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VORWORT 

Rob e r t K 0 c h verdient wie wenige zu den Meistern 
der Heilkunde gezablt zu werden. Er wies ihr vollig neue 
Wege und war einer der gro.atenArzte aIler Zeiten. Er erschlofi 
mit Hilfe genialer Untersuchungsverfahren die Welt der 
k 1 e ins ten L e b ewe sen unserem Verstandnis. Er 
lOste die seit Hen 1 e die Welt bewegende Frage des C 0 n
tagium animatum. Er war ein Pfadfinder auf dem 
Gebiete der Seuchenbekampfung und entkleidete die 
grofien Volkskrankheiten ihrer Schrecken. Er lehrte die 
erfolgreiche Bekampfung der T r 0 pen k ran k h e i ten und 
machte dadurch den schwarzen Erdteil erst besiedelungs
fahig. Er befruchtete yom Standpunkte der Bakterienkunde 
die gesamte wissenschaftliche H y g i e n e. Seine Lehre 
veranlafite eine vollige Umgestaltung der medizinischen 
Wissenschaft und war von unermefilichem Wert fUr das 
Lebensgluck der Menschheit. Sie wird ihn bis in die fernste 
·Zukunft zu ihren gro.aten Wohltatern zahlen. 

AlB Assistent am Hygienischen Institut in Berlin gehOrte 
ich mehrere Jahre zu Kochs Mitarbeitern. Dann hatte ich 
liingere Zeit hindurch a1s Leiter einer militiirischen Unter
suchungsstelle in Hannover Gelegenheit, in seinem Sinne 
zu wirken. Nach meiner Berufung nach Berlin trat ich dem 
grofien Forscher besonders nahe und bekam als V ortragender 
Rat und Ministerialdirektor im preufiischen Ministerium 
reiche Gelegenheit, seinen Lehren in Staat, Reich und 
Heer zum Durchbruch verhelfen und· ihm selbst die Wege 
ebnen zu konnen. Bis zu seinem Tode schenkte er mir sein 
freundschaftliches Vertrauen. Sein Leben beschreiben zu 
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dtirien, gereieht mir daher zu Iebhafter Genugtuung. Bei 
dem Ieider nul' beseheidenen zur VerfUgung stehenden 
Raum wird dieses Lebensbild dem grofien Forseher 
kaum gereeht. Trotzdem werden ihn diejenigen, die ihn 
personlieh gekannt haben, wie ieh hoffe, darin wieder
erkennen. 

All S c h l' i f ten standen mil' foigende zur Verftigung : 
1. Handsehriftliehe A ufzeichnungen von Koehs Bruder 

Hug 0 K 0 e h tiber seine Vorfahren und Geschwister, die 
Kochs Werdegang liebevoll sehildern und mehrfach von 
Kochs Toehter, Gel' t I' U d P f u h 1, erganzt sind. 

2. P f u h I, Robert Kochs Entwicklung zum bahn
brechenden Forseher. "Deutsche Revue", Juni 1912. 

3. P f u h I E., Privatbriefe von Robert Koch. "Deutsche 
Revue", August 1911. 

4. M ii II e r 0., Robert Koch. IllustIierte Helden
bibliothek, Heft 34, Verlagsanstalt Dr. Ed. Rose, N eurode
Berlin. 

5. S c h w alb e J., Gesammelte Werke von Robert 
Koch. Unter Mitwirkung von G. G a f f k y und E. P f u hI 
herausgegeben. Leipzig 1912. G. Thieme. 

6. W e z elK., Robert Koch. Berlin 1912. August 
Hirschwald. 

Es ist mil' ein Bedtirfnis, im Namen von Kochs Schii
lern und Verehrern Herm S c h w a I b e ftir die mit grofitem 
fleW und in pietatvoller Gesinnung gegen den grofien 
Gelehrten veranstaltete Sammlung seiner Werke den auf
richtigsten Dank auch an dieser SteJle auszusprechen. 

B e r 1 i n, den 15. September 1923. 

MARTIN KIRCHNER. 
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I. Jug end, L e h r- un d Wa n d e r j a h r c. 

Rob e r tHe r man n He i n ric h K 0 c h wurde am 
11. Dezember 1843 in C I a us t h a I, der hochstgelegenen der 
sieben Oberharzstadte, als drittes von dreizebn Geschwistern 
geboren. Urgrofivater, Grofivater und Vater waren angesehene 
Bergbeamte in Claustbal. Sein Vater Her man n K 0 c h, ein 
kraftiger, breitschultriger Mann von mehr als Mittelgrofie, 
stieg allmahlich vom Bergmann zum Oberbergrat und Ober
leiter des Oberharzer Berg- und Hiittenwesens empor, 
nachdem er in jiingeren Jamen liingere Zeit in Siidfrank
reich tatig gewesen war und auf vielfachen Reisen in 
England, Norwegen und Italien seinen Gesichtskreis 
erweitert hatte. Er und seine Gattin Mat h i Ide, geborene 
B i ewe n d, waren geistig hochstehende, gesellige Menschen 
von mildem Charakter. Der Vater war ein rasUos tatiger, 
pflichttreuer Beamter von sicherem UrteH und klarem Aus
druck in vVort und Schrift, ein eifriger Raucher; in seinen 
MuEestunden war er bemiiht, die Kinder in die Wunder der 
Natur einzufiihren. Die Mutter war klein, von zartem 
Korperbau und hatte infolge eines Falles in ihrer Jugend 
einen steifen rechten Arm. Trotzdem war sie unermiidlich 
tatig, leitete den Hausstand umsichtig und sparsam und 
pflanzte edle Keime in die Gemiiter der Kinder. Diese 
durften ungebunden heranwachsen, waren viel auf sich 
selbst angewiesen und schliffen einander abo Die Mutter 
starb im Miirz 1871. Der Vater konnte Robert noch als 
Physikus in Wollstein besuchen und starb 1877. 

Rob e r t erbte vom Vater die Liebe zur Natur und 
eine fast uniiberwindliche Reiselust, von der Mutter den 
emsigen Fleill und das sinnige Gemiit. Er war friibgeweckt 
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und liberl'aschte als flinfjabriger Knabe seinen Vater damit, 
daB er ohne Anleitung aus der Zeitung lesen gelernt hatte. 
Mit sieben Jahren kam er auf das Gymnasium seiner 
Vaterstadt. Er war ein fleilliger SchUler; in seinen Mufie
stunden beschaftigte er sich mit Vorliebe mit Moosen und 
Flechten, die er mit der Lupe untersuchte und sammelte. Er 
bestimmte auf Wanderungen durch Berg und Tal Insekten, 
Pflanzen und Steine, zergliederte gro.Bere Tiere, praparierte 
ihre Skelette, stopfte ihre Felle aus und zeigte liberhaupt 
eine wachsende Neigung fUr die Naturwissenschaften, die 
auch seinen Lehrern auffiel. Den alten Sprachen gewann 
er nur wenig Gesehmaek abo 1m Abiturientenexamen, das 
er zu Ostern 1862 bestand, erhielt er in Mathematik, Natur
wissensehaften, Gesehichte, Geographie und Engliseh "sehr 
gut". In seinem Abiturientenzeugnis yom 18. Marz 1862 
gab Direktor E 1st e r liber seine Veranlagung folgendes 
Gutaehten ab: 

,,Robert Koch hat erklart, Philologie studieren zu wollen, 
wabrend es bisher schien, als wlirde er sich dem Studium 
der Medizin oder der Mathematik oder der N aturwissen
schaften widmen. Er hat eine Anlage, die ihm als Gym
nasiallehrer allerdings zustatten kommen wUrde, die des 
mlindliehen Vortrages, den ein sehr treues Gedaehtnis 
unterstlitzt; wenigstens konnte man einzelne Leistungen 
dieser Art ,sehr gut' nennen, die Vorbereitung zum philo
logischen Fache konnte man etwas vollstandiger wUnsehen. 
Es wird nun darauf ankommen, ob Koch seine Kraft kon
zentrieri und konsequent auf das vorgesteekte Ziel riehtet; 
die Fiihigkeit IMt sieb nicht leugnen". 

Seine beim Abiturium geau.Berte Absieht, Philologie 
zu studieren, fUhrte Koch jedoeh nicht aus. Auch den 
Gedanken, Kaufmann zu werden, weil er als solcher am 
ehesten Gelegenbeit haben wlirde, zu reisen, gab er naeh 
einem Besuch bei einem in Hamburg wohnenden Oheim 
auf. Vielmehr widmete er sieb, als er zu Ostern 1862 die 
Hannoversehe Universitat Got tin g e n bezog, der Mathe-
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matik und den Naturwissenschaften, wie seine Lehrer er
wartet hatten. Er hOrte Botanik bei G r i e s e b a c h, Trigono
metrie und Stereometrie bei U I ric h und Physik bei 
Web e r, beteiligte sich haufig an botanischen Exkursionen, 
war tiberhaupt ein fleilliger Student, arbeitete die Kolleg
hefte sorgfiUtig aus und war auch wahrend der Ferlen 
wissenschaftlich tatig. Nach zwei Semestern trat er jedoch 
zum medizinischen Studium tiber, nicht weil er in den 
Natun,vissenschaften nicht die erhoffte Befriedigung fand, 
sondern weil er nur geringe Neigung zum Lehrberuf 
hatte und bei den beschr1:i.nkten Mitteln des Vaters nicht 
auf eine akademische Laufbahn hoffen durfte. Auch ver
sprach ihm das Studium der Heilkunde wegen ihrer Be
ziehungen zu den Naturwissenschaften weitere Beschaftigung 
mit diesen. Wenn er denn schon ein Brotstudium wahlen 
mufite, so zog ihn der arztliche von den akademischen 
Berufen noch am meisten an. 

K 0 c h s Wahl war die richtige. Er war der geborene 
Arzt. Seine Erfolge als solcher beruhten auf seinem natur
wissenschaftlichen Beobachten und Denken. Er liefi von 
Jugend auf die Dinge ohne Voreingenommenheit auf sich 
einwirken, suchte ihre inneren Zusammenhange auf und 
fragte stets danach, warum die beobachteten Vorgange sich 
so und nicht anders abspielten. Diese Weise, zu sehen und 
zu denken, verschaffte ihm die Klarheit der Forschung und 
Darstellung, die ihn zu so grofien Erfolgen gefiihr-t hat. 

Unter seinen Lehrern schlofi er sich namentlich an 
den Anatomen Hen 1 e, den Kliniker Has s e und den 
Physiologen Me iss n e r an, die, wie er in seiner Rede 
bei der Aufnahme in die Akademie der Wissenschaft am 
7. Juli 1909 dankbar sagte, "den Sinn fUr wissenschaftliche 
Forschung in mir geweckt haben". Da.6 Hen 1 e ihn be
sonders anzog, war kein Zufall; er hat ja zuerst mit Nach
druck auf die Notwendigkeit der Annahme des Contagium 
animatum hingewiesen. Ibm hat sich K 0 c h als besonders 
geistesverwandt erwiesen. 
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Im Februar 1865 wurde K 0 c h Assistent am PatJio
logischen Museum und bearbeitete unter Hen I e s und 
\V. K I' a use s Leitung eine Preisaufgabe: "Durch eine 
genligende Reihe von Untersuchungen festzustellen, ob 
und in welcher Verbreitung die N erven des Uterus 
Ganglien enthalten". Abweichend von Frankenhauser 
und K e hI' e I' und tibereinstimmend mit K iIi a n stellte 
er durch zahlreiche Tieruntersuchungen fest, daJl sich 
Ganglien an den Nerven des Uterus nur auGerhalb des 
Gewebes, nicht abel' in diesem finden, und erhielt den 
e I' s ten Pre i s von 80 Thalern. Launig schrieb er 
seinem Vater: "Obwohl Du bei unserem letzen Zusammensein 
keine allzugrofie Meinung zu haben schienst von meinem 
medizinischen Wissen im allgemeinen und von del' merk
wlirdigen Eigenschaft del' Kartoffeln, magere Leute fett
zumachen insbesondere, ereignet es sich doch bisweilen, 
dafi auch eine blinde Taube ein Korn findet, wie es mil' 
jetzt z. B. ergangen ist. Namlich bei del' diesmaligen 
Preisverteilung ist mil' fUr meine Arbeit del' erste Preis 
zuerkannt ..... " Bereits diese Arbeit ist ebenso sachlich 
und klar geschrieben wie seine spateren. Sie trug den 
Aufdruck: ,,Dem geliebten Vater widmet als einen Ausdruck 
seiner Zuneigung und Dankbarkeit diese erste Frucht 
seiner Studien del' Verfasser." 

1m Anschlufi an eine Versuchsreihe von M e iss n e I' 
und J 0 II y tiber die Bildung von Bel' n s t e ins a u I' e im 
tierischen Organismus unternahm K 0 c h im physiologischen 
lnstitut Untersuchungen "libel' das Entstehen del' Bernstein
saure im menschlichen Organismus", die er in del' Zeitschrift 
fiir rationelle Medizin 1865, Band 24, veroffentlichte und 
spateI' als Doktordissertation verwertete; er stellte durch 
Verdauungsversuche im eigenen Korper fest, dafi auch 
beim Menschen im Darm durch Oxydation von Fett und 
durch Reduktion von Apfelsaure Bernsteinsaure entsteht. 

Am 13. Januar 1866 bestand K 0 chin Gottingen das 
Tentamen rigorosnm "eximia cum laude", und am 16. Januar 
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wu1'de er zum D 0 k tor promovie1't. Nun studierte er noeh 
ein Halbjahr in Berlin, besuehte Kliniken und nahm am 
pathologiseh-anatomisehen Kursus bei Vir e how teil; 
welehen Eindruek er von diesem empfing, geht aus seinen 
damaligen Briefen nieht hervor. Die Stadt Berlin gefiel 
ihm, die Kliniken befriedigten ihn weniger, weil die Zabl 
der Horer im Verhaltnis zum Krankenmaterial zu groB war. 
Dieser Obelstand, der sich in der Folgezeit immer empfind
licher geltend gemacht hat, fiel dem in dem kleineren 
Gottingen verwohnten Studenten besonders auf. 

Wie aIle Mediziner im ehemaligen Konigreicb Hannover, 
so legte auch K 0 c h das Staatsexamen in der "Anatomie" 
in der LavesstraBe in Hannover ab und bestand es 
am 16. Miirz 1866. 

Zum Landarzt versplil'te er wenig Neigung. Am liebsten 
ware er Militararzt geworden, ein Beruf, fUr den er stets 
eine besondere Vorliebe gehabt hat. Seine Bemlihungen 
urn Anstellung in einem auGerhannoverschen Heere hatten 
jedoch keinen Erfolg. Gem ware er Schiffsarzt geworden, 
urn nicht in die Praxis zu kommen, ohne "schon ein Stliek 
von der Welt gesehen und manche Erfahrungen gesammelt" 
zu haben. In der Hoffnung auf Erflillung dieses Wunsches 
bewarb e1' sich mit Erfolg urn Anstellung am Krankenhause 
in Ham bur g. Bei einem Besuche des Hamburger -Hafens, 
den er mit seiner Braut machte, trug er dieser die Bitte 
vor, mit ihm ins Ausland zu gehen. Sie konnte sich dazu 
jedoeh nieht entsehlieBen. Ihre Weigerung veranlafite ibn, 
die Stelle in Hamburg schon nach d1'ei Monaten wieder 
aufzugeben: Er nahm nun im Oktober 1866 eine Anstellung 
als Anstaltsarzt an der Idiotenanstalt in Lan g e n hag e n 
bei Hannover an. 

K 0 e h s Bra u t, mit der er sich im Sommer 1866 
verlobte, Emmy Adolfine J 0 sefine, war eine Tochter 
des Generalsuperintendenten F r a a t z in Clausthal, eine 
Jugendliebe, mit der er sich am 16. Juli 1867 verheiratete. 
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Sie schenkte ihm eine To.chter, G e l' t r u d, und war ihm 
26 Jahre hindurch eine treue Lebensgefahrtin. 

In Langenhagen fiihlte sich d.as junge Paar sehr 
wo.hI. K 0. c h fand neben der Anstaltstatigkeit eine ein
trag]iche Praxis, fUr die er sich ein Reitpferd anschaffte 
und an die er sich auch spater no.ch gern erinnerte. Zu 
seinem Bedauern muJlte er die Stellung an der ldio.ten
anstalt bereits nach zwei Jahren wieder aufgeben, weil 
ihm aus Ersparnisrucksichten ein bedeutender Abzug am 
Gehalt gemacht werden so.llte. Er lieB sich nun in dem 
markischen Stadtchen N i em e g k im Kreise Zauch
Belzig nieder; do.rt gelang es mit der Praxis so. wenig, dau 
er sich im Winter 1868/69 mit seiner Familie "furchtbar 
einschranken" muJlte und wieder daran dachte, ins Ausland 
zu gehen, wie zwei seiner Bruder eine Heimat in Amerika 
gefunden hatten. 1m Juli 1869 zo.g e1' nach R a k wit z, 
einem po.senschen Landstadtehen im Kreise Bo.mst. Hier 
fand er eine lo.hnende Praxis, die es ihm ermogliehte, 
Ersparnisse zu maehen und sich wissensehaftlich zu be
sehaftigen, aueh Versuchstiere zu halten. Die Bevolkerung 
kam ihm freundlich entgegen, er fand anregenden Verkehr, 
ko.nnte Gefliigel halten, Bienenzueht betreiben und an 
manehem Vergniigen, aueh am Kegelspiel teilnehmen; er 
baute so.gar eine groBe Elektrisiermasehine, die er in 
seinem Spreehzimmer aufstellte und in der Praxis anwendete. 

Sein Aufenthalt in Rakwitz erfuhr eine Unterbrechung 
durch den deu tseh-franzo sise hen Krieg. Obwo.hl 
bereits 1866 wegen ho.ehgradiger Kurzsiehtigkeit fUr dauernd 
dienstuntauglich erklart, meldete er sieh im Juli 1870 in 
gliihender Vaterlandsliebe freiwillig zum Militardienst; mit 
ibm zo.gen drei seiner Bruder ins Feld. Er nahm am 
Sturm auf St. Privat als Arzt beim 11. Feldlazarett des 
X. Armeeko.rps teil; im Dezember 1870 wirkte er an einem 
Typhuslazarett in Neufehateau und im Januar 1871 an 
einem Verwundetenlazarett in einer Vo.rstadt vo.n Orleans. 
Aus seinen Briefen geht die bo.he Befriedigung hervor, 
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mit del' ihn diese Tatigkeit erfilllte, wegen del' reichen 
medizinischen und Lebenserfahrungen, die er ihr verdankte. 
Trotzdem schied er auf Bitten seiner Rakwitzer Mitbiirger 
im Januar aus dem Heere aus. 1m Miirz starb seine Muttel' 
an einer Lungenentzlindung. Er konnte noch von der 
Sterbenden Abschied nehmen, wahrend seine Bruder erst nacb 
ihrem Tode wohlbehalten aus dem Kriege zuriickkehrten. 

Nach seiner Riickkehr nach Rakwitz nahm K 0 c h 
seine Praxis wieder auf. Daneben bereitete er sich im 
Winter 1871/72 in dem Wunsche, beamteter Arzt zu werden, 
auf das Physikatsexamen vor. Er bestand es am 16. Marz 1872 
mit Auszeichnung und erhielt in unmittelbarem AnschluG 
daran auf Empfeblung des Landrats und Reichstags
abgeordneten Freiherrn von Unruhe-Bomst die eben 
freigewordene Stelle als Kreisphysikus des Kreises Bomst 
in WoJlstein, einem Stadtchen von 4000 Einwohnern. Kurz 
vorher, am 10. Februar 1872, schrieb er an seinen Vater: 
"lch wiirde Dir auch nicht eher davon geschrieben haben, 
als bis die Sache sich etwas positiveI' gestaltet hatte, wenn 
ich Dir nicht hatte ein Beispiel dafiir geben wollen, da.6 ich 
mich hier in diesel' Gegend eines nicht ganz unbedeutenden 
Rufes als Arzt erfreute; trotzdem namlich in W ollstein 
zwei Arzte sind, habe ieh doch immer schon sehr viel 
Praxis dort gehabt und bin fast immer zu sehwierigen 
Fallen behufs Konsultation mit dem Hausarzt zugezogen 
worden, und nur infolgedessen hat die Einwohnerschaft 
in Wollstein den Wunsch geauGert, mich als Kreisphysikus 
dorthin zu ziehen, und hat der Landrat das erwahnte 
Anerbieten an mich ergehen lassen." 

Wollstein und der Kreis Bomst sollten nun fUr langere 
Zeit K 0 c h s Heimat werden. In del' fast landlichen Zuriick
gezogenheit konnte er seine Veranlagung erkennen und 
die Krafte entfalten, die ihn zu seinen gro.6en Leistungen 
befahigen soUten. 
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II. Kreisphysikus in Wollstein. 

Der Kreisphysikus von damals hatte nicht die Be
deutung und die Aufgaben des Kreisarztes von he ute. Er 
war zwar der Medizinalbeamte des Kreises, aber seine 
Tatigkeit konnte schon mit Rucksicht auf sein Gehalt 
von 900 Mark nicht umfangreich sein und beschrankte 
sich im wesentlichen auf die AusstelIung von Attesten. 
gelegentliche SeuchenfeststelIungen und die Ausfuhrung 
von Impfungen. In der Hauptsache war er auf Privat
praxis angewiesen, durch die er sich auch seinen Lebens
unterhalt erwerben mufite. Gewohnlich war der Kreis
physikus der gesuchteste Arzt im ganzen Kreise, der 
"Sterbedoktor", der in allen schwierigen FaIlen hinzuge
zogen zu werden pflegte. 

So erging es auch K 0 c h. Sofort nach seinem Ein
treffen war er der beschaftigteste Arzt in Wollstein, von 
dem aIle Kranken behandelt zu werden wtinschten. 
Deswegen zog der zweite am Ort ansassig gewesene Arzt 
bald fort. K 0 c h blieb nun alIein und munte auch die 
Leitung des evangelischen und des katholischen Kranken
hauses ubernehmen. Er war daher von fruh bis spat 
beschiiftigt und behielt nur wenig Zeit fiir wissen
schaftliche Arbeiten ubrig, zumal sich auch eine angenehme 
Geselligkeit entwickelte. Erst nach zwei Jahren liefi sich 
auf Kochs Wunsch wieder ein zweiter Arzt in Wollstein 
nieder. 

