach Russland. 1m November 1889 las die unglaubig erstaunte 

1) Veranlassung zu diesen Studien war ein merkwurdiger Fall von Krebs im rechten 
Hauptbronchus, der zu einer Obstruktionsatelektase der ganzen rechten Lunge gefuhrt 
hatte. Aus dieser Atelektase hatte ich den vollstandigen Verschluss des rechten Haupt
bronchus erkannt, und die Sektion hatte mir recht gegeben. Siehe Munchener medizinische 
Wochenschrift, 1888, Nr. 11. - Heutzutage kann die Diagnose solcher Faile durch die 
Bronchoskopie viel leichter und sicherer gestellt werden. 

2) Geradeso ging es, als 28 Jahre spater (1918) wieder einmal eine Influenza-Pandemie, 
diesmal yon Spanien aus, uber Europa hinzog. Sie zeigte h1tufiger als ihre Vorgangerin 
Komplikationen mit todlicher Pneumonie, verlief aber im ubrigen viel leichter, und die 
Genesenden kamen trotz der mangelhaften Ern1thrung w1thrend der Blockade weit schneller 
wieder zu Krliften, als die aus den Jahren 1889/90. Darum haben auch wir Arzte unter 
der ersten Pandemie weit schwerer gelitten, als unter der zweiten. 
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Welt in den Zeitungen von der "neuen", schnupfenartigen Krankheit, die 
in Moskau upd Petersburg fast jeden befiel und zahlreiche Opfer forderte. 
Dem grossen Verkehrswege folgend ersehien sie dann in Berlin und Paris 
eher als an den meisten zwischenliegenden Orten. Anfang Dezember er
krankte in Frankfurt einer meiner Klienten am Tage seiner Rlickkehr 
von einer russischen Geschaftsreise mit den Allgemeinerscheinungen einer 
schweren Pneumonie, abel' ich suchte vergebens nach einer kranken SteUe 
in seinen Lungen, und weder er selbst noch ich kam in den ersten Tagen 
auf den Gedanken, dass er an Influenza leide, denn noeh niemand glaubte, 
dass diese Krankheit so schwere Erseheinungen hervorrufen konnte. Nur 
zu bald wurde man eines anderen belehrt. Der Fall war anscheinend der 
erste in Frankfurt gewesen. 

Wenn auch in der nun folgenden sehweren Pandemie die unkompli
zierten FaIle nur eine Sterbliehkeit von etwa 1 % aufwiesen, so stieg doch 
die Gesamtmortalitat in unerhOrtem Masse, weil fast 3/4 der Einwohner 
befallen wurden. Zumeist starben die alten und die durch andere Krank
heiten bereits gesehwachten Leute, oft nicht an der Influenza selbst, sondern 
an einer durch sie herbeigefuhrten Verschlimmerung anderer Leiden, wie 
z. B. Tuberkulose, Herz- und Nierenkrankheiten, oder Diabetes, oder an 
einer der zahlreichen Komplikationen, wie Pneumonie und Otitis mit ihren 
intrakraniellen Folgeerscheinungen. So fehlten naturlieh in der Mortalitats
statistik der Influenza viele Todesfalle, die indirekt auf sie zuruekgefuhrt 
werden mussten. 

Wir Ante hatten gegenuber den Massenerkrankungen einen schweren 
Stand, denn wir selbst wurden fast aIle fruher oder spater von der Krank
heit befallen. Die ZahI der arbeitsfahigen unter uns schmolz rapide zu
sammen, und die erkrankten mussten, sobald sie wieder einigermassen 
auf den Fussen stehen konnten, wieder bei Tag und Nacht hinaus, wenn 
sich von ihren Vertretern einer nach dem anderen gelegt hatte. 

Auf mir lastete die kaum mehr zu bewaltigende Arbeit schwer;;r als 
auf den meisten Kollegen, denn zahlreiche Folgeerscheinungen, Empyeme 
der Nasennebenhohlen, wie auch Ohr- und Schlafenbeinerkrankungen mit 
ihren schweren Komplikationen, fielen in den Bereich meiner spezialistischen 
Tatigkeit. So bin ich denn wochenlang von fruh 7 bi.8 2 Uhr von Haus 
zu Haus gefahren, hielt von 3 bis 5 oder 6 Uhr Sprechstunde, musste 
dann wieder, oft bis 9 oder 10 Uhr, Kranke besuchen und wurde in 
mancher Nacht aus dem Bette geholt. Am 19. Dezember erkrankte ich 
selbst. Nachmittags in der Sprechstunde befiel mich ein Schuttelfrost, 
und rasende Kopfschmerzen gesellten sich dazu. Ieh hielt mieh aufreeht, 
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so gut es ging, denn dasWartezimmer wollte nieht leer werden. Unter 
anderen fand ieh da einen sehweren Diabetiker, der iiber Frost klagte 
und ganz verfallen aussah. Er konnte sieh kaum mehr vom Stuhle er
heben und verstand meine Fragen nur noeh unvollkommen; der Influenza
anfall hatte begonnen, bei ihm das schon Hingst befiirehtete Koma auszu
losen, dem er schon naeh drei Tagen erlag. leh liess ihn noeh in einer 
Drosehke naeh Hause bringen, dann aber waren aueh meine Krafte zu 
Ende. Reissende Sehmerzen im Kreuze liessen mieh nieht mehr stehen~ 
ieh mass meine Temperatur und fand 40,20 ; dann sehwankte ieh wie ein 
Betrunkener in mein Sehlafzimmer. 

Den Kollegen, die sieh meiner annahmen, ging es geradeso wie mir 
bei dem ersten FaIle; sie beklopften und behorehten mir immer wieder 
Brust und Riieken, weil sie meinten, so sehwere Allgemeinerseheinungen 
konnten dureh eine unkomplizierte Influenza nieht hervorgerufen werden. 
Am ersten Weihnaehtsfeiertage spat abends erhielt ieh die Naehrieht, dass 
nun auch der letzte der Kollegen, die mieh vertreten hatten, erkrankt seL 
So musste ieh denn am naohsten Morgen schon um 7 Uhr bei noeh 
volliger Dunkelheit direkt yom Krankenlager wieder auf die Praxis fahren, 
obwohl ieh noeh so sehwaeh war, dass ieh mieh beim Treppensteigen mit 
den Hlinden am Gelander hoehzog, um den Beinen einen Teil ihrer Arbeit 
abzunehmen. Um 8 Uhr operierte ieh eine Mastoiditis; mit Miihe hielt 
ieh mieh dabei aufreeht, und als ieh eben den Verband angelegt hatte, 
sank ieh um. Mit einem tiichtigen Schlueke Kognak wurde ieh wieder 
in die Hohe gebraeht und musste dann noch die ganze sehwere Tages
arbeit verriehten. 

Meine grosse ·Schwache nahm nur langsam ab, da iehkeine korper
liehe und geistige Ruhe fand, und eine kraftige Ernahrung dureh grossen 
Wider willen gegen die meisten N ahrungsmittel erschwert wurde. Alles 
sehmeekte mir "wie Stroh". Kaviar und Zwieback liessen sich noeh am 
ehesten bewaltigen, und kleine Dosen eines vortreffliehen alten Rauentaler 
dienten als wirksame Peitsehe fUr Herz und Nerven. Wahrend dieser 
langsamen Rekonvaleszenz wuehs die Arbeit noch mehr an, und die Zahl 
der noeh ganz leistungsfahigen Kollegen nahm fortwahrend ab. Eine 
junge Frau, die ieh gerade glucklich dureh einen sehweren Typhus ge
braeht hatte, wurde nun von der Influenza befallen und erJag naeh 
zehn Tagen einer komplizierenden Pneumonie. Oft habe ieh aueh nachts 
zu ihr eilen miissen; Pflegepersonal war nieht mehr aufzutreiben, und so 
habe ieh sie manehes Mal mit Hilfe ihres Mannes umgebettet. Um zu 
ihr zu gelangen, musste ieh 88 Treppenstufen erklimmen, und eine andere 
meiner Kranken wohnte 114 Stufen hoeh. leh habe spater mit Hilfe 
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meiner Besuehsnotizen festgestellt, dass ieh damals an einem Tage weit 
uber 1600 Treppenstufen ersteigen musste! 

Von allen diesen Anstrengungen wahrend meiner langsamen Rekon
valeszenz behielt ieh eine beangstigende Herzsehwaehe zuruek, die mir 
vor aHem das Treppensteigen zur Qual maehte. Dieser Zustand besserte 
sieh zwar bald, aber noeh naeh zwei Jahren trat ein sehwerer Ruekfall 
ein, als ieh in der Sehweiz von Kandersteg aus uber die Gemmi bis zur 
Rhone gegangen war und am folgenden Tage das Eggishorn bestieg; dort 
kam ieh leiehenblass mit 140 Pulssehlagen in der Minute an. Erst naeh 
Jahren, als ieh in Rostoek lebte und nur wenige Treppen steigen musstt;l, 
verliess mieh dieser fatale Erinnerer an die Influenzapandemie. 

1m Herbste 1890 uberrasehte Ro bert Koeh die .Arzte und die leidende 
Mensehheit mit der Anpreisung seines Tuberkulins als Heilmittel gegen 
Tuberkulose. Das Mittel gelangte alsbald in die Hande der beiden 
Dermatologen Herxheimer und einiger anderer Frankfurter .Arzte, und 
die Reaktion, die es herbeifuhrte, wurde zunaehst an Lupuskranken 
demonstriert. Hierzu kamen ausser den Frankfurter .Arzten aueh zahl
reiehe Kollegen aus der Naehbarsehaft, darunter aueh Professoren aus 
Heidelberg und Giessen, da man dort noch nieht im Besitze des Mittels 
war. Vor den Sitzungen des .Arztevereins, in denen die Erfahrungen mit 
dem neuen Mittel regelmassig besproehen wurden, fanden sieh stets einige 
der Auswartigen in meiner, dem Sitzungslokale nahe gelegenen W ohnung 
zur Teestunde ein. Am Hauptsitzungstage hatte ieh aueh gerade den 
Besuch des Ohrenarztes Barkan aus St. Franzisko und des Dr. von 
Hoffmann aus Baden-Baden. Da ging es denn in unserer Teestunde 
so lebhaft ab und zu, wie in einem Taubenschlage, weil sieh nieht nur 
auswartige Gaste bei uns fur die Anstrengung der Sitzung starkten, sondern 
aueh Frankfurter Kollegen kamen, urn die Auswartigen kennen zu lernen. 

Leider zeigte sieh bald, dass das Tuberkulin in seiner damaligen 
Besehaffenheit und Anwendungsweise ein sehr gefahrliehes Mittel war. 
Maneher, der es voll Hoffnung bei sieh anwenden liess, sah sein Leiden 
versehlimmert, und namentlieh fUhrte es nieht selten die todliehe miliare 
V er~reitung der Krankheit herbei. Ein junges Maclehen, das ieh von 
einer tuberkulosen Mastoiditis dureh Operation befreit hatte, ubergab ieh 
hoffnungsvoll dem stadtisehen Krankenhause, damit es aueh von einer 
noeh geringen, fieberlosen Lungenspitzellerkrankung dureh das vermeint
liehe Heilmittel befreit wurde. N aeh der fieberhaften Reaktion der erst en 
Einspritzung blieben die Temperaturen 1/2 0 uber der Norm. Eine zweite 
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Injektion trieb wieder die Temperatur dauernd urn 1/2 0 in die Hohe. 
Trotzdem erwartete man sichere Heilung von weiteren Injektionen, aber 
mit dem gleichen Misserfolge; erst als die Temperatur sich auf etwa 40 0 

hielt, horte man auf; es war zu spat, die Kranke erlag in wenigen W ochen 
einer Miliartuberkulose. Ahnliches Schick sal hatten nul' allzuviele Kranke, 
und del' begeisterte Taumel, der Arzte und Laien erfasst hatte, wich bald 
einer tiefen Niedergeschlagenheit. 

Wenn ieh unter den damaligen Zeitereignissen auch del' Hamburger 
Choleraepidemie von 1892 gedenke, so mag das erstaunlich seheinen, da 
Frankfurt von ihr gar nicht bedroht war. Und doeh hat dieses traurige 
Ereignis mein Ansehen bei den Kollegen gehoben, denn man glaubte, ieh 
hatte es vorausgesehen. Das ging so zu. Mil' war eine Abhandlung des 
Hamburger Zoologen K I' ape 1 i n in die Hande gefallen, in welcher die 
Fauna der Hamburger Wasi:lerleitung besehrieben war. Die Leitung 
ftihrte den Haushaltungen unfiltriertes Elbwasser zu. Dieses enthielt 
natiirlich Eier und Jugendzustande zahlreicher Tierarten, die sich dann 
in dem Rohrensysteme ansiedelten und iippig entwickelten. So iiberzogen 
Kolonien von Bryozoen und Spongillen, sowie zahlreiche Muscheln (Dreys
sena polymorpha) die Wande der Robren und bildeten oft geradezu lebende 
RohreQ mit mehr als zolldicken Wanden in den eisernen. AIle diese 
Tiere waren mil' aus dem Maine wohlbekannt, und ieh hatte sie als 
Gymnasiast in meinem Aquarium gehalten. Die Sache sehien mil' inter
essant, wei I sie den starksten Gegensatz zu der idealen Trinkwasser
versorgung von Frankfurt bildete. Darum berichtete ich dariiber im 
Arzteverein und illustrierte den Vortrag dureh Vorzeigung aIler diesel' 
Tierarten, die ich mil' aus dem Senckenbergischen Museum in prachtvollen 
Schaustiicken verschafft hatte. 1eh schloss meinen Vortrag mit del' nahe
liegenden Bemerkung, dass, wo solche Massen verhaltnissmassig grosser 
Tierformen in die Trinkwasserleitung eindringen konnten, Erreger von 
Infektionskrankheiten, die einmal in das Elbwasser gelangten, unabsehbares 
Unheil anrichten miissten. Als nun im August 1892 Cholerabazillen in 
die Elbe gelangten und alsbald dureh die Wasserleitung der Bevolkerung 
massenhaft zugefiihrt wurden, so dass eine gewaltige Epidemie ausbraeh, 
erinnerte man sieh meines Vortrags und glaubte, ieh hatte die Epidemie 
vorausgesagt, obwohl ich gar nicht an Cholera, sondern nul' an Typhus 
gedacht hatte. 
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Meine spezialistische Praxis im Gebiete der Ohren-, Nasen- und Kehl
kopfkrankheiten unterschied sieh insofern von der hausarztliehen, als ieh 
sie mir ohne die Hilfe alterer Kollegen ganz allein erwerben musste. Zeit 
und Ort meiner Niederlassung waren hierftir gtinstig. Die Ohrehirurgie, 
begrtindet von S e h war t z e, begann aufzubltihen und bot ein aussiehtsreiehes 
Arbeitsfeld fUr jtingere Krafte, da die meisten alteren Ohrenarzte in aus
sehliesslich spezialistiseher Tatigkeit aIle Ftihlung mit der Chirurgie verloren 
hatten und deshalb sich der neuen Forschungs- und Arbeitsrichtung nicht 
mehr anschliessen konnten. So war es mit 0 s k a r W 0 If, der bis in das 
Jahr meiner Niederlassung die Frankfurter ohrenarztliche Praxis ganz in 
der Hand gehabt hatte. Fast zugleieh mit mir und bald naehher erstanden 
ihm aueh noeh andere Konkurrenten, die mehr oder weniger die neuen 
Bahnen betraten, und die Kranken merkten bald, dass damit bessere Erfolge 
erzielt wurden. Auf dem Wege zu meiner erst en Mastoiditis-Operation in 
Frankfurt traf ieh zufallig W 0 1 fund erzahlte ibm mein Vorhaben, worauf 
er mieh eindringlieh warnte, ieh sollte meinen gut en Ruf nieht durch so 
gefahrliehe Unternehmungen aufs Spiel setzen. Als ich im Arzteverein einen 
Vortr,ag tiber die Operation der Ohr- und Schlafenbeineiterungen gehalten 
hatte, suehte er in der Diskussion derartige Eingriffe als ganz tiberfltissig 
hinzustellen. Ein alter Praktiker, FIe s c h, ging noch weiter und behauptete, 
dass solche Operationen stets zum Tade ftihrten! Kaum war sein Unkenruf 
verklungen, da erstand mir ein Helfer im Streite; der Augenarzt Carl, 
den Schwartze einige Jahre vorher mit Erfolg operiert hatte, stieg auf 
seinen Stuhl, deutete auf eine tiefe Narbe hinter seinem Ohre und verneigte 
sieh allseitig gegen die Versammlung, ohne ein Wort zu sagen. Ein Sturm 
der Heiterkeit braeh los, und die gute Sache hatte gesiegt. 

Auch die operative Entfernung hyperplastiseher Rachenmandeln wurde 
in Frankfurt damals noeh selten vorgenommen, weil es erst wenige Arzte 
gab, die das Leiden zu erkennen und in seiner Bedeutung zu wtirdigen 
verstanden. Namentlieh waren Falle von ehronischer Sehwerhorigkeit 
infolge dieses Leidens massenhaft aufgestapelt, weil W 0 If niemals eine 
Raehenmandel entfernt hatte. Schon in den ersten W ochen meiner Frank
furter Tatigkeit habe ich einige Kinder, die seit Jahren an Schwerborigkeit 
gelitten hatten, dureh die kleine Operation in kurzer Frist geheilt, was 
nieht wenig zum schnellen Aufbltihen meiner spezialistisehen Praxis beitrug. 

1887 brachte mich die spezialistisehe Tatigkeit in dauernde Beziehung 
zu dem Schiedsgeriehte fiir Unfallversieherungssaehen, das kurz vorher in
folge der sozialen Gesetzgebung erriehtet worden war. Der Vorsitzende 
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hatte mich aufgefordert, ein Gutachten abzugeben uber einen Mann, der 
infolge einer Kopfverletzung auf einem Ohre taub geworden war, aber 
von einem beamteten Arzte fur einen Simulanten erklart wurde. Ich verhalf 
ihm zu seinem Rechte, indem ich in einer, auch fUr den Laien uberzeugenden 
Art nachwies, dass der Vorgutachter grobe Untersuchungsfehler begangen 
hatte 1). Dies machte auf das Gericht einen solchen Eindruck, dass es mich 
als seinen standigen Vertrauensarzt annahm und jahrelang fast bei jeder 
Verhandlung, nicht nur, wenn es sich um Schadigungen des Gehororgans 
handelte, als Gutachter zuzog. Die meisten FaIle, die ich zu begutachten 
hatte, lieferte die Mullereiberufsgenossenschaft, hauptsachlich Hand- und 
Fingerver I etzungen. 

Die weltberuhmten Leute, die ich in Frankfurt behandelte, waren 
wegen Horstorungen zu mir gekommen: Wilh elm Jordan und Klara 
S c hum ann. Der einstige Abgeordnete und Reichsmarinerat von 1849, 
spater Homerubersetzer, Nibelungendichter und Rhapsode, wohnte in der 
Strasse "am Taunusplatz", die spater Niddastrasse genannt wurde. Da ihm 
dieser neue Name fUr seine W ohnstatte nicht vornehm genug erschien, 
liess er an seinem Hause ein grosses Schild mit der alten Bezeichnung 
"Taunusplatz" anbringen. Als neue Schwemmkanale gebaut wurden, argerte 
er sich uber die langsame Ausfuhrung der Arbeiten vor seinem Hause und 
schalt deshalb jeden Morgen, wenn er seinen Fensterladen offnete, die 
Arbeiter aus. Da zog eines Tages ein humoristischer Ingenieur einen Arbeiter
kittel an, machte sieh vor Jordan s Hause zu schaffen und antwortete ihm, 
als er wieder beim Ladenoffnen zu schelten begann, in rein frankfurtischer 
Mundart: "sein se nor ruhig, Herr Dokter, die Niwelunge sin aach net 
an eim Dag fertig worde." Darauf beruhigte sich der Dichter wirklich 
und erzahlte freudestrahlend, sein Epos sei bereits in die niedersten Volks
schichten gedrungen. 

Klara Schumann ist nur einmal bei mir gewesen. Wie sie in einem 
ihrer Briefe an J 0 a c him erzahlt, hatte ihr der Hausarzt geraten, einen 
Ohrenarzt zu konsultieren, aber nicbt zu tun, was der ihr riete; es ging 
ihm damit, wie dem blinden Huhne, das auch einmal ein Korn fand, 
denn das Leiden der Kunstlerin war unheilbar. 