In den ersten Jahren seines dortigen Aufenthaltes 
interessierte sich K 0 c h fUr gewisse B e r u f s - un d 
Gewerb ekrankhei t en, die er bei gelegentlichen 
Besuchen bei seinem Vater in Claus thaI und bei seinem 
Bruder Hugo, der inzwischen Bergwerks- und Hiitten
direktor in Tarnowitz geworden war, in den Bleiweifi
fabriken, Berg- und Hiittenwerken studierte. Auch erregten 
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die in der Umgebung von Wollstein in gr6.1lerer Anzahl 
befindliehen H ti n eng r abe r seine Aufmerksamkeit. 
Er offnete versehiedene von ihnen kunstgereeht, eines 
in Gegenwart von R u d 0 If Vir e how, den er dazu einge
laden hatte, und begann sieh aueh fUr andere anthropo
logisehe Fragen zu interessieren . 

.Am meisten zog ihn die Besehiiftigung mit A I g e n 
und In f u s 0 r i e n an, die er dem Wasser von Graben 
und Torfloehern entnahm und untersuehte. Ais seine 
Praxis sieh befestigt hatte, fand er die Mittel zur Einrieh
tung eines kleinen Lab 0 rat 0 r i urns in seiner 'Voh
nung und zur Ansehaffung kostspieliger Apparate, auch 
sehenkte ihm seine Gattin ein Hartnaeksehes M i k r 0 -

s k 0 p zu seinem Geburtstage. Nun konnte er sieh aueh 
bakteriologisehen Arbeiten zuwenden. 

1m Kreise Bomst, wie in anderen Gegenden der 
Provinz Posen kamen wiederholt Ausbrtiehe von Mil z -
bra n d unter dem Herdenvieh vor, von denen K 0 e h als 
Kreisphysikus Kenntnis erhielt; er hatte infolgedessen 
einigemale Gelegenheit, Tiere, die an Milzbrand gefallell 
waren, zu untersuehen und in ihrem BIute, namentlieh in 
dar MUz, die von P ollender 1849, von Bra uell 1851 
und von D a v a in e 1 8 6 3 besehriebenen glashellen 
Stabehen aufzufinden. Er begntigte sieh damit nieht, 
sondern ftihrte eine griindliehe Naehprtifung der von 
D a v a i n e aufgestellten Theorie tiber die Milzbrandaetio
logie . dureh, die ihn zu vielfaeh abweiehenden Ergebnissen, 
zur weiteren Aufkliirung der Aetiologie und zu praktisehen 
Vorsehlagen fur die Bekampfung des Milzbrandes ftihrten. 

D a v a i n e hatte die Stabehen fUr Bakterien erkliirt 
und, gesttitzt auf Impfversuehe mit frisehem oder getroek
netem Blut, behauptet, daJl Milzbrandblut nur beirn Vor
handensein dieser Stabehen die Krankheit erzeuge, und 
die ohne naehweisbare direkte Obertragung entstehenden 
Milzbranderkrankungen bei Mensehen und Tieren auf 
Versebleppung der Bakterien, die naeh seinen Beobaeh-
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tungen auch in getrocknetem Zustande lange lebensfahig 
bleiben sollten, durch Luftstramungen, Insekten usw. zuriick
gefuhrt. Diese Angaben reichten nicht aus, urn das en
demische Vorkommen des Milzbrandes in feuchten Gegen
den, Flufitalern, Sumpfdistrikten usw., seine Haufigkeit in 
nassen Jahren und seine Abhangigkeit von einer be
stimmten Wiirme an der Oberflache des Bodens zu 
erklaren. Einige Forscher hatten, deshalb die bakterielle 
~atur der Stabchen iiberhaupt in Abrede gestellt und sie 
fUr zufallige Befunde im BIut, fUr Kristalle, erklart. 
K 0 c h zeigte nun, da.a die Stabchen in der Tat Bakterien, 
aber nicht so widerstandsfahig sind, wie D a v a i n e an
genommen hatte, sondern unter bestimmten Bedingungen 
"Dauerformen" in Gestalt von Sporen bilden, die die Bak
terien unbegrenzt lange liberleben, beim Eindringen in 
den Karper empfanglicher Tiere von neuem zu Bakterien 
auswachsen und die Krankheit auf diese iibertragen. 

K 0 c h flihrte seine Impfversuche mit Vorliebe an 
grauen Hausmausen aus, denen er das MiIzbrandmaterial 
in einen kleinen Einschnitt an der Riickseite der Schwanz
wurzel einbrachte, und stellte fest, dafi die Milzbrandbazillen 
sich in dem BIute und den Gewebssaften der lebenden 
Tiere aufierordelltlich schnell in derselben Weise ver
mehren, wie es bei anderen Bakterien beobachtet worden 
war. Er sah bei Beobachtung in einem Brutapparat und 
auf dem geheizten Objekttisch des Mikroskopes oder in 
geeigneten Nahrfliissigkeiten - frischem Rinderblut, Hu
mor aqueus aus Rinderaugen - die Bazillen innerhalb 
gewisser Temperaturgrenzen (35 - 37° C.) und bei Luft
zutritt zu langen, unverzweigten, leptothrix.ii.hnlichen 
Faden auswachsen, diese sich querteilen und im Innern 
dieser zahlreichen QuerteiIe je eine Spore sich bilden. 
Er stelIte weiter fest, dafi die Sporen unter geeigneten 
Bedingungen - bestimmte Temperatur, Nahrfliissigkeit und 
Luftzutritt - wieder zu den ursprlinglich im Blute 
vorkommenden Bazillen auswachsen, wie dies bereits 
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F. Co h n vermutet hatte. In frischem, schnell getrock
neten Blute trat keine Sporenbildung ein, ebensowenig 
im Innern der gefallenen Tiere, wohl aber auf der Ober
fHiche der Kadaver und in ihren auf die Oberflache des 
Bodens geratenen blutigen Abgangen, und zwar bei einer 
Temperatur nicht unter 15° C. Von Versuchstieren fand 
K 0 c h Mause und Meerschweinchen besonders, dagegen 
Kaninchen weniger empfanglich, Runde, Rebhiihner, 
Sperlinge und Frosche aber vollig unempfanglich. 

Bei der Vbertragung muBte hiernach weniger die 
Beruhrung mit frischem Blut oder frischem Gewebstoff 
von erkrankten oder gefallenen Tieren eine Rolle spielen, 
als das Eindringen von Sporen in den Korper der gesunden, 
sei es mit staubiger Atemluft, sei es durch Insektenstiche, 
oder sei es mit dem Futter - Gras, Reu - von Milz
branddistrikten. 

Bevor K 0 c h seine Untersuchungen veroffentlichte -
es geschah am 27. Mai 1876 in Cohns Beitragen zur Biolo
gie der Pflanzen, Bd. II, Heft 2 - bat er Fer din and 
C 0 h n in Breslau, sie ihm personlich vortragen zu diirfEm. 
Auf die bereitwillig erteilte Erlaubnis besuchte er C 0 h n 
am 30. April 1876 im Pflanzenphysiologischen Institut und 
machte auf diesen mit seiner Demonstration solchen Ein
druck, daB C 0 h n in das Pathologische Institut zu C 0 h n
he i m schickte und bat, es mochte jemand kommen, um 
K 0 c h s Sache, die "wichtig und interessant" ware, zu sehen. 
Cohnheim kam sofort selbst und sagte, wie Wilhelm 
K ii h n e schrieb, nach der Riickkehr in sein Institut zu 
seinen Assistenten: ,,Nun lassen Sie alles stehen und Hegen 
und gehen Sie zu Koch. Dieser Mann hat eioe grofiartige 
Entdeckung gemacht, die in ihrer Einfachheit und Exakt
heit der Methode urn so mehr Bewunderung verdient, als Koch 
von allen wissenschaftlichen Verbindungen abgeschlossen 
ist und dies alIes aus sich heraus gemacht hat, und zwar 
absolut fertig. Es ist gar nichts mehr zu machen. lch halte 
dies fUr die grofite Entdeckung auf dem Gebiet der Mikro-

2 Kirchner, Koch. 17 



organism en und glaube, daU Koch uns aile noch einmal 
mit weiteren Entdeckungen uberraschen und beschamen 
wird." Hochenreut uber die Anerkennung seiner Arbeiten 
durch Co h n und Co h n h e i m, reiste nun Koch nach 
Berlin, urn sie auch R u dol f Vir c how zu zeigen, enuhr 
aber von diesem eine kUhle Abweisung, was ibn lebhaft 
betriibte. 

D urch seine Milzbrandarbeiten war es, wie K 0 cham 
Schlusse seiner Veroffentlichung mit berechtigter Genug
tuung sagte, "zurn ersten Male gelungen, Licht uber die 
Aetiologie einer jener merkwurdigen Krankheiten zu ver
breiten, deren Abhiingigkeit von BodenverhaItnissen genu
gend aufzuklaren weder den Anstrengungen der Forschung, 
noch den kiihnsten und verwickeltsten Hypothesen bislang 
moglich gewesen ist". K 0 c h erkannte sofort die grund
legende Bedeutung der von ihm zur Aufdeckung der 
Milzbrandaetiologie ersonnenen Untersuchungsmethoden fUr 
die Erforschung auch anderer Seuchen, namentlich von 
Typhus und Cholera. 

Diese Methoden stellte K 0 chin Bd. II, Heft 3 der 
Cohnschen Beitrage als "Venahren zur Untersuchung, zum 
Konservieren und Photographieren" zusammenhangend dar. 
Es bestand darin, daU die bakterienhaltige Fl'iissigkeit in 
<lUnner Schicht auf dem Deckglase eingetrocknet wird, urn 
die Bakterien in einer Ebene zu fixieren; daU diese Schicht 
mit einer Losung eines Anilinfarbstoffes behandelt und 
dann wieder aufgeweicht wird, urn die Bakterien in ihre 
nattirliche Form zuriickzufiihren und deutlicher sichtbar 
zu machen; daU dann das Praparat in eine konservierende 
Flussigkeit eingebettet und schlieUlich unter dem Mikroskop 
photographiert wird. Seine eingehende Beschreibung der 
Mikrophotographie erlauterte er durch wundervolle Tafeln, 
an deren Hand er zeigte, "d a 11 die p hot 0 g rap his c h e 
Platte uberhaupt das mikroskopische Bild 
besser oder vielmehr sicherer wiedergibt, 
als es die Netzhaut des Auges zu empfinden 
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v e r mag". Entschieden trat er fUr die Artverschiedenheit, die 
Spezifitiit der krankheitserregenden Bak
t e r i e n ein und erliiuterte das an dem Beispiel dreier 
Spirochaten, der Sp. plicatilis, der Sp. des Zahnschleimes 
und der Sp. des Rtickfallfiebers, die von gewisser Seite ffir 
identisch gehalten worden waren. 

Diese Spezifitiit verteidigte K 0 chin Nr. 1 und 2 
Jahrg. 1878 der "Deutschen Med. Wochenschrift" in einem 
Referat tiber zwei Arbeiten von C. v. N a e gel i ,,Die 
niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infektions
krankheiten und der Gesundheitspflege", Miinchen 1877, und 
von Han s B u c h n e r ,,Die Naegelische Theorie der 
Infektionskrankheiten in ihren Beziehungen zur medi
zinischen Erfahrung," Leipzig 1877. N a e gel i s Einteilung 
der Spaltpilze als FiiuInis-, Miasmen- und Kontagienpilze, 
die beliebig ineinander tibergehen und auch in der Form 
variabel sein sollten, wies K 0 c h auf Grund dieser Milz
brandforschungen als unhaltbar und auch die von Naegeli 
gezogenen Folgerungen ftir die Entdeckung und Bekampfung 
der Infektionskrankheiten als irrtiimlich nacho 

Seine beim Studium des Milzbrands ausgebildeten 
Untersuchungsmethoden wendete Koch nun auf andere In
fektionskrankheiten, und zwar zuniichst auf die Wund
infektionskrankheiten, an. Das Ergebnis teilte er als 
,,Neue Untersuchungen tiber die Mikroorga
nismen bei infektiosen Krankheiten" 1878 auf 
der 51. Naturforscherversammlung in Cassel mit (Deutsche 
Med. Wochenschr. 1878, Nr. 43), ausfiihrlicher in "Unter
suchungen tiber die Aetiologie der Wundinfektionskrank
heiten", Leipzig 1878 bei F. C. W. Vogel. Einleitend Iegte er 
den Stand der Frage und die bisherigen Untersuchungen 
dar und kam zu dem Ergebnis, "daB die zahlreichen Befunde 
von Mikroorganismen bei Wundinfektionskrankheiten und 
die damit im Zusammenhang stehenden experimentellen 
Untersuchungen die parasitische Natur dieser Krankheiten 
wahrscheinlich machen, daB ein v 0 11 g ti 1 t i g e r B ewe i s 
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dafiir bis jetzt noch nicht geliefert ist und auch n u r dan n 
ge s chaffen we rden kann, we nn es geIingt, die 
parasitischen Mikroorganismen in allen 
Fallen der betreffenden Krankheit aufzu
find en, sie ferner in solcher Menge und 
Verbreitung nachzuweisen, dafi aIle Krank
heitserschein ungen dad urch ihre Erklarung 
fin den, u n d s c h Ii e fi Ii c h f ii r jed e e i n z e I n e 
Wundinfektionskrankheit einen morpholo
gisch wohlcharakterisierten Mikroorganis
mus als Parasiten festzusteIlen". 

Bei seiner experimentellen Arbeit ging er von kiinst
lichen Infektionen an Versuchstieren mit Faulnisstoffen 
aus. Dabei gelang es ibm, sechs verschiedene Krankheiten 
zu erzeugen, deren jede durch einen fiir sie spezifischen, 
wohlcharakterisierten Mikroorganismus erzeugt wurde, und 
zwar: l.Mausesepticaemie,erzeugt durch ein winziges 
Stabchen, iibertragbar auf Haus-, aber nicht auf Feldmause 
und Kaninchen; - 2. progressive Gewebsnekrose 
(Gangran) bei Mausen, erzeugt durch einen kettenbildenden 
Mikrokokkus; - 3. progressive Abszessbildung 
be i K ani n c hen, erzeugt durch Zoogloeahaufen bildende 
winzige Mikrokokken; - 4. Kaninchenpyaemie, er
zeugt durch einen einzeln oder in Haufchen auftretenden 
Mikrokokkus; - 5. Kaninch ensep ticaemie, erzeugt 
durch einen ovalen Mikrokokkus; - und 6. einen ery
sip ela tosen Prozess bei Kaninchen, erzeugt durch 
ein feines Stabchen. Auf Grund dieser Befunde kam K 0 c h 
zu der Oberzeugung, dafi auch die von selbst entstehenden 
Wundinfektionskrankheiten die Wirkung spezifischer, wohl
charakterisierter Mikroorganismen sein miifiten. Als wichtig
stes Ergebnis seiner Arbeit aber betrachtete er den Nachweis 
der S p e z if it a t d e r pat hog e n e n B a k t e r i e n und 
ihre Unveranderlichkei t, ein gewaltiger und inzwi
schen durch die weitere Forschung einwandfrei bestatigter 
Fortschritt unserer Erkenntnis. 
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1m Anscblufi an seine Untersucbungen iiber kiinstlicbe 
Infektion studierte K 0 c b eine natiirlicbe Infektionskrank
beit, die Febris recurrens (Riickfallfieber), die 
o b e r m e i e r in Berlin 1873 als Wirkung einer zierlicben 
Spirochate erkannt hatte, iibertrug sie mit Erfolg auf 
Affen, studierte mit Hille der Mikrophotograpbie die Ver
breitung der Spirochlite in den Organen eines infizierten 
und getoteten Affen und stellte Ziicbtungsversuche an, die 
freilich erfolglos blieben. 

Seine ersten Arbeiten fiihrte Koch mit einem Hart
nackscben Mikroskop aus, spater arbeitete er mit einem 
Seibertschen, an dem nach 1878 die nach Riicksprache mit ibm 
von A b b e in der Zeisscben Werkstatt in J ena angegebenen 
Verbesserungen - homogene Immersio n, d. h. Ein
schaltung eines Tropfchens Zedernholzol zwischen Front
linee des Mikroskops und Deckglascben des mikroskopischen 
Praparats behufs Erhohung der Helligkeit des letzteren, 
und Ab bese her B eleucb tungsappara t behufs 
Licbtiiberfiutung des Praparats von unten her zur Ermog
lichung der Anwendung starkerer Vergro.6erungen - an
gebracht waren. 1m iibrigen war sein Laboratorium iiber
aus bescheiden und behelfsma.6ig. Da.6 ibm in dieser engen 
Werkstatt seine genialen Entdeckungen gelangen, beweist 
am besten, da.6 er ein geborener Forscber war. Erst als 
seine Arbeiten immer feiner, die fUr sie erforderlichen 
Apparate immer kostspieliger wurden, begann er sicb nach 
einem gro.6eren und reichhaItiger ausgestatteten Labora
torium zu sehnen. 

Wahrend ich Leiter der Preu.6ischen Medizinalver
waltung war, klagten mir nicht selten in kleineren Orten 
wohnende Arzte, sie konnten nicht wissenschaftlich arbeiten, 
weil es ihnen an Anregung und an Mitteln febIte; icb habe 
ihnen immer das Beispiel K 0 cbs vor Augen gefiihrt. Auch 
Assistenten kleinerer wissenscbaftlicher Institute, die dort 
nicht erfolgreich arbeiten zu konnen behaupteten, habe ich 
auf die Erfolge hingewiesen, die K 0 chin seinem Woll-
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steiner Privatlaboratorium erzielt hat. A I tho f f pflegte 
aufstrebenden Forschern, die eine bessere Ausstattung 
ihrer Arbeitsstatte beantragten, zu sagen, nach seinen Er
fahrungen stande das Ergebnis der geleisteten Forschungs
arbeit nicht selten irn umgekehrten Verhaltnis zur GroBe 
und Ausstattung des Laboratoriums. In der Tat haben 
wiederholt Gelehrte, die in einem bescheidenen Laboratorium 
Beachtenswertes geleistet hatten, versagt, wenn sie eine 
woblausgestattete Arbeitsstatte erbielten. 

Als im Sommer 1879 eine Medizinalbeamtenstelle in 
Breslau frei wurde, gelang es F. C 0 h n, beirn Kultus
minister zu erwirken, daB sie K 0 c h iibertragen und seine 
Ernennung zum aufierordentlichen Professor in Aussicht 
genommen wurde.K 0 c h iibersiedelte infolgedessen nachBres
lau, aber seine Erwartungen gingen nicht in Erftillung; 
mit dem Gehalt von 900 Mark und den geringen Neben
beztigen der Stelle konnte er in Breslau mit seiner Familie 
nicht leben, und es gab damals keine Personlichkeit irn 
Ministerium, die es versucht und erreicht hatte, ftir K 0 c h 
besondere Mittel fltissig zu machen, wie es spater A I tho ff 
verstand~n hat. Da die Kreisphysikusstelle in Wollstein auf 
Betreiben des Landrates Frh. v. Unruhe-Bomst fUr K 0 c h 
offen gehalten worden war, so kehrte er nach einigen 
Monaten nach Wollstein zurtick, wo er mit offenen Armen 
wieder aufgenommen wurde. Allein bier sollte seines 
Bleibens nicht mehr lange sein. 1m Juli 1880 wurde et als 
Regierungsrat und ordentliches Mitglied des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes nach Berlin berufen, nachdem er bereits 
zum 1. Januar 1880 als Kreisphysikus zum aufierordent
lichen Mitglied dieser Behorde gewahlt worden war. So 
mufite er von seinem geliebten Wollstein Abscbied nehmen. 

lch mochte diesen Abschnitt nicht schliefien, ohne 
mit einigen Worten des Familienlebens zu gedenken, das 
Koch und die Seinen in Wollstein gefiihrt, und iiber das 
Frau G e r t r u d P f u h lund ihr verstorbener Gatte Auf
zeichnungen gemacht haben. Sie hatten im ersten Stock-
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werk eines Hauses in der StraJle "WeiJler Berg" eine 
Wohnung, bestehend aus vier geraumigen Zimmern, Kuche, 
Hausflur und Giebelstube; ein Wartezimmer fehlte, die 
Kranken warteten auf dem Flur. Das Herrenzimmer war 
durch einen Vorhang in zwei Teile geteilt, deren einer 
als Sprech- und Studierzimmer, der andere als Laboratorium 
wente; in jenem stand das Mikroskop, in diesem ein als 
Dunkelkammer eingerichteter groJler Schrank, ein Brut
apparat, ein Tisch zur Aufstellung von GlasgefaJlen fUr Ver
suchstiere und ein mikrophotographischer Apparat, dem ver
mittelst eines am Fenster angebrachten Heliostats Sonnen
licht zugefiihrt wurde. 

Frau Emmy Koch war drei Jahre jtinger als er 
und eine treffliche Hausfrau; sie hielt Haus, Kuche und 
Keller in bester Ordnung und stand ibm beiErfiillung der 
geselligen Pflichten treu zur Seite. Sie half ihm in seiner 
Praxis, indem sie die Kranken empfing und befragte, ehe 
sie sie zu ibm lieB; sie untersttitzte ihn auch verstandnis
voll bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten, bediente das 
Heliostat beim Mikrophotographieren, fiitterte und uber
wachte die Versuchstiere und verbrannte die Kadaver ein
gegangener Tiere im Zimmerofen. Als das einzige, 1868 
geborene Tochterchen T r u d c hen heranwuchs, beteiligte 
sich dieses mit Vorliebe an solchen Hilfeleistungen bei den 
Arbeiten des Vaters. 

In seinen MuJlestunden bewegte sich K 0 c h mit seiner 
langen Pfeife im Munde in dem geraumigen Hausgarten, 
sah nach den Bienen, die er zog, oder nach dem Huhner
hofe, oder machte mit Frau, Kind und Teckel Spaziergange 
in die Umgebung des Ortes. Seinem Tochterchen begegnete 
er mit zartlicher Liebe, lie.B sie mit ihren Spielsachen oder 
ihrer Arbeit neben seinem Schreibtische sitzen und wurde 
nicht mude, ihre kindlichen Fragen zu beantworten, nahm 
wohl auch an ihren Kindergesellschaften teil, oder er
schreckte sie, indem er briillend auf allen Vieren als LOwe 
oder Tiger auf dem FuJlboden kroch. An der in Wollstein 



ublichen Geselligkeit beteiligte er sich mit Vergnugen 
auch auf Landpartien war er ein munterer und gern 
gesehener Gesellschafter. Besonders nahe stand er dem als 
Vizeprasident des Reichstages bekannt gewordenen Land
rat Frh. v. Un r u h e - B 0 m s t und dem Apotheker des 
Ortes, der seine N eigung fiir Algen und Infusorien teilte. 

Charakteristisch ist ein Brief, den er 1876 an sein 
Tochterchen schrieb: 

,,Liebes Trudchen! Es war fiir mich eine grofie Freude, 
als Mama mir schrieb, dall Du bis jetzt artig gewesen bist 
und dall sie mit Dir zufrieden ist ; hoffentlich wird es auch 
ferner so bleiben. Zu Deinem Geburtstage wiinsche ich 
Dir recht viel Gliick. Du wirst nun schon acht Jahre alt 
und muJlt von jetzt ab ein recht verstandiges Madel werden, 
in der Schule tiichtig was lernen, der Mutter in der Kuche 
helfen, Blumen warten, die Tiere fiittern und mir beirn 
Mikroskopieren die Glaser putzen und Algen sammeln. Das 
alles wirst Du schon besorgen miissen, und jedes folgende 
Jahr wirst du uns noch mehr Arbeit abnehmen. Zuletzt 
konnen Papa und Mama den ganzen Tag irn Lehnstuhl 
sitzen, und unser liebes Trudchen wird fiir uns kochen 
und mikroskopieren und Rezepte schreiben. Ach, das wird 
einmal eine schone Zeit werden. Aber nun bleib auch nicht 
mehr lange fort. Die Tiere suchen jeden Tag in allen Ecken 
und J ulka seufzt immer, und ich denke manches Mal, wenn 
die Tiire leise aufgeht, jetzt kommt mein Madel, und wenn 
ich hiIisehe, ist es ein fremder Mensch. Also komme nur 
bald wieder zu Deinem lieben Papa." 

Es war ein arbeitsreiches und behagIiches Leben, das 
K 0 c h und die Seinen in der posenschen Kleinstadt fiihrten, 
und von dem sie nicht leichten Herzens Abschied genommen 
haben. Und doch zogerte K 0 c h nicht, dem Rufe an das 
Gesundheitsamt zu folgen, obwohl seine Einnahmen in 
Berlin geringer waren als in Wollstein. Denn er fand dort 
eine Arbeitsstatte, an der er seine Gaben und Kriifte frei 
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entfalten konnte, und die er, unterstiitzt von gleichstrebenden 
und begeisterten Mitarbeitern, zur ersten Seuchenwarte der 
Welt zu machen berufen war. 

ID. 1m Kaiserlichen Gesundheitsamt. 

Auf Grund des Impfgesetzes vom 8. April 1874 hatte 
die Reichsregierung eine Stelle ins Leben zu rufen, die die 
einheitliche Durchfiihrung des Impfgesetzes im Deutschen 
Reiche iibernehmen, seine Wirkungen beobachten und die 
Listen der Impflinge kontrollieren sollte. Zur Erfiillung 
dieser Aufgabe wurde 1876 das K a i s e r 1 i c h e G e sun d
he its a m t in Berlin errichtet, das sich im Laufe der Zeit 
iiber die Bedeutung einer Pockenwarte hinaus zu einer Zen
tralstelle fiir das offentliche Gesundheitswesen im Deutschen 
Reiche entwickelt und auf allen Gebieten der Seuchen
bekiimpfung die Fiihrung iibernommen hat. Sein erster 
Direktor, Geh. Obermedizinalrat Dr. S t rue k, der friihere 
Hausarzt des Altreichskanzlers F ii r s t B ism arc k, 
hatte zwar nicht das OrganisationstaIent seines Nachfolgers, 
des Prasidenten K 0 hIe r, wies aber dem neuen Arnte ge
eignete Wege zur Betatigung. Dafi er die Aufmerksamkeit 
auf den W ollsteiner Kreisphysikus gelenkt, seine Berufung 
veranlaBt und seine Arbeiten mit Rat und Tat gefordert 
hat, verdient die dankbare Anerkennung der Mit- und 
NachwelL 

Das Gesundheitsamt befand sich damals noch nicht 
in seinem jetzigen stolzen Heim in der Klopstockstrafie, 
sondern in einem kleinen Gebaude Luisenstrafie 57 neben 
der Tieriirztlichen Bochschule gegeniiber dem Charite
Krankenhause. Die Raume, die K 0 c h angewiesen wurden, 
waren bescheiden; wenn auch gIanzend im Vergleich zu 
dem Laboratorium, in dem er sich in Wollstein hatte be
helfen miissen und in dem er ohne Assistenten so Aus-
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gezeichnetes geleistet hatte. AuGer grolleren Baumen, reiche
ren Mitteln und voIlkommeneren Apparaten fand Koch 
hier einen Stab vonMitarbeitern, die reiche wissenschaftliche 
Vorbildung und lebhaften Drang zur Betatigung mitbrachten, 
die Bedeutung der Kochschen Ideen erkannten und begeistert 
in ihren Dienst traten. Die Mehrzahl dieser Manner hat 
sich gliinzend bewahrt und zu Lehrern und Ftihrern der 
wissenschaftlichen oder praktischen Hygiene entwickelt. 
Zu Kochs ersten Mitarbeitern gehOrten G eo r g Gaff k y, 
F r i e d ric h L 0 f fl e r, Aug u s t Gar t n e r, Bern ha r d 
Proskauer, Gustav Wolffhugel, Ferdinand 
Huppe, Bernhard Fischer, deren Namen fiirimmer 
mit der Geschichte der Hygiene verbunden bleiben werden. 
Oft erziihlten mir G a f f k y und L 0 f fIe r von ihren Arbei
ten unter der Leitung K 0 c h s und von dem Feuereifer, mit 
dem der Meister und seine Mitarbeiter tagaus, tagein von 
Friih bis zum spaten Nachmittag und Abend im Labo
ratorium unermudlich mikroskopierten, zuchteten, uber
trugen, photographierten, neue Plane berieten, neue Appa
rate ersannen und die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit 
zusammenstellten, kritisierten, verwarfen und neu feststell
ten, bis sie das Richtige gefunden hatten. Trotz der Muhe 
und Arbeit waren sie hochbefriedigt in dem Bewu1ltsein, 
ein N euland fUr die wissenschaftliche Erkenntnis erobern 
zu helfen. Die Ergebnisse der damals im Gesundheitsamte 
geleisteten wissenschaftlichen Arbeit veroffentlichte Struck 
in den "Mitteil ungen aus dem Kaiserlichen Ge
sun d h e its a m t e", die wegen der in ihnen enthaltenen 
grundlegenden Beitragen von Koch und seinen Mitarbeitern 
fUr immer zu den kostbarsten medizinischen Erscheinungen 
gehoren werden. Von den "Mitteilungen" erschienen 
ubrigens nur zwei Bande, an ihre Stelle traten spater die 
,,Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte". 

Die erste Arbeit Kochs aus dem Gesundheitsamte war 
eine Studie "zur p-ntersuchung von pathogenen Mikro
organismen", eine Erweiterung der erwahnten, in Cohns 
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Beitragen erschlenenen Arbeit "Verfahren zur Untersuchung, 
zum Konservieren und Photographieren der Bakterien". Sie 
schildert· die Vorbereitung und Farbung mikroskopischer 
Praparate aus Flussigkeiten und in tierischen Geweben, gibt 
Ratschlage fUr die Vermeidung von Fehlerquellen, die Her
stellung von Mikrophotogrammen, die trbertragung patho
gener Mikroorganismen auf Versuchstiere, erortert die Be
deutung und Herstellung von Reinkulturen, die Unter
suchung von Luft, Wasser, Staub usw .. Besonders bemer
kenswert war der Hinweis auf die Notwendigkeit streng
ster Sterilisierung der Hande, Instrumente, Gerate und Nahr
bOden bei bakteriologischen Arbeiten behufs Vermeidung 
von Verunreinigungen durch zufiillig ·auftretende KeiIpe 
von Mikroorganismen. Ein gewaltiger Fortschritt aber war 
der Ersatz der bis dahin ausschlielllich benutzten flussigen 
durch feste NabrbOden - gekochte Kartofieln, Nabrgelatine. 
Erst durch Einftihrung flussiger, durch Zusatz von Gelatine 
erstarrungs- und wieder verfitissigungsfahiger, durchsichtig 
bleibender NahrbOden durch K 0 c h ist eine zuverIassige 
Trennung von Bakteriengemischen und das gesonderte Stu
dium der einzelnen Bakterienarten moglich geworden. Die 
der Arbeit beigegebenen Tafeln zeigen die Vorztige der 
Mikrophotographie ffir die Bakterienkunde. Auch sind sie 
insofern von hervorragendem Wert, als sie sich zum Teil 
auf KraJikheiten beziehen, deren bakterielle Natur damals 
noch nicht oder nicht sicher festgestellt war: Erysipelas, 
Endocarditis ulcerosa, malignes Oedem, Typhus abdomi
nalis - K 0 c h bildete den von E b e r t h beschriebenen 
Bacillus ab, den er ffir den Typhusbacillus ansah -, Pneu
monie. Diese Arbeit hat den Forschern aus Deutschland 
und alIer Herren Landern, die in wachsender Zahl bei 
K 0 c h Belehrung suchten, als Anleitung und fur alIe Kurse 
zur Ausbildung von Bakteriologen als Grundlage gedient. 

Neben der Begrtindung der Methodik beschaftigten 
Koch und seine Mitarbeiter die Jnfektionskrankheiten, 
die er schon in Wollstein bearbeitet hatte. Er baute die 
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Aetiologie des Mil z bra n d s aus, G af f k y studierte die 
ex per i men tell e S e p tic a e m i e bei Versuchstierenr 

L 0 f fIe r nahm die Losung der fiir die Lehre von den 
Infektionskrankheiten so wichtigen I m m u nit a t s f rag e 
in Angrifi. 

In gemeinsamer Arbeit traten K 0 c h, G a fi k y, 
L 0 f fl e r , Pro s k au e r und W 0 Iff hug e I in eine 
Priifung der fur die Bekampfung der Infektionskrank
heiten unentbehrlichen Des i n f e k t ion ein, deren Ergebnis 
die Angabe wirksamer Desinfektionsverfahren auf der 
Grundlage der modernen Bakterienforschung war. Die ge
riDge Wirksamkeit der sch wefeligen Sa ure und 
anderer ala Desinfektionsmittel geltender Chemikalien 
sowie der hei.Gen trockenen Luft, die souverane 
Wirksamkeit des heillen s tro menden Wa sser
dam p f e s auch gegenuber Dauerformen (Sporen) der 
Bakterien wurden aufgezeigt und die Notwendigkeit be
wiesen, " n u r sol c heM itt e I un d Ve rf a h r e n 
zur Desinfektion in Gebrauch zu nehmen, 
welche ohne Un terschied die Mikroorganis
men tot en". Die Verofientlichungen der zablreichen 
geistvollen Versuche in den "Mitteilungen" erofinete eine 
Studie K 0 c h s ,,0 b e r Des i n f e k t ion", in der er 
den Stand, die Aufgaben und die zweckma.Gigste Art der 
Desinfektion in seiner uberzeugenden Weise darlegte. 
Diese Arbeiten fiihrten zur volligen Umgestaltung <I.er 
Anschauungen. Bald entstanden in allen Landern der 
Erde Desinfektionsapparate und Anstalten, in denen Kochs 
Lehren zur ·Durchfiihrung gelangten, und wobei deutsche 
Techniker ersten Ranges, ich nenne nur R i e t s c h e 1 
und Hen neb erg, ihren Rat und ibre Mitarbeit zur 
Verfiigung stellten. 

Wer das Gluck gehabt hat, Rob e r t K 0 c h per
sonlich naher zu treten, wei.G, da.G von all seinen epoche
machenden Arbeiten keine seinem Herzen so nahe ge-
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standen hat wie die Erforschung der Tuberkulose. 
Wie mancherlei Aufgaben auch im Laufe der Jahre 
an ihn herangetreten sind, immer wieder ist er zu dieser 
Lieblingsaufgabe zurlickgekehrt. Die Bekampfung der Tuber
kulose erschien ihm wichtiger als die von Cholera und Pest 
und anderen akuten Volkskrankheiten, die zwar bei jedem 
ihrer Ausbriiche zahlreiche Opfer dahinraffen, jedesmal aber 
bald wieder verschwinden, wahrend die Tuberkulose sich seit 
.lahrhunderten bei uns eingenistet hat, dauernd am 
Marke der Menschheit zehrt und fast in allen Orten und 
Familien ihre Opfer fordert. 

Die Versuche von Villemin, Cohnheim, 
S a 10m 0 n sen. u. A., die die Obertragbarkeit von 
Schwindsuchtsmaterial auf Versuchstiere (Iristuberkulose) 
ergaben, waren den Arzten nicht unbekannt. Trotzdem 
hielten die meisten Kliniker und Arzte die Schwindsucht 
flir eine chronische Ernabrungsstorung, die sich von 
Geschlecht zu Geschlecht vererben und jeden, den sie 
befiele, unrettbar dahinraffen sollte. Noch 1878/79, als 
ich Unterarzt in der Berliner Charita war, lagen die 
Phthisiker abseits in einer auf dem Boden befindlichen 
Abteilung und blieben, abgesehen von Beruhigungsmitteln, 
ohne ernstliche Behandlung. Bei K 0 c h nahm der Ge
danke, da.G die Tuberkulose eine chronische Infektions
krankheit ware, immer festere Gestalt an, und er benutzte 
den Winter 1881/82 zur experimentellen Priifung dieses 
Gedankens an Hand des reichen Krankenmaterials der 
Charita. Ein haIbes .Jahr angestrengtester Arbeit genligte 
ihm zur Losung dieser Frage mit Hilfe seiner genialen 
Untersuchungsmethoden. Das Ergebnis teilte er in einem 
Vortrage mit, den er am 24. Marz 1882 in der Berliner 
Physiologischen Gesellschaft unter dem Vorsitz von Emil 
DuBois-Reymond liber "Die Aetiologie der Tuber
k u 10 s e" hielt; ausflihrlich veroffentlichte er es im 
.lull 1883 im 2. Bande der "Mitteilungen aus dem kaiser
lichen Gesundheitsamte". 
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Der Vortrag yom 24. Marz 1882 erschien in der 
"Deutschen Medizinischen Wochenschrift" und machte 
durch die Klarheit der Fragestellung, die Umsicht der 
Versuchsanordnung, die Bescheidenheit in der Schilderung 
der Befunde und die Vorsicht der Schlumolgerungen 
einen gewaltigen Eindruck. lch nahm damals als junger 
Militararzt an einem Fortbildungskursus an der Universi
tat Rostock teil und entsinne mich noch heute der Be
geisterung, die die Lehrer und Teilnehmer an dem 
Kursus ergriff, als sie den Vortrag lasen, und der Er
orterungen, die sie daran knupften: Die Schwindsucht 
war als Infektionskrankheit erkannt, sie mufite auch 
verhutbar, vielleicht auch heilbar sein. K 0 c h s Name 
war in Aller Munde in der ganzen Welt, weit uber die 
Kreise der Arzte hinaus. 

Aus dem Inhalt des Vortrages sei folgendes mit
geteilt: Zuerst schildert K 0 c h den von ihm entdeckten 
Tuberkelbazillus nach seiner Gestalt und seinem charak
teristischen Verhalten zu Anilinfarben und Entfarbungs
mitteln Bowie innerhalb der "Riesenzellen" und stellt auf 
Grund der Betrachtung im ungefarbten Praparate fest, 
daB der Bazillus un b ewe g Ii c h ist. Die bei der 
Farbung ungefarbt bleibenden Stellen der Bazillen deutet 
er als S p 0 r en, eine Auffassung, die er spater hat fallen 
lassen. Dann teilt er mit, bei welchen K ran k h e i ten 
des Men s c hen er die Tuberkelbazillen gefunden hat: 
Miliartuberkulose, kasige Bronchitis und Pneumonie, 
IlUnltuberkeln,DartDtuberkulose,I>riisenskrofulose,fungose 
Gelenksentziindung, Krankheiten, die nun als verschieden
artige Lokalisationen der Tuberkulose erwiesen waren. 
Des weiteren schildert er die Krankheitsprozesse 
d e r v e r s chi e den e n Tie r art en, in denen er 
Tuberkelbazillen nachweisen konnte; sie betrafen 13 Rinder, 
1 Schwein, 1 Huhn, 3 Affen, 9 Meerschweinchen und 
7 Kaninchen. AlIe diese Prozesse erschienen als Wirkungen 
desselben Mikroorganismus, des Tuberkelbazillus. Um 
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nachzuweisen, dafi er kein zufalliger Begleiter, sondern 
die U r sac h e d e r Tub e r k ul 0 s e ware, infizierte er 
zahlreiche Tiere nicht nur mit Tuberkulosematerial von 
Kranken, sondern auch mit den Rei n k u 1 t u r e n von 
Tuberkelbazillen, deren Gewinnung er ausgezeichnet 
beschreibt. Schliefilich weist er auf die Bed e u tun g 
seiner Befunde hin, die er in der Erleichterung der Er
kennung (Diagnose) der Krankheit und in der Moglich
keit ihrer Verhtitung (Prophylaxe) durch Desinfektion des 
Auswurfs der Phthisiker sieht. Da er, wie er ausdriicklich 
betont, die bei Menschen und Tieren gefundenen TuberkeI
bazillen ffir identisch hielt, so schliem er foigerichtig mit 
einer Warnung vor der Milch und dem Fleische perl
stichtiger Rinder. 

Xufiere Anerkennungen K 0 c h s fUr seine fUr die 
medizinische Wissenschaft und die Volksgesundheit so 
wichtige Entdeckung auf dem Gebiete der Tuberkulose 
blieben nicht aus. Er erhielt den Charakter als Geheimer 
Regierungsrat und wurde wegen der Bedeutung seiner Ent
deckung ffir das Heer zum 0 b e r s tab s a r z t 1. KIa sse 
a Ia suite des Sanitatskorps ernannt. 

Gleichzeitig mit Kochs Tuberkulosearbeit erschienen 
im 2. Band der "Mitteilungen" Tuberkulosestudien seiner 
Mitarbeiter, und zwar von G a f f k y "Ein Beitrag zum 
Verhalten der Tuberkelbazillen im Sputum" und von S ch i 11 
und F i s c her "Ober die Desinfektion des Auswurfs der 
Pbthisiker". Derselbe Band brachte grundlegende Arbeiten 
tiber die Aetiologie zweier anderer grofien Volkskrankheiten, 
und zwar des Unterleibstyphus und der Diphtherie. 

Es wurde bereits erwahnt, daU E b e r t h bei 
dem Abdominaltyphus einen wohlcharakterisierten Ba
zillus beschrieben und K 0 c h diesen auf Grund der 
mikrophotographischen Untersuchung als wahrscheinlichen 
Erreger der Krankheit angesprochen hatte. G a f f k Y setzte 
diese Untersuchung mit seiner gewohnten Sorgfalt fort und 
kam in seiner Arbeit ,,zur Aetiologie des Abdominaltyphus" 
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zur unzweifelhaften Feststellung der aetiologischen Bedeu
tung des Typhusbazillus. Bekanntlich hatte man friiher 
unter der Bezeichnung Typhus 3 verschiedene Krankheits
bilder zusammengefallt. Eines, das des Ruckfallfiebers, hatte 
o b e r m e i e r 1873 durch die Entdeckung seiner Spiro
chate davon abgetrennt. Nun hatten K 0 c h und G a f f k y 
auch den Unterleibstyphus als eine besondere Krankheit 
nachgewiesen. Daa dies auch vom Flecktyphus gilt, ist erst 
wiihI'end des Weltkrieges zur Gewillheit erhoben worden. 

L 0 f fie r entdeckte die Aetiologie der Diphtherie, 
die iahraus, iahrein viele Tausende von Kindern dahin
ra:ffte, indem er in einem winzigen Bazillus ihren Erreger 
nachwies. 

Das Impfgesetz vom 8. April 1874 war im Reichstage 
keineswegs einstimmig, wenn auch mit ansehnlicher Mehr
heit angenommen worden. Es hatte und hat auch heute 
noch zahlreiche Gegner in wei ten Kreisen des Volkes, 
namentlich unter den Naturheilkundigen und Kurpfuschern, 
die sich Jahr fUr Jahr mit Petitionen um Wiederaufhebung 
des Gesetzes an den Reichstag wenden. Die Vertretung des 
Gesundheitsamtes in der Petitionskommission des Reichtages 
wurde K 0 c h tibertragen, der sich dieser Aufgabe, solange 
er dem Arnte angehorte, mit der fum eigenen Sachkenntnis 
unterzog. Die Aufgabe war nicht leicht, wie ich spater 
aus eigener Erfahrung feststellen konnte, da sie mir 1911 
und 1914 zufiel. Denn die Impfgegner, die auch unter den 
hzten Anhanger haben, besitzen eine umfangreiche Litera
tur, in der sie alles, was uber die Ausbreitung der Pocken 
und gegen die Wirksamkeit der Impfung geschrieben worden 
ist und wird, sorgfaItig zusammentragen, und es gehort 
eine nicht geringe Sachkenntnis und Schlagfertigkeit dazu, 
um ihren Einwiirfen zu begegnen. K 0 c h verfugte tiber 
beides, und seine Ausfuhrungen in der Kommission fanden 
die Zustimmung der Mehrheit. Er begnugte sich nicht mit 
der Widerlegung der Impfgegner, sondern bemuhte sich 
nach Kraften, zur einwandfreien Durchflihrung der Impfung 
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und zur moglichsten Vermeidung von Impfbeschadigungen 
beizutragen. !hm gebiihrt ein wesentlicher Antell an dem 
Verdienste, das sich Reich und Staat urn die Schutzpocken
impfung durch den Ersatz der human en durch die animale 
Lymphe und durch den Erlafi genauer Vorschriften fUr 
die Ausfiihrung der Impfung erworben haben. An Stelle 
der Impfung der Kinder von Arm zu Arm, d. h. mit 
humanisierter Lymphe, bei der es, wenn auch in ver
schwindend seltenen Fallen, zur Obertragung von Syphilis 
oder Erysipelas, gekommen war, trat die Impfung mit einer 
zuverlassigen und vollkommen unschitdlichen animalen 
Lymphe, die in eigens dafUr errichteten Anstalten von 
Kiilbern gewonnen wird. 