') Dieser Fall ist von dem Juristen 0 p pen h e i m in einer Abhandlung verwertet 
mit dem Titel: "Fahrlltssige Behandlung und fahrllissige Begutachtung von Ohrenkranken. 
Mit einer Einleitung iiber die Notwendigkeit eines Examens iiber Ohrenheilkunde in der 
Approbationspriifung der Arzte von O. Kijrner." Zeitschrift fur Ohrenheilkunde, Bd.35. 
Separat erschienen bei Bergmann in Wiesbaden. 
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II. Vereinstatigkeit und 'Vissenschaft. 
Sogleieh naeh meiner Niederlassung wurde ieh Mitglied des arzthehen 

Vereins, der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft und des 
Vereins fur naturwissenschaftliche U nterhaltung. 

Dem arztlichen Vereine gehOrten aIle Ante der Stadt an mit Aus
nahme von zwei oder drei ehrenwertE)n Sonderlingen und einigen Un
wurdigen. In diesem Vereine herrschte ein reges wissenschaftliches Streb en 
und ein gutes kollegiales Einvernehmen. Durch die kurz vor meiner 
Niederlassung erfolgte Berufung von Karl Weigert an das Senckenber
gianum kam im Vereine auch die pathologische Anatomie und die von 
Ro bert Koch zur hOchsten Bedeutung gebraehte Bakteriologie zur Geltung. 
Wurden sogenannte Standesangelegenheiten besproehen, so uberwogen 
ethisehe Bestrebungen aIle materiellen Interessen. Nur selten habe ieh eine 
Sitzung versaumt, und schon sehr bald wurde ieh in ungewohnliehem Masse 
mit Amtern betraut. So wurde ieh Redakteur des vom Vereine heraus
gegebenen; "Jahresberieht uber die Verwaltung des Medizinalwesens, die 
Krankenanstalten und die offentliehen Gesundheitsverhaltnisse der Stadt 
Frankfurt am Main", Vorsitzender der Bibliothekskommission, Mitglied des 
Aussehusses fUr Standesangelegenheiten (Ehrenrat) und endlich Stellvertreter 
in der Arztekammer der Provinz Hessen-Nassau. AIle diese Amter wurden 
mir bis zu meinem Weggange von Frankfurt anvertraut. 

Aueh den wissensehaftliehen Sitzungen der Seneken bergisehen natur
forschenden Gesellsehaft wohnte ieh regelmassig bei. Naeh zwei Jahren 
wurde ieh unter die "arbeitenden" Mitglieder aufgenommen und erhielt 
damit Sitz und Stimme in der Verwaltung. Ein Jahr lang bekleidete ieh 
das Amt des 2. Sekretars und war 1888/89 Mitglied der Kommission zur 
Erteilung des Sommerring-Preises, den die Gesellsehaft aHe vier Jahre zu 
verge ben hatte; damals verliehen wir ihn R 0 u x fur seine bahnbreehenden 
Arbeiten uber Entwicklungsmeehanik. 

Grossenteils aus den "arbeitenden" Mitgliedern der Senekenbergisehen 
naturforsehenden Gesellsehaft rekrutierte sieh der "Verein fur naturwissen
sehaftliehe Unterhaltung", gewohnlieh "Kawwernsehaehtel" genannt. Er 
war 1859 gegrundet worden und bluht noeh heute. In ihm vereinigten 
sieh Arzte, 'l'ierarzte, Apotheker, Chemiker, akademiseh und seminaristiseh 
gebildete Lehrer, Forstleute, Gartner, Ingenieure, Maler, Juristen, aktive 
und inaktive Offiziere, Post- und Eisenbahnbeamte, Kaufleute und Hand
werker. Viele dieser Manner waren nieht etwa Dilettanten, sondern aner
kannte, zum Teil sogar beruhmte Forseher, wie z. B. die Zoologen Noll 
und Rich ters; die Malakozoologen Ko belt und Heynemann; der 
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Schmetterlingsforscher Oberstleutnant a. D. Saalmtiller, der so eifrig 
sammelte, dass er einmal 1870 als Hauptmann in Frankreich bei aufge
fahrener Batterie einen Schmetterling fing, der sich spater als neue Art 
erwies; der Entomologe Major s. D. Professor Dr. von He yden; der 
Kristallograph Ri t t e r, der sich seinen Lebensunterhalt als Klavierstimmer 
verdiente, und viele andere. Jeder brachte zwanglos zum Vortrage oder 
zur Demonstration, was ihn gerade beschaftigte. Die Diskussionen waren 
lebhaft und anregend. Streberei kam nicht auf, da keine Sitzungsberichte 
verofi'entlicht wurden, und die Aufnahmebedingungen fUr neue Mitglieder 
das Fernhalten ungeeigneter Leute moglich machten. 

1m Senckenbergischen anatomischen Institute, dessen Direktor nach 
Lucas Tod der stets heitere und liebenswtirdige pathologische Anatom 
Weigert geworden war, und in dem Edinger damals seine bahnbrechenden 
Hirnforschungen begann, habe ich sogleich nach meiner Niederlassung 
Untersuchungen tiber die chirurgische Anatomie des Ohres und Schlafen
beines an der dort befindlichen grossen Sammlung von Rasseschadeln an
gestellt. Da ich hierzu nur in den frtihen Morgenstunden Zeit hatte, tiber
Hess man mir einen Schltissel der Anstalt, so dass ich im Sommer dort 
schon arbeiten konnte, ehe noch der Diener erschienen war. Ich wollte 
ermitteln, ob die damals noch geftirchteten sogenannten gefahrlichen 
Schlafenbeine, deren Gefahrlichkeit sich erst wah rend der S c h wart z e schen 
Mastoiditisoperation herauszustellen p£legte, nicht schon vor der Operation 
erkannt werden konnten. Man kommt namlich bei dieser Operation bisweilen 
mit einem sehr weit nach vorn, fast bis zum Gehorgange vorgelagerten Sinus 
transversus in Kollision, oder auch eine ungewohnlich tief stehende mittlere 
Schadelgrube beschrankt das Operationsgebiet von oben her, und damals 
fUrchtete man nicht nur die Verletzung von Sinus und Dura, sondern sogar 
ihre einfache Blosslegung. Ich fand nun, dass die beiden Abnormitaten 
fast nur bei stark brachycephalen Schadeln vorkommen, dagegen bei stark 
dolichocephalen ganzlich fehlen, und konnte die schon bekannte, aber noch 
nicht in ihrer Bedeutung gewtirdigte Tatsache bestatigen, dass sich der 
rechte Sinus transversus fast immer tiefer in das Schlafenbein einsenkt 
und dadurch dem Operationsgebiete naher kommt als der linke. Daraus 
ergab sich als Richtschnur bei der S c h war t z e schen Operation, bei Brachy
cephalen, namentlich wenn es sich urn die rechte Seite handelte, besondere 
Vorsicht walten zu lassen 1). Heutzutage haben wir diese Richtschnur nicht 
mehr notig, da wir die Aufdeckung von Dura und Sinus nicht mehr scheuen. 

1) Zeitschrift fiir Ohrenheilkunde, Bd. 16. 



Nenn Jahre in der l1rztlichen Praxis. 95 

Viel wichtiger wurden die genannten Ermittelungen in einer anderen 
Hinsicht. Lag die mittlere Schadelgrube tief, und der Sinus weit nach 
vorn, so waren damit bei Mastoiditis sowohl der Schlafenlappen des Hirns, 
wie auch der Sinus transversus und die Kleinhirnhemisphare naher an 
den Eiterherd im Schlafenbein gerlickt, und damit die Gefahr einer eitrigen 
Infektion des Sinus, der Hirnhaute und des Hirnes besonders gross. 
Wurden also die "gefahrlichen" Schlafenbeine zuerst geflirchtet, weil sie 
die Operation der Mastoiditis erschwerten, so musste man sie jetzt fiirchten, 
weil sie offen bar letale Infektionen des Schadelinhaltes beglinstigten. In 
der Tat konnte ich an der damals vorhandenen Kasuistik nachweisen, dass 
solche Komplikationen auf der reehten Seite, wo der Sinus in der Regel 
dem Eiterherde naher liegt, viel haufiger beobachtet worden waren, als auf 
der linken 1). 

Dies ftihrte mieh wieder zu einer neuen Erkenntnis 2). Bisher hatte 
man geglaubt, die otogenen Hirnabszesse konnten in jedem Hirnteile, ja 
in der dem kranken Ohre entgegengesetzten Hemisphare auftreten. Eine 
kritisehe Durchsicht der Kasuistik zeigte mir jedoeh, dass die wirklich 
otogenen Hirnabszesse stets in der nachsten Nahe der ursaehlichen Ohr
und Schlafenbeineiterung, d. h. im Schlafenlappen oder in der Klein
hirnhalfte der gleiehen Seite liegen, und dass sieh fast immer der Weg, 
den sich der Eiter vom Ohre ins Hirn gebahnt hatte, schon makroskopisch 
erkennen liess. Damit war einerseits die Lokaldiagnose dieser Abszesse 
vereinfacht, denn es konnten nur die beiden genannten Hirnteile auf der 
Seite des krailken Ohres in Betraeht kommen, und andererseits konnte 
man bei zweifelhafter Erkenntnis, ob ein vermuteter Abszess im Sehlafen
lappen oder im Kleinhirne sass, operativ den Weg verfolgen, den der 
Eiter aus dem Knochen in das Hirn genom men hatte, und so den Abszess 
finden und entleeren, noch ehe er deutliche lokaldiagnostische Symptome 
gemacht hatte. 

Ais ieh mit dies en Erwagungen beschaftigt war, wurden aus England 
und Schottland die ersten Falle von erfolgreich operierten otogenen Hirn
abszessen mitgeteilt. Es waren Grosshirnabszesse mit einem voll ent
wickelten Symptomenkomplexe gewesen, aus welehem ihr Sitz im Sehlafen
lappen schon vor der Operation erkannt worden war. Man hatte also 
direkt auf den Sehlafenlappen trepanieren und den Abszess entleeren 
konnen, und Ernst von Bergmann, der sich nun auch an solche Opera
tionen herangewagt hatte, verlangte, dass man nur diese sicher lokalisier
baren Abszesse operieren soUte, urn nicht durch Misserfolge die Operation 

1) Archiv fiir Ohrenheilknnde, Bd. 27. 
2) Archiv fiir Ohrenheilknnde, Bd. 29. 
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zu diskreditieren. Dies war gewiss anfangs noeh riehtig; wenn man nun 
aber naeh meinem Vorsehlage den Hirneiter vom kranken Sehlafenbeine 
aus aufsuehte, indem man den Weg verfolgte, den er von da ins Hirn 
genommen hatte, durfte man hoffen, aueh manehen Abszess finden und 
heilen zu konnen, der noeh keine Lokalsymptome gemaeht hatte. Aueh 
war es klar, dass solehe Friihoperationen eine weit giinstigere Aussieht 
auf Erfolg boten, als die bisherigen Spatoperationen bei voll entwiekelten 
Symptomen, d. h. bei weit gefahrlieheren Abszessen. Die Erfolge haben 
mir reeht gegeben, und von Bergmann ist spater meinem Vorschlage 
beigetreten; die dritte Auflage seines Buehes iiber die ehirurgische Be
handlung von Hirnerkrankungen schliesst er mit den Worten: "Die Idee 
Korners, dem Eiter im Rirne auf dem Wege nachzugehen, auf dem er 
ins Hirn gekommen ist, hat den Fortschritt begriindet, dessen sieh die 
mod erne Otiatrik riihmen kann." 

W enn ieh mich bei dies em V orgehen in gewissem Masse von den 
lokalen Symptomen unabhangig gemacht hatte, so war es mir doch klar, 
dass ein sorgfaltiges Studium der Symptome aller Arten von otogenen 
Eiterungen des Hirns, der Hirnhaute und der Blutleiter den angebahnten 
Fortschritt weiter fiihren und kronen miisste. Aus der Kussmaulsehen 
Klinik hatte ieh ein grosses Interesse fiir Hirnpathologie mitgebracht, und 
manehe gute Beobaehtung fand ieh in der Literatur, aber nirgends war 
die Symptomatologie dieser Erkrankungen kritiseh durehgearbeitet und 
von der aller gleiehartigen, aber aus anderen Ursaehen bzw. auf anderen 
Wegen zustande gekommenen streng getrennt worden. Man hatte die 
traumatisehen, die pyamisch-metastatisehen, die otitisehen und die rhiniti
sehen Hirnabszesse in einen Topf geworfen und ein allgemeines Krank
heitsbild konstruiert, das keinem einzigen dieser versehiedenen Zustande 
gereeht geworden war. Ahnlieh war es mit den Entziindungen der Hirn
blutleiter und der Hirnhaute gegangen. Hier die notwendige Siehtung 
vorzunehmen und das Gesieherte aus der Menge des Zweifelhaften heraus
zuheben, Behien mir nun eine lohnende Aufgabe, der ieh mieh vom Friih
jahre 1890 an mit Eifer in meinen wenigen Mussestunden, meist spat am 
Abend, hingab. Eigene Beobaehtungen und Erfahrungen liessen mieh 
immer mehr in dieses Gebiet eindringen, und ein Vortrag dariiber im 
Arzteverein fiihrte zu einer Diskussion, die sieh dureh mehrere Sitzungen hin
zog und im gedruekten Beriehte als "grossziigig" bezeiehnet wird. 1m Friih
jahre 1893 war mein ganzes Material gesammelt und iiberaiehtlieh geordnet, 
so dass ieh beginnen konnte, das werden de Bueh 1) meiner Frau zu diktieren. 

') O. Kl>rn r, Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhltute und der Blut
leiter, Frankfurt a. M. bei Johannes Alt, 1894. - Die spltteren Auflagen sind bei J. F. 
Bergmann in Wiesbaden erschienen. 



Nenn Jahre in del' arztlichen PraxIs. 97 

In diesel' Zeit besuchte unser Kreisphysikus G ran d h a III m eden ihm 
befreundeten Chirurgen Ernst von Bergmann in Berlin und erzahlte ihm 
von meinem Vorhaben. Bel' g man n interessierte sich lebhaft fur die 
Sache und erbot sich, ein Vorwort w dem Buche zu schreiben. Das war 
mil' naturlich sehr wil1kommen, denn eine Empfehlung aus seiner Feder 
musste das Buch in den Kreisen del' Fachchirurgen, fur die ich ein un
bekannter praktischer Arzt war, gut einfuhren und damit del' Sache nutzen. 
Ich sprach dann noch Bel' g man n personlich auf del' Naturforscher
versammlung zu Nurnberg (im September 1893), und nach Einsicht in die 
Korrekturbogen schickte er mir das V orwort. 

Wer je Ernst von Bergmann naher treten durfte, wird.den Eindruck 
seiner imponierenden Personlichkeit nicht vergessen. Ich hatte spater noeh 
einmal die Freude, mich mit ihm uber das uns gemeinsame Forschungs
gebiet unterhalten zu hinnen, als 1895 auf del' Naturforseherversammlung 
in Lubeck ein festliehes Mahl die 'l'eilnehmer in den Hallen des Rats
kellers vereinigte. Mein Tisehplatz war in einem ~ebenraume, und dureh 
eine weite Unterbreehung der Wand sah ieh Be r g man n in dem Haupt
raume sitzen. Unsere Blieke begegneten sieh zufallig, und als ieh merkte, 
dass er mieh ansah, als ob er liberlegte, wer ieh sel, hob ieh mein Glas, 
um ihm wzutrinken. Da stand er auf, winkte mir und ging dem Neben
raume zu. Ieh ging ihm entgegen und bald standen wir uns gegenuber, 
von beiden Raumen aus siehtbar. Er begann das Gesprach mit den 
Worten: "Endlich flnde ich jemand, mit dem ich uber Riedels Vortrag 
sprechen kann; was sagen Sie dazu'?" Der Jenenser Chirurg Riedel 
hatte in einer del' grossen allgemeinen Sitzungen einen popularen Vortrag 
liber die Fortschritte der Hirnehirurgie gehalten. Inhaltlieh war der Vor
trag tadellos gewesen, abel' es fehIte dem Redner die hohe Begeisterung, 
die den Harer zum ganzen Versta.ndnisse del' Bedeutung des Errungenell 
hatte erheben sollen. So etwa suchte ieh meinen Eindruck darzustellen. 
Da stiess Bergmann mit mil' an, rich tete sich hoch auf, als ob er am 
Rednerpulte stande, und sagte mit erhobener Dtimme in del' stark akzen
tuierten Sprechweise des Livlanders mit den volltonenden Vokalen und 
dem rollenden 1': "ja, das ist es; er hatte sagen mussen: jetzt sind wir 
so weit gekommen, dass wir unser Messer ungestraft in das Organ del' 
Seele tauchen!" Del' gewaltige und doeh wohllautende Klang seiner Stimme 
war we it vernehmbar, die Gespraehe an den naehsten '1'isehen verstummten 
und vieleI' Augen richteten sieh auf' den begeisterten Forseher. Dann sah 
man die Leute ihre Kopfe zusammensteeken, und ieh merkte, dass der 
und jener seinen Nachbar fragte, mit wem da Bergmann so gewaltig 
geredet hatte. Das kleine Erlebnis zeigt, wie ihn die Begeisterung fur sein 

K 0 r n e r, Erinnnerungen. 7 
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Faeh hinriss und ihm lapidare Satze entloekte, urn das Errungene zu 
verkunden. -

Ausser den oben erwahnten Schadel untersuchungen habe ieh damals 
noeh soIche uber versehiedene abnorme Verhaltnisse am Sehlafenbein mit 
Rueksieht auf ihre Bedeutung fur die Pathologie angestellt 1) und dabei 
aueh die grossen Sehadelsammlungen in Marburg und Wien benutzt. In 
Wien habe ieh 'aueh die bekannten Faehgenossen Gruber, Politzer 
und Urbantsehitseh besueht und in ihren Kursen hospitiert. 

Pfingsten 1890 wurde ieh zur Teilnahme an der 10. Versammlung 
"befreundeter suddeutseher, 6sterreiehiseher und sehweizeriseher Ohren
arzte" naeh Niirnberg eingeladen. Es war das eine Gesellsehaft, in die 
nur eintreten konnte, wer auf Besehluss del' Mitglieder dazu aufgefordert 
worden war. An der Nurnberger Tagung nahmen 14 Ohrenarzte teil, 
darunter Politzer aus Wien und Zaufal aus Prag. Walb aus Bonn 
war als Vertreter einer norddeutsehen Ohrenarztevereinigung gekommen, 
urn die Versehmelzung beider Gruppen zu einer Deutschen Otologisehen 
Gesellsehaft anzuregen. Man stimmte dem bei, beschloss, die konstituierende 
Versammlung der neuen Gesellsehaft naeh Frankfurt a. M. zu berufen 
und beauftragte O. Wolf und mich, die n6tigen Vorbereitungen daselbst 
zu treffen. So ist die Nurnberger Versammlung die letzte der suddeutschen 
Gruppe gewesen, aber aueh die glanzendste. Den Vogel schoss Zaufal 
ab, der hier zum ersten Male zielbewusst und ausflihrlich liber die Operation 
der chronis chen Ohr- und Sehlafenbeineiterungen, die spater sogenannte 
Radikaloperation, spraeh 2). Ieh trug dort unter anderem die Ergebnisse 
von Untersuchungen vor, die ich uber die Missgestaltungen und Waehs
tumsstorungen des Oberkiefers infolge von behinderter Nasenatmung an
gestellt hatte 3). 

Die konstituierende Versammlung del' Deutsehen Otologisehen Ge
sellsehaft fand Ostern 1892 in Frankfurt statt unter dem Vorsitze von 
Moos und Lueae. Die ganz grossen Leute, Politzer und Sehwartze, 
waren ferngeblieben; jeder von ihnen mochte wohl erkannt haben, dass 
man ihm die Alleinherrsehaft in der neuen Gesellsehaft nieht zugestehen 
wurde. In unser hausliehes Leben kam bei dieser Versammlung, wie aueh 

') Zeitsehrift fUr Ohrenheilkunde, Bd. 19, 22, 23 und 24. Arehiv fUr Ohrenheilkunde, 
Bd. 28 und 30. 

2) Den mlichtigen Eindruek, den dieser Vortrag auf die Teilnehmer der Versamm_ 
lung maehte, habe ieh 1917 zu sehildern versueht (Zeitsehr. f. Ohrenheilk.) Bd. 75, S. 279). 