Im Herbst 1883 trat die asiatische Cholera, die in 
Vorderindien endemisch ist und ihre dortige Heimat zurn 
ersten Male 1817 verlassen und seitdem bereits vier grone 
Wanderziige fast tiber die ganze Erde ausgeftihrt hatte, 
abermals einen sol chen Wanderzug an und drohte mit 
pandemischer Verbreitung. Agypten hatte sie erreicht, und 
die Befiirchtung erschien berechtigt, dafi sie nach Europa 
kommen konnte. Da auch andere Regierungen, zuerst die 
Franzosische, Kommissionen zur Erforschung der Seuche 
nach Agypten entsandten, so zogerte auch die Deutsche 
damit nicht und beauftragte Rob e r t K 0 c h mit der Fiih
rung der Kommission, die auGer ihm aus den Stabsarzten 
Gaffky und B. Fischer und dem Chemiker Treskow 
bestand. Sie verliefien am 16. August Berlin, reisten tiber 
Brindisi nach Port Said - Alexandrien war fUr den Schiffs
verkehr gesperrt - und trafen am 24. in Alexandrien 
ein, wo sie nach Einladung von Dr. K art u lis im griechi
schen Hospital ihre Arbeitsstatte aufschlugen. K 0 c h hatte 
im Jahre vorher in einem Choleradarm, den er aus Indien 
erhalten hatte, ein verdachtiges Bakteriurn in grofier An
zahl gesehen, jedoch damals keinen besonderen Wert 
darauf gelegt. J etzt erinnerte er sich dessen und vermutete 
in ihm den Erreger der Krankheit, den er mit Hilfe seiner 
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Methoden feststellen zu Mnnen hoffte. In der Tat konnte 
er am 17. September 1883 dem Staatssekretar des Innern 
v. Bot tic her berichten, daJl er im Darminhalt von 
12 Cholerakranken und 10 Choleraleichen ausnahmslos 
ein charakteristisches Stii.bchen gefunden und in Reinlrultur 
geziichtet hatte, das sich auf Versuchstiere nicht tibertragen 
lie.fle; es fande sich hauptsachlich im unteren Abschnitt 
des Dtinndarmes und drange in die Drusen, Zotten und 
die tieferen Schichten der Schleimhaut ein. Da die Epi
demie in Agypten dem ErlOschen nahe war, erbat er die 
Erlaubnis, mit der Kommission zur Fortsetzung ihrer Ar
beiten nach Indien zu gehen, besuchte aber zunachst noch 
Kairo, Damiette sowie die Quarantaneanstalten 
an den Nilmtindungen und an den Mosesquellen bei Sues 
und das Pilgerlager bei E ITo r auf der Halbinsel Sinai. 
Sie lernten das orientalische Leben Agyptens kennen, be
stiegen die Pyramide des Cheops bei Giseh und lie.flen das 
Rote Meer und die roten Porphyrriesen des Sinai auf sich 
wirken. Dann begaben sie sich nach C a I cut t a und rich
teten im Medical College Hospital ihr Laboratoriurn ain. 
flier untersuchten sie 16 Cholerakranke und 32 Cholera
leichen und fanden in allen dieselben Bakterien wie in 
A.gypten: kurze, schlanke, kommaformig gebogene Stabchen, 
haufig zu zweien in Form eines S miteinander verbunden, 
die auf Gelatine unter Verfltissigung dieser und unter 
Entwicklung eines charakteristischen aromatischen Ge
ruches in Form von Kolonien, .die an gestollenes Glas 
erinnerten, wuchsen, keine Dauerform entwickelten und 
auf Versuchstiere nicht tibertragbar waren. An der Tat
sache, damit den Erreger der Cholera gefunden zu haben, 
zweifelten sie nicht. Sie machten eingeheude epidemio
logiscbe Erhebungen tiber die Verbreitung der Cholera in 
Indien und speziell in Bengalen, tiber die Bedeutung der 
zahlreichen Tanks in der Umgebung von Calcutta fUr die 
Entstehung kleiner, engbegrenzter Epidemien rings urn 
einzelne Tanks, tiber den Einflull guter Wasserleitungen 
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auf die Abnahme, ja das Verschwinden der Cholera, tiber 
das Verhalten der Cholerabazillen gegeniiber dem Aus
trocknen, ihre Erhaltung auf feuchter Wasche, feuchter 
Bodenoberflache, im Wasser, tiber den Einfhill von Regen
giissen auf das Aufflackern oder Erloschen von Epidemien 
usw. In seinem Bericht vom 4. Marz 1884 konnte K 0 c h 
die Beendigung der Arbeiten der Kommission melden. Ein 
Ausflug nach dem am Abhange des Himalaya gelegenen 
Luftkurorte Dar j eel i n g mit seiner herrlichen Luft und 
seinem wundervollen Blick auf die Ebenen von Bengalen 
beendete den Aufenthalt . in Indien. Am 2. Mai 1884 traf 
die Kommission wieder in Berlin ein. Ein nach Inhalt und 
Form meisterhafter, mit Planen, Karten und mikrophoto
graphischen Abbildungen reich ausgestatteter Reisebericht 
von G a f f k Y erschien 1887 als Band ill der "Arbeiten 
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte". 

Den Heimkehrenden wurde ein glanzender Empfang 
zuteil. Am 5. Mai tiberreichte der K ron p r i n z Koch 
den Kronenorden 2. Klasse am schwarzweffien 
Bande. Am 6. Mai begriillte 8 t r u c k die Kommission im 
Gesundheitsamt und tiberreichte K 0 c heine von Begas 
modellierte K a i s e r b ti s t e. Am 8. Mai brachte 8taats
sekretar v. Bot tic her im Reichstage einen Gesetzentwurf 
ein, nach dem die Kommission eine Dotation, und von 
dieser Koch 100.000 Mk. erhalten sollte. Am 9. Mai 
wurde Koch von Kaiser Wilhelm 1 empfangen. 
Am 13. Mai fand zu Ehren der Kommission im Zentralhotel 
einFestmahl statt, bei dem v. Bergmann die allgemeine 
Bewunderung tiber das von K 0 c h und seinen Mitarbeitern 
Geleistete zum Ausdruck brachte: "H 0 mer schildert als 
besondere Tugend des A j a x, daB er, verscheucht von 
seinem Gegner, wie eine Fliege immer wieder zuriickkebrte, 
von einer andern 8eite ihn anfallend, unablassig, andauernd, 
zah. Das sind die Eigenschaften, die wir auch fUr unseren 
HeIden in Anspruch nehmen, und die unser gefeierter 
Freund Koch in so hohem MaBe bewiesen hat. 80 oft beim 
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Farben und Beleuchten, beirn Trocknen und Isolieren, beim 
Sterilisieren und Ztichten auch die Versuche versagten, 
er kannte kein N achlassen, immer wieder von einer anderen 
Seite edafite er ktihn sein Ziel, bis der Natur ihr Geheimnis 
·abgerungen war." In Anerkennung seiner Verdienste wurde 
K 0 c h zum Mitgliede der Pre u lH s c hen Wi sse n
s chaftlichen D epu ta tion flir das Medizinalwesen 
und des Pre u.llischen Staatsra tes ernannt. 

Die Beflirchtung, da./l die Cholera von Agypten aus 
ihren Wanderzug fortsetzen wlirde, bestatigte sich. Mit 
Truppentransportschiffen kam sie im Sommer 1884 nach 
Toulon und Marseille und tiberzog von dort aus Stid
frankreich. Durch Fabrikarbeiter wurde sie nach I t a lie n 
und Spa n i e n verschleppt. Auslaufer gelangten nach 
Dalma tien, Stido sterreich und Ungarn. In 
De u t s chI and kamen im Jahre 1886 vereinzelte FaIle 
in B res I a u sowie in Go n sen h e i m und Fin the n bei 
Mainz vor. Auswanderer brachten sie 1887 nach S ti d
am e r i k a, Schmuggler tiber die Cordilleren nach Chi I e. 
Nach Toulon wurde K 0 c h von der Reichsregierung entsandt, 
und es gelang ihm dort, die Seuche durch den Befund 
von Cholerabazillen als unzweifelhafte Cholera festzustellen. 

Im J uli 1884 und im Mai 1885 fanden in Berlin 
Cholerakonferenzen statt, auf denen Koch vor den 
ersten Sachverstandigen, unter ihnen M. v. Pet ten k 0 fer 
und Vir c how, die Ergebnisse seiner Forschungen vortrug. 
1m J uni 1885 nahm er als Vertreter des Deutschen Reiches 
an der Interna tionalen Sanita tskonferenz in 
Rom teil, auf der ein Internationales Sanitatsreglement 
zur Verhtitung der Einschleppung der Cholera aus Indien 
vereinbart wurde. 

Bekanntlich hat Kochs Lehre tiber die Aetiologie der 
Cholera neb en der fast allgemeinen jubeInden Zustimmung 
auch Gegner gefunden. Sein heftigster und auch bis zu 
seinem Tode nicht tiberzeugter Gegner war Pet ten k 0 fer, 
der als einer der ersten an einen belebten Erreger der 
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Cholera gedacht, ihn sich aber andel's vorgestellt hatte, 
als es sich schliefilich herausstellte, und der von der 
Harmlosigkeit des Cholerabazillus so durchdrungen war, 
dafi er und sein Mitarbeiter R. Em mer i c h nicht zogerten, 
vollvirulente Cholerabakterien zu sich zu nehmen, worauf 
sie nicht unbedenklich erkrankten. Auch S c hot tel ius, 
Fin k leI', P rio r und Den eke zweifelten lange, letztere, 
weil es ihnen gelang, Kommabazillen zu finden, die mit 
Cholera nichts zu tun hatten. J eder derartige Befund, und 
in del' Folgezeit fand man an 400 Kommabazillen vel'
schiedener Art und Herkunft, trug nur zur Vervollkommnung 
der Methoden zur Unterscheidung des Cholerabazillus von 
abnlichen Mikroorganismen bei, nicht aber zur Erschtitterung 
seiner Anerkennung als Erreger der asiatischen Cholera. 
Heute sind die Stimmen des Zweifels verstummt, und die 
aetiologische Bedeutung der Cholerabakterien endgtiltig 
festgestellt. 

Neben den weltbewegenden Fragen del' Entstehung und 
Bekiimpfung grofier Volkskrankheiten - Tuberkulose,Pocken, 
Cholera - traten an K 0 c h im Gesundheitsamte bestandig 
kleinere und doch auch bedeutsame Aufgaben heran, die 
er durch langwierige und miihselige Untersuchungen zu 
kIaren, und tiber die er an Reich, Staat odeI' Kommunen 
Gutachten zu erstatten hatte. Einmal waren es Fragen del' 
W asservers org ung odeI' del' A bw as s er be s ei ti gung, 
andermal galt es del' Reinigung und Wiederverwendung 
gebrauchter Vel' ban d mit tel, dann wieder del' Begut
achtung einerD esinfe ktionsans tal t, einer Lazarett
b a I' a c k e usw.. Alle diese Aufgaben nahm K 0 c h mit 
Eifer in Angriff. Sein Amt als Regierungsrat im Gesundheits
amte war also nicht nur das eines frei forschenden Gelehrten, 
wie del' Fernerstehende vielleicht annahm, es umfa.Gte auch 
eine Fiille von Pflichten, die mit Anstrengung und Klein
arbeit verbunden waren. 

Das Bild von K 0 c h s Tatigkeit im Kaiserlichen 
Gesundheitsamt ware nicht vollstandig, wenn nicht einer 
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Veranstaltung gedacht wiirde, die unter seiner Mitwirkung 
zustande gekommen ist, der Hygieneausstellung in 
Berlin. Zwar wurde sie 1883 vor ihrer Erofinung ein Raub 
der Flammen, aber ihre Veranstalter Henen sich dadurch 
nicht irre machen, sondern gingen mit zahem Eifer an ihren 
Wiederaufbau. Wie ein PhOnix aus der Asche erstand sie 
1884 aufs neue und wurde zu einem machtigen Anston fiir 
die weitere Entwicklung der offentlichen Gesundheitspflege. 

Das Zusammenarbeiten von Hygienikern und Tech
nikern, von Theorie und Praxis, dem diese Ausstellung 
ihre Entstehung verdankt, und auf das K 0 c h von jeher 
und bis an sein Ende den grofiten Wert gelegt hat, fiihrte 
zur Begrundung einer zwanglosen wissenschaftlichen 
Gesellschaft, der Hygienischen Vereinigung, durch K 0 c h, 
Rietsch el, Pis tor, Herzb erg, Henn e ber g, Gaffky 
und andere, die K 0 c h besonders am Herzen gelegen, und 
die er bis zu seinem Heimgange regelma.Gig b.esucht hat. 
Sie steht noch heute in Blute. 

IV. Professor der Hygiene an der 
Uni versi ta t. 

Es wurde bereits erwahnt, daJl seit K 0 c h s Berufung 
an das Gesundheitsamt eine von Jahr zu Jabr wachsende 
Anzahl von deutschen und auslandischen Arzten sein 
Laboratorium aufsuchte, urn mit seinen Methoden, die 
zu so bemerkenswerten Entdeckungen gefuhrt hatten, ver~ 
traut zu werden. Dies nahm nach der AufkIarung del' 
Aetiologie der Tuberkulose im Jahre 1882 und der 
Cholera im Jahre 1884 so zu, daB das in erster 
Linie fiir praktische Arbeiten bestimmte Laboratorium 
den immer zahlreicher werdenden Teilnehmern an den 
Demonstrationen nicht mehr ohne Storung des Betriebes 
Aufnahme gewahren konnte. Auch gewann die medizinische 
Fakultat der Universitat die Oberzeugung, dan diese Be
lehrungen nicht auf Arzte beschrankt werden dUrften, son-
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dern auch Studierenden zuganglich gemacht werden mufiten, 
und daB hierzu die Errichtung einer Hygieneprofessur an 
der Universitat unerlaJllich ware. Mit einem Institut ver
bundene Hygieneprofessuren gab es damals nur an zwei 
deutschen Up.iversitaten, eine in Miinchen, die Max v. Pet
ten k 0 fer bekleidete, und eine in Gottingen, die 1881 fiir 
C. Flu g g e errichtet worden war. In Berlin wurden nur 
Vorlesungen fiir offentliche Gesundheitspflege gehalten, und 
zwar durch meinen Vorganger im Kultusministerium, Ge
heimen Obermedizinalrat K. S k r z e c z k a, der, wie auch 
ich spater, im Nebenamte auBerordentlicher Professor an 
der Universitat war. Auch F 1 ti g g e war damals noch 
auBerordentlicher und wurde erst 1885 ordentlicher Pro
fessor. Kultusminister v. Go.G I e r und Geheimrat Althoff, 
der geniale Referent fiir die Universitaten im Ministerium, 
setzten die Errichtung einer ordentlichen Professur durch, 
die K 0 c h zugleich mit der Direktion eines neu zu errich
tenden Hygienischen Instituts am 1. April 1885 tiber
tragen wurde. K 0 c h erhlelt den Charakter als Geheimer 
Medizinalrat und schied aus der Zahl der ordentlichen Mit
glieder des Gesundheitsamtes aus, blieb ihm aber als auBer
ordentliches Mitglied erhalten und trat spater bei Errichtung 
des Reichsgesundheitsrates in diesen tiber. 

Das Hygienische Institut wurde zunachst in der gerade 
frei gewordenen fruheren Gewerbeakademie, KlosterstraJle 36 
an der Ecke der SieberstraJle, untergebracht; es war ein 
zweisIDckiger Bau mit geraumigen Zimmern und salen, die 
zum Teil als Horsrue, zum Teil als bakteriologische und 
chemische Laboratorien eingerichtet wurden. Ihre Herrich
tung muBte schnell geschehen, weil K 0 c h bereits am 3. No
vember 1885 seine Vorlesungen begann, ihre endgiiltige 
Fertigstellung sChritt jedoch nur langsam vor. Als ich im 
Oktober 1887 zu K 0 c h kam, war eine Reihe von Raumen 
noch unmobliert; als ich nach der Bibliothek fragte, zeigte 
man mir in einem Saale ungeoffnete Kisten und auf dem 
Fufiboden liegende Bucher, die ich in monatelanger Arbeit 
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erst ordnete, die Regale ffir die BUcher erschienen erst 1888 
und 1889. 1m ErdgeschoB wurden die von der Hygiene-Aus
stellung 1884 heITUhrenden Gerate, Apparate, ModeJle usw. 
zu einem "H y g i en e - Mus e u m" zusammengestellt, zu 
dessen Kustos E. v. E sma r c h bestellt und das von der 
Bevolkerung gerne besucht wurde; daneben, wenig zur 
Freude von K 0 c h und seinen Assistenten, ein "Tr a c h t e n
m use u m", das mit Hygiene nichts zu tun hatte, fUr das 
sich aber R. Vir c how interessierte. Assistent am Institut 
wurde C. Frank el, Volontarassistenten Petri und Frank; 
auBerdem wurden regelmaBig zwei Stabsarzte vom Heere 
und einer von der Marine auf drei, beziehungsweise auf 
zwei Jahre zum Institut kommandiert, von denen aus jener 
Zeit Plagge, WeiBer, Globig, ich, R. Pfeiffer,. 
Nocht, Behring und Wernicke genannt seien. Von 
den im Institut tatig('ln AusIandern stehen mir B abe s aus 
Bukarest, F ran k aus Budapest und Kit a sat 0 aus Tokio
in Erinnerung, von den Besuchern Herzog Dr. K a r I Th e 0: 

d 0 r in Bayern, ein besonderer Verehrer K 0 c h s. 
Die Ausarbeitung seiner Vorlesung machte K 0 c h MUhe. 

Zwar hatte er als Kreisphysikus und im Gesundheitsamt Fra
gen aus allen Zweigen der Hygiene bearbeitet, sich aber seit 
1875 hauptsachlich mit Infektionskrankheiten beschaftigt. Je
doch nahm er diese Aufgabe mit Eiler in Angriff und wuBte 
seine Vorlesungen durch Tateln, Tabellen, Abbildungen und 
Modelle von hygienischen Einrichtungen lebendig zu ge
stalten. lch habe wahrend meiner Zugehorigkeit zum lnstitut 
1887 bis 1889 keine seiner Vorlesungen versaumt und 
kann· bezeugen, daB er keineswegs, wie man ihm wohl 
nachgesagt hat, einseitiger Bakteriologe, sondern ein grtind
lich durchgebildeter Hygieniker von Verstiindnis ffir alle 
Fragen der Gesundheitspflege gewesen ist. Er hielt seine 
Vorlesungen mit seinem klangvollen Organ in flieBender 
Rede und wirkte niemals ermUdend. Mit Vorliebe besuchte 
er mit Assistenten und Zuhorern hygienisch bemerkenswerte 
Einrichtungen, wie Wasserwerke, Schlacht- und Viehhofe. 
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Fabriken und Gewerbebetriebe, Rieselfelder und andere 
Kanalisationsanlagenj iiberall wurde er wegen seines An
sehens und seiner Freundlichkeit gern gesehen und geftihrt. 
Auf seine Mitarbeiter und Horer wirkte er tiberaus an
regend und erzog sie durch Wort und Beispiel zu ziel
bewuGten Hygienikern. 

Hier sei K 0 c h s Per son Ii c h k e it gedacht, wie 
sie mir aus jener Zeit in Erinnerung ist. Er stand in der 
Mitte der Vierziger Jahre, war iibermittelgroll, schlank, 
ebenmaGig gebaut und hatte dunkelbraunes Haar und Voll
bart. Wegen seiner starken Kurzsichtigkeit trug er bestiin
dig eine Brille. In seiner Redeweise war er klar und be
stimmt und liebte dasselbe auch bei denen, die mit ibm 
zu tun hatten. Gegen Fremde war er zurUckhaltend, zumal 
wenn er Grund hatte anzunehmen, dall N eugierde sie zu ibm 
ftihrte. Seinen Mitarbeitern gegentiber war er stets bereit 
zu horen, zu raten und zu helfen. Seine Arbeitszeit hegann 
frtih und dauerte bis in die spaten Nachmittags- und Abend
stunden. Trotzdem fand er zuweilen Zeit zur freundschaft
lichen Aussprache bei Wein und Bier, gelegentlich auch 
zu einem Ausfluge mit Freunden, Assistenten und deren 
Damen. Bei diesen Gelegenheiten und bei den Referler
abenden, die er regelmiiGig hielt, setzte er durch sein un
triigJiches Gedachtnis in Erstaunen und erfreute durch 
Mitteilung wertvoller Erinnerungen, namentlich von seinen 
Reisen, die er lebhaft und anschaulich vortrug, so da1l es 
ein Genu1l war, ibm zuzuhoren. 

Vorlesungen, Kurse, Prtifungen und Gutachten em
pfand er je langer desto mehr als Last, weil sie ibn der 
wissenschaftlichen Arbeit entzogen. Die Vorlesungen und 
Prtifungen hielt er trotzdem stets selbst ab, die Kurse da
gegen, und zwar auch die fUr sie eingehenden Honorare, 
iiberliell er seinen Assistenten; auch die Verwaltung des 
Instituts iiberliell er, soweit angangig, dem ersten Assi
stenten und dem Sekretar, die ibn nur iiber die wichtigeren 
Dinge auf dem Laufenden zu erhalten hatten. Wochentlich 
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mehrmals ging er durch die Laboratorien und besprach mit 
jedem einzelnen Assistenten und Praktikanten die Arbeiten, 
die sie iibernommen hatten, horte ihnen aufmerksam zu und 
gab ihnen Anregungen und Ratschlage. Sie beschiiftigten 
sich keineswegs nur mit lnfektionskrankheiten, sondern 
mit allen Zweigen der Gesundheitspflege. Der Bak
teriengehalt der Luft, des Bodens und des Wassers, 
die Reinigung des Trinkwassers durch Filtration, die 
Priifung der verschiedensten Desinfektionsmittel und 
Apparate, Fragen aus dem Gebiete der Bekleidung, der 
Schulgesundheitspflege (Schulkurzsichtigkeit), der Nahrungs
mittelhygiene (Milch), der Abwasserbeseitigung usw. waren 
Gegenstand grundlegender Bearbeitung. Auch tibernahm das 
Institut die laufende bakteriologische Oberwachung der Ber
liner Wasserwerke. Viele dieser Arbeiten sind auf K 0 c h s 
eigene Anregung zurUckzufiihren und zum Teil sein 
geistiges Eigentum. Ihre Ergebnisse wurden meist in der 
lIZ e it s c h rift f ii r H y g i e n e" veroifentlicht, die von 
K 0 c h und F 1 ii g g e begriindet worden ist und im Laufe 
der Jahre eine stattliche Zahl von Banden erreicht bat. 

Zur gemeinsamen Bearbeitung von Thematen mit As
sistenten, wie er es im Gesundheitsamt geliebt hatte, kam 
K 0 c h jedoch im Institut nicht mehr. Als ibm seine Zeit 
wieder wissenschaftliches Arbeiten erlaubte, arbeitete er 
allein, nicht selten, urn nicht gestort zu werden, bei ver
schlossenen Tiiren; manchmal war er tagelang fUr niemand 
zu sprechen, besonders 1889 und 1890. Nur an den Heka
tomben getoteter Meerschweinchen, die sein Diener Me i n
h a r d taus seinem Laboratorium herausbrachte, konnte 
man entnebmen, daB er zugegen und in eine wich
tige Arbeit vertieft war. Urn was es sich jedoch dabei 
handelte, wuGten nur wenige seiner Vertrauten. 

Mit dem Ergebnis seiner geheimnisvollen Arbeit iiber
raschte K 0 c h die wissenschaftliche Welt in einer Rede 
"Ober bakteriologische Forscbung", die er im 
Jahre 1890 in Berlin auf dem X. Internationalen medizini-
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schen Kongresse hielt. Er teilte mit, dall er Substanzen ge
funden h~tte, "weI c hen i c h tall e i n i m Rea g e n s
g lase, son de rn a uch im Ti erkorp er das Wachs
tum de r Tub e r k e I b a z i 11 en au fz u h a It e n i m
s tan des i n d". . .. dafi Meersch weinchen ... , wenn man 
sie der Wirkung einer solchen Substanz aussetzt, auf eine 
Impfung mit tuberkulosem Virus nicht mehr reagieren, und 
daB bei Meerschweinchen, welche schon in hohem Grade 
an allgemeiner Tuberkulose erkrankt sind, der Krankheits
prozeB vollkommen zum Stillstand gebracht werden kann, 
ohne daB der Korp er von dem Mittel etwa anderweitig 
nachteilig beeinfluflt wird. 

Die hierdurch in den Bereich der Moglicbkeit gerlickte 
Heilbarkeit der Tuberkulose macbte ungeheures Aufsehen 
in der ganzen Welt und weckte den Wunsch, Genaueres 
zu erfahren. K 0 c h verofientlichte noch im Herbst 1890 in 
Nr. 46 der ,peutschen med. W ochenschrift" "Wei t ere 
Mitteilungen lib er ein Heilmittel gegen Tuber
k u los e". Er berichtete darin liber Heilungsversuche von 
Libbertz und E. Pfuhl an Kranken, die von v. Berg
mannund Kohler, Brieger, Frantzel und Levi 
zur Verfligung gestellt waren; diese hatten ergeben, dafi 
das Mittel eine spezifische Wirkung auf tuberkulose Pro
zesse auslibte, welcher Art sie auch sein mochten; daB es 
in Gaben von 0,01 cm3 ein zuverlassiges Diagnosticum und 
in Gaben von 0,001 em 8 und dariiber ein Heilmittel ware, 
das bei Lupus, Drusen-, Knochen-, Gelenk- und Lungen
tuberkulose, zumal in den Anfangsstadien gute Wirkungen 
versprache. Er gab genaue Anweisungen liber die Anwen
dung des Mittels, ohne sich zunachst liber seine Natur zu 
aufiern. Von besonderer Bedeutung war der Ausspruch: 
,,N a ch diesen Er fahrungen moch te ich anneh
men, daB beginnende Phthisis d urch das Mittel 
mit Sicherheit zu heilen ist." 

Die heutigen Arzte konnen sich kaum eine Vorstellung 
von der Wirkung machen, die diese Mitteilungen auf die da-
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maligen Arzte und auf die Kranken ausiibte. Jeder Phthi
siker, auch im vorgeschrittensten Stadium, wollte mit dem 
neuen Mittel behandelt werden, ob sein Arzt damit einver
standen war oder nicht, und es fanden sich zahlreiche 
Arzte bereit, trotz der von K 0 c h empfohlenen Vorsichts
maGregeln auf die Wiinsche der Kranken einzugehen. Es 
erhob sich eine formliche Volkerwanderung von Phthisikern 
nach Berlin, auch von solchen im verzweifeltsten Zustand~ 
die Krankenhauser, Kliniken und Fremdenpensionen wurden 
von ihnen iiberschwemml Das mume die kritische Priifung 
des Mittels auf das auJlerste erschweren und zu Millerfolgen 
fuhren, die denn auch nicht ausblieben und nun den Er
folg hatten, daG der Enthusiasmus vielfach absprechenden 
Urteilen Platz machte. Es scheint fast, als ob K 0 c h 
sich unter einem sanften Druck von angesehener Seite zur 
Veroffentlichung entschlossen hatte, ehe die Priifung zu 
einem ganz zuverllissigen AbschluJl gefiihrt hatte, wahrend 
die Offentlichkeit der Ansicht war, daJl ein Zweifel an der 
Heilkraft des Mittels nicht mehr angebracht ware. 

K 0 c h s Name war nun wieder in Aller Munde. Kaiser 
Wilhelm IT. verlieh ihm das Gro.Bkreuz des Roten 
A dIe r 0 r den s, eine Ehrung, die bis dahin noch keinem 
Arzte zuteil geworden war. K 0 c h s Geburtsstadt C I a u s
t h a I und die Hauptstadt B e r lin ernannten ibn zu ihrem 
Ehrenbiirger, er war auch R e k tor der Universitat Berlin 
fur das Jahr 1890/91. Kultusminister v. Go.B I e r und Ge
heimrat A I tho f f faJlten den Plan, K 0 c h von der Lehr
tatigkeit und der Leitung des Instituts zu entbinden und 
fUr ibn ein lediglich fiir wissenschaftliche Forschung be
stimmtes Institut ins Leben zu rufen. Schon in den preuJli
schen Haushaltsetat fUr 1891 wurden die Mittel fUr das 
neue ,,Ins ti tu t fiir lnf ektio n s krankh eiten" ein
gestellt. Am 1. Juli 1891 wurde es erofinet. K 0 c h legte die 
ordentliche Hygieneprofessur nieder, verblieb jedoch ala 
orden tHcher Ho norarp rofessor in der medizini
schen Fakultal Auch aus der Wissenschaftlichen Deputation 
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:fUr das Medizinalwesen schied er auf seinen Wunsch aus. 
Sein N achfolger in der Hygieneprofessur wurde M a x 
Rub n e r in Marburg, ein Schiiler von M a x v. Pet t e n
k 0 fer. K 0 c h hatte gern F I ii g g e oder einen seiner 
eigenen Schiller als Nachfolger gesehen, allein die Fakultat 
wollte unter dem EinflnG von Virchow und Lie breich 
diese Professur nur einem allseitig durchgebildeten Hygie
niker iibertragen wissen. 

Von den anGeren Ehren, die K 0 c h wahrend seiner 
Professorenzeit erfuhr, seien noch folgende genannt: An
la6lich des 500jahrigen Jubilaums der Universitat Heidel
b erg wurde er 1886 zum Ebrendoktor der philosophischen 
Fakultat gewahlt. 1887 erhielt er den Russischen S tan i s
lausorden 1. RI .• 1888 wurde er Generalarzt 2. Kl. 
und ordentlicher Professor an der Kaiser Wilhelms-Akademie 
fiir das militiirarztliche Bildungswesen. Gelegentlich des 
.sOOjahrigen Jubilaums der Universitat B 0 log n a wurde 
er 1888 zum Ehrendoktor gewahlt. 1889 wurde er Ehren
mitglied der medizinisch - chirurgischen Akademie in 
Perugia. 

In jener Zeit erfolgte auch in K 0 c h s Privatleben 
eine Wendung. 1m Jahre 1888 hatte sich seine Tochter 
G e r t r u d mit dem damaligen Stabsarzt Dr. Ed u a r d 
P f u h I verheiratet. Seitdem trat zwischen K 0 c h und 
seiner Gattin Em m y eine Entfremdung ein, die Anfang 
Juni 1893 zur gerichtlichen Scheidung ihrer Ehe fiihrte. 
Anfang 1890 hatte er das Haus in Clausthal, in dem er 
aufgewachsen, und das von der Familie verkauft worden 
war, zurUckgekauft und renovieren lassen. Er iiberliell es 
nun Frau Koch und sorgte auch sonst fUr sie, die ver
mogenslos war. Dort lebte sie bis zu ihrem Tode am 
3. Dezember 1913. Das Haus ging damals in den Besitz 
von Frau G e r t r u d P f u h I iiber. 1m August 1893 ging 
K 0 c heine zweite Ehe ein mit dem urn 29 Jahre jiingeren 
Fraulein E. F. H e d wig F rei b erg. Die Ehe ist kinder
los geblieben. 
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Eine an Arbeit reiche Zeit schloB fUr K 0 c h mit 
seinem Scheiden aus der Hygieneprofessur abo Er hatte 
sich als akademischer Lehrer und als Pfadfinder auf 
hygienischem Gebiet bewahrt. Aber seine Veranlagung lag 
anderswo. Die Bekampfung der Infektionskrankheiten war 
seine Bestimmung. Ein gutiges Geschick ermoglichte ihm, 
sich nun ausschlieBlich dieser Aufgabe zu widmen. 

v. Direktor des Institu ts fur Infektions
krankheiten. 

Das Institut fiir lnfektionskrankheiten wurde, wie 
seinerzeit das Hygienische Institut, zunachst behelfsweise 
in vorhandenen Raumen untergebracht und erhielt erst zehn 
Jahre spater ein eigenes Gebaude. Da K 0 c h entscheiden
den Wert darauf legte, es in unmittelbarer Nahe eines 
groBen Krankenhauses und in enger Verbindung mit einer 
Krankenabteilung errichtet zu sehen, so wurde eine direkt 
bei der Charita gelegene Gruppe von Wohnhausern, das so
genannte T ria n gel, fiir die Unterbringung des Instituts 
gemietet, und es wurden auf dem wenig tragfahigen GeIande 
zwischen Charite und Stadtbahn zehn Baracken fiir Kranke 
erbaut. Die Assistenten und das ubrige Personal, die Appa
rate und Instrumente zur mikroskopischen und mikro
photographischen Untersuchung sowie den groBten Teil 
der Bibliothek nahm K 0 chin das neue Institut mit. Es 
erhielt zwei Abteilungen, eine wi sse n s c h aft I i c h e und 
eine Krankena bteil ung. Ko ch leitete die Arbeiten 
der Assistenten und Praktikanten genau wie friiher am 
Hygienischen lnstitut und machte mit diesen taglich in allen 
Baracken eine mehrstiindige klinische Visite. lch habe diese 
bei Beurlaubungen nach Berlin wiederholt mitgemacht 
und mich dabei von der Sorgfalt uberzeugt, mit der K 0 c h 
jeden Kranken untersuchte und den Heilplan fur ihn be-
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gutachtete, und wie er wieder der glitige Arzt war, den 
seine W ollsteiner Patienten so sehr in ihm verehrt hatten. 

Am meisten interessierte ihn in der ersten Zeit die 
Tuberkulose und die Prlifung seines Heilmittels. In der 
"Deutschen medizinischen Wochenschrift" 1891, Nr. 3, teilte 
er mit, dafi es ein Glyzerinextrakt aus Reinkulturen der 
Tuberkelbazillen ware; in derselben Zeitschrift 1891, Nr.43 
beschrieb er die Herstellung und Anwendung des "T u b e r
k u lin", wie er es nannte, unter Beifiigung chemischer 
Analysen von B r i e g e r und Pro s k a u e r. Die medizinische 
Literatur fiillte sich alsbald mit zahllosen Veroffentlichungen 
von Klinikern, pathologischen Anatomen und praktischen 
Arzten iiber Versuche mit dem Mittel; begeisterte Anhanger 
und vorsichtig priifende oder ganz ablehnende Kritiker 
standen einander gegeniiber. K 0 c h lie.B sich dadurch in 
der weiteren Erprobung und Vervollkommnung seines Heil
verfahrens nicht storen. Die Ergebnisse dieser unermiid
lichen Arbeit teilte er in der "Deutschen medizinischen 
Wochenschrift" 1897, Nr. 14 mit, sie flihrten zur Dar
stellung neuer Tuberkulinpraparate - TA, TO, TR -, die 
einfacher in der Anwendung und sicherer in der Wirkung 
waren als das Alttuberkulin. Inzwischen wogte der Kampf 
um das Tuberkulin weiter. Heute zweifelt wohl niemand 
mehr an seiner diagnostischen Bedeutung und an gewissen 
Heilwirkungen in den Anfangen der Tuberkulose, die 
genaue Befolgung der von K 0 c h gegebenen Vorschriften 
vorausgesetzt. Aber ein voller Erfolg war dem Tuberkulln 
nicht beschieden. Die Tuberkulingemeinde ist kleiner 
geworden, der Enthusiasmus von damals verschwunden. 
K 0 c h beobachtete das nicht ohne Verstimmung und lie.B 
seine Tuberkulosearbeiten einige Jahre lang ganz ruhen. 

Im Jahre 1892 trat das Institut fast ausschlie.Blich 
in den Dienst der Bekampfung der Cholera, die Ende 
Februar von Indien aus einen neuen Wanderzug angetreten 
hatte, und zwar diesmal nicht auf dem Seewege nach 
Agypten, sondern zu Lande iiber Mghanistan und Persien 
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nach Ru1Hand. 1m Juli trat sie in Petersburg, im 
August in Le Havre und am 17. August in Hamburg 
auf. Hier kam es zu einer gewaltigen Epidemie, die tiber 
9000 Todesfalle verursachte; von dort aus verbreitete sich 
die Cholera nach mehr als 300 preuilischEm Orten. K 0 c h 
begab sich auf Ersuchen des Senats zusammen mit G a f f k y 
nach Hamburg, wo es ihrer Umsicht gelang, der Seuche 
in kurzer Zeit Herr zu werden. Wahrenddessen arbeiteten 
~eine Mitarbeiter im Institut eifrig an der Diagnose und 
Bekampfung der Cholera und traten ihr auch bei Seuchenaus
brtichen ausserhalb Berlins entgegen. Die ,,zeitschrift ffir 
Hygiene" brachte 1893-1895 zahlreiche grundlegende 
Choleraarbeiten aus dem Institut, z. B. "Wasserfiltration 
und Cholera", "Ober den augenblicklichen Stand der 
Choleradiagnose", ,,Die Cholera in Deutschland wahrend 
des Winters 1892/93", "Die MaGregeln zur Bekampfung 
der Cholera". Von besonderer Bedeutung war die Fest
legung eines bestimmten P I an e s f ii r die Un t e r
s u c hun g choleraverdachtiger Erkrankungen, der ffir aUe 
deutschen Sachverstandigen obligatorisch wurde und sich 
in der Folgezeit glanzend bewahrt hat. Auch die Lebens
verhaItnisse der Cholerabakterien im Darm von Cholera
rekonvaleszenten, ihr Verhalten auGerhalb des menschlichen 
Korpers - in der Milch, im Hiihnerei -, die Frage der 
Choleraimmunitat wurden eifrig erforscht. 

Das Studium anaerober Bakterien fiihrte zur 
Ztichtung des Tetanusbazillus durch Ki.tasato, 
Untersuchungen tiber das Verhalten des BIutes und des 
B I u t s e rum s bei gewissen Infektionskrankheiten zur 
Entdeckung des Dip h therieheilserums und des 
T eta nus h' e il s e rum s durch E. B e h r i n g, deren 
weitere Vervollkommnung zu wirksamen Heilsubstanzen 
unter Mitwirkung von P. Ehrlich und Wernicke 
gelang. 

1m September 1896 bereiste K 0 c h im Auftrage des 
Kultusministers den Kreis Memel, urn die dort vorkommenden 
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Lcprakranken, auf die die Medizinalverwaltung schon 
seit Jahren aufmerksam gemacht hatte, zu begutachten 
nnd MaJlregeln zur Bekampfung des Aussatzes zu traffen. 
Er stellte das fast regelmafiige Vorkommen der von 
A. Han sen und A. N e iss e r entdeckten Leprabazillen 
im Nasenschleim der Kranken fest, empfahl die Einftihrung 
der Anzeigepflicht fUr Aussatz und die Errichtung eines 
Lepraheimes. Die Anzeigepflicht wurde am 22. J anuar 1897 
jn Preufien eingeftihrt, ein nach meinen Planen erbautes 
Lepraheim in der Plantage bei Memel am 20. Juli 1899 seiner 
Bestimmung tibergeben. 

Die in den 90er Jabren in Deutscbland festgesteUte 
Zunahme der Tollwut unter den Hunden und der Bill
verletzungen von Menschen veranlafite K 0 c h, das von 
Pas t e u r empfohlene Schutzimpfungsverfahren eingehend 
zu prtifen und die Errichtung einer W u t s tat ion zur 
Behandlung billverletzter Personen beirn Institut fUr 
Infektionskrankheiten zu beantragen. Dem Antrage wurde 
stattgegeben, und seither werden jahraus, jahrein zahlreiche 
Impfungen im Institut ausgefuhrt und es wird eine erheb
liche Anzahl von tollen Tieren Gebissener VOl' der Er
krankung an Wut bewahrt. Spater kam es zur Errichtung 
einer zweiten Tollwutstation beirn Hygienischen Institut der 
Universitat Breslau. 

In der zweiten Halfte der 90er Jahre traten nocb 
andere Aufgaben an K 0 c h heran. Neben durch Bakterien 
verursacbten Krankheiten, von denen nun schon so viele 
von K 0 c h und seinen Schtilern erforscht und unschiidlich 
gemacht worden waren, wurden in steigender Anzahl 
menschllche und tierische Krankheiten entdeckt, die durch 
kleinste tierische Mikroorganismen, Protozoen, verursacht 
werden. Dies war zuerst bei der Malaria der Fall, deren 
Erreger von L a v era n entdeckt und von 0 e 11 i, 
Guarnieri,Marcbiafava, GoIgi u.A.genauerstudiert 
worden waren. Sie war friiher in Deutschland, namentlich in 
feuchten und sumpfigen Gegenden,sehr verbreitet gewesen,in 
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neuerer Zeit dagegen mehr und mehr zUrUckgetreten. In 
Afrika aber war sie noch so stark verbreitet, daB sie den 
schwarzen Kontinent fiir Europaer hochst gefahrlich, ja 
fast besiedelungsunfahig machte und das Haupthindernis 
fUr das Gedeihen unserer Kolonien war. K 0 c h wurde 
auf die tropische Malaria auf einer Forschungsreise auf
merksam, die er in den Jahren 1896-98 auf Ersuchen 
der Kolonialregierung nach Britisch-SUdafrika. unternahm. 

Die Rinderpest hatte sich namlich auf ihrem Wander
zuge von Agypten aus, wo sie den gesamten Vieh
bestand vernichtet hatte, durch ganz Afrika in Transvaal, dem 
Oranje-Freistaat und Basutoland ausgebreitet und bedrohte 
die Kapkolonie. Die Kolonialregierung suchte sich durch 
eine energisch durchgeftlhrte Grenzsperre zu schtltzen, 
in der Befiirchtung aber, daB dies auf die Dauer nicht 
gelingen wiirde. berief sie im Oktober 1896 K 0 c h, urn 
die Bekiimpfung der Seuche zu leiten. K 0 c h leistete diesem 
Ersuchen mit Genehmigung des Kultusminiqters Dr. B 0 sse 
Foige und begab sich zusammen mit Oberstabssrzt 
K 0 his t 0 c k nsch Kimberley. IDer suchte er vergeblich 
nach dem Erreger der Krankheit, der anscheinend fUr unsere 
heutigen Untersucbungsinstrumente zu klein ist; dagegen 
gelang es ihm festzustellen, daJl Tiere, die die Krankheit 
tlberstehen, dadurch eine weitgehende Immunitat erwerben 
und daB das BIut und die Galle von Tieren, die an der 
Krankheit sterben, immunisierende Eigenschaften besitzen. 
K 0 c h und K 0 his to c k immunisierten erfolgreich mit 
Galle, K 0 II e, der spater fUr Kohlstock eintrat, machte 
zusammen mit T urn e r erfolgreiche Versuche mit einem 
Gemisch von Blutserum mit virulentem BIut. Es gelang 
ihnen, der Seuche Herr zu werden, was die englische 
Regierung 6ffentlich und mit Dank anerkannte. Nach Ansicbt 
Kolles wurden etwa 2 Millionen Rinder durch Schutzimpfung 
gerettet. Kurz vor AbschluB dieser Arbeiten muBte K 0 c h 
auf Ersuchen der deutschen Regierung Afrika verlassen, 
urn sich zum Studiurn der Pest nach Ostindien zu begeben. 
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Die orientaIische Beulenpest, die im Mittelaltel' 
wiederholt auf der ganzen Erde gewaltige Verheerungen 
unter den Menschen angerichtet, seit dem 17. und 18. 
Jahrhundert aber allmahlich abgenommen hatte und an
scheinend verschwunden war, trat 1896 wieder heftig in 
Vorderindien, namentlich in Bombay und Madras, auf. 
Mehrere europaische Regierungen, auch die deutsche, 
entsandten Expeditionen zur Erforschung der Seuche an 
Ort und Stelle. K 0 c h wurde an die Spitze der deutschen 
Expedition gestellt, konnte aber erst im Mai 1 R97 aus 
Afrika in Bombay eintreffen, wiihrend die ubrigen Mitglieder, 
Gaffky, R. Pfeiffer, Dieudonne und Stickel', 
friiher ankamen. Von der Kommission wurde die aetiologische 
Bedeutung des von Kit a sat 0 und Y e r sin entdeckten 
Pes t b a z i II u s bestiitigt, das von Y e r sin sngegebene 
1m m u n i s i e run g s v e rf a h r e n mit abgetoteten Pest
kulturen nachgepruft und vervollkommnet, vor allem aber 
die ausschlaggebende Rolle festgestellt, die bei der Aus
breitung der Pest die Rat ten spielen. K 0 c h und G a f f k Y 
besuchten auch die Nor d w est pro vi n zen Vorderindiens, 
in denen schon A. Hi r s c h die Heimat der Pest vermutet 
hat, und erkannten in einer dort einheimischen, M a ham a r i 
genannten Krankheit die echte Pest. 1m Jahre 1898 gelang 
es K 0 c h zusammen mit Z u pit z a, eine in der Umgebung 
des Viktoria Njansa in Ostafrika einheimische, K amp u I i 
genannte Krankheit gleichfalls als Pest zu erkennen und 
so neben dem indischen einen schon lange vermuteten 
zweiten Pestherd im Innem von Afrika nachzuweisen. 

Koch reiste frliher als seine Begleiter aus Indien ab, 
urn sich auf Einladung des Gouvemeurs von Deutsch
Ostafrika, Graf Got zen, nach Daressalam zu begeben, 
die dortige Verbreitung der Rinderpest zu studieren und 
RatschJii.ge zu ihrer Bekii.mpfung zu erteilen. Hiebei konnte 
er feststellen, daB es sich in Wirklichkeit nicht urn 
Rinderpest, sondem run ganz andere Krankheiten handelte, 
die Tsetsekrankheit und das Texasfieber . 
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Die in Afrika sehr verbreitete Tsetsekrankheit, als 
deren Erreger B r u c e 1894 ein im BIut lebendes Protozoon, 
das Try pan 0 s 0 m a, entdeckt hatte, kommt bei fast allen 
Haustieren vor und wird durch den Stich der T set s e f lie g e 
verbreitet. K 0 c h fand sie in den Talern des Ruaha und 
anderer Flusse, in denen das Fieber vorkommt, zeigte, dafi 
eine direkte Obertragung der Krankheit von einem Haustier 
Ruf ein anderes nicht moglich ist, und da.tl auch die Ratten 
dabei keine Rolle spielen, weil das in ihrem BIute 
vorkommende Trypanosoma von dem Erreger der Tsetse
krankheit verschieden ist. 