3) Erschienen bei Vogel in Leipzig, 1891. 
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bei der zweiten im folgenden Jahre, ein lebhaftes und anregendes Treiben; 
viele Teilnehmer brachten die Abende, ihre Frauen auch manche Tages
stunde in unserem Hause zu, wo del' Tisch stets gedeckt war. Die dritte 
Versammlung tagte Pfingsten 1894 in Bonn. Dort zeigte iell meine Gehor
gangsplastik 1) fiir die Z a ufalsche Operation. Die Leitung del' 12. Ve1'
sammlung, 1903 in Wiesbaden, wurde mir anvertraut. 

Diese Gesellschaft hat sieh schon in den ersten Jahren ihres Be
stehens sehr niitzIieh erwiesen, indem sie das ,T erstandnis und die gegen
seitige Wertschatzung del' versehiedenen Arbeits- und Forschungsrichtungen 
in dem jungen Facile fiirderte, und damit die Leistungen del' einzelnen 
Iokalen und partikularistisehen Sehulen (Halle, Miincllen, Wien usw.) zu 
einer deutschen Ohrenheilkunde zusammensehweisste. 

Berui'ungen nach Mal'burg und Rostoek. 
Es wechselt, wie im Weltmeer, Ebb' Hnd Flu!' 

1m Menscbenleben; wer die Flu! benut7.t 
Erreicbt das Gluck; weI' trage sie versanmt, 
Del' muss an Klippen elend untergebn. 
Auf einel' hob en Flut sind wil' jetzt 1Iott 
Und mi\ssen ihrer Stromnng, die uns dient, 
Nun folgen, oder Alles ist dahin. 

Shakespeare. Julius Casar. 

In den 80er Jahren gab es in Marburg und an einigen andel'en 
Ul1iversitaten noch keinen Lehrer del' Ohl'enheilkunde. In Marburg wollte 
K iilz diesem Bediirfnisse abhelfen und benutzte dazu im Einverstandnis 
mit dem preussischen Universitatsdezernenten Al tho ff folgende Gelegenheit. 

ImFriihjahr 1 S87 war del' Anatom Lie bel' k li h n gestorben, und 
del' alte Extl'aordinarius G u i doW age n e 1', del' die Prosektur nul' noell 
urn seines Freundes Lie bel' k ii h n willen gefiihrt hatte, legte dieses Amt 
nieder. Da er ein wohlhabender Junggeselle war, wurde ihm von Al t
hoff und K iilz nahegelegt, auf sein Ruhegehalt hei Gelegenheit seiner 
bevorstehenden Ernennung zum Honoral'ordinarius w verzichten, damit 
das GehaIt in andeI'eI' Weise fiir die Universitat nutzbar gemacht werden 
ki:innte. Wagener ging bereitwillig hierauf ein, ofl'enbar in del' Meinung, 
auf diese Weise die Stellung seines N achfolgers zu verbessern. Dies e1'
reichte er abel' nicht; denn del' N achfolger wun1e IIwal' als Pl'osektor, nicht 
abel' als Extraordinarius besoldet. 

Zwei Jahre spateI', im Febl'uar 1889, bot mil' K lilz im Auftl'age 
von Althoff ein neu zu errichtendes Extraordinariat fur Otologie und 
Laryngologie an und fiigte hinzu, dass das ehemalige Wagenersche Ge-

I) Archiv fUr Ohr.enheilkunde, Bd. 37, S. 130. 

7* 
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halt zu meinerBesoldung verfugbarware. So hatteAlthoffWageners 
Gutmutigkeit ausgenutzt, urn mit dem ein fur allemal fUr einen zweiten 
Anatomen bewilligten Gelde einen ganz neuen Lehrstuhl fur ein anderes 
Fach mit Umgehung des Finanzministers und des Landtags zu errichten. 

Auf mich war Althoffs Aufmerksamkeit wohl nur durch Kulz 
gelenkt worden, da ich damals aus dem Gebiete del' Otologie und Laryn
gologie noch wenig veroffentlicht hatte. Del' Entschluss, d~s ehrenvolle 
Anerbieten abzulehnen, hat mich einen schweren Kampf gekostet; abel' 
es musste sein. Die Marburger Verhaltnisse waren doch gar wenig ver
lockend. Zwar hatte ich, wie mil' K ulz sagte, die Erlaubnis erhalten, 
in del' medizinischen Poliklinik ambulante Ohren- und Kehlkopfkranke zu 
behandeln, ware abel' dadurch in vollige Abhangigkeit von dem Polikliniker 
geraten, del' selbst wieder vom Kliniker abhangig war. 

Nach meiner Absage blieb die Stelle noch ein gauzes Jahr unbesetzt. 
Dann wurde Barth berufen. 

1m Laufe del' folgeHden Jahre hatte meine praktische und wissen· 
schaftliche Tatigkeit einen solchen Umfang angenommen, dass ich ernst
Hch an eine Einschrankung denken musste, wenn ich mich nicht ganzlich 
aufreiben wollte. Entweder musste ieh nun die hausarztliche oder dif' 
spezialistische Praxis aufgeben. In der Wissenschaft war icll auf' dem 
Gebiete del' Ohrenheilkunde tiitiger und erfolgreicher gewesen, als auf dem 
del' inneren Medizin, und die hausarztliehe Praxis brauchte ieh nieht 
ranger :m meiner Ausbildung, denn sie hatte mieh langst gelehrt, was sie 
mieh lehren konnte: den krallken Mensehel1, l1icht nul' ein kral1kes Organ 
zu behandeln. Darum zog es mich mehr und mehr zul' ausschliesslich 
spezialistisehen und, wenn ll1oglich, akademischen rratigkeit. 

Zunaehst plante ieh im Fruhjahr 1894 eine Habilitation fUr Ohren
heilkunde in Heidelberg, wo del' alte Fachvertreter Moo s seinen Aufgaben 
nicht mehr genugte. Mein Lehrer K us sma u 1, del' im Ruhestande in 
Heidelberg lebte, abel' dort noch eine umfangreiche konsultative Tatigkeit 
ausubte, riet mil' sellr zu diesem Schritte, wollte mich abel' llebenbei als 
seinen Adlatus in der inneren Medizin beschaftigen, ungefahr so, wie er 
es spater mit F 1 e in e l' gemacht hat. So hiitte ich mich dem gewahlten 
Fache wiederum nieht ganz widmen konnen und gab· deshalb diesen Plan auf. 

Fast gleichzeitig trat ein Ereignis eiu, das mich beinahe der Ohren
hellkunde entfremdet hatte. Die Stelle des Chefarztes del' il1neren Ab
teilung am Frankfurter stadtisehen Krankenhause war frei gewol'del1. Als 
Schuler und ehemaliger Assistent von K us sma u I glaubte ieh, ein An
recht auf diesen schonen und einflussl'eichen Posten zu haben, zumal ich 
durch die hausal'ztliche Praxis in engel' Fuhlung mit del' inneren Medizin 
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geblieben war, jahrelang eifrig fUr das Zentralblatt fur klinische Medizin 
referiert hatte und aueh wissensehaftliche Arbeiten uber innere Krank
heiten aus meiner Assistentenzeit und aus del' Frankfurter Praxis auf
weisen konnte. Auch mein Hirnbueh behandelte ebensowohl Probleme 
der inneren Medizin wie del' Chirurgie und Ohrenheilkunde. Nicht wenige 
meiner Kollegen rieten mil' deshalb, mieh urn die genannte Stelle zu be
werben, und empfahlen meinc Kandidatur den beiden Burgermeistern und 
den Stadtraten. Indessen maehte sidl aueh eine starke Gegenstromung 
geltend, deren Fuhrer wortlieh verkundete, Frankfurt sei es sieh selbeI' 
sehuldig, die Stelle nur einem Universitatsprofessor zu ubertragen! So 
konnte ieh des Sieges nieht sichel' sein und un terliess die formliehe Be
werbung. Ein Universitatsprofestlor, von N oorden, wurde gewahlt, und 
die lronie des Schicksals fUgte etl, dass iell zwei Monate spateI' selbeI' 
Universitatsprofessor war. 

Kurz naehdem die Stelle am stadtisehen Krankenhause besetzt worden 
war, braehte meine Zeitung vom 12. September 1894 die Naehrieht von 
dem Todc aes ausserordentliehen Professortl del' Otologic und Laryngologie 
L em eke in Rotltoek, eine andere Zeitung vom gleiehen 'rage abel' die 
'rodesnaehrieht des Rostoeker Professortl del' 'l'heologie Dieekhoff, und 
es erhob sieh die Frage, ob wirklieh in Rostoek gleiehzeitig zwei Professoren 
gestorben waren; es konnte sieh ja aueh urn nur einen Todesfall und urn 
eine N amensverweehslung ill del' eillen Zeitung handeln. L erne k e hatte 
ieh auf den Versammlungen del' Deutsehen Ot?logisehen Gesellsehaft kennen 
und sehatzen gelernt. Dastl del' im besten Alter stehende Kollege gestorben 
sein sollte, ging mil' nahe, zugleieh abel' daehte ieh, dass, wenn ,die N aeh
rieht stimmte, eine akademisehe Stellung frei geworden sei, die wohl meinen 
W unsehen entspraehe. Es fie1 mil' ein, dass del' Vater eines meiner Freunde 
aus del' Strassburger Astlistentenzeit, 'l' hie I' f e Ide r, als innerer Kliniker 
in Rostoek wirkte. leh fragte detlhalb Lei dem Freunde, del' damals 
Assistent am hygienisehen Museum in Berlin war, an, ob L erne k e oder 
Dieekhoff gestorben sei, odeI' gar beide. Umgehend kam seine Antwort, 
leider seien beide Todesnaehriehten richtig; gerade als er meinen Brief 
erhalten habe, sei sein Vater bei ihm gewesen und habe ihn beauftragt, 
mieh zu fragen, wen ieb als N aehfolger L erne k e s empfehlen konnte; er 
selbst habe mieh seinem Vater nieht empfohlen, da ieh meine schOne 
SteHung in Frankfurt gewiss nieht aufgeben wollte. 

Ware kein Zweifel an L erne k e s Tode gewesen, so hatte ieh gar 
nieht an Thierfelder gesehrieben. Dass man sieh selbst ohne weiteres 
um eine Professur bewerben durfte, war ein Gedanke, del' in meiner da
maligen Vorstellung von akademisehen Sitten keinen Raum hatte; da ieh 
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nun abel' aufgefordert war, andere vorzuschlagen, hielt ich jede Scheu 
fUr unnotig und schrieb, ich konnte niemand vorschlagen, weil ich glaubte, 
selbst ein Anrecht auf diese Stelle zu haben. 

Nun folgten Tage freudig banger Erwartung. Schon sah ich das 
erstrebte Ziel nahe VOl' Augen, da drohte eine plotzliche Erkrankung, meiner 
beruflichen Tatigkeit ein jahes Ende zu bereiten. Damals war ungewohnlich 
fruh un tel' Sturm en und Regengussen kaltes Herbstwetter eingetreten. Mein 
geschlossener Wagen, den ich gern benutzt hatte, war beim Lackierer, und 
ich musste bei dem fatalen Wetter in dem schon erwahnten klein en offen en 
Wagen auf die Praxis fahren. Das aufgestellte Halbverdeck und das 
Spritzleder schutz ten mich zwar VOl' dem Regen, aber del' nasskalte Wind 
blies unter das Verdeck schrag hinein und um mich herum. Dabei empfand 
ich eine unangenehme Kalte im Nacken, die sich wedel' durch Aufstellen 
des Rockkragens noch durch Reiben del' Haut dauernd beseitigen liess. 
Als ich am nachsten Morgen erwachte, entdeckte ich mit Schrecken, dass 
ich auf dem link en Auge nichts mehr sehen konnte; was ich fixierte, wurde 
von einem grossen blaugrauen Flecke verdeckt, als ob ich in' die Sonne 
gesehen hatte. Wie einer unserer Augenarzte konstatierte, handelte es sich 
um eine retrobulbare Neuritis des Sehnerven, fur die keine andere Ursache 
gefunden werden konnte, als die Kalteeinwirkung am Tage vorher. Del' 
Kollege riet mil', ich sollte mieh im Dunkeln aufhalten; auch sei del' reich
Hehe Genuss eines gut en Weines forderlich, um die offen bar stockende 
Blutzirkulation in Gang zu bringen. So absonderlich mil' diese Kur er
schien, wollte ieh mich ihr doch unterziehen, da ich auf die reiche Erfahrung 
des Kollegen mein Vertrauen gesetzt hatte, und fand auch bald, wie sich 
dies auf recht angenehme Weise mach en liess. In Lorch am Rheine war 
eine'l'ochter meines Onkels Max Schmidt (s. S. 10) an einen Weinbergs
besitzer A It e n k i}' C h verheiratet, dem das im gallzen Rheingau beriihmte 
Gasthaus "zum Schwanen" gehorte. Dort konnte ieh die verordnete Medizill 
reichlich geniessen, denn del' treffliche 1893 er reifte in den Fassern, und 
in den Weinkellern war es ja auch dunkel. Schon am nachsten Tage 
fuhr ieh mit einer grossen blauen Brille auf del' Nase und dem Koffer auf 
dem Bocke zum Bahnhofe. Da begegllete mil' del' Polizeiprasident v 0 11 

M iHflin g, dessen Hausarzt ich war, veranlasste den Kutscher zum Haltell 
und sagte mil': "Mit del' blauen Brille kOl1nen Sie nicht abreisel1; auf dem 
Bahnhofe werden Sie sofort von meinen Geheimpolizisten als durchgehender 
Bankkassier verhaftet." Ich fuhr also ohne Brille abo 

In Lorch ;wurde nun die verordnete Kur recht gewissenhaft durch
gefuhrt, und, als schun nach acht Tagen eine merkliche Besserung eingetreten 
war, sang ich in heiterer Gesellschaft im Keller: 
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"Und er sass und vergass 
Auf seinelll Schloss am Rhein 
Seinen Sehmerz, denn sein Herz 
Labte Rudesheimer Wein!" 
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Dort erhielt ich endlich eine N aehricht von Rostock. Del' Anatom 
von Brunn, damals Dekan der Fakultat, schilderte mir in einem langen 
Briefe ehrlich die Vorzugc und die Mangel del' Stellung und legte mil' 
nahe, mich an Ort und Stelle 'uber Personen und Verhaltnisse zu orientieren 
und so auch del' Fakultat Gelegenheit zu geben, mich kennen zu lernen. 
Da mein Augenleiden sich inzwischen wei tel' gebessert hatte, fuhr ich naeh 
Rostock, fand die dortigen Verhaltnisse ertraglich und verspraeh, den Ruf 
anzunehmen, wenn er an mich ergehen sollte. 

Nun kam wieder eine bange Zeit des Wartells, denn die Muhle des 
mecklenburgisehen Ministeriums pfiegt langsam zu mahlen. Endlich, am 
30. Oktober, erhielt ieh die Berufung. SpateI' sagte mil' einmal von Brunn, 
unter allen Berufungen,_ bei denen er mitgewirkt hatte, sei ihm meine die 
erfreulichste gewesen, weil bei ihr auf beiden Seiten ohne jeden Hinterhalt 
mit absoluter Ehrlichkeit verhandelt worden ware. Dass dies im akadernisehen 
Leben nicht immer del' Fall ist, sollte ieh in del' naehsten Zeit wiederholt 
erfahren. Zehn Jahre spater, als ieh selbst Dekan war, habe ich die Akten 
uber meine Berufung eingesehen und gefunden, dass die Fakultat mich 
allein vorgeschlagen hatte, obwohl sic nach den Universitatssatzungen seehs 
Kandidaten hatte nennen mti;,;sen. 

Del' Abschied von meinem Vater und meinen t+esehwistern wurde mil' 
nicht leicht. Seit 1730 hatte kein Mitglied unserer Familie del' Vater stadt 
dauernd den Rticken gekehrt, und so war mein Weggang aueh ein Verstoss 
gegen die Familientradition. Aueh die Trennung von meinen K ranken wurde 
mil' schwer;' ich merkte dabei zu meinern grossen Erstaunen, dass gar 
manche, denen ich immer schollend und rucksichtsvoll begegnet war, mich 
ohne Trauer ziehen liessen, wahrend andere, deren Launen und Schwachen 
ich oft mit harten Wort en gegeisselt, und die ieh manchesmal kraftig 
aufgeruttelt hatte, mil' eine rtihrende Anhanglichkeit bewiesen. Schwache 
Menschen brauchen eben einen starken Ant, denn: 

"Blute edelsten Gemtites 
1st die Rueksieht, doeh zu Zeiten 
Sind erfrisehend wie Gewitter 
Gold' ne Rucksiehtslosigkeiten." 

Del' Arzteverein gab mil' ein Abschiedsfest, bei dem ein von dem 
hUlllodstischen N eurologen La que r gediehtetes Lied gesungen wurde, aus 
dem ieh auf S. 80 einen Vel's angefiihrt habe. 
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Leben und Lehren an der Universitat. 
Docendo discimus. 

Einleben in Rostock. 
Dem Wunsche del' Fakultat entspl'echend, tl'at ieh mem Lehl'amt ill 

Rostoek schon 14 Tage naeh el'haltenel' Berufung, Mitte November 1894, an. 
1m Dezember kamen Frau und Kinder nacho Auf das Liebenswurdigste 
von den Familien des Dekans von Brunn und des Klinikers Thierfelder 
empfangen, bezogen wir eine geraumige W ohnung auf dem neuen Markt, 
dem Rathause gegeniiber. Das wechselnde Leben und 'l'reiben auf dem 
prachtigen Marktplatz fesselte uns alle und fuhrte die Kinder alsbald in 
das akademisehe Leben ein, da beim 70. Geburtstage Thierfelders eill 
Fackelzug del' Studentenschaft VOl' unseren Fenstern elldete und die Fackeln 
unter ,den Klangen des Gaudeamus auf dem Markte zusammengeworfen 
wurden. 1m folgenden Herbste zogen wir in die Steintorvorstadt, wo ieh 
in der Fl'iedrich-Franz-Strasse eill sehones Haus gekauft hatte, das in einem 
grossen altell Garten steht, del' I:)ieh bil:) zu den Wall anlagen erstreekt. 

Der Rostoeker medizinisehe Lehrkorper war bei meinem Eintritt lloch 
recht klein; er zahlte nur 8 Ordinarien, 5 Extraordinarien und 1 Privat
dozenten, hob sich aber bald und zahlte 1913 bereits 11 Ordinarien, 
1 Honorarius, 4 Extraordinarien und 19 Privatdozenten, war also in 
1 ~ Jahren von 14 auf 35 Lehrer. gestiegen. 1m gleichen ~eitraum hob 
sich die Zahl der studierenden Mediziner von 110 auf 405, womit RostJck 
im Sommer 1913 die medizinisehen Fakultaten von Halle, Erlangen, Giessen 
und Greifswald weit iiberfliigelt hatte und hinter Gottingen nur urn 7 Studenten 
zuriickstand. Der Fakultat in einer Periode so raschen Aufstiegl:) angehort 
zu haben, ist mir eine grosse Freude. Den anderen Fakultaten ging el:) 
nicht 1:)0 gut, und darum ist Rostock naeh seiner Gesamtfrequenz immer 
lloeh die kleinste Universitat in Deutschland. 

Wenn auch Rostoek die kleinste deutsche Universitat beherbergte, 
war es keineswegs eine kleine Universitatsstadt, denn es zahlte damals mehr 
Einwohner als Bonn, Heidelberg, Gottingen, Greifswald, Erlangen, Marburg, 
.lena und Tubingen. Die Stadt ist raseh gewachsen und hat jetzt 79000 
Einwohner. In Kirchen und offentlichen Gebauden bewahrt sie noeh 
manehen Rest del' grossartigen niederdeutschen Backsteinbauten, und das 
mittelalterliche Kaufmallnshaus ist noeh in prachtigen und gut erhaltenen 
Exemplaren vorhanden. Der fUr Seeschiffe zugangliche Hafen und die 
leicht erreichbaren Seebadeorte Warnemiinde, Heiligendamm u. a. lassen 
das Leben am Strande und das Baden in del' Bran,dung in vollen ~iigen 
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geniessen. Auch fUr Theater, Konzerte und Kunstausstellungen war so 
gut g~sorgt, dass wir die Grossstadt wenig vermissten. 