K 0 c h fuhrte weiter den Nachweis, dafi der grofite 
Teil der an der Kiiste von Deutsch-Ostafrika vorkommenden 
Rindererkrankungen Texasfteber war. Diese, auch Ham 0-

g lob in u ri e genannte Erkrankung der Rinder war vordem 
nur in Amerika bekannt gewesen; sie wird, wie S mit h 
und K i 1 b 0 r n e 1893 gezeigt hatten, durch einen an den 
roten· Blutkorperchen schmarotzenden tierischen Mikro
organismus, das P y r 0 s 0 m a big e min u m verursacht 
und durch den Stich bestimmter Zecken iibertragen. K 0 c h 
steUte den Entwicklungsgang des Pyrosoma fest und gab 
Vorschriften fur die Bekampfung der Krankheit, die sich 
bewahrten. Bemerkenswert ist der von ihm gefiihrte Nach
weis, daB auch die jungen Zecken aus Eiern, die von mit 
Pyrosoma infizierten Zecken gelegt waren, Pyrosoma in 
ihrem Korper beherbergen und Texasfieber iibertragen 
konnen. 

Nach seiner Riickkehr aus Indien nach Deutsch-Ost
afrika studierte K 0 c h die dort sehr verbreitete Malaria, die 
fiir dieses Land von umso grofierer Bedeutung ist, als andere 
in Europa gefiirchtete Krankheiten, wie Typhus, Diphtherie, 
Tuberkulose und Dysenterie dort nur sehr wenig vorkommen. 
Fruher glaubte man, dafi besonders zwei Formen der 
Malaria in den Tropen vorkamen, die Quo tid ian a, 
welche mit taglich wiederkehrendem Fieber verlauft, und 
das S c h w arzw as serfie ber, auch pernicioses Fieber 
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genannt. K 0 c h aber erkannte die tropische Malaria als 
eine Tertiana, die sich von der europiiischen Tertiana 
dadurch unterscheidet, dafi der einzelne Fieberanfall 
erheblich liinger dauert als bei jener; einen echten quoti
dian en Fiebertypus beobachtete er dagegen uberhaupt nieht. 
Neben der tropischen kam in vereinzeltenFiillen auch 
europiUsche Tertiana und noch seltener Quartana in Deutsch
Ostafrika vor. Diese 3 verschiedenen Malariaformen werden 
durch 3 versehiedene Varietiiten der sogenannten Malaria
plasmodien, die an den roten Blutkorperchen des Kranken 
schmarotzen, erzeugt. Er stellte die Inkubationsdauer auf 
durchschnittlich 11 Tage fest, gewann die Oberzeugung, 
dafi die Krankheit durch den Stich von Moskitos ubertragen 
wird, und gab genaue Vorschriften uber die prophylaktische 
und therapeutische Behandlung mit Chinin. 

BezugJieh des S c h war z was s e r fie b e r s, einer 
schweren Hamoglobinurie mit einer Mortalitiit von 16 -'- 21 % , 

konnte K 0 c h durch Beobachtung der Kranken und mikro
skopische Untersuchung ihres Blutes den Nachweis ftlhren, 
daE es mit tropischer Malaria nichts zu tun hat. Von 16 
untersuchten Kranken hatten 14 gar keine Malariaparasiten 
im Blut, 2 die der Tertiana. K 0 c h s Ansicht nach entsteht 
die Krankheit in der Regel infolge zu starker oder un
zweekmiilliger Anwendung von Chinin. 

Von seiner Reise nach Mrika und Indien, auf der 
ihn seine Frau begleitet hatte, kehrte K 0 cham 20. Mai 1898 
nach Berlin zurUck. Am 9. Juni hielt er einen Vortrag in 
der Deutschen Kolonialgesellschaft tiber ,,Ar z t lie h e B e
obachtungen in den Tropen", in dem er die Ergeb
nisse seiner Malariaforschungen zusammenfafite und mit 
berechtigter Genugtuung sagte, dafi er "der . Malaria
forschung neue Wege gebahnt und neue Ziele gesteckt 
habe", und mit der Mahnung schloE: "Bedenken Sie stets, 
daE, wenn unsere Hoffnungen in betreff der weiteren 
Erforschung der Malaria sich erfiillen und wir schlieillich, 
wie ich nicht zweifie, vollstandig Herren dar Krankheit 
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werden, dies gleichbedeutend sein wlirde mit der fried
lichen Eroberung der schonsten und fruchtbarsten Lander 
der Erde!" 

K 0 c h hielt es im Interesse unserer Kolonien und 
unserer Armee (Malariaprophylaxis im Kriege) flir unerllill
lich, daB die Malariastudien unverzuglich fortgesetzt wlirden, 
und beantragte die Entsendung einer neuen Expedition 
nach Fiebergegenden in den Tropen, zunachst aber einer 
Vorex p edi tion nach Italien. Diesem Antrage wurde 
stattgegeben. 

K 0 c h, R. P f e iff e r und K 0 sse I studierten in der 
Zeit vom 11. August bis 2. Oktober 1898 die Malaria in 
der Poe ben e - Mailand, Pavia -, in Rom und 
der Cam p a g n a und stellten fest, dafi die in Italien 
verbreiteten Aestivoa u tumn alf ie ber echte Tertiana 
und in nichts vom Tropenfieber verschieden, und dafi die 
von L a v era n beschriebenen ,,H a Ibm 0 n d e" im BIute 
von Malariakranken die Spermatozoen der Parasiten sind. 

1m April 1899 trat K 0 c h die g r 0 .B e Mala r i a
rei sean, auf der ihn Prof. Fro s c h und Stabsarzt 011-
wi g begleiteten. Sie studierten zunachst die Malaria in den 
toskanischen Maremmen bei G r 0 sse t 0 mit Unterstiitzung 
von Prof. Go s ,i o. Sie fanden neben Tertiana hauptsach
lich das mit der Tropica identische Aestivoautumnalfieber, 
daneben vereinzelt Quartana, und stellten das Zusammen
fallen der Fieberzeit mit der Flugzeit der Mucken fest. Sie 
fanden vier verschiedene Arten von Mucken und kamen 
auf Grund ihrer mikroskopischen Untersuchung zu del' 
Oberzeugung, dafi nur zwei Arten, die die Malariaparasiten 
in ihrem Korper enthielten, flir die Obertragung der Krank
heit in Frage kommen,Anopheles maculipennis und 
Culex pipiens. 

Von ltalien begab sich die Expedition nach J a v a, 
wo infolge der ausgedehnten unen tgel tlic hen A b
gab e von Chi n i n an die Bevolkerung die Malaria sehr 
zurUckgegangen war. Tierversuche, namentllch an menschen-
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ahnlichen Affen - Orang-Utang, Hylobates agilis, Hylo
bates syndactylus - ergaben die Unempfanglichkeit von 
Tieren fUr Malaria und den Menschen als einzigen TrAger 
der Malariaparasiten. Das wichtigste Ergebnis aber war, 
dafi in Malariagegenden die Kin d e r, und zwar haupt
sachlich unter einem Jahre, am meisten von der Seuche 
befallen, altere Personen dagegen infolge Erkrankung in 
der Jugend malariafrei sind. . 

Am 29. Dezember 1899 kam die Expedition nach 
Stephansort im Kaiser Wilhelmsland auf D e u t s c h - N e u
guinea,wo sie 21·4% der untersuchten Bevolkerung mit 
Malariaparasiten behaftet fand; am stii.rksten beteiligt 
waren die Europaer, dann die Chin('sen und Malayen, am 
wenigsten die Melanesen. Von 157 Fallen kamen auf Quar
tana 73, Tropica 64, Tertiana 20. In einigen Orten, in 
denen die Malaria endemisch war, waren fast nur Kinder 
krank, in dem einen nur solcbe unter 0, in dem anderen 
nur solche unter 10 Jahren, dagegen keine alteren Per
sonen, ein untriigliches Kennzeichen fiir "die natiirlicbe 
Immunitii.t, welche die Bewohner von tropischen Malaria
gegenden in wenigen Jahren erwerben". Auch N e u
pommern, Neumecklenburg und Neuhannover 
wurden besucht und reich an Malaria befunden. Die mikro
skopische Untersuchung des Blutes der Bevolkerung wid die 
systematische tberapeutische und prophylaktische Behand
lung aller Parasitentrager mit Chinin sind nach den Ergeb
nissen der Kommission geeignet, einen Malariaherd von der 
Seuche zu befreien; die Ausrottung der Mucken dagegen 
ist aussichtslos. Auf der Heimreise besuchten sie noch die 
Karo linen und Marianen und fanden sie frei von 
Malaria. 

Am 19. Oktober 1900 traf die Kommission wieder in 
Berlin ein; Frau Koch, die ihren Gatten begleitet batte, u ber in 
Neu-Guinea erkrankte, war bereits allein nach Hau~e zu
riickgekehrt Am 5. November hielt K 0 chin der Kolonial
gesellscbaft einen Vortrag iiber die ,,Ergebnisse der vom 
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Deutschen Reich ausgesandten Malariaexpedition", der mit 
gro6em Beifall aufgenommen wurde. 

K 0 c h s Malariaarbeiten wurden von ihm selbst 1901 
zusammen mit Fro s c h, E 1 s n e r und B hi d a u in 
Istrien - Brioni - und spater von Mar tin i und M ii h
len s in Norddeutschland - Cuxhaven, Wilhelmshaven, 
Emden - mit bestem Erfolge fortgesetzt. Die Verbreitung 
der Malaria unter den Kindern und die Wirksamkeit der 
von Koch empfohlenen Behandlung und Prophylaxe mit 
Chinin wurden bestatigt. Am 18. Juni 1902 fand in der 
Kolonialabteilung des Auswartigen Amtes eine Kon
ferenz iiber die Einfiihrung einer 0 b Iig a to ris ch en 
Chininp rophylaxe ge gen Malaria in dendeutschen 
Schutzgebieten auf Grund der Vorschlage von K 0 c h und 
S teudel statt. 

Am 30. Juni 1900, wahrend K 0 c h abwesend von der 
Heimat war, wurde der in den Jahren 1893 und 1894 
hauptsachlich unter seiner Mitwirkung im Gesundheits
amte ausgearbeitete Entwurf eines Gesetzes, betre:tlend 
die Bekii.mpfung gemeingefii.hrlicher Krankbeiten, nach 
Annahme im Reichstage vom Kaiser vollzogen und damit 
die Seuchenbekampfung im Deutschen Reiche auf den durch 
die bakteriologische Forschung gewonnenen sicheren Boden 
gestellt. 

Schon lange hatte die Heeresleitung die Bedeutung 
der Kochschen EIitdeckungen. fUr die Schlagfertigkeit del~ 
Armee erkannt. 1m Jahre 1901 wurde der Wi ss en
s c haft Ii c h e Sen a t b e ide r K a i s e r W il helm s
Akademie errichtet und Koch unter Verleihung des 
Ranges ais G en era 1 m a j 0 r zum Mitgliede dieses Senats 
ernannt. 

Nach dem Tode von Rudolf Vir chow im Jahre 1902 
wurde K 0 chan dessen Stelle zum auswartigen Mitgliede 
der Akademie der Wissenschaften zuParis und 
im Jahre 1903 zum Ehrenmitgliede der 0 est err e i c h i
schen Akademie der Wi ssenschaften gewahlt. 
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Bei seinen ersten Arbeiten liber TuberkuIose hatte 
K 0 c h noch angenommen, da1l es nur einen einzigen 
Tuberkelbazillus gabe, da1l aIle Tuberkuloseerkrankungen 
bei Menschen und Tieren durch diesen einen Bazillus ver
ursacht wiirden. Spater hatten K 0 c h und M a f u c c i fest
gestellt, dafi der Erreger der G e fl li g e It u b e r k u los e 
in seinem farberischen und Wachstums-Verhalten von dem 
bekannten Tuberkelbazillus wesentlich abweicht. Gegen 
Ende des Jahrhunderts kamen Koch und W. S c h i.1 t z auf 
Grund eingehender Untersuchungen zu dar Oberzeugung, 
da1l auch der Erreger der Rindertu berkulose von 
demjenigen der menschlichen nach Gestalt, Wachstum und 
Infektiositat verschieden. ist, und dafi man einen T y pus 
hum an u s und einen T y pus b 0 v i n u R des Tuberkel
bazillus unterscheiden mull. Die Ergebnisse dieser Unter
suchungen trug K 0 c h 1901 auf dem Internationalen 
Tub e r k u los e k 0 n g r e .6 in London vor und fUhrte 
aus, dafi der Typus humanus fUr das Rind und der Typus 
bovinus fUr ·den Menschen so gut wie ungefahrlich ware. 
Diese Mitteilung wurde nicht ohne Widerspruch aufge
nommen und Gegenstand griindlicher Nachprilfung, nament
lich in England (Cambridge), aber auch in Deutschland 
(Gesundheitsamt und Institut fiir Infektionskrankheiten). 
Auch dieser, merkwiirdigerweise mit fast derselben Lei
denschaft wie die Tuberkulinerorterung gefilhrte Streit ist 
noch nicht abgeschlossen. Ais Endergebnis diirfte sich her
aussteIlen, dafi Koch auch in diesem Punkte im Wesent
lichen Recht behalten wird. Ich komme darauf noch zuriick. 

Gegen Ende des Jahrhunderts zog eine in Deutsch
land heimische Infektionskrankheit, der Typhus abdomi
nalls, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich durch zwei 
gro.6e Epidemien, von denen die eine 1900 in 0 b e r
s chi e s i e n, die andere 1901 im r h e in i s c h -w e s t
falischen Kohlenrevier in der Gegend von Gelsen
kirchen ausbrach, und die beide auf Verunreinigung zen
traler Wasserversorgungsanlagen mit Typhusbakterien zu-
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rtickgeftihrt werden muBten. lch erhielt den Auf trag, die 
Wasserwerke an der Ruhr zu besichtigen, wobei K 0 c h 
mich begleitete; wir fanden erhebliche UnregelmiUligkeiten 
in Anlage und Betrieb dieser Werke. Bei dieser Gelegen
heit wurde die Art der Typhusverbreitung genauer geprtift. 
K 0 c h wies darauf hin, daJl solche groBe, explosionsartige 
Typhusepidemien nicht die hauptsiichlichste Art der Ver
breitung des Typhus sind, sondern nur ausnahmsweise 
eintreten, wenn eine Wasserleitung durch einen ungltick
lichen Zufall mit Typhusbazillen verunreinigt wurde, daB 
der Typhus sich aber in der Regel, d. h. in der iiberwi~ 
genden Mehrzahl der Fiille, wie Cholera durch Kontakt
infektion, d. h. durch tJbertragung der Typhusbazillen von 
einer kranken auf gesunde Personen in seiner Umgebung 
verbreitet. Die Verhiitung dieser Art der Verbreitung er
schien ihm weit wichtiger als die von gro.Ben Trinkwasser
epidemien. Er empfahl daher, bei dem Typhus ebenso vor
zugehen wie bei der Cholera, Pest und Malaria, d. h. jeden 
einzelnen Typhuskranken aufzusuchen, ihn und seine Um
gebung bakteriologisch zu untersuchen und die Kranken 
dnrch Absonderung und ibre Ausleerungen durch Des
infektion unschMlich zu machen. 

Eine versuchsweise Durchftihrung der hiernach sich 
ergebenden Typhusbekiimpfung riet K 0 c h, in einem Be
zirke stattfinden zu lassen, in dem Typhus endemisch ware. 
lch bezeichnete als einen solchen den Regierungsbezirk 
Trier und speziell eine Gruppe von Dorfern auf dem so
genannten Hochwalde bei Trier. K 0 c h lie..B zuniichst durch 
zwei getibte Assistenten, v. D rig a I ski und Con r a d i, 
alle Verfahren zurn genauen bakteriologischen Nachweis 
des Typhusbazillus durchprtifen, urn dessen Feststellung 
womoglich ebenso einfach und zuverliissig zu gestalten wie 
diejenige des Cholerabazillus. Nachdem diese Aufgabe ga
lost war, wurde im Hochwalde eine Anzahl bakteriologisch 
ttichtiger Arzte unter Fiihrung von Prof. Fro s c h statio
niert, urn mit Hilfe des K 0 C h schen Verfahrens womogllch 
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jene Dorfer typhusfl'ei zu machen, was in der Tat in etwa 
6 Monaten gelang. Das Verfahren wurde daher weiter aus
gebaut, und es wurden in Trier, Saat'brucken und Neun
kirchen aImliche Typhusstationen errichtet. Auf Anregung 
des Prasidenten K 0 hIe r yom Gesundheitsamt wurde 1904 
diese pIanmaBige Typhusbekampfung auf das Reichsland 
EIsa.B-Lothrin gen und die bayrische Rheinp falz 
ausgedehnt. Der Kaiser gab 30.000 Mk. aus seiner Privat
schatulle zur Errichtung eines Bakteriologischen Instituts 
in Saarbriicken, aus dem ich spater mit privaten Mitteln 
ein Hygienisches Institut machen konnte. Das Reich UD.d 
Preu.Ben stellten namhafte Summen zur Verfiigung, es wurde 
ein Reichskommissar fUr die Typhusbekii.mpfung bestellt 
und diese bis zum Ausbruch des Weltkrieges mit bestem 
Erfolge fortgesetzt. 

Inzwischen rich tete die britische Kolonialregierung von 
Kapstadt zu Ende des Jahres 1902 das Ersuchen an K 0 c h, 
sich aberma1s zur Bekampfung einer in Rhodesia herr
schenden Rinderkrankheit, des Rhodesischen ROtwassers, 
nach Sudafrika zu begeben. Mit Genehmigung des Kultus
ministers leistete K 0 c h diesem Rufe Folge und reiste am 
12. Januar 1903 zusammen mit Neufeld und Stabsarzt 
K 1 e i n e aus. Sie schlugen ihre Arbeitsstatte in B u 1 a
way 0 auf, und es gelang ihnen, nachzuweisen, daB die 
Krankheit nicht Rotwasser (Texasfieber), sondern eine bis 
dahin unbekannt gewesene Krankheit war, die K 0 c h 
Afrikanisches K ustenfie ber nannte, die durch ein 
zierliches Plasmodium erregt und durch eine Zecke ver
breitet wird; er hat dann ein wirksames Immunisierungs
verfahren dagegen angegeben. 

Auch die Pferdesterbe (Horsesickness), die 
sehr gef8.hrJich fUr den Pferdebestand in Sudafrika ist und 
besonders in den TaIern, an WaBserstellen und FluJUii.ufen 
entlang vorkommt, studierten sie. Sie fanden den Er
reger nicht, weil er offenbar zu winzig fUr ·unsere .Mikro· 
skope ist, aber sie entdeckten eine wirksame Schutzimpfung 
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vermittelst Serum. 1m April 1904 war die Arbeit beendet. 
Auf der Heimreise hielt sich K 0 c h noch in Daressalam 
auf, urn sich tiber die Ergebnisse seiner Forschungen und 
Ratschliige aus dem Jahre 1898 zu unterrichten. Von dort 
reiste er mit dem Dampfer "KurfUrst" der Deutschen Ost
afrikalinie weiter, verliefi ibn aber in .Agypten. Der Dampfer 
strandete am Kap San Vincente und ging verloren. K 0 c h s 
auf dem Dampfer verbliebene Gepackstticke und Samm
lungen wurden jedoch geborgen und kamen unbeschadigt 
nach Berlin. K 0 c h selbst kehrte nach einem Aufenthalt 
in ltalien und Ems Mitte Juni 1904 nach Berlin zuriick. 

Am 11. Dezember 1903 feierte K 0 chin Bulawayo 
seinen 60. G e bur t s tag. Seine Schiiler bereiteten eine 
Festschrift vor, die bei G. Fischer in Jena erschien, und 
stellten zusammen mit Verehrern und Freunden die Mittel 
bereit, um durch den bekannten Bildhauer J 0 h. P f u h 1 
eine Mamorbtiste K 0 c h s anfertigen zu lassen. Beides hatte 
ihm an seinem Geburtstage tibeITeicht werden sollen. Dies 
mufite nun bis zu seiner Heimkehr verschoben werden. 

1m November 1903 erhielt ich ainen aus Bulawayo 
yom 3. Oktober 1903 datierten Brief K 0 c h s, in dem er mir 
mitteilte, er beabsichtige an seinem Geburtstage von seinen 
Xmtern zuriickzutreten, und mich bat, ibm zu schreiben. 
welche Stellung der Minister zu diesem Vorhaben ein
nehme. Ich antwortete ihm mit Genehmigung des Kultus
ministers Dr. Stu d t, daB die Frage seines Ausscheidens 
aus dem Staatsdienste bis nach seiner Rtickkehr vertagt 
und sein Urlaub bis zur Beendigung seiner Arbeiten in 
Afrika verlangert werden sollte, dan aber grofiter Wert 
darauf gelegt wUrde, ihn auch nach seiner Verabschiedung 
als hygienischen Beirat dem Reiche und dem Staate zu 
erhalten; ich fiigte hinzu, dan beabsichtigt wUrde, ibm im 
Institut fUr Infektionskrankheiten dauernd einen Assisten
ten, geeignete Arbeitsraume und sachliche Mittel· fUr seine 
Untersuchungen zur Verftigung zu stellen. Die Bewilligung 
des Nachurlaubes erfolgte telegraphisch. 
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Hierauf schrieb er mir am 14. Dezember 1903, dafi 
er sein Abschiedsgesuch eingereicht hiitte und dafi er sich 
zur Annahme der Stellung als konsultierender Hygieniker 
gem bereit erklare. Hinsichtlich seiner Nachfolge schrieb 
er: ,.AIs kiinftigen Direktor des Instituts schlage ich unter 
der Voraussetzung, da.B die bisherige Richtung beibehalten 
wird, in erster Linie vor: G a f f k Y in Gie.Ben, in weiterer 
Reihenfolge: F I ii g g e , L 0 ff I e r , P f e i ff e r . Wenn 
C. F r it n k e I s Gesundheitszustand nicht zu Bedenken Ver
anlassung gibt, wiirde ich ibn mit Pfeiffer auf eine Stufe 
stellen. SoUte aber im Institut in Zukunft eine mehr prak
tische Richtung eingeschlagen werden, dann balte ich auch 
fUr den Fall Gaffky ais den geeignetsten Nachfoiger; 
wenn er ablehnt, wiirde ich S i e in Vorschlag bringen". 