In unserem ersteu Rostocker Winter, der ungewohnlich streng war, 
konnten wir auf der gefrorenen Ostsee weit hinauswandern und dem auf
regeuden Schauspiele zusehen, wie zwei grosse Dampfer in dreitagiger 
muhevoller Arbeit aus schweren Eispressungen befreit und in den sichercll 
Hafen geleitet wurden. Wenn bei N ordweststtirmen die Wogen machtig 
gegen die Warnemunder Mole brandeten, haben wir manchen salzigen 
Guss abbekommen, und nach Sturmfiuten sahen wir jammerliche Wraks von 
Seglern am Strande allmahlich in den Wogen und im Sande verschwinden. 
Einmal hatte die Sturmfiut einen kleinen eisernen Schleppdampfer so weit 
auf dell Strand gesetzt, dass wir trockenen Fusses ganz um ibn herum
gehcll konnten. Zur Zeit del' Sommersonnenwende genossen wir im Garten 
bei Naehtigallenschlag odeI' Eulenruf die heUen nordischen Nachte, wenn 
noch um Mitternacht ein Lichtschein am Horizonte lag, und im Herbste 
beseherte uns der Garten unter anderem kostliche Gravensteiner Apfel 
von dem unvergleichlichen Dufte, wie ihn diese Frucht nur in ihrer Heimat, 
an den Gestaden del' Ostsee, gewinnt. Die wechselvolle hugelige Landschaft 
Mecklenburgs mit Wiesen, Feldern, urwuchsigen Waldern und zahllosen 
grossen und kleinen Seen zog uns machtig an, und weitere A usfluge wabrend 
del' Ferien zeigten uns die roten Klippen von Helgoland; die wunderbaren 
buchengekronten Kreidefelsen von Rugen und Mon, die von del' Brandung 
zerrissenen Granitfelsen von Bornholm, die liebliche seelandische Kuste 
und die schone Stadt Kopenhagen, wo wir bald in freundschaftliche Be
ziehungen zu meinem Faehgenossen Hoi g e r My gi n d und seiner Familie 
kamen. So sehr fesselten uns die Kustenlandsehaften, dass wir erst naeh 
Jahren unsere Sommerreisen wieder im, Gebirge machten, in den Harz, nach 
Oberbayern, in die Schweiz und in den heimischen Taunus. 

Die Farbenpracht des Nordens erschliesst sich dem sud- und mittel
deutschen Auge erst allmahlich; weI' nicht lange da oben gelebt hat, kann 
die Landschaftsbilder del' Worpsweder Schule odeI' des trefflichen Mecklen
burgers Ret ti c h nicht verstehen und geniessen. Farbenpracht del' umgebenden 
Landschaft erweckt abel' auch Freude an del' Farbe uberhaupt; darum liebt 
es del' Rostocker, bei jeder moglichen Gelegenheit Flaggen zu hissen. Es 
sieht herrlich am;, wenn die Mecklenburger Flagge: blau-gelb-rot, odeI' die 
Seefiagge: blau-weiss-l'ot, odeI' del' Rostockel' Greif: schwarz auf gelbem 
Grunde, lustig im friscben Winde fiattern, ganz andel'S als wenn im Binnen
lande bei ewigel' Wind stille die Fahnen als schlaffe Lappen an den Stangen 
herunterhiingen. 
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Als grossen Vorzug der klein en Universitat begrussten wir den Umgaug 
mit den Professorenfamilien aller vier Fakultaten. W ohl nirgends verke.hrten 
die AngehOrigen einer Universitat soviel gesellschaftlich miteinander wie 
noch in den 90 er Jahren in Rostock. Die Universitat glich geradezu einer 
grossen Familie. Naturlich gab es in dem gross en Kreise auch kleinere, 
die Nachbarsehaft oder Neigung engel' aneinander geschlosseu hatte, aber 
del' gesellsehaftliche Verkehr aller mit allen wurde dadurch nicht aufgehoben. 
Diese gesellige Vel'mischung del' Fakulaten brachte vielseitige geistige 
Anregungen, die durch den Weehsel im Lehl'korpel' immer wieder erweitel't 
und vertieft wurden. Da diesel' Wechsel gross war, denn kleinen Univer
sitiiten werden gute Krafte nur gar zu oft entflihrt, bin ich im Laufe del' 
Jahre mit einer stattliehen Reihe tuehtiger Gelehrter aus allen Fakultateu 
bekannt und mit vielen befreundet worden. 

Unter allen diesen Mannern will ich hie I' nur eines einzigen gedenken, 
der, als ieh nach Rostock kam, schon seit Dezennien eine beiepiellos ein
flussreiche Stellung in del' Universitat einnahm. Es war der bereits 
70jahrige inn ere Kliniker Theodor rrhierfelder. Aus der Schule Wun
de rli c h s hervorgegangen, hatte er sich neben del' Lehrtatigkeit vorzugs
weise del' Praxis gewidmet. Ausserhalb Mecklenburgs nul' wenigen Arzten 
der alteren Generation bekannt, war er im Obotritenlande del' popularste 
Mann. Es erregte Aufsehen und allgemeine Missbilligung iill Lande, weun 
irgend eine bekannte Mecklenburger Personlichkeit 'starb, ohne dass del' 
alte T hie rf e Ide l' an ihr Krankenbett geholt worden war, und es ist 
keine Fabel, dass Eisenbahnzuge auf ihn warteten, wenn er darum bitten 
liess. In der Universitat ging sein Einfiuss sehr weit; er, del' Mediziner, 
hat einmal eine Reise unternommen, urn fur einen erledigten juristischen 
Lehrstuhl den geeigneten Mann zu suchen. Bei del' Besetzung medizinischel' 
Lehrstlihle liess er sich nicht durch akademieche Vorurteile beeinflussen. 
So hat er Gustav Simon und Franz Konig, obwohl sie nul' einfache 
praktische Arzte und niemals habilitiel't gewesen waren, in das Rostockel' 
chirurgische Ol'dinariat befordert und ihnen damit den Weg zur Welt
beruhmtheit gebahnt. 

Seinen ubermachtigenEinfiuss verdankte Thiel'feldel' hervorragen
den Eigenschaften. Das Vertrauen der Kranken erwarben ihm seine 
Herzensgute und seine stetige Hilfsbereitschaft. In der Fakultat griindete 
sich sein Ansehen auf eine umfassende Geschii.fts- und Personenkenntnis. 
Mit Recht hat man von ihm gesagt, er verstehe zu fordern ohne zu 
tl'eiben und zuruckzuhalten ohne zu hemmen. - Leider hat er in den 
letzten Lebensjahren bei abnehmenden Geisteskraften MisserfoIge erlitten, 
die ihm el'spart worden waren, wenn eine gesetzliche Altersgl'enze seiner 
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Wirksamkeit in del' UlliversiUtt eill l'eehtzeitiges und wohltatiges Ende 
gemaeht hiitte. 

Bei allen den gesehildertell Vorteilen del' U lliversitat vermisste ieb 
doeh sehmerzlich die Mogliehkeit einer kla1'enden Aussp1'aehe mit Faeh
genossen, wie sie mil' in Frankfurt l'eiehlieh gebotell war. An del' Un i
versitat sollte ieh nun die erste Autoritat auf meinem Gebiete darstellell 
und stand allein. Doeh verdanke ieh aueh manehe Anregung, die meinelll 
Faeh zugute kam, anderen Klinikem; :>0 hat mieh ~I art ius in die Vel'
el'bungslehre eingeflihrt und mieh dadureh befa.higt, die sogenannte Uto
sklerose als Folge ~ines abnol'men' verel'bbal'en Entwieklungsyol'ganges 
innel'halb del' LabYl'inthkapsel auzusehen, wahrend man sie vol'her flir 
eine exogell erworbene Krankheit gelnlten hatte 1). 

Von Forderungen dureh Kollegell anderer Fakultatell will ieh nUl' 
eine erwahllen. Als ieh zufallig auf die Schriften des Amerikaners Thorea 11. 

aufmerksam geworden war, fand ich zu meiner F1'eude in del' philosophisehen 
Fakultat Kenner und Bewundere1' dieses Natursehilderers und Philosophen, 
dessen Lehrell an die des Epiktet erinnem. Seine Schriften wurden unter 
uns viel besproehen und blieben nicht ohne Eintiu:>s auf meine Lebensan
sehauung. 

Lebramt und Lebrbucb. 
L e me k e hatte del' Otologie und Laryngologie in Rostock durch 

rastlose A1'beit Ansehen verschafft, obwohl er bei Regierung und Fakultat 
allzu wenig Unterstlltzung gefunden hatte. Sein Extraordinariat war un
besoldet gewesen, und er hatte nur j~ihrlieh 500 Mark staatliehen Zuschusses 
ftir Ausstattung und Betl'ieb del' Poliklinik und 1500 Mark fiir Aufnahme 
und Verpflegung unbemittelter Kranken in seine Privatklinik gehabt. 
Als er gestorben war, sah man Oill, dass man ihn und sein Fach zu wenig 
unterstlltzt hatte, und bot seinern N achfolger rnehr an. Zwar erhielt iclt 
an staatliehen Zuschtissen zunachst nieht rnehr als e1', abel' es wurde so
gleieh ein besoldetes Extraordinariat erriehtet und die Bereitwilligkeit aus
gesproehell, bald noch mehl' zu leisten. Zur Abhaltung del' Poliklinik 
und del' Kurse wurden mil' Raume del' medizinischen Klinik an bestimmten 
Stun den zur Verfligung gestellt, und ieh durfte, was L e m eke versagt 
war, in del' chirul'gischen Klinik operiel'en und die Operierten in del' 
medizinischen Klinik unterbringen und behandeln; ja sogar flir meine 
Privatpatiellten stellte mil' del' inn ere Kliniker T hie rf e 1 del' Zimmer auf 

I) O. Korner, Das We sen der Otosklerose im Lichte der Vererbungslehre. Zeit
schrift fUr Ohrenheilkunde, Band 50. 
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seiner Privatabteilung im Krankenhause zur Verfugung. Ihm und dem 
Chirurgen Garre wurde ich hierdurch bald so unbequem, dass sie meine 
Bemuhungen, eine eigene Klinik zu erhalten, auch in ihre111 eigensten 
Interesse unterstutzten. Wohl waren diese Verhaltnisse, unter denen ich 
lehren und Kranke behandeln musste, jammerlich und blieben es auch 
zunachst trotz einiger Verbesserungen, abel' sie nahmen mil' den Mut 
nicht.; wurde doch auch in del' Wuste gepredigt! 

Zum Lehren war ich durch meine Vortrage im Frankfurter Arzte
verein geschult worden. Del' dortige Zuhol'erkreis von gereiften Kollegen 
und stark zur Kritik neigenden Konkurrenten hatte mich an eine grund
liche Vorbereitung jedes Vortrags. gewohnt. In del' Klinik war und bin 
ich freilich oft gezwungen, zu improvisieren, wenn zur Besprcchullg ge
eignete . Kranke erst kurz VOl' del' klinischen Stunde eintreffen; abel' das 
g'elingt leicht, denn die mit den Schulern vorgenommene Untersuchung 
und Uberlegung macht eine vorher ausgearbeitete Disposition uberflussig, 
und del' beste klinische Vortrag ist, wie S t rom eye I' sagt, die schlichte 
Aussprache dessen, was in del' Seele cines menschenfreundlichen Arztes 
vorgeht, wenn er einen Kranken zu beurteilen hat. So wurde mil' 'zwar 
die formale Seite des Lehrens nicht schwer, abel' beim Unterrichten 
merkte ich bald, dass mein Wissen und Konnen grosse Lucken aufwies, 
die nun in harter Arbeit ausgefiillt werden mussten. Dazu blieb mil' 
leider nul' wenig Zeit, da ich mich nicht fur berechtigt hielt,' die Poli
klinik den Assistenten allein zu uberlassell, und operierenden Assistenten 
fast immer selbst assistierte, so dass mein Arbeitstag reichlich ausgeEiillt 
wurde. Viel le~te ich durch den Besuch befreundeter Fachkollegen im 
In- und Ausland, und manche Erweiterung meiner Kenntnisse und Fahig
keiten wurde mil' durch Assistentell e;leichtert, die vorher schon an anderen 
Fachkliniken mit origineller Arbeitsrichtung tatig gewesen waren, wie die 
Schuler Killians Henrici und Kollreutter, del' SchUler Jansens 
Lautenschlager und del' Schuler Briegel'S Muck, wahrend Grun
be r g, wohlgeschult in der pathologischen Histologie, meine klinische 
Arbeit durch die pathologisch-anatomische erganzte. Pre y sin g, der vor 
her noch bei niemand sonst Assistent gewesen war, hatte mich schon im 
Anfang meiner Lehrtatigkeit durch seine vielseitige Begabung angeregt. 

Solange die Teilnahme am Unterrichte in Otologie und Laryngologie 
fur die Studenten noch nicht obligatorisch war, be such ten nul' die ein
sichtigeren meine Kurse; darum konnte ich in kleinen Kreisen jeden ein
zein en personlich anleitell und hatte die Freude, bald schone Erfolge zu 
sehen. In Fachern, die Beherrschung einer schwierigen Technik erfordern, 
kann eben nur der Unterricht in kleinen Gruppen Nutzen bringen, und 
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an grossen Kliniken lernen nur die Assistenten etwas. Ais spateI' die 
Ohren- und KehlkopfkIinik von allen Mediziuern besucht werden musste, 
teilte ich die zahlreieheren Zuhorer und lehrte in zwei Parallelkursen, ob
wohl ein Fakultatsgenosse Einspruch gegen mein Vorgehen erhob, weil 
es andere akademische Lehrer, die sich nicht die gleiche Muhe auferlegten, 
als weniger eifrig erscheinell liesse. 

Es kann nicht die Aufgabe des klinischen Unterrichtes sein, jedem 
Schuler umfangreiche spezialistische Kenntnisse beizubringen. Dazu wurde 
die zur Verfiigung stehende Zeit auch nicht im entferntesten reichen. Zu 
Spezialisten bilden wir nul' unsere Assistenten aus; del' zukunftige AlIge
meinpraktiker abel' braucht nul' dazu erzogen zu werden, die Ohren-, 
Nasen- und Kehlkopfkrankheiten rechtzeitig zu erkennen und zu wissen, 
wie weit er sie selbst behandeln kann, und wann es im Interesse des 
Kranken liegt, die Hilfe eines Spezialisten heranzuziehen. Die meisten 
Lehrbucher del' Oto-, Rhino· und Lal'yngologie berucksichtigen diese Be
durfnisse del' Allgemeinpraktikel' nicht, sondern verb rei ten sich zu sehl' 
uber Dinge, die nur del' Spezialist zu beherrschen braueht, wahrend sie 
das, was der Allgemeinpraktiker wissen und konnen muss, nieht ausfuhr
lieh und grundlich genug lehren. Urn diesem Mangel abzuhelfen, habe 
ich naeh 1-l jahriger Lehrtatigkeit (1909) mein Lehrbueh del' Ohren-, Nasen
und Kehlkopfkrankheiten t) gesehrieben, das in 11 Jahren 9 Auflagen el'
lebt hat. Den grossten Nutzen von diesem Buche hatte ieh selbst, denn 
jede neue Auflage zwang mich, die jiingsten Fortsehritte del' Wissensehaft 
und Technik auf ihren Wert zu priifen und sie mir so anzueignen, dass 
ieh sie kurz und fasslieh dem Anfanger iibermitteln konnte. 

Praxis. 
L e ill c k e hatte neben seiner spezialistisehen Tatigkeit viel hausarzt

liehe Praxis gehabt. Ieh beschrankte mich auf meine Faeher, wodureh ieh 
Iiir diese viel mehr Zeit gewann, als er. Die Folge war eine schnelle Zu
nahme del' Kranken in Poliklinik und Klinik, sowie das Aufbltihen einer 
grossen spezialistischen Privatpraxis, die sieh bald tiber ganz Mecklenburg 
und einen 'feil del' Nachbarlander erstreckte; aueh manehe Kranke aus 
den skandinavisehen Landern und aus Russland liessen sich von mil' 
operieren. 1m Sommer braehten mil' die Kurgaste del' vielen benach
barten Seebader eine oft drtickende Arbeitsvermehrung. 

Die Mecklenburger Arzte sind mil' fast aIle mit Wohlwollen und Ver
tl'auen entgegengekommen, und ich lernte unter ihnen, namentlich unter 

') J. F. Bergmanns Verlag in Wiesbaden. 
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den in kleinen Landstadtchen tatigen, manchen vortrefflichen Mann kennen. 
Anfangs wurde ich viel zu Beratungen auf das Land gerufen, doch, so 
hubsch diese Reisen mit Balm, Wagen odeI' Schlitten durch wechselvolle 
Gegenden waren, wurden sie mil' bald zur Last, weil sie mich zu lange 
del' wichtigeren Krankenhaus- und Lehrtatigkeit entzogen und auch meist 
geringen Nutzen brachten, da grundliche Untersuchungen und Operationen 
doch nur in der Klinik moglieh sind. Das sahen die Arzte aueh bald 
ein und befolgten meinen Rat, ihre Kranken gleich Dach Rostock zu 
schicken, statt mich erst zu ihnen zu rufen. Hilufig musste ich zur Be
l'atung del' Grossherzoglichen Familie Duch Schwerin, Ludwigslust, Dobemn 
odeI' Gelbensande fahren; abel' auch die hohen Herrschaften zogen es 
bald VOl', zu mil' nach Rostock zu kommen. Konsultationsreisen uber die 
meeklenburgisehen Grenzen hinaus, wie nach Berlin, Hamburg, Lubeck, 
Frankfurt a. M., Nurnberg us\\'. kamen im Laufe del' Jahre gelegent· 
lich VOl'. 

Berufungen nach Breslau~ Heidelberg unti Leipzig. 
Innerhalb eines Jahres - .JuDi 1895 bis Juni 1896 - erhielt ieh 

drei Berufungen, die icll ablehnen musste: naeh Breslau, Heidelberg und 
Leipzig. Es scheint mil' del' Muhe wert, uber die Berufungsverhandlungen 
genauer zu berichten, denn sie kennzeichnen die Schwierigkeiten, die sich 
damals noch dem Aufschwunge del' Ohrenheilkunde an den Universitaten 
entgegenstellten, und sind fUr die Gesehiehte des Berufungswesens ein 
wertvolles Material. 

In Breslau war im Januar 1895 del' Priyutdozent und Titularprofedsol' 
Gottstein gestorben, del' an del' dortigen Universitat 23 Jahre lang ohne 
Gehalt und ohne die geringste staatliehe Unterstiitzung die Otologie und 
Laryngologie vertreten hatte. Anfang Juni erhielt ich von dem Universi
tatsdezernenten Alth off die Nachricht, dass fUr den Nachfolger Gott
s t e ins ein besoldetes Extraordinariat errichtet wurde, und dass ieh von 
del' Fakultat als Naehfolger vorgesehlagen ware; zur mundlichen Verhand
lung mage ieh nach Berlin kommen. Dort unterzog mich Al thoff zu
naehst einem scharfen Verhare, warum ich die mil' 1889 angetragene Pro
fessur in Marbnrg ausgeschlagen hatte. Dann legte er mil' die einzige 
Kritik meines Hirnbuches vor, die nicht durchweg gunstig lautete. Sie 
stammte aus del' Schule Schwartzes, und Althoff hatte sie wohl von 
Schwartze als Antwort auf eine Anfrage uber meine Qualifikation er
halten. Nach diesel', offenbar auf Einschuchterung berechneten Einleitung 
llannte Alth-Dff die Bedingungen fur Breslau: ausser dem etatsmassigen 
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Gehalte sollte ieh einen Staatszusehuss von jahrlieh 1500 Mark zur Ein
riehtung und Unterhaltung einer Klinik bekommen. Teh forderte hierfiil' 
weit mehr, erhielt abel' nur noeh die Aussieht auf eine einmalige Un ter
stiitzung von 5000 Mark zur Besehaffung des Inventars, abel' niehts fiir 
die Miete del' notigen Raume, niehts fiir Assistenten, Sehwestern, Diener 
und Wirtsehaftspersonal. So lehnte ieh denn ab, und die naeh mil' be
rufenen Professoren S i e ben man n in Basel und W a I b in Bonn tat en 
desgleiehen. Wie richtig das war, erhellt daraus, dass ein spaterer, als 
Arzt und ]'orseher gleieh tiiehtigel' Inhaber des Breslauer Lehrstuhls 10/11 
seiner Gesamteinnahme fiir die Unterhaltung del' Klinik opfern musste
ein krasses Beispiel, wie del' Staat Preuss en Universitatsprofessoren aus
zunutzen verstand. Abel' del' Hohepunkt diesel' systematisehen Ausnutzung 
wurde erreieht, als man dann Barth aus Marburg naeh Breslau herief, 
ohne ihm mehr :m bieten, und den Marburger Lehrstuhl mit Ostmarlll 
besetzte, del' sich bereit fand, die Stelle :1nzunehmeu, obwobl man das 
von seinem Vorgangel' Barth bezogene Gehalt wiedel' gestriehen hatte. 