Seit 1896 war K 0 c h wiederholt und jedesmal 1 bis 2 
Jahre im Auslande gewesen. Das Institut war in der Zeit 
von R. P f e iff e r, nach dessen Berufung nach Konigsberg 
von W. Don i t z geleitet worden. K 0 c h hatte es als sein 
Hauptquartier betrachtet, von dem aus er sich fiir seine 
wissenschaftlichen Reisen ausriistete und wo er nach seiner 
Riickkehr die Ergebnisse seiner Forschung verarbeitete. 
Die haufige und lange Abwesenheit des Direktors war je
doch fUr das Institut auf die Dauer nicht gieichgiiltig, 
zumal sich in jener Zeit wichtige Anderungen vollzogen. 
A It hoff hatte den Neubau der Charita in Angriff ge
nommen und den Plan durchgefiihrt, aus einem der Medi
zinalabteilung unterstellten Allgemeinen Krankenhause ein 
gro.Bes UniversitiitskI'ankenhaus zu machen und in die 
Verwaltung der Unterrichtsabteilung iiberzuleiten. Der 
Neubau soUte durchgefiihrt werden, ohne die alte Charita 
zu schlie.Ben. Die beiden Inneren Kliniken, die cbirurgische, 
die psychiatrische und Nervenklinik sowie die dermatologi
sche wurden vergro.Bert, ebenso die Augenklinik und das 
patbologische Institut, dem ein pathologisches Museum hin
zugefiigt wurde. Auch kamen eine Klinik· fiir Ohren-, eine 
fUr Hals- und Nasen- und eine fiir Kinderkrankheiten 
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hinzu. Letztere erstand auf der Stelle des "Triangel" und 
beanspruchte die K 0 c h schen Baracken ganz oder wenig
stens teilweise. Auch wurden zwei davon dem fUr Le y den 
errichteten Institut fur Krebsforschung iiberwiesen. So war 
das Institut fiir Infektionskrankheiten depossediert und 
mullte gleichfalls einen Neubau erhalten. Da K 0 c h ent
scheidenden Wert auf die Verbindung mit einer Kranken
abteilung gelegt hatte, so dachte A I tho f f daran, es 
zwischen StegIitz und Lichterfelde in der Niihe des neuen 
Botanischen Gartens neben dem Teltower Kreiskranken
hause zu errichten. SchlielUich wurde ein Platz am Span
dauer Schiffahrtskanal am Nordufer in unmittelharer Nahe 
des Rudolf Virchow-Krankenhauses gewahlt. Die Infektions
abteilung dieses Krankenhauses wurde dem Institut fiir 
Infektionskrankheiten angegIiedert, der Staat mullte fUr die 
Infektionsabteilung auf seine Kosten ein Leichen- und 
Sektionshaus errichten. lch war bei diesen Verbandlungen 
beteiligt und erinnere mich der Verstimmung, mit der 
Koch sich aus der Charita verdriingt sah. Der Neubau 
des Instituts brachte es aus dem innigeren Konnex mit 
den Universitiitsanstalten heraus, und das war nicht 
erwiinscht; schlie.lllieh hat sieh das neue Verhaltnis zu 
dem gr<Ulten stiidtischen Krankenhause doeh als zweek
ma1lig erwiesen, und aueh K 0 e h hat sieh damit aus
ges6hnt. 

Nach seiner Riiekkehr wurde K 0 e b im Institut von 
dem Personal und zahlreiehen Freunden und Verehrern 
empfangen. W. W aId eye r begrii.llte ihn im Namen der 
Wissenschaft, ieb iiberreichte ibm die Festschrift. K 0 e h 
hielt darauf folgende Ansprache: "Es ist eine ungew6hn
liche Ehre, die Sie mir aus Anla.ll meines 60. Geburtstages 
bereiten, da es doeh eigentlieh iiblich ist, erst den 70. Jahres
tag dureh eine Feier hervorzuheben. leh mull Ihnen des
wegen gestehen, daB ich ganz iiberraseht war, aIs ieh zum 
ersten Male von Ihrer Absicht erfuhr. Aber es hat mich 
andererseits doch aueh aullerordentlieh gefreut, daB Sie 
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gerade diesen Zeitpunkt zu einer Feier gewahlt haben, und 
zwar aus folgendem Grunde. Es ist Ihnen ja allen aus 
eigener Erfahrung bekannt, daB diejenigen Forscher, welche 
auf unserem Gebiete arbeiten, heutzutage nicht auf Rosen 
gebettet sind. Die schonen Zeiten sind langst vortiber, als 
man die wenigen Bakteriologen noch an den Fingern ab
zahlen und ein jeder von ihnen unbehelligt weite Gebiete 
durchforschen konnte. J etzt ist nichtviel freies Feld vorhanden, 
und ungezahlte Scharen drangen sich urn ihren Abbau, 
da ein jeder noch ein Stiickchen ErfoIg erhaschen mochte. 
Da kann es nicht ausbleiben, daB man auch bei der be
scheidensten und vorsichtigsten Abgrenzung des Arbeits
gebietes dem einen auf den Fun tritt, einem anderen, ohne 
es zu wollen, einen Sto.B versetzt, dem dritten zu nahe an 
sein Gebiet kommt und, ehe man es sich versieht, auf 
rulen Seiten von Gegnern urnringt ist. Dies ist nattirlich 
nicht angenehm, es nimmt einem die Ruhe und die Freude 
an der Arbeit. lch mu.B in dieser Beziehung tiber be
sonderes MiBgeschick klagen; denn ich kann reden oder 
schreiben, was ich will, so sto.Be ich immer auf leiden
schaftlichen Widerspruch und leider gerade bei sol chen 
Leuten, welche von der Sache wenig oder nichts verstehen 
und am wenigsten dazu berufen sind, ein Urteil abzugeben. 
Da ist mir schon ofter der Gedanke gekommen, die Btichse 
ins Korn zu werfen und nicht mehr mitzutun. Aber, meine 
Herren, wenn ich, wie bei der heutigen Feier, sehe, dan 
ich noch so viele Freunde und getreue Mitarbeiter habe, 
auf deren Verst8.ndnis und Hille, wenn es sein muE, ich 
rechnen kann, dann mu.B aIler Millmut und alle Unlust 
schwinden. lch werde rulerdings die immer schwerer 
werdende Last der Verwaltung eines gro.Ben Instituts ab
geben, aber dieser Schritt hat nicht die Bedeutung, als 
wolle ioh unserer Wissensohaft untreu werden. Nein, meine 
Herren, ioh verspreche Ihnen im Gegenteil, soweit und 
solange meine Krafte reichen, mit Ihnen und fUr Sie tli.tig 
zu ~ein. Lassen Sie uns fest zusammenstehen und wie 
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bisher alles aufbieten, unsere Wissenschaft ihren Zielen 
naher und naher zu fuhren! Meine Herren! lch sage Ihnen 
meinen herzlichsten Dank ffir die gro.lle Ehre, welche Sie 
mir durch die Stiftung der Biiste erwiesen haben, und 
insbesondere danke ich auch allen denen, welche mir 
durch die meinem 60. Geburtstage gewidmete Festschrift 
eine gro.ae Freude bereitet haben. N ochmals allen meinen 
herzlichsten Dank!" - (Aus ,,Deutsche med. Wochen
schrift" 1904, Nr. 34). 

Ein Bankett im Landesausstellungspark schlo.a sich 
an die Feier im Institut an; Unterstaatssekretar We v e r 
vom Kultusministerium begriillte K 0 c h, Gaff k y hielt die 
Festrede. 

1m Juni 1904 wurde K 0 c h zum ordentlichen Mitglied 
der physikalisch - mathematischen Klasse der A k a d em i e 
der Wissenschaften gewahlt. Zum 1. Oktober 1904 
erhielt er seine Entlassung aus dem Staatsdienst mit der 
gesetzlichen Pension und einem E h r ens 0 Ide von jahrlich 
10.000 Mk. ffir seine· Tatigkeit als h y g i en i s c her R a t
g e be r des Reiches und des preu.flischen Staates. Zu seinem 
Geburtstage am 11. Dezember 1904 verlieh ihm der Kaiser 
den W i I h elm s 0 r den. 1m Vestibul des Instituts fUr 
Infektionskrankheiten fand seine von P f u h I geschaffene 
Buste Aufstellung. K 0 c h wurden sein Arbeitszimmer und 
sein Laboratorium belassen und ein Assistent sowie jahr
lich 3000 Mk. zu sachlichen Anschaffungen zur Verfiigung 
gestellt. Sein NachfoIger wurde seinem Wunsche gema.a 
sein Lieblingsschiiler G e 0 r g G a f f k Y in Gie.aen. 

Von 1891 bis 1904, also 13 Jahre lang, hatte Koch 
das Institut geleitet. In dieser Zeit hatte er die Mehrzahl 
der gro.aen Volkskrankheiten unter der freudigen Mitarbeit 
hervorragender Manner erforscht und ihrc Bekampfung auf 
sicheren Boden gestellt, fUr die Besiedelung unserer Schutz
gebiete erfolgversprechende Wege gewiesen und auf dem 
Gebiete der Viehseuchen bahnbrechend gewirkt. Er durfte 
auf diese Zeit mit Genugtuung zuruckblicken. 
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VI. 1m Ruhestande. 

Mit dem "Obertritt in den Ruhestand anderte K 0 c h 
seine Tageseinteilung nicht. Er erschlen fruhmorgens im 
Institut fur Infektionskrankheiten, arbeitete dort bis zum 
Nachmittag. und nahm auch an den Referierabenden teil. 
Das Verhaltnis von K 0 c h und Gaff k y zueinander war 
bis zuletzt ungetrubt. K 0 c h enthielt sich jeder Einmischung 
in die Verwaltung des Instituts, und G a f f k Y tat alles, unl 
K 0 C h den Aufenthalt im Institut so angenehm wie moglich zu 
machen. Sein Verhalten zu K 0 C h war wie das eines 
Sohnes, obwohl er nur sechs Jahre junger war. Mit ihm 
wetteiferte das gesamte Personal des Instituts in seinem 
Verhalten gegen den fruheren Direktor. K 0 C h hat daher 
das Institut stets als seine Heimat betrachtet. empfand 
es aber als groJle Erleichterung, von seiner Verwaltung 
befreit zu sein. Auch an den Sitzungen des Rei c h s
g e sun d h e it s rat e s und des Wi sse n s c haft Ii c hen 
Sena tes bei der Kaiser Wilhelm-Akademie nahm er teil, sooft 
er dazu eingeladen wurde, wiederholt erschlen er auch zu 
den Sitzungen der Akademie der Wissenschaften. 

1m Vordergrunde seines Interesses stand auch jetzt 
der Kampf gegen die Tub e r k u los e. Gelegentlich er
schlen er daher auch in den Sitzungen des Prasidiums des 
Deutschen Zentralkomitees zur Errichtung 
vo n LungenheilstiUten, das im Jahre 1895 von 
A It hoff, E. v. Ley den und B. F ran k e I errichtet 
worden war und die glinstigen Erfahrungen von B r e h mer 
und 0 e t t wei I e r fiber die Heilbarkeit der Tuberkulose 
durch hygienisch-diatetische Behandlung fur die breiten 
Massen der Bevolkerung nutzbar machen wollte. Robert 
Koch verkannte den groJlen Fortschritt nicht, den diese 
Bestrebungenflir die Bekampfung der Tuberkulose bedeu
teten. Aber er war der Ansicht, daJl dieser Kampf nicht durch 
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die Bebandlung und Heilung einer docb nur bescbrlinkten 
Zabl von Leicbttuberkulosen, wie sie die Lungenheilstatten 
durcbfiihrten, mit Erfolg gefiihrt werden konnte, sondem 
daB er sicb hauptsachIich gegen die Schwerkranken wenden 
und Isolierhauser fUr diese begriinden, vor aHem aber 
durch Aufsuchung und Betreuung aller TuberkulOsen in 
FUrsorgestellen die Familien sanieren miiBte. Hiezu hat sich 
das Zentralkomitee in der Folgezeit denn auch entschlossen 
und dann seinen Namen in ,,0 e u t s c he s Zen t r a 1-
k 0 mit e e z u r B e k amp fun g de r Tub e r k u los e" 
geandert. 

Mit dem lebbaftesten Interesse verfolgte K 0 c h die Ver
offentlichungen der Statistik iiber die V e r b rei tun g 
de r Tub e r k u los e. 1m Jahre 1883 starben in PreuBen 
von je 100.000 der am 1. Januar Lebenden 318 an Tuber
kulose, 1884: 310, 1885: 308, 1886: 311. Von 1887 ab trat 
eine von Jahr zu Jahr wachsende Abnahme der Sterblich
keit an Tuberkulose ein, sie sank von 311 im Jahre 1886 
auf 233 im Jahre 1895, weiter von 230 im Jahre 1896 
auf 191 im Jahre 1905 und von 173 im Jahre 1906 auf 
153 im Jahre 1910, dem Todesjabre K 0 c h s. 1m ganzen 
sank sie von 1886 bis 1910 von 311 auf 153 von je 
100.000 Lebenden, also um 158' 50·8 Prozent, d. h. um 
mehr als die Haifte, wahrend vor 1886 die Sterblichkeit 
an Tuberkulose in PreuBen keine bemerkenswerten Schwan
kungen gezeigt und durchschnittlich jahrlich 315 von je 
100.000 Lebenden betragen batte. Di('lse Zahlen erfiillten 
K 0 c h mit berechtigterGenugtuung. Durfte er doch als Haupt
grund fiir diese, die kiihnsten Hoffnungf>n iibersteigende 
Abnahme der tiickischen Krankheit die Entdeckung des 
Tuberkelbazillus ansehen, die ibm gelungen und durch 
die eine zielbewuBte Tuberkulosebekiimpfung iiberhaupt 
erst moglich geworden war. DaB aus dem. von mir aus
gearbeiteten Entwurf des preuBiscben Gesetzes, betreffend 
Bekampfung iibertragbarer Krankheiten, im Landtage fast 
alle wirksamen MaBnahmen zur Bekampfung dar Tuber-
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kulose, hauptsachlich auf Betreiben des Finanzministeriums, 
herausgestrichen worden sind, beklagte K 0 c h besonders. 
Ebenso schmerzIich war es ibm, da.B sein Rat, aus Familien 
von Kranken mit offener Tuberkulose entweder die Kranken 
oder die gesunden Kinder zu entfernen und dadurch vor An
steckung zu bewahren, auf so wenig fruchtbaren Boden fiel. 

Von 1910 bis 1913, dem letzten Jahre vor dem WeIt
kriege, nahm die Tuberkulosesterblichkeit in Preu.Ben 
weiter ab von 153 auf 137 von je 100.000 Lebenden; 
wahrend des Krieges hat sie bekanntIich in bedrohlicher 
Weise wieder zugenommen und dezimiert auch jetzt noch 
unter den Wirkungen des Friedens von VersaiIles das 
deutsche Volk in betriibender Weise. Dies wih'e sicherlich 
nicht in diesem Umfange geschehen, wenn man K 0 c h 8 

Ratschlage befolgt hft.tte, als es noch Zeit war. 
Viel konsequenter als bei der Tuberkulose war die 

Durchfiihrung der Bekampfung nach K 0 c h s Grundsatzen 
gegentiber der C hoi era, die ja glticklicherweise durch 
das Reichsseuchengesetz vom 30. J uni 1900 und seine A us
fiihrungsanweisung vom 28. Januar1904 auf sicherenBoden 
gesteUt worden war. AIs Koch kurz vor Weihnachten 1904 
eine neue Afrikareise antrat, sagte ich zu ibm, als er sich 
von mir verabschiedete: "Wie sollen wir mit der Cholera 
fertig werden, wahrend Sie fort sind?" Er antwortete: 
"Das werden Sie schon machen." FuBend auf K 0 c h s 
Lehren sind wir in der Tat in den Jahren 1905 und 1910, 
als die Cholera wieder zu uns kam, mit ihr so schnell 
und so sicher fertig geworden, wie es noch niemals vorher 
moglich gewesen war. 1m Jahre 1905 erkrankten (starben) 
an Cholera im Deutschen Reiche 218 (88), davon in PreuBen 
212 (85) Personen, wahrend noch die Choleraepidemie von 
1892 allein in Hamburg tiber 9000 TodesfaIle verursacht 
hatte. lch durfte daher meinen Bericht tiber "Die Cholera 
des Jahres 1905 in PreuBen" (KJin.Jahrb. 16. Bd., Jena 1906, 
G. Fischer) mit den Worten- schIieBen: "Wir sind zu der 
Hoffnung berechtigt, da.B, wenn die Cholera wieder zu 
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uns. kommen sollte, fur :!]lit gleichem Erfolge entgegen
getretenund wieder unser· Vaterland vor einer Cholera
epidemie" wie' sie friihere Jahre gesehen haben, bewahrt 
werden kann." Das ist eines der vielen unsterblichen Ver
dienste, die Rob e r t K 0 c h sich erworben hat. 

Mit lebhaftem Interesse verfolgte K 0 c h auch im 
RuhestaIidedle nacho seinen Ratschlagen in Angriff 
genommene systematische. T y ph usb e k amp fun g im 
Siidwesten des Deutschen Reiches. Er nahm nicht nur an 
den· periodischen Typhuskonferenzen im Kaiserlichen Ge
sundheitsamte teil, sondern begleitete auch wiederholt den 
Prasidenten Bum m· und mich auf Besichtigungsreisen 
m: .jenes Gebiet und ZU Konferenzen, die in Saarbriicken, 
:Metzl Landau und Strafiburg tiber diese Frage stattfanden. 
Viel trugen seine Anregungen namentlich zur KUi.rung der 
Frage der B a z i II en t rag e r bei, die bei der Lokalisierung 
und Verbreitung des Typhus eine so bedeutende Rolle 
spielen. 1m Jahre 1901 starben im preufiischen Regierungs
bezirkTrier 183, im Jahre 1913 dagegen nur noch 39 von 
je: einer Million der am 1. Januar Lebenden an Typhus; 
die Typhussterblichkeit war also in der Zeit urn 144 = 
78'7 Prozent zurUckgegangen. 1m gesamten preufiischen 
Staat ging die Typhussterblichkeit . in derselben Zeit von 
128 auf 34, also nur urn 94 = 73'4 Prozent zurUck; dieser 
Riickgang ware zweifellos erheblich grofier gewesen, wenn 
es uns moglich gewesen ware, im ganzen Staat ebenso 
wie im Bezirk Trier den Typhus nach K 0 c h s Grund.3atzen 
Z1l bekampfen. Dauernde DenkmaIer ftir die K 0 c hsche 

. Typhusbekampfung sind das "Institut fUr Hygiene und 
Bakteriologie" in Gel sen k i r c hen und das ,,Institut fUr 
Hygiene. und Infektionskrankheiten" in S a arb r ii c ken. 

In einem Vortrage im Rahmen eines Zyklus ,,Arzt
Hche Kriegswissenschaft" hatte Rob e r t K 0 c h tiber 
"Seuchen bekamp fung im Kri ege" gesprochen 
und dabei auch des Typhus gedacht. Er hatte dabei auch 
die Versucheerwahnt, die mit der Schutzimpfung mit ab-
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getoteten Kulturen von Typhusbazillen angestellt worden 
waren, jedoch noch keine einwandfreien Ergebnisse gehabt 
hatten. Sie wurden in der Folgezeit fortgesetzt und konnten. 
bereits in dem Feldzuge, den unsere Schutztruppe in Siid
west-Afrika 1905 unternehmen mufite, mit beachtenswertem 
Erfolge durchgefiihrt werden. Bei der systematischen 
Typhusbekampfung 1m Stidwesten des Reiches gelangten 
sie nur in beschranktem Umfange zur Anwendung, weil 
man Bedenken trug, sie zwangsweise anzuwenden. Wahrend 
des Weltkrieges aber wurde die gesamte deutsche Feld
armee mit dem gro./lten Erfolge der Schutziropfung nicht nul' 
gegen Pocken und Cholera, sondern auch gegen Typhus 
unterzogen, und dem haben wir es ohne Zweifel zu ver
danken, dan unsere Heere von diesen drei Kriegsseuchen 
so . gut wie ganz verschont geblieben sind. 

Rob e r t K 0 c h hat durch seine Erfahrungen .und 
Lehren unsere Heere auch im Kampfe gegen die Mal a ria 
wahrend des Weltkrieges auf das wirksamste unterstiitzt, 
obwohl er nicht mehr unter den Lebenden weilte. In 
jenem Vortrage hatte er gesagt: ,,1m Kriege wird, man 
Gegenden, welche nach ihrer Bodenbescbaffenheit malaria" 
verdachtig sind, moglichst vermeiden oder im N otfalle 
Chinin prophylaktisch geben." Nun, das erstere war ja bei 
der gewaltigen raumlichen Ausdehnung der Kriegsschau
platze und der Lange und Tiefe der Stellungen nicht moglicb. 
Dagegen ist das von K 0 c h angegebene Verfahren der 
Chinin-Prophylaxe dank des energischen Vorgehens un seres 
unverge.lUichen Feldsanitatschefs Exz. von S c h j ern i n g in 
allen Malariagegenden, die unsere Heere beriihrten, auf 
dem Balkan, in Kleinasien und wo immer, zielbewunt 
und mit glanzendem Erfolge durchgefiihrt· worden. Daftir 
wird unser Heer den Manen Rob er t K 0 c h s . fUr immer 
dankbar sein miissen. 

Von seinem Rechte, als orden tlicher Honorar ... 
pro f e s s 0 r Vorlesungen und Kurse· an der Universitat 
oder im Institut fUr InfektioDskrankheiten fUr Studierende' 
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zu halten, bat K 0 c h keinen Gebrauch gemacbt, aucb sich 
an den Veranstaltungen des Zentralkomitees fiir das arztliche 
FortbUdungswesen in Preussen nicht beteiligt. sondern nur 
nach Riickkehr von Studienreisen in der Kolonialgesellschaft 
und in der Berliner Medizinischen Gesellschaft zusammen
fassende Vortrage gehalten, die jedesmal mit dem groBten 
BeifaIl aufgenommen wurden, wie es der Praeceptor mundi 
auf dem Gebiete der Erforschung und Bekampfung der 
Infektionskrankheiten nur erwarten durfte. 

Eine Frage haben sich K 0 c h s Freunde wiederholt 
vorgelegt: Weshalb er sich nicht mit der Krebskrank
he i t beschiiftigt hat. lch habe ibm diese Frage einmal 
direkt vorgelegt und darauf die Antwort erhalten: "lcb 
werde mich wohl hiiten. Mit dem Krebs ist nichts zu 
machen." lch habe aber die Oberzeugung, daB er auch auf 
die Erforschung des Krebses seine sonst so glanzend be
wahrten Untersuchungsmethoden angewendet,diese Versuche 
aber aufgegeben hat, weil sie ibm aussichtslos erschienen. 
Wie recht er damit gehabt hat, haben die zahlreichen und 
miihevollen Versuche bewiesen, die P a u 1 E h r I i c h auf 
Anregung von Al tho f f angestellt hat, und die uns die 
Losung des Problems trotz aIles darauf verwendeten Scharf
sinnes und FleiJles nicht gebracht haben. 