Wenige W oehen naeh meiner Ablehnung des Breslauer Rufs stal'b 
del' alte Professor Moo s in Heidelberg. Wie wenig angesehen dort die 
Ohrenheilkunde war, zeigte sieh alsbald darin, dass wedel' die Fakultat 
noeh die Regierung sieh beeilte, die Liieke im Lehrkorper auszufiillen; 
das Sommersemest~r und die grossen Herbstferien gingen voriiber, und 
das Wintersemester begann, ohne dass etwas von einer geplanten Neu
berufung verlautete. Inzwisehen war del' Etat fiir die zwei naehsten Jahre 
festgestellt und dem Landtage vorgelegt worden, ohne dass man ein Gehalt 
fiir den Professor del' Ohrenheilkunde und eine Summe fUr die Einriehtung 
einer Ohrenklinik darin aufgenommen hatte. Erst im Dezember trat man 
del' Saehe naher, die Fakultat sehlug mieh an erster Stelle VOl', und am 
heiligen Abend erhielt ieh die Anfrage aus dem badisehen Ministerium, 
ob ieh bereit sei, die Professur zu iibernehmen. Ein Briefweehsel mit 
dem Ministerium iiberzeugte mieh alsbald, dass man mil' wedel' ein Gehalt 
noeh eine Klinik bewilligen wollte. So meldete ieh denn dem Universitats
referenten, dass ieh auf dies en Lehrstuhl verziehtete, weil die Annahme 
desselben ohne Gehalt und ohne Klinik das Ansehen des Faehs und seines 
Vertreters herabsetzen miisste. 

Darauf wurde die Stelle mit dem Assistenten an del' Ohrenklinik 
del' Berliner Charite, Stabsarzt Passow, besetzt, del' in otologisehen Faeh
kreisen noeh so gut wie unbekannt war. Er muss an Allerhoehster Stelle 
sehr gut empfohlen gewesen sein, denn ihm wurde vom Ministerium alles, 
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was man mir verweigert hatte, eine provisorisehe Klinik und Gehalt, so
fort, wenn aueh vorerst nur aus ausperetatsmassigen Mitteln, bewilligt. 
Bald darauf (Pfingsten 1896), lernten wir ihn auf der Versammlung unserer 
Deutsehen Otologipehen GElsellsehaft in Nurnberg kennen. Fast ein Viertel
jahrhundert spater sehrieb er mir einmal, dass er sieb noeh voll Dank
barkeit jenes Abends in Nurnberg erinnere, an dem er nur von mir allein 
freundlieh begriisst worden sei. Innerhalb weniger Jahre gelang es ibm, 
sieh aIle Faehgenossen zu Freunden zu maehen und die Ohrenheilkunde 
in Heidelberg, wie spateI' aueh in Berlin, wissensehaftlieh und praktiseh 
zu grossem Ansehen zu bringen. 

War mir aueh die N aehfolge von Moo s auf dem Heidelberger Lehr
stuhl entgangen, so fiel mil' doeh eine Erbsehaft von ibm zu: die Redak
tion der Zeitsehrift fitr Ohrenheilkunde, die ieh noeh heute fiihre. 

Seehs Monate naCll Absehluss der Heidelberger Verhandlungen erhielt 
ieh einen Ruf naeh Leipzig, wo der unbesoldete ausserordentliehe Professor 
der Otologie und Laryngologie, Mol den h a u e r, schon seit langer Zeit 
durch hoffnungslose Erkrankung aus dem l.1ehramt ausgesehaltet war. Das 
Angebot schien gut: eine genugend ausgestattete provisorisehe Klinik und 
an Gehalt mehr als das Doppelte von dem, was ieh damals in Rostoek 
bezog, wozu aueh noch die Vorziige der grossen Stadt und Universitat 
kamen. Aber wieder musste ieh eine Enttauschung erleben. 

Wahrend des langen Interregnums hatten sich namlieh geradezu 
ehaotisehe Zustande in dem I .. eipziger oto-laryngologischen Lehrbetriebe 
entwiekelt. In Vertretung von Mol den 11 au e I' hatte del' Privatdozent 
Hey man n im Auftrage der Fakultat Otologie und Laryngologie gelehrt 
und dabei das Krankenmaterial ausgenutzt, das ihm aus seinen eigenen 
Vertragen mit einigen Krankenkassen zufloss. Statt nun Heymann s 
Tatigkeit zu unterstutzen, hatte die Fnkultat es zugelassen, dass del' 
ordentliehe Professor Albin Hoffmann in seiner medizinisehen Poliklinik 
eine besondere, wohl dotierte Abteilung fur Otologie und Laryngologie 
einriehtete und mit der Leitung derselben einen seiner Assistenten, 
Friedrich, beauftragte, del' sogleich mit del' Venia legendi fur diese 
Faeher ausgestattet wurde. Del' neu zu berufende Fachprofessor hatte 
also kein Unterriehtsmaterial, und die Aussieht, dass es mir in der Stellung 
ausserhalb der engeren Fakultat gelingen konnte, die Bahn fiir die Ent
faltung einer segensreichen Lehrtatigkeit frei zu machen, war sehr gering. 
Es hestand ganz genau dasselbe Verhaltnis aueh fitr die Dermatologie; 
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der kurz vor mir berufene Fachmann Professor Riehl hatte gegen eine 
Konkurrenzabteilung fur Dermatologie in der medizinischen Poliklinik zu 
kampfen und litt darunter in jeder Hinsicht schwer, besonders weil ihm 
die medizinische Poliklinik das zum Unterricht notige Krankenmaterial 
trotz seines lebhaften Protestes dauernd vorenthielt. 

Die Fakultat hatte die wahrend eines Interregnums zulassig gewesenen 
Nebenabteilungen der medizinischen Poliklinik mit der Berufung der Fach
professoren beseitigen mussen, aber sie seheute sieh offenbar, einem ihrer 
Mitglieder ein einmal eingeraumtes Recht wieder zu nehmen. Der Friede 
innerhalb der Fakultat gilt ja bei manchen Ordinarien mehr als das 
sachliche und personliche Interesse eines Extraordinarius. Auch hielten 
es damals noch viele Ordinarien fur notig, die sogenannten Nebenfacher 
zuruckzuhalten und deren Vertreter unter ihre Aufsicht zu stellen, obwohl 
sie von der Sache seIber nichts verstanden. Unter anderen hat damals 
besonders der Munchener innere Kliniker von Ziemssen solchen imperia
listischen Bestrebungen der sogenannten Hauptfacher das·W ort geredet. 

Mochte die Fakultat daruber denken wie sie wollte, so hiitte doch 
der Dekan bei den Verhandlungen mit mir ehrlich verfahren mussen. 
Aber das geschah nicht. Er vereinbarte mit mir brieflieh unter dem Siegel 
der Versehwiegenheit eine Zusammenkunft in Berlin und verlangte dort, 
ieh sollte mieh uber Annahme oder Niehtannahme eines eventuell an mieh 
ergehenden Rufes bindend entseheiden, ohne mieh vorher in Leipzig 
selbstandig uber die Verhaltnisse zu orientieren; die Absieht der Fakultat, 
mieh vorzusehlagen, durfte bis zu meiner Entseheidung nicht bekannt 
werden, und er selbst wollte mir aHe Verhaltnisse, die fUr mieh wiehtig 
sein konnten, mitteilen. Ausdrueklieh bezeiehnete er den Privatdozenten 
Heymann als meinen eillzigen Konkurrenten an der Universitat und 
versehwieg mir die Existenz des wohlorganisierten Konkurrenzinstitutes! 
Erst naehdem ieh in einer mundlichen Verhandlung mit dem Universitats
referenten im Dresdener Ministerium, Geheimrat Wan t i g, den Ruf an
genommen hatte, erfuhr ieh zufallig davon. So erregt ieh auch uber den 
Dekan war, glaubte ich doeh, an meine Zusage gebunden zu sein, welln 
es mir ge!1Lnge, H 0 f f man n zum Aufgeben seiner Konkurrenzpoliklinik 
zu bewegen. Ieh tat das auf den Rat des Chirurgen T r end e 1 e n bur g , 
und es wurde mir von Hoffmann bewilligt. Als ieh aber mit Hoffmann 
zum Dekan kam, um ihm die Wegraumung des Hindernisses anzuzeigen, 
empfing er mieh mit unbereehtigten Vorwurfen und beleidigenden Bemer
kungen statt mit Entsehuldigungen, so dass ich die Unmoglichkeit einsah, 
in einer Stellung ausserhalb der Fakultat bei der feindlichen Gesinnung 
dieses sehr maehtigen Mannes eine befriedigende Wirksamkeit zu entfalten, 

K II r n e r, Erinnerungen. 8 
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und die Rucknahme meiner Zusage dem Ministerium anzeigte. Immerhin 
hatte ich dem nach mir berufenen Professor Barth das Konkurrenzinstitut 
aus dem Wege geraumt. 

Der Lohn fur mein Verbleihen in Rostock blieb nicht lange aus. 

Die erste dentsche Universitatsklinik fur Ohren-, Nasen
nnd Kehlkopfkranke. 

Das Ansehen, das mir die drei Berufungen an gross ere Universitaten 
beim Ministerium verschafft hatten, gab mir die Moglichkeit, den Bau 
einer besonderen Klinik fur meine Facher durchzusetzen, ohne dass ich 
ihn als Lohn fur mein Verbleiben in Rostock gefordert hatte. Freilich 
bestanden bei der obersten Behorde Bedenken, ob es richtig ware, dass 
die kleinste deutsche Universitat hierin den grosseren und grossten vor
bildlich voranginge, denn damals hatten die meisten deutschen Universitaten 
nur Polikliniken fur Ohren- und fur Kehlkopfkranke, und wo Kliniken 
vorhanden waren, befanden sie sich in Mietshausern oder in Nebenraumen 
anderer Kliniken. Darum legte das Ministerium der Fakultat die Frage 
vor, ob mein Wunsch erfiiIlt werden musste, worauf die Fakultat lakonisch 
antwortete, hieruber musste mein, des Fachmannes, Urteil entscheiden. 
Damit hatte ich das Spiel gewonnen. 

Die Aufgabe, hier etwas dauernd Gutes zu schaffen, war nicht leicht, 
da als Vorbild nur die Basanowasche Ohrenklinik in Moskau in Betracht 
kommen konnte. Als ich aber Plane und Beschreibung derselben studierte, 
fand ich, dass sie ganz auf die von ihrem Leiter Stanislaus von Stein 
gepflegte besondere Forschungsrichtung zugeschnitten und also fur andere 
unbrauchbar war. Darum suchte ich mir Brauchbares stuck weise zu
sammen, wo ich es fand, und besuchte mit dem Baumeister die neuesten 
deutschen chirurgischen Kliniken und sonstige neue Krankenhauser. Neben 
einer zweckmassigen Raumverteilung lag mir besonders daran, den Bau 
so zu gestalten, dass aIle Raume, ja aIle Ecken und Winkel, dem voUen 
Tageslichte zuganglich wurden, und dass spatere Erweiterungen durch Auf
und Nebenbauten ohne Betriebsstorung moglich waren. Auch wurde ohne 
nennenswerte Verteuerung dafur gesorgt, dass die Klinik aussen und innen 
kein spital- oder kasernenmassiges Aussehen bekam, sondern eher dem 
sehr .geraumigen Wohnhause eines Wohlhabenden glich 1). 

1) Baupll1ne und Beschreibung der Klinik finden sich in der Zeitschrift fur Ohren
heilkunde, Bd.36. In sp11teren Jahren wurden im Dachgeschoss noch zwei Krankenzimmer 
eingebaut, eine Isolierabteilung in einem Nebengebliude geschaffen und die Zahl der Betten 
auf 52 gebracht. 
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Fur Ventilation, Heizung und Beleuchtung wurde auf das beste ge
sorgt und bei der Anschaffung des Inventars ohne Rucksicht auf die 
Kosten nur das schonste und dauerhafteste gewahlt. Sieben von den 
Krankenzimmern, ein Sprechzimmer und ein Wartezimmer blieben fur 
meine Privatpraxis reserviert; damit hatte mir der Staat aIle Geld- und 
Verwaltungssorgen fur eine eigene Privatklinik abgenommen. Auch wurden 
der Klinik reichliche Gelder fur Instrumente, Bucher und Lehrmittel, 
sowie fUr die Aufnahme unbemittelter Kranken zur Verfugung gestellt. 

Die Eroffnung der Klinik geschah am 20. Oktober 1899 und ge
staltete sich zu einem Festtage fur die ganze Vniversitat, der mit einem 
opulenten Mahle schloss. Vom Ministerium, das sich der Sache warm an
genommen hatte, erschien bei der Feier niemand, damit, wie mir der 
V niversitatsdezernent M u hIe n b r u c h sagte, ich die erste Rolle spielen 
konnte. Das war ebenso ehrenvoll fur mich, wie bequem fur den De
zernenten, der sehr menschenscheu war und offentliches Auftreten gern 
vermied. 

Kaum war die Klinik in Betrieb, da strom ten zahlreiche Besucher 
heran: die Furstlichkeiten des Landes, Regierungs- und Stadtbaumeister, 
die Krankenhauser bauen sollten, spater auch Kollegen von anderen Vni
versitaten, denen eine Klinik bewilligt worden war, mit ihren Baumeistern, 
und von Anfang an akademische und nicht·akademische Ohren- und Kehl
kopfarzte aus dem In- und Auslande. In dem Besucherbuche der Klinik 
finde ich von 1899 bis zum Ausbruch des Weltkrieges 329 Arzte einge
zeichnet, namlich 206 aus Deutschland, 15 aus Osterreich und der Schweiz, 
30 aus den skandinavischen Landern, 9 aus Holland, 15 aus Russland; 
3 aus Frankreich. 5 aus England, 1 aus Italien, 23 aus Japan und 24 aus 
Nord- und Sud-Amerika. Manche dieser Besucher verweilten wochen- und 
monatelang in Rostock, urn sich an den Arbeiten der Klinik zu beteiligen, 
einige wiederholten ihren Besuch mehrmals, und nicht wenige brachten 
neue Anregungen mit. 

Was konnten nun diese Kollegen in meiner Klinik Besonderes lernen? 
Viele erwarteten, dass ich spezialistische Kurse fur in- und auslandische 
Arzte einrichten wurde, wie sie in Berlin und namentlich in Wien uhlich 
waren; doch hatte ich damit einen grossen Teil des Krankenmaterials den 
Assistenten und Studenten entzogen, deren Ausbildung meine Hauptaufgabe 
war. Nun aber wies die neue, mit allen modern en Einrichtungen versehene 
Klinik auf eine damals noch ungeloste Aufgabe hin, der ohne solche Nach
teile genugt werden konnte, namlich auf die zielbewusste Ein- und Durch
fuhrung der aseptischen Methode in Otologie, Rhinologie und Laryngologie. 

8* 
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Bei den kiimmerlichen Einrichtungen, mit denen sich damals die meisten 
Lehrer der Ohrenheilkunde abfinden mussten, war man vielfach gezwungen, 
aIle Operation en in der verseuchten Poliklinik oder in einem uberfUllten 
Krankenzimmer vorzunehmen, wie ich es z. B. in Berlin ·bzw. Wien gesehen 
hatte, und manche Fachgenossen glaubten noch, dass jedes Streb en nach 
Asepsis zwecklos ware, wo wir in nicht sterilisierbaren Gebieten arbeiten 
mtissten, oder wo wir es von vornherein mit eitrigen Krankheiten zu tun 
hatten. Fast tiberall waren Instrumente in Gebrauch, die das Kochen nicht 
vertrugen, wie die aus Hartgummi gefertigten Spritzen, Ohrtrichter und 
Tubenkatheter und die Kehlkopfspiegel mit Zinn-Amalgambelag, und Ver
hande, die es den Kranken unmoglich gemacht hatten, mit ihrem Ohreiter 
Kopfkissen, Haare, Finger und aIle Gebrauchsgegenstande zu beschmutzen, 
wurden fast nur nach eingreifenden Operationen, nicht aber bei jeder starken 
Ohreiterung angewendet. In der systematischen Ausschaltung solcher Miss· 
stande konnte nun der Betrieb der neuen Klinik vorbildlich werden. Meine 
Bestrebungen, die aseptischen Methoden den Bedtirfnissen der Otologie, 
Rhinologie und Laryngologie anzupassen" erregten denn auch die ganze 
Aufmerksamkeit vieler der mich besuchenden Fachgenossen und fanden 
schnell Nachahmung. Mein einfacher Ohrverband, bei dem ieh auf die 
vorher tibliche ganz tiberfltissige und den Kranken unbeq~eme Mitein
wickelung des Unterkiefers verzichtete, ist jetzt in der ganzen Welt im 
Gebrauch. 

Ablehnung eines Rufes nach Strassburg. Das erste deuische 
Ordinariat fiir Otologie, Rhinologie und Laryngologie. 

DilOl medizinische Fakultat solI das ganze Gebiet der Heilkunde re
prasentieren. Darum muss jedes anerkannte medizinische Fach in ihr 
vertreten sein. Leider ist das immer noch nicht tiberall anerkannt und 
durchgefUhrt. Bis 1901 gab es an keiner deutschen Universitat ein 
Ordinariat fUr Otologie, sondern nur Extraordinariate; doch hatte man 
einzelnen ausserordentlichen Professoren den Titel und Rang eines Ordi
narius honorarius verliehen, namlich Schwartze in Halle 1896, mir 1897, 
nachdem ieh den Ruf nach Leipzig abgelehnt hatte, und Lucae in Berlin 
1899. Damit war aber weder uns Professoren, noch unserem Fache gedient, 
denn dem Ordinarius honorarius waren Sitz und Stimme in der Fakultat 
ebenso versagt wie dem Extraordinarius, und die Fakultaten entschieden 
ohne Sachkenntnis und ohne uns zu befragen tiber die vitalen Interessen 
unserer Fachp.r, wie z. B tiber Lehrplane, Prtifungen, Dissertationen und 
Habilitationen, ja sie hielten es ftir ihr Recht, die Sporteln fur die Doktor-
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promotionen ganz einzustecken, wenn wir die Dissertationen hatten aus
arbeiten lassen. 

Wer nicht tief in das Getriebe der Universitaten geblickt hat, 
wird solche Zustande kaum begreiflich finden, abel' die Fakultaten sind 
Interessengemeinschaften wie die alten Zunfte und wehren sich, wie 
es diese einst getan haben, auch oft heute noch nach Kraften gegen 
das Eindringen weiterer Genossen. So hatten bekanntlich die patho
logische Anatomie. und die Augenheilkunde lange und schwer kampfen 
mussen, bis sie in die Fakultat zugelassen wurden, und es ist ein Satyr
spiel, das~ spater gerade pathologische Anatomen und Ophthalmologen 
am meisten gegen die Zulassung von Otologen in die Fakultaten 
kampften. "Wer zuletzt ins Haus gekommen ist, halt die Ture zu", hat 
mil' einmal unser Universitatsdezernent Muhlenbruch mit Bezug hierauf 
gesagt. 

Wenn del' leidige Geldpunkt nicht ware, hatten hier die Ministerien 
schon fruh fur Recht und Ordnullg gesorgt; abel' das Gehalt des Ordinarius 
ist hoher als das des Extraordillarius, und die Furcht, mit Geldforderungen 
VOl' den Landtag zu treten, ist gross; wenn gar ein Bundesstaat ::!, 3 oder 
9 Universitaten hat, die doch gleich behandelt werden wollen, steigern 
sich die Bedenken del' Finanzminister. Abel' in Mecklenburg war nur 
eine Universitat, und der Landesherr, del' sie im wesentlichen aus seiner 
Tasche unterhielt, konnte dafUr soviel Geld ausgeben wie er wollte, ein 
Vorteil del' sonst so beruchtigten Verfassungslosigkeit, del' mir zugute 
kommen konnte. Diese gunstige Lage machte es mil' zur Pflicht, das 
Ordinariat bei nachster Gelegenheit zu fordern (lild fUr mein Fach zu 
erkampfen. 

Leider war es del' Tod meines treuen Lehrers und Freundes A bra h a ill 
K u h n, der solchen W unschen und Hoffnungen ErfUllung brachte. K u h n 
starb im September 1900, und auf Antrag der Strassburger medizinischen 
Fakultat bot mir daR Ministerium del' Reichslande am 11. Februar 1901 
das erledigte Extraordinariat an. Ich benutzte diesen Ruf, urn das Ordi
nariat in Rostock zu fordern. Das mecklenburgische Ministerium zeigte 
sich sogleich meinem Wunsche geneigt, und nachdem die Fakultat auf 
die Frage, ob meiner eventuellen Beforderung zum Ordinarius sachliche 
oder personliche Bedenken entgegenstanden, mit "nein" geantwortet hatte, 
wurde mil', aber nicht del' Fakultat, streng vertraulich mitgeteilt, dass ich 
am 1. J uli zum Ordinarius befordert werden sollte, worauf ich den Ruf 
nach Strassburg ablehnte. 

Meine Ernennungkam aber viel fruher, als mir versprochen war, und 
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geschah in ungewohnlicher Weise. Damals war Herzog Johann Albrecht 
in Vertretung des noch minderjahrigen Thronerben Regent in Mecklenburg
Schwerin. Eines 'rages liess er mich "zum Fruhstuck" im Sehweriner 
Sehlosse auf den 24. Marz (1901) einladen. Da ieh meine Beforderung 
erst zum Juli erwartete, daehte ieh gar nicht daran, dass diese Einladung 
grosse Bedeutung fur mieh haben konnte. Ieh wusste abel', dass am 
gleichen Tage· Rektor und Dekane dem Herzog die Diplome als Ehren
doktor del' vier Fakultaten wegen seiner Verdienste um die Universitat 
uberreiehen solI ten. Am Bahnhof war ich erstaunt, den Rektor und die 
Dekane nicht zu finden; sie waren mit einem fruheren Zuge gefahren, 
um in Schwerin in Ruhe den Rock mit dem feierliehen TalaI' vertauschen 
zu konnen. Dass aueh ieh bei del' Audienz erseheinen solIte, ahnten sie 
nicht. Als ieh im Sehlosse eintraf, wurde ich am Portale von einem 
Adjutanten erwartet, del' ~ieh entsehuldigte, mich auf eine Viertelstunde 
spateI' bestellt zu haben als die anderen Herren, und mieh eiligst, immer 
drei Treppenstufe~ auf einmal nehmend, in den Audienzsaal fiihrte. Da 
stand nun del' Herzog mit dem ganzen Hofstaat und dem Ministerium, 
und ihm gegenuber harrten in grosser Spannung Rektor und Dekane, die 
nieht begriffen, warum auf mieh gewartet wurde. Del' Herzog begrusste 
mich lebhaft, entsehuldigte den Irrtum des Adjutanten, wendete sieh dann 
zum Rektor und den Dekanen und verkundete, als Zeichen des Dankes fur 
seine, Ehrenpromotionen habe er del' Universitat ein neues Ordinariat ge
stiftet und mil' verliehen. N achdem ieh gedankt hatte, kam del' Rektor zu 
W orte, war abel' so erregt, dass er in seiner Ansprache steck en blieb und 
nur stockend den Dank del' Universitat fur das neue Ordinariat aussprechen 
konnte. Seine Aufregung war begreiflich, . denn er hatte erwartet, zuerst 
zu red en und dann den Dank des Herzogs fur die Promotion en zu emp
fangen; statt dessen war e1' zuletzt zum Wort gekommen, und musste 
danken statt Dank entgegenzunehmen. 

Die Freude del' Faehgenossen uber die Errichtung des ersten 
Ordinariates war gross, und ich erhielt von nah und fern manchen herz
lichen Gluckwunsch, denn nun war das Eis gebroehen, und weitere Ordinariate 
im Fache nach dem Vorgange del' kleinsten deutschen Universitat unaus
bleiblieh. Auf Antrag von Z a u fa 1 besehloss die Deutsche Otologische 
Gesellschaft auf ihrer Tagung in Breslau einstimmig, dem Herzog eine 
Dankadresse fur die Errichtung des ersten otologischen Ordinariates uber
reiehen zu lassen. Die Uberreichung geschah am 8. September 1901 durch 
A. Hartmann und mieh im Schlosse zu Wiligrad. 
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Die Otologie und Laryngologie in der arztUchen Prufung. 
Seitdem sieh die Ohrenheilkunde zu einem selbstandigen Faehe ent

wiekelt hatte, kampften ihre Vertreter dafUr, dass aIle Mediziner gezwungen 
wurden, sieh otiatrisehe Kenntnisse zu erwerben, darnit sie imstande waren, 
Ohrenkrankheiten riehtig zu bewerten, und, wo kein Spezialist zu erreiehen 
ist, wenigstens einen Teil der Ohrenkranken von Sehmerzen und von Ge
fahren fur das Gehor und das Leben befreien konnten. An diesem Karnpfe 
der Wissensehaft und Humanitat gegen Fakultaten und Ministerien, den 
unser Altmeister Anton von Troltseh 1878 eroffnet hatte, habe aueh ieh 
mieh eifrig beteiligt und dabei die sehuldigen Korpersehaften nieht ge
sehont: zuerst 1896 in einem als Manuskript gedruekten und den Ministerien 
und Fakultaten uberreiehten "Gutachten uber die N otwendigkeit einer 
Prtifung der Ohrenheilkunde im arztlichen Staatsexamen" und etwas spater 
in der Einleitung zu der schon auf S. 92 angefUhrten Sehrift des Juristen 
o p pen h e i m uber "fahrlassige Behandlung und fahrlassige Begutaehtung 
von Ohrenkranken" (Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann). 

Die Prufungsordnung vom 28. Mai 1\)01 ist dem Bedurfnis insofern 
einen Schritt entgegengekommen, als sie von den Studierenden den Nach
weis der Teilnahme an dem otologisehen und laryngologisehen Unterriehte 
fordert, aber die Prufung in beiden Faeheru nicht wie bei der Augenheil
kunde dem Faehmann, sondern den Examinatoren in Chirurgie oder innerer 
Medizin zuweist, die fast ausnahmslos von Ohrenheilkunde gar niehts ver
stehen und nieht einmal Ohrenkranke fUr das Examen zur VerfUgung 
haben. Eine solehe Bestimmung setzt das Ansehen der Ohrenheilkunde 
bei den zukunftigen Arzten herab und schadigt damit die Kranken; auch 
zwingt sie die Examinatoren zum Niehtbeachten der Bestimmung oder zu 
einem unwurdigen Seheintreiben. 

Darum habe ieh meinen Sitz in der Fakultat alsbald dazu benutzt, 
die Prufung in Otologie und Laryngologie in die Hand zu bekommen. 
Es gelang mir leicht, da dem Chirurgen wie aueh dem inneren KEniker 
jedes Scheintl'eiben zuwider war. Auf Antrag der Fakultat wurde ieh 1903 
vom Ministerium als erster (und lange Zeit einziger) unter meinen Fach
genossen zum Mitglied der Prufungskommission ernannt und erhielt den 
Auf trag, als zweiter Examinator fur inn ere Medizin tatig zu sein und da
bei zugleieh Otologie und Laryngologie zu prufen. Mein wissensehaftlicher 
und praktiseher Bildungsgang hatte mieh befahigt, die Prufung in der 
inneren Medizin neben der in Otologie und Laryngologie nicht zu kurz 
kommen zu lassen. Fur die Zeit meines ersten Dekanats (1904/5) wurde 
mir der Vorsitz in der Prtifungskommission ubertragen. 
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N aehtl'ag bei del' Korrektur. 1920 wurde endlich eine besol1dere 
Priifung in del' Oto-, Rhino- und Laryngologie dureh den Faehvertreter 
eingefuhrt. 

Berliner Bernfnngsverhandlnngen. 
Seitdem ieh naeh Ablehnung mehrerer Berufungen die erste Klinik 

und das erste Ordinariat fur mein Faeh errungen hatte, hoffte ieh mit 
den Meinen, dass uns nun weitere aufregende Berufungsverhandlungen 
erspart sein wurden. Wir fiihlten uns in Rostoek wohl, und ieh wurde 
von allen akademisehen Faehgenossen um meine Stellung in del' Fakultat 
und um meine schOne Klinik beneidet. Naeh einer grosseren Universitat 
sehnte ieh mieh nieht, denn das grossstadtisehe Getriebe, in dem del' Pro
fessor nul' gar zu leieht seinen eigentliehen Aufgaben entfremdet wird, 
zog mieh nieht an, und aueh ein grosserer Sehulerkreis war mil' nieht 
erwunseht, weil in meinen Faehern nur del' Einzelunterrieht kleiner Gruppen 
erfolgreieh und erfreulieh sein kann. 

Doeh nur zu bald wurde ieh aus meiner besehauliehen Ruhe auf
gestort, als in Berlin eine Vakanz eintrat. Dort bestanden damals, d. h. 
um die Jahrhundertwende, zwei Ohrenkliniken; die eine, del' ehirurgisehen 
Universitatsklinik in del' Ziegelstrasse angegliedert, leitete del' besoldete 
Honorarordinarius August Lueae, die andere, im Charit8·Krankenhause, 
gehorte zu den militararztliehen Bildungsanstalten und stand unter dem 
un besoldeten Extraordinarius Generalarzt T I' aut man n. Diesel' starb am 
4. Mai 1902. Wenige Woehen darauf erhielt ieh die vertrauliehe Mitteilung, 
dass die Berliner Fakultat mieh als N aehfolger T I' aut man n s an erster 
Stelle, VOl' vier anderen Kandidaten, vorgesehlagen hatte. Diese Naehrieht 
war, wie ich erst spateI' aus ganz zuverlassiger Quelle erfahren habe, in
sofern unvollstandig; als die Fakultat bei meiner N ennung hinzugefugt 
hatte, dass sie die Erriehtung eines Ordinariates fur Ohrenheilkunde in 
Berlin nieht wunsehte, und dass ieh auf ein solches verziehten und mieh 
mit einem Extraordinariat odeI' Honorarordinariat begnugen, also auf del' 
akademisehen Leiter eine Stufe herabsteigen sollte, wenn ieh Professor in 
del' Reiehshauptstadt werden wollte! 

Doeh wie staunte ieh, als del' Ministerialdirektor Althoff wegen del' 
N eubesetzung des T I' aut man n schen Lehrstuhls sehriftlieh meinen Rat 
erbat, dabei abel' versehwieg, dass ieh selbst an erster Stelle vorgesehlagen 
war, und mil' nul' die Faehgenossen nannte, welehe die Fakultat fur den 
Fall meiner Ablehnul1g empfohlen hatte! 

Um die beruehtigte Althoffsehe Art, Berufungsverhandlungen zu 
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fUhren, recht anschaulich zu machen, schalte ich die Korrespondenz und 
die miindliche Verhandlung mit diesem genialen, aber riicksichtslosen 
Organisator wortlich ein. Anreden und Schlussformeln lasse ich dabei weg. 

Berlin, den 18. J uni 1902. 
A. an K. 

"Es wird Ihnen bekannt sein, dass hier die Stelle des verstorbenen 
Professors T r aut man n, der auch der Arzt Seiner Majestat des 
Kaisers war, zu besetzen ist. Die Fakultat hat dafiir, von der Voraus
setzung ausgehend, dass dieselbe wiederum mit einem Extraordinarius 
besetzt werden solI - was aber noch nicht feststeht - in Vorschlag 
gebracht: 

1. den Privatdozenten Dr. Jan sen, hier, 
2. den Professor Dr. Kiimmel in Breslau, 
3. den Privatdozenten Dr. Jacobsohn, hier, 
4. den Professor Dr. Passow in Heidelberg. 

Es ware mir sehr erwlinscht, wenn Sie mir Ihre Ansicht liber 
diese Vorschlage mitteiIen, und zugleich auch angeben wollten, wen 
Sie - auch abgesehen von diesen Vorschlagen - flir am empfehlens
wertesten halten.« 

Es ist leicht zu erkennen, warum Althoff verschwieg, dass ich selbst 
an erster Stelle vorgeschlagen war, und mich zu weiteren Vorschlagen auf
forderte. Er wollte mich dazu bringen, dass ich mich seIber als Extra
ordinarius anbote und es ihm dadurch moglich machte, den Willen der 
Fakultat, der wohl auch dem Wunsche des Finanzministers entsprach, zu 
erfiillen. Ais ein hierzu besonders dienliches Lockmittel erschien ihm 
wohl der Hinweis auf die Moglichkeit, dass der Kaiser, der bekanntlich 
an einer chronischen Ohreiterung litt, den Berufenen zu seinem Arzte 
machen wiirde. Gerade das lockte mich aber gar nicht, denn, gewohnt 
in arztlichen Dingen keine unsachlichen Rlicksichten zu nehmen, glaubte 
ich, mit einem so temperamentvollen Herrscher auf die Dauer nicht aus
kommen zu konnen. Ich antwortete Althoff: 

Rostock, 19. VI. 1902. 

"Aus dem Schreiben, welches Ew. Hochwohlgeboren an mich zu 
richten die Glite hatten, ersehe ich mit Bedauern, dass die Hoffnung 
der akademischen Vertreter der Ohrenheilkunde auf die baldige Er
rich tung eines Ordinariates flir dieses Fach in Berlin wohl vergeblich 
gewesen ist. 

Bezliglich der Fakultatsvorschlage flir ein Extraordinariat be-
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antworte ich Ihre Anfrage im folgenden. (Die Wiedergabe dieses 
ausfuhrlichen Gutachtens wiirde heute kein Interesse mehr bieten.) 

Sonst weiss ich niemand, der fiir eine ausserordentliche Pro
fessur fiir Ohrenheilkunde in Berlin geeignet ware. In der Otologie 
ist der akademisehe N aehwuehs leider ebenso sparlieh wie in der 
Dermatologie, da die meisten guten Krafte sieh solehen Faehern zu
wenden, in denen em Ordinariat erreiehbar erseheint." 

Berlin, 21. VI. 1902. 
A. an K. 

"Indem ich Ihnen fiir Ihre sehr sehatzenswerte Mitteilung vom 
19. d. M. verbindliehst danke, erwidere ieh ergebenst, dass es dureh
aus noeh nieht entsehieden ist, ob hier nicht eine ordentliehe Pro
fessur oder wenigstens eine ordentliehe Honorarprofessur fiir Ohren
heilkunde zu erriehten sein wird. Deshalb moehte ieh Sie ergebenst 
bitten, mir noeh gefalligst mitzuteilen, wen Sie im FaIle der Errieh
tung einer solehen fiir die Stelle vorsehlagen wiirden." 

Rostoek, 24. VI. 1902. 
K. an A. 

"Ew. Hoehwohlgeboren danke ieh sehr fiir die erfreuliehe Mit
teilung, dass die Erriehtung eines Ordinariats fiir Ohrenheilkunde 
in Berlin vieIleieht noeh zustande kommt, bin aber nieht in der 
Lage, Vorsehlage fiir die Besetzung eines solehen zu machen, da ieh 
glaube, dafiir selbst in Betracht kommen zu konnen." 

Berlin, 26. VI. 1902. 
A. an K. 

"Besten Dank fiir Ihre werte Mitteilung vom 24. d. M. Dass 
im FaIle der Begriindung einer ordentliehen Professur oder einer 
ordentlichen Honorarprofessur Sie in erster Reihe in Betraeht kamen, 
war mir von vornherein nicht zweifelhaft. Ieh wiinsehte nur zu 
wissen, wen Sie in dies em FaIle in zweiter und dritter Linie empfehlen 
wiirden. VieIleieht haben Sie die Giite, mir das mitzuteilen. Noeh 
besser freilich ware es, wenn Sie mir Gelegenheit zu einer miind
lichen Besprechung gaben und mich zu dies em Zwecke - je eher 
je lieber - mit Ihrem Besuehe beehren wollten." 

Ieh folgte Al thoffs Aufforderung zur miindliehen Verhandlung 
schon nieht mehr in der Erwartung, als Ordinarius naeh Berlin berufen 
zu werden, sondern nur noeh in der Hoffnung, dafiir wirken zu konnen, 
dass ein tiiehtiger Mann, der wissensehaftlieh hoehstand und naeh seiner 
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ganzen Personliehkeit in die sehwierigen Berliner und noeh sehwierigeren 
Chariteverhaltnisse passte, gewahlt wurde. W ollte ieh aber das erreiehen, 
so durfte ieh keinen Arger uber die Geringsehatzung meines Faehes 
dureh die Fakultat und uber die Hinterhaltigkeit Althoifs merken lassen. 
Die Bespreehung fand am 28. Juni statt und verlief in lapidaren Satzen. 
Ieh habe sie noeh am selben Tage aufgesehrieben und glaube, dass dies 
fast wortlieh genau gesehehen ist. 

A.: Warum sind Sie nieht naeh Breslau gegangen? Sie haben sieh 
damit gesehadet. 

K.: 1m Gegenteil. Wenn ieh hingegangen ware, ware ieh jetzt nieht 
Ordinarius. 

A.: Ieh weiss nieht, warum die Herren einen solehen Wert auf das 
Ordinariat legen, das bringt doeh viele Lasten. 

K.: Fur einen Lehrer, der sein Faeh hoehhalt, ist es unertraglieh, 
auf die Dauer ausserhalb der Fakultat zu stehen und ruhig zusehen zu 
mussen, wenn die Fakultat, ohne ihn zu fragen, uber die Lebensinteressen 
seines Faehes entseheidet, von den en sie niehts versteht. 

A.: Wenn Sie nun nieht Ordinarius geworden waren? 
K.: Dann hatte ieh mich wohl uber kurz oder lang wieder in die 

grossstadtisehe Praxis zuruekgezogen. 
A.: Es handelt sich urn das 'fra u tman nsehe Extraordinariat. Wenn 

einmal die andere Stelle, die von L u cae, frei wird, konnte man an ein 
Ordinariat denken oder an ein Honorarordinariat. 

K.: Das Honorarordinariat hat keinen anderen Wert als das Extra-
ordinariat. Ieh habe das an mir selbst erfahren. 

A.: Sie wurden also ein Honorarordinariat nieht wollen? 
K.: Nein. 
A.: Wen wurden Sie denn fur ein Ordinariat empfehlen? 
K.: Ausser dem einzigen vorhandenen Ordinarius -
A.: Ja, ieh meine eben hinter Ihnen, an zweiter und dritter Stelle. 
Ieh nannte nun die mir geeignet erseheinenden Leute, und Althoff 

fragte noeh naeh anderen. Es entwiekelte sieh uber jeden einzelnen eine 
sehr lebhafte Ausspraehe, die von mir so gefuhrt wurde, als ob ieh selbst 
gar nieht in Betraeht kame. A It h 0 if s Zwisehenfragen zeigten mir, dass 
er tiber jeden der Besproehenen gut Beseheid wusste. Ieh hatte dabei 
Gelegenheit, seine missgunstige Ansieht uber den naeh meiner Meinung 
geeignetsten Kandidaten zu bekampfen, und als ieh von diesem sagte, 
dass er besonders gut in die Berliner Verhaltnisse passe, wollte Alth 0 if 
WIssen warum. Das liesse sieh besser fuhlen als erklaren, war meine 
Antwort. 
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A.: Ein Honorarordinariat genugt Ihnen also nieht? 
K.: Nein. Ieh kann mein Ordinariat nur mit einem Ordinariate ver

tausehen und das aueh nur dann, wenn ieh die Gewissheit erlangt habe, 
dass das Rostoeker Ordinariat naeh meinem Weggange erhalten bleibt. 
Es muss unter allen Umstanden erhalten bleiben. In Berlin kommt das 
Ordinariat sieher, aueh wenn ieh in Rostoek bleibe, aber in Rostock wurde 
es, einmal aufgegeben, schwerlich wieder errichtet werden. 

Damit war das Gesprach zu Ende. Al thoff verhandelte darauf mit 
meinen Freunden K u m mel und Pas sow, die bei ihm einen leichteren 
Stand hatten als ieh, weil ieh sie von meinem Gespraeh mit dem Ge
waltigen unterrichtet hatte, und forderte dann noeh einmal mein Urteil 
uber einen neuen, von militarischer Seite vorgeschobenen, ganz ungeeig
neten Kandidaten. Schliesslich wurde Pas sow als Extraordinarius be
rufen, hat es aber bald durchgesetzt, dass seine Stelle zum Ordinariate 
erhoben wurde. Die engherzige und kurzsiehtige Fakultat musste sich 
darein fugen. Passow hat sich in jeder Beziehung als der richtige Mann 
fUr den bedeutendsten deutschen Lehrstuhl der Ohrenheilkunde und fur 
die schwierige SteHung in der Charite und beim Kaiser erwiesen. 

Offenbar um unserer Besprechung den Charakter einer Berufungs
verhandlung zu nehmen, schickte mir Althoff fur meine "freundlichen 
und sachkundigen Ratschlage" eine anstandige Reisekostenentschadigung. 

Ich hatte es fUr unzulassig gehalten, die Berliner Verhandlungen 
auszunutzen, um in Rostock weitere Vorteile fur mich herauszuschlagen, 
da ieh hier durch das erste Ordinariat und die erste selbstandige Klinik 
schon mehr hatte als meine Fachgenossen an allen anderen deutsehell 
Universitaten. Das mecklenburgische Ministerium hat die Sache durch 
Alt hoff erfahren und dem Grossherzog mitgeteilt. Dieser dankte mir 
an seinem nachsten Geburtstage fur das Verbleiben in Rostock durch die 
Verleihung des Ritterkreuzes des wendischen Kronenordens. 

Mein erstes Dekanat. 
Am 1. Juli 1904 wurde ich Dekan. Wenn auch diese SteHung nicht 

durch Wahl, sondern der Reihe nach erlangt wird und daher keine Aus
zeichnung ist, hatte sie fur mich doeh eine hahere Bedeutung, weil 
ich der erste Otologe war, dem em solches Amt zuteil werden konnte. 
Ais Dekan habe ich mich nach Kraften bemuht, die Lehrtatigkeit 
der Fakultat zu erweitern, indem ich die Farderung des dermatologi
schen Unterrichts und die Heranziehung eines Fachvertreters fUr Kinder
heilkunde eifrig und erfolgreich betrieb. Auch habe ich es durchgesetzt, 
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dass dem bewahrten Geschichtsforscher der Medizin, Sudhoff, der da
mals noch praktischer Arzt in Hochdahl war, ein Lehrstuhl in Rostock 
angeboten wurde; er folgte aber einem gleichzeitig an ihn ergangenen 
Rufe nach Leipzig, wo ihm weit mehr geboten wurde, als in Rostock 
moglich war. 

Einen einzigartigen Glanz gewann mein Dekanat durch die Einzugs
feierlichkeiten des jung vermahlten Grossherzoglichen Paares in Schwerin 
und in Rostock, zu denen Rektor und Dekane Einladungen erhalten hatten. 
Drei herrliche Festtage in Schwerin und in seinem wunderbaren lnsel
schlosse mit Prunkmahl, Festkonzert, Festvorstellung im Theater, histori
schem Festzug und grosser Defilierkur von 800 Herren und Damen in 
glanzvollem Aufputz liessen eine marchenhafte Pracht schauen. Ausser 
den mecklenburgischen hohen Herrschaften bewegten sich in der bunten 
Menge die Konigin von Holland, der deutsche Kronprinz, der Grossherzog 
von Oldenburg und der Prinz Christian von Danemark. 

Auch die Festlichkeiten in Rostock verliefen glanzend. Das hohe 
Paar besuchte unter anderem die Ohrenklinik. Der Grossherzog Iud Rektor 
und Dekane zu einem Diner, die Stadt dieselben zu einem Fruhstuck. 
Der Glanzpunkt fur uns war eine abendliche Dampferfahrt uber Warne
munde in See mit festlicher Beleuchtung der Warnowufer und der Stadt 
bei der Ruckkehr. 

Eine Bernt'ung nach Frankfurt a. M. 
In meiner Heimatstadt, in welcher schon uber ein Jahrhundert lang 

ein reges wissenschaftliches Streb en in den Naturwissenschaften und der 
Heilkunde durch die Senckenbergischen Stiftungen geherrscht und, nament
Hch durch Weigert, Ehrlich und Edinger, einen neuen Aufschwung 
genommen und eine breitere Basis gewonnen hatte, dachte man an die 
Grundung einer Akademie fur praktische Medizin, und immer mehr drang 
der Gedanke durch, uber dieses Ziel hinauszugehen und eine Universitat 
zu errichten, da sich auch in den Geisteswissenschaften freie Lehranstalten 
entwickelt hatten und an Leistungen mit dem Senckenbergianum zu wett
eifern suchten. Dem stadtischen Krankenhause soU ten nun Kliniken fur 
die sogenannten Spezialfacher angegliedert werden, und man suchte fur 
diese nach Direktoren, die, wenn die Grundung ciner Universitat gelang, 
den akademischen Lehraufgahen gewachsen waren. 1m Mai 1907 wurde 
mir die Direktion der neu zu bauenden Ohrenklinik angeboten. Dieser 
Ruf hatte viel Verlockendes fur mich, da meine Liebe zur Vaterstadt nicht 
erloschen war, und ich dort noch Verwandte und viele Freunde hatte. 
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Naeh langeren Verhandlungen habe ieh auf das Angebot verziehtet, weil 
es nieht sieher war, ob im Falle der Universitatsgriindung ein Ordinariat 
fur Otologie erriehtet wiirde, aber aueh weil man ohne Notwendigkeit die 
Rhinologie und Laryngologie von der Otologie trennen woUte und schon 
einem dort ansassigen Rhino·Laryngologen bindende Verspreehungen ge
maeht hatte. 

Es wurde hier zu weit fuhren, wenn ieh die Griinde fUr meine Uber
zeugung, dass Otologie, Rhinologie und Laryngologie in der Praxis sowie 
im Lehramt zusammengehoren, erortern wollte. reh habe sie in einem 
gedruekten Vortrage 1) ausfuhrlieh dargesteUt und ihnen aueh dadureh 
praktisehe Folge gegeben, dass ieh die von mir seit 1895 geleitete "Zeit
sehrift fur Qhrenheilkunde" 1907 zur "Zeitsehrift fUr Ohrenheilkunde und 
die Krankheiten der Luftwege" erweiierte. 

Mein Blockhaus in Falkenstein. 
Die Absage naeh Frankfurt habe ieh aueh nieht bereut, als ieh am 

13. Oktober desselben Jahres einer Einladung zur Eroffnungsfeier des 
praehtvollen nauen Senekenbergisehen Museums folgte und' dabei die 
maehtigen Fortsehritte genauer kennen lernte, die seit meinem Weggang 
naeh Rostock Naturwissensehaften und Heilkunde in Frankfurt gemaeht 
hatten. Die alten Beziehungen zu meiner friiheren Wirkungsstatte wurden 
dureh diese Ereignisse wieder lebha£t von mir au£genommen und be£estigt: 
ich besuehte Frankfurt haufiger als in den Jahren zuvor und verbrachte 
mit Frau und Kindern einen Teil der naehsten Ferien in dem benaebbarten 
Falkenstein, wo ich nun die Erinnerung an meine Jugendzeit (s. S. 25 u. 49) 
pfiegte und den. heranwaehsenden Toehtern die Statten zeigte, an denen 
ihre Grosseltern gelebt und ihre Eltern sich ge£unden hatten. Die Sehn
sueht, mich hier wieder anzubauen, regte sich machtig und rand den voUen 
Beifall von Frau und Kindern. Freilich kamen mir Bedenken, ob es 
riehtig ware, durch eine solehe Heimstatte mich und die Meinen an Falken
stein zu fesseln und andere Ferienreisen zu unterlassen oder einzuschranken. 
Aber ieh durfte das wohl tun, da meine Kindel' bereits Rugen, Helgoland, 
den Harz, Oberbayern und die Sehweiz kannten, und da ich allmahlieh 
mit meiner Frau zur Uberzeugung gekommen war, dass eine wirkliehe 
Erholung nieht dureh Reisen in immer neue Umgebungen, sondern dureh 
die regelmassige Einkehr in ein eigenes Heim mit lieb gewordener Um
gebung erreieht wird, wo man sieh bei sehleehtem Wetter, das manehe 

') Die Arbeitsteilung in der Heilkunde, Wie3baden, J. F. Bergmanns Verlag, 1908. 
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grosse Ferienreise verdirbt, behaglich in seine kleine Bibliothek oder zu 
einer Hingst geplanten Arbeit fiuchten kann, die sich ohne grosse Zu
rustung erledigen lasst. W ollten wir ganz unabhangig sein, so mussten 
wir das Hauschen sehr klein nach Art der schwedischen Blockhauser 
bauen lassen und auf das Mitnehmen von Dienstboten verzichten. Wir 
konnten ja mittags im Gasthause gut und billig essen ulld uns Fruhstuck 
und Abendessen zuhause seIber bereiten, da in Falkenstein das Kochen 
mit Elektrizitat moglich ist und eine Quellwasserleitung zur Verfugung 
steht. Ich kaufte also ein reizend gelegenes Grundstuck. 

Das Hauschen wurde im Herbst 1909 el'richtet und 1910 zum ersten 
Male bezogen. Die Wiese, auf der es steht, liegt nordlich vom Dorfe am 
A usgange des schonen Reichenbachtals, das vom klein en Feldberg gegen 
Konigstein herabzieht. Nach Suden liegt der Falkensteiner Berg mit seiner 
Burg, und im Westen erhebt sich aus dem Wiesengrunde die Konigsteiner 
Hohe mit dem Stadtchen und der Festungsruine. Den Abschluss dahinter 
bildet die Bergkette, die vom Romberg, Steinkopf und Eichkopf bis zum 
Rossert hinzieht. 

Was meine Frau und ich von diesem Ferienheim gehofft, hat sich 
in reichem Masse erfullt; es hat uns auch frisch erhalten, als uns nach 
der silbernen Hochzeit am 28. Mai 1912 klar geworden war, dass unser 
Lebensweg nun abwarts fuhrte. 

So klein das Hauschen ist, so haben wir doch auch ein Gastzimmerchen 
darin, und an Gasten hat es uns nicht gefehIt. Es dauerte nicht lange, 
da erwachten dort wieder meine zoologischen nnd botanischen Liebhabereien 
aus der Jugendzeit, und sorgfaltig habe ich gesucht, ob die seltenen Kinder 
Floras, die mich fruher entzuckt hatten, und die seltenen Tiere noch an 
denselben Orten anzutreffen waren. Jedes Wiederfinden wurde in unserer 
"Falkensteiner Chronik" ebenso sorgfaltig verzeichnet, wie die Arten der 
Vogel, die sich auf I der Wiese und in den jungen Fichten am Hauschen 
sehen liessen, und wie die menschlichen Besucher und sonstigen Ereignisse. 

So konnte ich denn wie mein grosser Landsmann sagen: 

Ich gehe meinen alten Gang 
Meine liebe Wiese lang, 
Tauche mich in die Sonne friih, 
Bad' ab im Monde des Tages Muh. 

Zusatz bei der Korrektur. Nachdem die franzosische Besatzung 
mein Hauschen ruiniert hatte, habe ich es 1920 verkauft. 
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Mein Rektorat. Kaiser Wilhelm II. in del' Rostocker 
Universitat. 

W ohl jeder akademisehe Lehrer strebt danaeh, einmal die hoehste 
Stellung in der Universitat, das Rektorat, zu erlangen. Fur mieh hatte 
dies Sehnen eine besondere Bedeutung, weil noeh an keiner Universitat 
ein Vertreter meiner Faeher Rektor gewesen war. Darum begrussten die 
Faehgenossen meine Wahl zu diesem Ehrenamte am ]. MEi.rz 1913 mit 
fast ebenso grosser Freude wie ieh seIber. Als dann noeh aeht Tage spater 
der Grossherzog mieh zum Geheimen Medizinalrat eruannte, hatte ieh an 
ausseren Ehren fast alles erreicht, was dem deutseheri Gelehrten zu
ganglieh ist. 

Das Amtsjahr des Rektors beginnt in Rostoek am 1. Juli. Da aber 
mein Vorganger um Ostern einem Rufe an eine andere Universitat folgte, 
musste ieh das Rektorat schon am 1. April antreten und habe es also 
fUnfviertel Jahre innegehabt. . 

TIber die Anforderungen, die an den Rektor einer deutsehen Universitat 
gestellt werden, haben sogar Leute, die dem Universitatswesen nahe stehen, 
oft keine riehtige Vorstellung. Selbst maneher Professor wurde die Wahl 
zum Rektor wohl ablehnen, wenn er sieh klar maehte, wie viele und viel
seitige Anforderungen das Amt an ihn stellen wird. Das alteingefahrene 
Geleise des Universitatswesens vertragt wohl aueh einmal einen weltfremden 
und geschaftsunkundigen Rektor; aber Freude an diesem Amt kann nur 
haben, wem Verwaltungssaehen nieht ganz fremd sind, denn die Aufgabe, 
die er zu erfullen hat, ist die Vertretung cler Universitat gegenuber dem 
Ministerium und in der Offentlichkeit und die Leitung aller ihrer Gesehafte. 

Die Gesehaftsleitung bietet mancherlei Schwierigkeiten allgemeiner 
und personlicher Art, namentlieh wenn, wie in Rostock, die Universitat 
die umstandliehe Konzils- und nieht die einfaehere Senatsverfassung hat. 
Die Vielkopfigkeit des Konzils, d. i. der Versammlung aller Ordinarien, 
ersehwert dem Rektor die Durehfuhrung jeder Verhandlung und die Herbei
fUhrung jedes Besehlusses. Um die Verhandlungen schnell und gut zum 
Ziele zu fUhren, muss er jede Saehe genauer kennen als aIle Konziliaren, 
und darum viele Zeit auf das Aktenstudium verwenden. Dazu kommt, 
dass er schon in ruhigen, dureh keinerlei ungewohnliehe Ereignisse ge
storten Zeiten sehr oft genotigt ist, offentlich zu reden; so bei den grossen 
Immatrikulationsterminen, bei den Festen der Universitat und der studenti
sehen Korporationen, bei Familienfesten im Lehrkorper, bei Todesfallen 
von Universitatsangehorigen - ieh musste dreimal am Sarge von Kollegen 
spreehen - und bei Einflihrungen neuer Mitglieder des Lehrkorpers. 
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Wem es, wie mil', die Musen versagt haben, aus dem Stegreife gut 
zu sprechen, del' bedarf fur jede Rede einer grundlichen Vorbereitung. 
Und wenn er eine del' vielen Ansprachen zu halten hat, die im Getriebe 
del' Universitat alljahrlich vorkommen, so muss er sorgsam darauf achten, 
nicht wieder dasselbe zu sagen, wie sein Amtsvorganger. Da ieh infolge 
meiner 5/4 jahrigen Amtsdauer zweimal bei der Sonnenwendfeier zum An
denken Bismarcks und ausserdem auf einem Kommerse zu Bismarcks 
Geburtstag reden musst.e, war es mir llicht leicht, jedesmal in Form und 
Inhalt Neues vorzubrillgen. Tch lIatte mil' ZUlll Grundsatz gemscht, im 
11'eien Sprechen mich streng an das Vorbereitete zu halten, denn wer 
dabei, momentanen Eingebungen folgend, von dem festen Gedankengang 
abweicht, kann gar leicht den Faden verlieren. 

Eine andere Aufgabe des Rektors ist die Reprasentation der Universitat 
bei offentlichen Feiern der verschiedensten Art, die in der Stadt vor
kommen, so bei Versammlungen und Kongressen, die daselbst tagen, bei 
Besuchen des Landesherrn, deren vier in mein Rektorat fielen,· und der
gleiehen mehr. Sehliesslieh liegt dem Rektor die Ehrenpflieht ob, ein 
grosses Fest zu geben, wozu ausser dem Lehrkorpel' mit seinen Damen 
zahlreiehe Vertreter del' Studierenden und die Spitzen del' BehOrden ein
geladen werden, ein Fest, das, wenn es gut gelingt, auch seiner Familie 
eine hiibsche Erinnerung fUr das ganze Leben bleibt. Wir hatten die 
Freude, unsere drei Toehter .dabei um uns zu haben. Die alteste, Emma, 
weilte noch bei uns, und die beiden anderen waren aus Frankfurt a. M. 
gekommen, wo Helene sich in del' Krankenpflege und Clara in der 
Musik ausbildete. Emmas Hochzeit mit dem Marine-Stabsarzt Dr. Kobert, 
einem Neffen des Rostocker Pharmakologen, am 5. Juni 1914, fiel noeh in 
meine Rektoratszeit und wurde dadureh aueh zu einem Universitatsfeste. 

Die wiehtigsten Feste fur den Rostoeker Rektor sind seine Amts
einfiihrung am 1. Juli und das Erinnerungsfest an den Grossherzog 
Friedrich Franz Il., den Erneuel'el' del' Universitat, am 28. Februal'. 
Beide Male werden dazu die Spitzen der BehOrden und andere Gaste 
geladen, del' Lehrkorper erscheint im Talar, und die feierliehe Handlung 
vollzieht sieh in del' Rostoeker Aula fast genau in derselben Weise, wie 
sie Gusta v Freyt ag in del' "verlorenen Handsehrift" naeh Erlebnissen 
an einer ungenannten Universitat beschrieben hat. Den Hohepunkt bildet 
jedesmal eine Rede des Rektors. 

Meine Antrittsrede behandelte die viel besprochene Frage: "Brauchen 
wir neue Universitaten 1)?" Das Zustandekommen der Universitat Frank-

1) Rostock, Carl Boldtsche Hofbuchdruckerei, 1913. 

K 0 r n e r. Erinnerungen. 9 
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furt a. M. war damals schon gesichert, und die Errichtung von Universitaten 
in Hamburg und in Dresden wurde eifrig betrieben. In den Zeitungen, 
in Gutachten und Flugschriften wurde sehr lebhaft erortert, was fur und 
wider solehe Neugriindungen zu sagen war. leh trat mit aller Bestimmtheit 
flir ihre N otwendigkeit ein und suehte die Andersglaubigtm, namelltlieh 
den Leipziger N ationalokonomen B u e her, mit wissen~chaftlichen, ethischen 
und nationalen Grunden zu widerlegen. Die Freunde der geplanten Neu
griindungen nahmen meine Rede sehr gunstig auf und brachten sie wieder
holt zum Abdruek in Zeitungen und Abhandlungen. Del' Dresdener Ober
burgermeister Be utI e r dankte mir ill einer eingehellden Zusehrift. Dureh 
ihn hatte ieh aueh ein Exemplar der Rede an den Verfasser einer Brosehul'e 
zugunstender Dresdener Grundung senden lassen, der sieh unter dem 
Pseudonym "Philaeademieus" verborgen hatte. Dieser enthullte sieh nun 
in einem Danksehreiben an mich als der ehemalige sachsisehe Universitats
dezernent, Exzellenz Wan ti g, der einst die naehtraglieh gescheiterten 
Leipziger Berufungsverhandlungen im Dresdener Ministerium mit mir ge
fiihrt hatte. Aus seinem Briefe ersah ieh aueh mit Freude, dass er den 
Grund fUr meine Absage nach Leipzig richtig verstanden and gewiirdigt hatte. 

Das Thema meiner eigentlichen Rektoratsrede am 28. Februar 1914 
lautete: "Geist und Methode der Natur- und Krankheitsbeobachtung im 
griechischen Altertum" und bildete einen Beitrag zur Wurdigung der huma
nistischen Vorbildung fUr den arztlichen Stand 1). Diese Rede trug mil' den 
Dank nicht nur der Altphilologen, sondern auch vieler Naturforscher und 
Al'zte ein. 

Zu den gewohnlichen Aufgaben des Rektol's gehort auch die Teil
nahme an del' alljahrlichen Rektorenkonferenz in Halle, bei del' leh manchen 
hervorragenden Gelehrten kennen lernte. 

lch komme nun zu den ungewohnliehen Al'beiten in meinem Rekto
rate. Nicht weniger als sechs umfangreiche Satzungsanderungen hatte ich 
im Konzil zur Beschlussfassung und beim Ministerium zur Genehmigung 
zu bringen, Arbeiten,die zum Teil schon seit Jahren begonnen, aber in 
den beiden letzten Rektoraten nicht gefordert worden waren und nun endlich 
aufgearbeitet werden mussten. Vor aHem handelte es sich um eine Reform 
unserer Konzilsverfassung, die den Geschaftsgang in mancher Hinsicht 
vereinfachen und beschleunigen sollte. Dann kam eine Vermehrung der 
Rechte der ausserordentliehen Professoren zustande; sie durften nunmehr 
ohne Ausnahme an der Rektorwahl teilnehmen, und den engeren Fakultaten 
wurde je einer von ihnen zugesellt. Fur die Privatdozenten setzte ich dureh, 

1) Rostock, Carl Boldtsche Hofbuchdruckerei, 1914. 
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dass aueh Sle bei den Universitatsfesten in del' Aula einen TalaI' trag en 
durften, was naeh meiner Auffassung aus asthetisehen Grunden unerlasslieh 
war. Endlich galt es, neue Ordnungen fUr das Archiv, fur das Kolleg
gelderwesen und fUr die Quasturgesehafte, z. T. unter schweren Kiimpfen, 
durehzusetzen. Auch Zerwurfnisse innerhalb des Lehrkorpers hatte ich 
:.r,weimal zu schlichten. 

Waren schon diese ungewohnlichell Arbeiten zahlreieh und gross, so 
wurden sie noeh ubertroffen dureh die ungewohnliehen Feste. Eines diesel' 
Feste ging mich sowohl als Rektor wie als Faehprofessor an: die Jahres
versammlung del' Niederdeutschell Ohren-, Nasen- und Kehlkopfarzte am 
H. und 10. Mai H114. Ihr wissenschaftlicher Teil spielte sich in meiner Klinik 
ab, und ich konnte den Kollegen u. a. einige Krankheitsfalle vorfUhren, 
wie sie noch keiner von ihnen gesehen hatte. Del' gesellige Teil begann 
am Abend mit einer Dampferfahrt nach Wal'llemunde, wo wir nach frohlicher 
Tafel ubel'llachteten, urn am nachsten Morgen durch die herrlichen Wal
dungen del' Rostocker Heide zu wandel'll. 

Zu einem schonen Universitatsfeste gestaltete sich eine Zusammen
kunft del' Lehrkorper von Rostock und Greifswald nebst ihren Damen in 
Stralsund. Die mittelalterlichen Bauwerke und Alterttimer diesel' schonen 
Stadt, darunter del' beruhmte Goldfund von Hiddellsee, wurden un tel' 
Fuhrung del' Greifswalder Kollegen besichtigt, und del' gesellige Teil des 
Festes in Altefahr auf Rugen frohlich abgehalten. Hchon 1901 hatte ein 
gleiehes Verbruderungsfest stattgefunden, war jedoch von Rostock aus so 
sparlieh besueht worden, dass man 12 Jahre lang keine Wiederholung 
gewagt hatte. Meine personliehe Bekanntsehaft mit dem Greifswalder 
Rektor gab mil' den Mut, die Sache wieder anzuregen, und sie gelang nun 
zur beiderseitigen Befriedigung. 

Am 28. Februar 1913 hatten wir die 100jahrigen Erinnerungsfeiel'll 
an die Freiheitskriege durch einen allgemeinen Universitatsfestakt eingeleitet, 
und in meinem Rektorate folgten einige Erinnerungsfeiel'll innerhalb del' 
studentisehen Korporationen. Zu del' hierdurch gehobenen patriotisehen 
Stimmung und dem GefUhl des Stolzes auf das in 100 Jahren zur Welt
macht erhobene geeinigte Deutschland gesellten sich freilich bei manchelll 
schwere Zukunftssorgen; am Balkan waren drohende Wolken aufgestiegen, 
im Auslande wurden wir Deutsche gehasst, verleumdet und bedroht, und 
del' larmende Chauvinismus del' Alldeutschen, del' auch in einen Teil del' 
Studentenschaft hineingetragen worden war, machte den Ruhigdenkenden 
el'llste Sorgen. Gel'll hatte ieh, wenn ein Erfolg davon zu hoffen gewesen 
ware, diesen jungen Komlllilitonen Felix Dahns Mahnung zugerufen: 

9* 
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Wir schrei'n zuviel "Victoria", 
"Hurrah" und "Kling-Klang-Gloria", 
Wir feiern zuviel Feste. 
Einst tl'ieben andel's wir das Spiel: 
Wir sprachen wenig, tat en viel -
Und die Art war die ueste! 

Zur gleichen Zeit hatte del' schroffste Militarismus sem Haupt mehr als 
je erhoben. Del' Zaberner Konflikt zwischen Militar und ZivilriHtelte 
tiuch die Gleichgiiltigen auf, und in Rostock spielten sich Dinge ab, die 
ernst zu denken. gaben. Ein Stabsoffizier, del' als Vertreter des Rostockel' 
Regiments einem Studenten-Kommerse beiwohnte, donnerte in einer Rede 
gegen die Parlamente, ohne zu bedenken, dass politisches Hervol'treten 
del' Offiziere streng verpont war, und ohne zu merken, dass er sich in 
schl'offen Widerspruch zum Grossherzog setzte, del' eifrig bemiiht war, in 
Mecklenburg eine parlamentarische Verfassung einzuriihren. Del' Oberst 
des Regiments Hi.hrte Konflikte mit den Sozialisten herbei und suchte im 
Verein mit einem Generalleutnant z. D. den Kriegerstand gesellschaftlich 
iiber Staats- und StadtbehOrden und iiber die Universitat zu setzen. Eti 
hatte namlich in Rostock seit vie len Jahren die Sitte bestanden, dass bei 
den Geburtstagen des Kaisers und des Grossherzogs von del' Stadt, den 
Gerichten, del' Universitat und del' Garnison zu einem Festessen aufge
fordert wurde. Vorsitz und Festrede waren dabei abwechselnd dem )) wort
haltenden", d. h. geschaftsfuhrenden Biirgermeister, dem Prasidenten des 
Oberlandesgerichts, dem Rektor del' Universitat und dem Oberst des 
90. Regiments zugefallen. Nun wurde auf einmal die Forderung erhoben, 
Vorsitz und Rede dem Hochsten im Range, einem Generalleutnant z. D., 
zu iibertragen, und die Spitzen del' einladenden aktiven BehOrden soU ten 
an del' Tafel unter den pensionierten Offizieren von hoherem Rang sitzen. 
Natiirlich liessen wir uns das nicht bieten, und es entwickelte sich ein 
langer Streit, den wir energisch und schliesslich mit voUem Erfolge durch
fiihrten. FliT mich war del' Lohn fUr diesen Sieg, dass ich mit Vorsitz 
und Festrede sowohl an des Kaisers wie auch an des Grossherzogs Ge
burtstag betraut wurde. 

Indessen erschien am 16. Juni HJ13 das 25 jahrige Regierungsjubilaum 
Kaiser Wilhelms II. wie eine Biirgscbaft dauernden Friedens. An dies em 
Feste beteiligten sich aIle deutschen Universitaten) indem sie durch 
ihre Rektoren dem Kaiser eine 'l'abula gratulatoria, geschmuckt mit den 
21 goldenen Universitatssiegeln, iiberl'eichen liessen. So durfte auch ich 
an den prunkvollen Festlichkeiten in Berlin teilnehmen. 
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Am Vorabend hatte uns del' Berliner Rektor zu Tisch geladen. Am 
Festtage nahmen wir an del' grossen Gratulationskur im Schlosse teil. 
Dort war ich sehr friihzeitig eingetroffen und konnte rriir ungehindert 
viele del' prachtigen Sale ansehen und die allmahlich eintreffenden Fest
teilnehlller mustern. Bald fiillten sich die Raume gewaltig, und die aben
teuerlichsten Uniformen und Hoftrachten erschienen. Mich fesselte mancher 
Rektortalar durch seine Pracht und AltertiimlichkEit. Unter den goldenen 
Amtsketten del' Rektoren war die schlichte Rostocker ohne Zweifel die 
schonste und wurde viel bewundert. Prachtvoll erschienen die Talare del' 
Senatoren der Kaiser Wilhelms-Akademie aus orangegelbem Atlas mit 
dunkelblauer Samtverbramung. Eine merkwiirdige Figur in mitten dieses 
Glanzes bildete del' sehr populare alte Feldmarschall von H a e s e I e r in 
schabiger Ulanenuniform, mit struppigen, seit langeI' Zeit nicht mehr ge
schnittenen Haaren und unglaublich krummen wackligen Beinen, die in 
abgeschabten Reiterstiefeln staken. Unter den goldenen Amtsketten del' 
Biirgermeister fiel besonders die del' Stadt Wiesbaden auf. .Vorn trug sie 
einen kolossalen Kasten, der das Tor eines romischen Kastells mit den 
flankierenden Tiirmen darstellte, und, urn ein Gegengewicht dafiir zu 
bilden, hing ein almlicher Kasten hinten zwischen den Schultern des 
Mannes, der diese "goldene Last zu andern Lasten tragen" musste. - Es 
dauerte sehr lange, bis wir in dem unabse}lbaren Zuge VOl' dem Kaiser 
erschienen, del', im Krei~e seiner Familie stehend, eine kurze Ansprache 
des Berliner Rektors mit freundlichen Worten erwiderte. Darauf zogen 
wir Rektoren an del' Spitze des Berliner Lehrkorpers in die Aula zur 
Universitatsfeier, bei wercher del' Historiker Hin tz e die Rede hielt. Dann 
wurden wir photographiert, und dieses wohlgelungene Rektoren-Gruppen
bild lief alsbald durch fast aIle illustrierten Blatter des In- und Auslandes. 
Schade, dass es nicht die Farben unserer Amtstrachten zur Anschauung 
brachie! Es ware zu wiinschen, dass diese altertiimliche Pracht einmal in 
einem gut illustrierten Werke del' N achwelt erhalten wiirde. - Am Abend 
wohnten wir einer Gala-Vorstellung im Opel'llhause mit allen versammelten 
Fiirstlichkeiten Lei, und am naehsten rrage fand ein Prunkmahl im Sehlosse 
statt, an dem ieh leider nicht teilnehmen konnte, wei I mich dringende 
Amtsgeschiifte nach Rostock riefen. 

Am 9.-10. August 1913 sollte das 125jahrige Jubilaum des 90. Re
giments in Rostock gefeiert werden. Als es lautbar wurde, dass del' 
Kaiser an diesem Feste teilnehmen wollte, benutzte ieh eine Audienz 
beim Grossherzog, um ihn zu bitten, den Kaiser zu einem Besuehe 
del' Universitat zu bewegen. Del' Grossherzog war gel'll dazu hereit, und 
so hat denn un sere Alma mater aueh einmal, wenn aueh erst im 495. Jahre 
ihres Bestehens, einen deutschen Kaiser in ihren Raumen begriisst. 
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Das Regimentsjubilaum, zu dem Rektor und Dekane zugezogen waren, 
begann am 9. August. Am 10. kam der Kaiser und widmete einen ver
haltnismassig grossen Teil der wenig en Stunden seines Aufenthaltes in 
Begleitung des Grossherzoges dem Besuehe der Universitat. Am Eingange 
hatte ieh mieh mit den Dekanen aufgestellt. N aeh meiner V orstellung 
durch den Grossherzog geleitete ieh Seine Majestat in die Aula, wo der 
Lehrkorper, die Assistenten und die Vertreter der Studentensehaft ver
sam melt waren, und hielt folgende Begrussungsrede: 

"Eurer Majestat dank en Lehrkorper und Studentenschaft der Rostoeker 
Universifat aus tief bewegtem Herzen fur die Gnade Allerhochst Ihres 
Besuches. Wir verleihen unserm Danke Ausdruek, indem wir Eure Majestat 
bitten, die altesten und wertvollsten Schatze unseres Archivs und unserer 
Bibliothek in Augenschein nehmen zu wollen. Unsere Hochsehule, die 
drittalteste im Deutschen Reiche, wurde 1419 von den Herzogen Johann III. 
und Albrecht V. begrundet, und wird, so Gott will, in sechs Jahren ihr 
500 jahriges J~bilaum feiern. Ein glanzender Anfang war ihr beschieden: 
fast zwei Jahrhunderte lang war sie das Bildungszentrum des Nordens, 
und scharenweise strom ten ihr die Schuler zu aus den Hansastadten Lubeck, 
Wismar und Stralsund, aus Kurland und Livland, aus Schweden, Nor· 
wegen und Danemark. Dimn hatte sie jahrhundertelang schwere Zeiten 
innerer Kampfe und ausserer Bedrangung zu uberstehen, bis sie, 1~67 

durch den Grossher~og Friedrich Franz II. reorganisiert und neu dotiert, 
in dieses Haus einziehen durfte, und von lleuem zu wachsen und zu 
bluhen begann. In den 25 Jahren des durch Eure Majestat ehrenvoll 
aufreeht erhaltenen Friedens ist ihre Studentenzahl von 340 auf 1005 ge
stiegen. Denn die Zeiten des Friedens sind die machtige Grundlage fur 
das Gedeihen der Wissenschaft. Und die Friedensarbeit un serer Universitaten 
weckt. Ideale und sebafft sittliehe Werte, und dadurch erzieht sie zwar 
keine kriegslustige, aber eine kriegsstarke Jugend. Die Gesehichte bezeugt 
es, dass gerade unseren Hoehschulen im Norden und Osten ein gewaltiger 
Anteil zukam an der glorreichen Erhebung unseres Volkes vor hundert 
Jahren. Damals haben Angehorige unserer Universitat ihrem Landesherrn 
Beistand geleistet, als er es als zweiter unter den deutschen Fursten wagte, 
sich von dem fremden U surpator loszusagen und sich dem preussischen 
Konige an die Seite zu stellen. Und in den Julitagen des 70 er Jahres 
hat die Rostocker Universitat im Verhaltnis zur Zahl ihrer Studenten 
unter allen _Hochschulen die meisten Kampfer, Arzte und Krankenpfleger 
ius Feld geschiekt. Darum moge man es ihr aueh gonnen, dass sie heute 
in ihrer Aula huldigen darf dem deutseben Kaiser, dem starken Huter 
des Friedens, dem maehtigen Sehirmherrn der Wissenschaft. Seine Majestat 
Wil h elm II., unser allergnadigster Kaiser und Herr, lebe hoeh!" 
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Der Kaiser erwiderte das Folgende: 
"leh bitte Sie, Meinen herzliehsten Dank entgegenzunehmen fUr die 

freundliehe Begrlissung seitens des Herrn Rektors und der Herrn Pro
fessoren und Studenten. leh freue Mieh ausserordentlieh, den Fuss in die 
Aula dieser wlirdigen Universitat haben setzen zu kannen, deren Gesehiehte 
Sie eben so vortrefflieh skizziert haben. Wir haben gerade jetzt hundert 
Jahre hinter uns seit der Zeit, als die Wiedergeburt und Wiedergenesung 
des Volkes Preussens und des ganzen deutsehen Volkes einsetzte, das den 
Fuss des korsisehen Eroberers von seinem Naeken absehlittelte. Bei der 
aufbllihenden Begeisterung, die damals das ganze Volk ergriff, war die 
studentisehe Jugend in erster Reihe, und ich hoffe, dass dieser Geist auch 
heute noeh lebendig ist. Wenn wir an jene Zeit zuriiekdenken, treten vor 
aHem zwei Bilder vor unser Auge, das des grossen Feldmarsehalls, dessen 
Standbild hier vor der Universitat steht, und das Bild der Kanigin Luise. 
Warum? leh glaube, der Grund ist der, weil beide, die hochselige Kanigin, eine 
mecklenburgische Prinzessin, und der Feldmarsehall Gebhard Leberecht 
von B lli c her die einzigen waren, die damals, als unser Vaterland zusammen
brach unter der Ubermacht des Korsen, nie daran gezweifelt haben, dass 
er zu Fall zu bringen sei. Die Kanigin ist mit der Hoffnung gestorben, 
der Feldmarschall hat die Hoffnung in Wirklichkeit libersetzt. Wir wissen, 
dass er der Trager und die Seele der Bewegung war, dass er immer von 
dem einen Gedanken beseelt war, den Korsen niederzuwerfen, der Deutsch
land so gedemlitigt hatte. Diese Bilder mage un sere J ugend immer vor 
Augen haben, und wenn sie sich auch in die klaren Gewasser der Wissen
schaft vertieft, solI sie doch aueh den Blick auf die Gegenwart richten 
kannen. Rostoek liegt nicht weit von der See, und der Blick liber das 
,Wasser auf die allgemeine Weltgesehiehte scharft unser Auge fiir die Auf
gaben der Gegenwart. Dae magen die Herrn den jungen Studenten zu 
Gemlite flihren. Wir brauchen Manner fiir unsere Zeit. Dazu mage Gott 
seinen Segen geben. (( 

So lange ich sprach, hatte der Kaiser seinen Blick fest auf mich ge
richtet und manche Wendung mit zustimmendem Kopfnicken begleitet. 
Diese Aufmerksamkeit des Harers regte mich an, lebhaft und ausdrucksvoH 
zu sprechen, geradeso wie ein aufmerksames Auditorium von Studenten 
den Lehrer zur hachstmaglichen Leistung anspornt. Viele Anwesende 
meinten, der W ortlaut meiner Anspraehe mlisste dem Kaiser vorher be-' 
kannt gewesen sein, weil er in ftiessender Spraehe an das eben Geharte 
anknlipfte, aber niemand hatte vorher erfahren, was ich sagen wollte. 

leh habe die beiden Reden im Wortlaute mitgeteilt, weil in ihnen, 
ohne Absicht der Redner, die ernste Stimmung der Zeit zum Ausdruck 
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gekommen ist. Die franzosische Presse nahm sogleich Anstoss an del' 
Bezeichnung Napoleons als des "Korsen", weil sie glaubte, del' Kaiser habe 
damit auf die niedrige Herkunft dieses Gewaltigen hinweisen wollen. 

N ach Vorstellung del' Professoren besichtigte del' Kaiser die im Konzil
zimmer ausgelegten Urkunden uber die Begrundung und die weiteren Ent
wicklungsphasen del' Universitat, sowie Schatze del' Bibliothek. lnzwischen 
hatten sich die Vertreter del' Studimtensehaft am Portal aufgestellt. Als 
del' Kaiser das Haus verliess, brachten sie ein Hoch auf ihn aus. - N ach 
del' Feier wurde ich zur Kaiserlichen und Grossherzoglichen Tafel gezogen. 
Als sich del' Kaiser nach aufgehobener Tafel verabschiedete, rief er mil' 
zu: Vivat academia! 

Zur Erinnerung an diesen Tag schmucken nunmehr zwei wohl
gelungene vergrosserte Momentaufnahmen, welche den Abschied seiner 
Majestat von mil' am Portale del' Universitat darstellen, unser bescheidenes 
Rektorzimmer. Eine Folge des Kaiserbesuchs war die Verleihung des 
preussischen Kronenordens II. Klasse an mich, was eine grosse Auszeichnung 
fur die Universitat war, da del' Oberst des gefeierten Regiments und del' 
Burgermeister nur die III. Klasse erhielten. 

Auch noch ein drittes Mal sollte ich dem Kaiser wahrend meines 
Rektorates begegnen. lch wurde mit den ubrigen Rektoren und den 
Bibliotheksdirektoreu del' Universitaten auf den 22. Marz 1914 zur Ein
weihung des N eubaues fur die Konigliche Akademie del' Wissenschaften 
und die Konigliche Bibliothek in Berlin eingeladen. Wiederum entfaltete 
sich dort del' hochste fiirstliche Prunk. Ausser deutschen Furstlichkeiten 
war das rumanische Kronprinzenpaar zugegen, und del' Kaiser fuhrte 
freudestrahlend die schone Kronprinzessin, nicht ahnend, welche Schlange 
er am Busen nahrte. In Anschluss an die Feier wurde uns Gasten yom, 
Kultusminister ein Fruhstuck im "Kaiserhof" gegeben. 

N och zwei andere Feste aussergewohnlicher Art hatte ich im Rektorat 
mitfeiern konnen. Bei dem 300 jahrigen Jubilaum del' Universitat Groningen 
hatte ich mich leider yom Prorektor vertretenlassen mussen, weil zur gleichen 
Zeit die offizielle Feier meines Amtsantritts stattfand, und einer Einladung 
zur Eroffnung del' neuen Universitatsgebaude in Zurich konnte ich aus 
person lichen Grunden nicht Folge leisten. 

Als ich am 1. Juli 1914 meinen Nachfolger mit del' golden en Kette 
schmuckte, durfte ich dank bar auf mein Rektorat zuruckschauen, denn es 
war das reichste an Arbeit und an Festen gewesen, das un serer Universitat 
III 495 Jahren zuteil geworden war, und die Zahl del' Studierenden hatte 
III ibm zum ersten Male 1000 uberschritt~n. 

Vier Wochen spateI' brach del' Weltkrieg aus. 
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