Nach seiner Entlassung aus dem Staatsdienst bat 
K 0 (' h noch secha Jahre gelebt, jedoch drei davon im Aus
lande zugebracht. Das herrliche Klima im Innern Afrikas 
hatte es ibm angetan, das Studium der Tropenkrankheiten 
nahm sein ganzes Interesse in Anspruch. Vielleieht stand er 
auch. wenn auch unbewuJlt, unter dem. EinfluB der yom 
Vater ererbten unwiderstehlichen Reiselust, die ihn schon 
1866 nach seiner Verlobung zu der Bitte an seine Braut 
veranlafit hatte, mit ihm ins Ausland zu gehen. Es kam 
hinzu, daB er sich trotz der unbegrenzten Verehrung, die 
er in allen Kreisen Deutschlands genoJl, infolge der An
griffe wissenschaftlicher Gegner in der Cholera-, Malaria-, 
Tuberkulose- und Typhusfrage, die er teilweise als person-
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liche Unbill empfand, in der Heimat nicht mehr so wohl 
fiihlte wie friiher. 

Bereits am 17. Dezember 1904 trat Koch eine neue 
Reise nach Deutsch-Ostafrika an, diesmal obne seine 
Gattin, aber in Begleitung von Oberstabsarzt Me i x n e r, 
um tiber die Bekiimpfung des afri kanisch en Ktisten
fie b e r s Untersuchungen anzustellen. Hierzu lieE er Rin
der aus dem Innern des Schutzgebietes nach Daressalam 
bringen. Die Zeit, die dies erforderte, benutzte er zum 
Studium der afrikanischen Rekurrens. 

Er fand, da.6 die Krankheit durch eine Spirochll.te 
elTegt wird, die langer als die der europaischen Rekurrens 
ist, durch den Stich einer Z e c k e, 0 r n it hod 0 r u s 
m 0 u bat a M u r ray, tibertragen wird und auch auf Affen 
tibertragbar ist. In dem mit Blut voUgesogenen Weibchen 
der Zecke findet in der Umgebung des Eierstocks eine 
Vermehrung der Spirochaten statt, die in die Eier tiber
geben und die aus den Eiem ausschlupfendenJungen be
f8.higen, die Krankheit zu ubertragen. Die tJbertragung der 
Krankheit auf den Menscben findet auf den Karawanen
stra.6en in den Hutten, in denen die Leute ti bema chten, 
durch die im Boden der Htitte auf der Lauer liegenden 
Zecken statt. Leute, die abseits dieser Hutten tibemachten, 
bleiben fiebcrfrei. 

Auf einem Marsch ins Innere und zurUck an die 
Ktiste studierte er erneut die Tsetsekrankheit und die Ge
schichte der T set s e f lie g e ; er fand acht verschiedene 
Arlen der Fliege und stellte fest, da.6 das Fieber haupt
sachlich durch die G los sin a f usc a, aber auch durch 
die Glossina morsitans und die Glossina palli
dip e s tibertragen wird. 1m Korper der Fliege untersuchte 
er den Entwicklungsgang des Krankheitserregers, der 
Try pan 0 s 0 men, die sowohl durch Weibchen als durch 
Miinnchen ubertragen werden. Er fand, daB die Trypano
somen im Korper der Fliege zwei verschiedene Entwick-
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lungsformen zeigen, die er als mannliche und weibliche 
feststellte. 

Auch die Entwicklung des Erregers des Texasfiebers, 
des Pyrosoma b igemin urn, studierte er genauer, 
hauptsachlich in den Korpern der als Zwischentriiger .er
kannten Z e c ken, des R hip ice p h a I u ~ au s t r a Ii s, 
R hip ice p h a Ius Eve r t s i und H y a 10m m a 
a e gyp t i u m. 

Endlich konnte er auch die Entwicklung der Erreger 
des Kiistenfiebers der Rinder entdecken. Es handelt sich 
gleichfalls urn ein den P y r 0 s 0 men nahestehendes 
Protozoon, das durch den Stich einer Zecke, und zwar des 
R hip ice p h a Ius au s t r a Ii s ubertragen wird. 

Ein Besuch der Insel B rio n i gegenuber von Pola 
uberzeugte ibn von dem Gelingen der von ihm dort ein
gefUhrten Bekaropfung der M a I a ria. 

Am 23. Oktober 1905 kehrte K 0 c h nach Berlin zu
ruck und veroffenUichte bald darauf eingehendere Mit
teilungen uber die Entwicklungsgeschichte der Pyrosomen 
des Texasfiebers und des Kustenfiebers und hi'elt in der 
Berliner Medizinischen Gesellschaft einen Vortrag uber afri
kanische Rekurrens und in der Akademie der Wissen
schaften einen Vortrag uber die Unterscheidung der Trypa
nosomen. 

Wieder wurden ihm groRe E h run g e n zuteil. Die 
Berliner Medizinische Gesellschaft wahlte ihn zum stell
vertretenden Vorsitzenden, der Tuberkulose-KongreR zu 
Paris verlieh ibm seine Medaille, am 10. Dezember 1905 
erhielt er nach einem Vortrage in Stockholm den Nob e 1-
pre i s und im Mai 1906 wurde er stimmberechtigtes Mitglied 
der Friedensklasse des preuRischen 0 r den s p 0 urI e 
marite. 

Das Studium der als Erreger verschiedener Tier
krankheiten erkannten Trypanosomen rief in K o·c h den 
dringenden Wunsch wach, sich an Ort und Stelle mit einer 
gleichfal1s. durch Trypanosomen erzeugten menschlichen 
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Krankheit, der Schlafkrankheit, beschiiftigen zu konnen. 
Sie war vor etwa 10 Jahren im Kongobecken in der nordlichen 
Umgebung des Viktoria Njansa, in englischem Gebiet auf
getreten, hatte sich aber bereits in einigen Orten des 
deutschen Schutzgebietes, auch am Ufer des Tanganjika 
gezeigt, so dan alle Veranlassung vorlag, ihr auch von 
Seiten der Deutschen Reichsregierung Aufmerksamkeit zu 
schenken. Von einer englischen Kommission, bestehend aus 
Castellani und Bruce, war 1902 als Erreger der 
Krankheit das Trypanosoma gambiense und als dessen 
Obertrager die Stecbfliege G los sin a p a I p a lis nach
gewiesen worden. K 0 c h wurde mit der Fiihrung der Kom
mission, die am 7. April 1906 abreiste und aus Professor 
Beckundden StabsarztenKleine, Panse und Kudicke 
bestand, beauftragt; seine Gattin begleitete ibn wieder, 
muBte aber von Entebbe in Uganda aus wegen Erkranlrung 
heimreisen. Die Expeditionkebrte am 4. November 1907nach 
einerAbwesenbeitvon einemJahre und siebenMonatenzuruck. 
Der ausfiihrliche "B e ric h t ii b e r die Tat i g k e i t d e r 
zur Erforschung der Schlafkrankheit im 
J a h r e 1906/07 n a c h 0 s t a f r i k a en t san d ten K 0 m
mission", in der Hauptsache von Koch, Beck und 
K lei n e verfant, erschien 1909 bei J. S p r i n g e r. 

Die Kommission begab sich zunachst von Tanga aus 
nachder westlich davon im Innern auf der Hohe des Ostu
sambaragebirges gelegenen landwirtschaftlich - biologischen 
Versuchsstation Am ani, urn Untersuchungen iiber Trypa
nOBomen und Glossinen anzustellen. Dann fuhr sienach 
Tanga zuriick und zu Schiff nach Mom bas s a, von da 
mit der Ugandaeisenbabn nach Porte Florence an das Nord
ostufer des Victoria Njansa und von dort aus mit dem 
Dampfer nach den deutschen Stationen S h ira t i am Ost
ufer, M u a n s a am Siidufer und B u k 0 b a am Westufer, 
von dort nach dem englischen En t eb beam Nordwest
ufer, schlie.Blich nach den siidlich davon in der Nordwest
ecke des Sees gelegenen S e s e -Ins e I n, wo sie ihre Haupt-
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studien machte, weil in den deutschen Orten nur wenig 
Falle vorhanden waren. Sie errichtete aus Hiitten 
und Baracken ein grofles Lager fUr die ihnen zahlreich 
zustromenden Schlafkranken. Sie stellte fest, daB die 
Glossina fast an allen Stellen des Seeufers verbreitet ist, 
aber fast ausschlielllich in einer schmalen Buschzone 
nahe dem Vfer vorkommt, und da.ll sie nicht nur von 
Menschen-, sondern hauptsachlich von Krokodilblut lebt. 
Dem Stich der Fliege sind besonders solche Personen aus
gesetzt, welche am Ufer beschaftigt sind. Sie fand weiter, 
da.ll die Schlafkrankheit jahrelang dauert, ehe sie, was 
ausnahmslos der Fall, zum Tode fiihrt und also nur das letzte 
Stadium der Tryp anos omiasi s des Menschen dar
stellt; sie konnte durch, Beobachtung frischerer FiUle fest
stellen, da.ll sie langere Zeit gar keine Symptome macht 
und daB man schon lange im Blut der Kranken Trypano
somen findet, ehe Driisenschwellungen im Nacken, spater 
Schwache und Lahmungserscheinungen in den Beinen und 
endlich unstillbare Schlafsucht eintritt. Die Trypanosomen, 
deren Entwicklungsgang eingehend studiert wurde, konnten 
nur auf A f fen und Hun d e iibertragen werden. AlB 
beste Behandlungsmittel erwiesen sich Atoxyl und Trypan
rot, zwei Arsenpraparate, von denen das erstere starker 
und schneller wirkt, aber leider bei unvorsichtiger An
wendung zur volligen Erblindung fiihren kann. Es wurde 
schlie.lllich ein genauer Plan fiir die Bekampfung der Krank
heit aufgestellt, bestehend einmal in moglichst friihzeitiger 
Auffindung der Kranken, ihre Konzentration in Lagern 
und Vernichtung der Trypanosomen in ihrem Blut durch 
energische Behandlung mit Ataxyl und zweitens in Be
lehrung der BevOlkerung dariiber, wie sie sich vor den ver
derblichenFliegen schiitzen kann; auch zeigten Versuche, dall 
es moglich ist, durch ausgedehnte Abholzungen ganze Ufer
strecken glos3inenfrei zu machen. Es wurden auch i n
terna tionale A bm ach ungeD. empfohlen. Solche sind 
einige Jahre spater auf einer internationalen S chI a f-
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krankheits"ko nferenz in London vereinbart wor
den, an der als deutscher Vertreter P. E h r I i c h teilgenom
men hat. AuGer in amtlichen Berichten teilte K 0 c h die 
Ergebnisse seiner Reise am 24. Februar 1908 in der 
Deutschen Kolonialgesellschaft und am 21. Marz 1908 in 
der B e r lin e r Anthropologischen Gesellschaft in Vortriigen 
mit, die mit grofiem Beifall aufgenommen wurden. 

Am 4. November 1907 trafen K 0 c h und Bee k 
wieder in Berlin ein. K 1 e i n e und K u die k e blieben 
in Deutsch-Ostafrika zur weiteren Bekampfung der 
Schlafkrankheit zuruck. K 0 c h erhielt in Anerkennung 
seiner Verdienste um die Schutzgebiete den Charakter als 
Kaiserlicher Wirklicher G e h e i mer Rat mit dem Pram
kat ,,Exzellenz". Am 11. Februar 1908 wurde er auf einem 
Festkommers der Berliner Arzteschaft im 
neuen Opernhause (Kroll) begriifit und ihm eine Robert 
Koch-Medaille iiherreicht. 

1m Jahre 1908 wurde in weiten Kreisen eine Samm
lung veranstaltet, um Koch grollere Mittel zur Fortsetzung 
seiner Forschungen zu verschaffen. An ihr beteiligten sich 
der Kaiser, zahlreiche Stadte, Institute, Private, auch der 
bekannte amerikanische Philanthrop An d r e w Car neg i e. 
Mit dem gesammelten Kapital wurde die "R 0 b e r t -K 0 c h
S t i f tun g" begriindet, K 0 c h wurde zu ihrem ersten 
Vorsitzenden gewiihlt und ihm ein Kuratorium zur Seite 
gestellt. Zweck der Stiftung war die Unterstiitzung von 
Forschungen auf dem Gebiete der Volksseucben, in erster 
Linie der Tuberkulose. Die mit Mitteln der Stiftwlg entste
henden Arbeiten sollten auf deren Kosten veroffcntlicht 
werden. Die Stiftung besteht noch heute trotz der Ungunst 
der VerhaItnisse und hat eine erkleckliche Zahl wertvoller 
Arbeiten gefordert. 

Am 20.0klober1908starbFri e dri chA I th 0 ff, der 
langjahrige geniale Leiter der preuflischen U nterrichtsverwal
tung, der wiederholt entscheidend in K 0 c h s Leben ein
gegriffen hat. Niemand hat Rob e r t K 0 c h so tatkraftig 
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gefordert me A I tho f f. 0hne ibn ware K 0 c h niemals 
ordentlicber Professor an der Universitat, niemals Direktor 
des Instituts fUr Infektionskrankheiten, niemals Mitglied 
del' Akademie der Wissenschaften, auch nicht Exzellenz 
geworden. Alles dieses verdankte er, wie ich aus eigenem 
Miterleben als Vortragender Rat im Kultusministerium 
weill, A I tho f f s Anregung und Fiirsprache. Von dem 
gliihenden Wunsche beseelt, alles Echte zu ford ern und 
jedem Tiichtigen auf den Platz zu verhelfen, auf dem er 
sich entfalten und die in ihm schlummernden Gaben und 
Kriifte zur voUen Leistungsfahigkeit entwickeln konnte, 
hatte A It hoff auch Rob e r t K 0 c h von dem Augen
blicke an, in dem er seine Bedeutung erkannt hatte, nach 
Moglichkeit die Wege geebnet. Leider erging es K 0 c h 
wie so vielen unter den Schutzlingen A I tho f f s, er uber
sah unter der rauben Schale dieses trefflichen Mannes 
seinen hen-lichen Kern, und so kam es zwischen ihnen zu 
einem gegenseitigen Millverstehen, unter dem Beide gelitten 
haben. K 0 c h war eine stille, vornehm zuruckhaltende 
Gelehrtennatur von einer fast mimosenhaften Empfindlich
keit, er trug seine Anschauungen und Wiinsche einfach 
und uberzeugend vor, verschmahte es aber, wiederholt zu 
sprechen oder mehrmalszu bitten, wenn er nicht sofort 
die erhoffte Zustimmung fand. A I tho f f fiihrte seine 
Schutzbefohlenen gern seine eigenen Wege, ohne viel zu 
fragen, ob sie ihnen erwiinscht waren, oder sie ihnen im 
einzelnen zu erklaren, und war verstimmt, wenn sie nicht 
freudig darauf eingingen. Dann hielt er sie leicht fUr un
dankbar und brauste auch wohl heftig auf wie der Soldaten
konig Friedrich Wilhelm I., der seine Untertanen 
mit dem Stock zur Liebe zu ibm erziehen zu konnen wiihnte. 
K 0 c h hielt, wie er mir oft geklagt hat, A I tho f f fiir 
seinen Gegner, und dieser fiihlte sich verletzt, wenn K 0 c h 
sich still und empfindlich in sich selbst zurUckzog. lch 
habe Beide Jahre hindurch beobachtet und tief beklagt, daB 
diese beiden so bedeutenden Miinner sich durchaus nicht 
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aufeinander einstellen konnten. A I tho f f !itt selbst unter 
seinem zuweilen schroffen,;ia groben Wesen und war, wenn e1' 
zur Einsicht kam,jemanden dadurch gekranktzu haben, doppelt 
bestrebt, entsprechend seiner Herzensgiite, dem Verletzten 
sobald als moglich etwas zugute zu tun. lch habe mich 
oft bemiiht, zwischen K 0 c h und A I tho f f zu vermitteln, 
allein die Gegensatze wurden schliefilich untiberbruckbar. 
Dieses hervorzuheben, glaube ich dem Andenken des grofien 
Forschers Rob e r t K 0 c h und des genialen Verwaltungs
beamten Friedrich Al thoff schuldig zu sein. 

IDer mochte ich noch eines Mannes gedenken, mit 
dem Rob e r t K 0 c h schliefilich gleichfalls uneins 
wurde, na.mlich Emil von Behrings. Er war 1889 
K 0 c h s Assistent am Hygienischen Institut geworden und 
mit ibm 1891 in das Institut fUr Infektionskrankheiten 
tibersiedelt; er hatte unter seiner vollen Anerkennung 
tiber die Abschwachung des Milzbrandvirus und tiber die 
Wirkungen des Blutserums mit Diphtherie-, bezw. mit 
Tetanusbazillen behandelter Versuchstiere gearbeitet. Jedoch 
schon wahrend der Cholerabekampfung im Jahre 1892 und 
besonders auf dem Gebiete der Tuberkuloseforschung gingen 
ihre Wege.auseinander. Ko c h lehrte, daB sich der Mensch 
in jedem Lebensalter mit Tuberkulose infizieren konnte; 
B e h r i n g vertrat die Anschauung, daB dies, wenn nicht 
ausschliefilich, so doch hauptsachlich in der friihesten 
Kindheit erfolgte. K 0 c h unterschied mit Nachdruck den 
Typus bovinus vom Typus humanus und erklarte die Milch 
perlstichtiger Ktihe fUr harmlos fUr den Menschen. Be h r i n g 
dagegen legte dieser Milch eine ganz besonders gro.Ge Be
deutung fUr die Entstehung der Tuberkulose des Menschen 
bei. Als B e h r i n g nun gar sein "Bovovaccin" zur Paten
tierung anmeldete, zog sich K 0 c h endgiiltig von ibm zu
rtick. A I tho f f s wiederholte Bemtihungen, diesen Gegen
satz auszugleichen, hatten keinen Erfolg. K 0 c h wollte 
von B e h r i n g nichts mehr wissen, was Beider Freunde 
sehr beklagten. 
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Rob e r t K 0 c h war ein groller, ja einer del' be
deutendsten Manner seiner Zeit, genial in del' Erfassung 
wissenschaftlicher und praktischer Probleme und unermtid
lich in seiner zielbewufiten Arbeit; er war aber auch groll in 
seiner Liebe und in seinem Ha.B, eine wahrhaft problema
tische Natur. Das erklart es wohl, dall er neben so zahl
reichen begeisterten Freunden und Verehrern, die bis an 
sein Ende an ihm hingen, auch Gegner gehabt hat. Wer 
sich jedoch die Mtihe gegeben hat, ihn genau kennen und 
verstehen zu lernen, gehorte zu seinen Gegnern nichl 
Von seinen Fakultatskollegen haben namentlich Ern s t 
von Bergmann, Wilhelm von Waldeyer-Hartz 
und Bernhard Frankel treu zu ibm gehalten. 

Nach so vielen erfolgreichen wissenschaftlichen Reisen 
hatte Koch den Wunsch, sich auf einer Vergniigungs
reise om die Welt zu erholen und bei dieser Gelegenheit 
seine Geschwister in Amerika zu besuchen. Er wollte 
auch die Statten wiedersehen, wo er seine ersten grund
legenden Seu('henforschungen gemacht hatte: Agypten (Cho
lera) und Vorderindien(CholeraundPest). Am 30. Marz 1908 
reiste er mit seiner Gattin nach New-York, wo er am 
7. April eintraf und wo am 11. April die Deutsche Me
dizinische Gesellschaft ein Festbankett zu seinen Ehren 
veranstaltete. Am 12. April reiste er ab nach Chi c ago, 
wo er seine Angehorigen besuchte, und von dort tiber 
Grand-Cannon und Los Angeles nach San F ran cis c o. 
Nach einem 14 tagigen Aufenthalt auf H 0 n 0 I u I u reiste 
er nach Yokohama. 1m Juli wurde er in To k i 0 von 
seinem Schuler Kit a sat 0 und von der japanischen 
Xrzteschaft feierIich empfangen, auch dem Mikado vor
gestellt. 1m August erreichte ihn ein telegraphisches Er
suchen des Deutsrhen Reichsamts des lnnern, an dem im 
September in Wash in gt 0 n stattfindenden In t ern a tio
nalen Tuberkulosekongrefi als FUhrer der 
deutschen Besucher teilzunehmen. Schweren Herzens gab 
er die Fortsetzung seiner Weltreise auf und kebrte tiber 
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Kanada nach den Vereinigten Staaten zurlick. Er nahm 
an der Eroffnungssitzung am 28. September 1908 teil, in 
der er zum Ehrenprasidenten gewahlt wurde, und hielt 
einen Vortrag uber "das Verhaltnis zwischen 
Men schen- und Rindertu berku los e", der in der 
"Berliner Klinischen W ochenschrift" 1908, Nr. 44 erschien. 
Er stellte darin ale Ergebnis der uber diese Frage ange
stellten Untersuchungen folgende satze auf: 

"Die Tuberkelbazillen des humanen Typus sind da
durch charakteristisch, dafi sie schnell und reichlich in 
einer dicken Schicht auf Glycerinlager wachsen. Sie sind 
virulent fiir Meerschweinchen, wenig virulent fur Kanin
chen und fast avirulent fUr Rinder. 

Die Tuberkelbazillen des bovinen Typus wachsen 
dagegen sehr langsam und in einer dUnnen Schicht auf 
Glycerinserum; sie sind von gleichmiillig hoher Virulenz 
fiir Meerschweinchen, Kaninchen und Rinder. 

Nach meiner Kenntnis sind Tuberkelbazillen des hu
manen Typus niemals bei Rindem nachgewiesen worden 

Die Tuberkelbazillen des bovinen Typus konnen da
gegen beirn Menschen vorkommen. Sie sind in den Zervikal
drUsen und am Verdauungstractus gefunden worden. Aber 
mit wenigen Ausnahmen sind diese Bazillen wenig virulent 
ffir Menschen und bleiben lokalisiert. Die wenigen bekannt 
gewordenen Falle, in denen Rindertuberkulose eine all
gemeine und tOdlich verlaufende Tuberkulose beim Menschen 
verursacht haben soIl, scheinen mir nicht zweifelsfrei. 

Es bedarf wohl keiner weiteren Begriindung, wenn 
ich sage, daG diese Ergebnisse die Bestatigung fUr die 
Behauptungen liefem, welche ich auf dem Londoner Kon
grell gemacht habe." 

An K 0 c h s Vortrag schlofl sich eine eingehende 
Erorterung an, bestimmte Beschlusse wurden jedoch nicht 
gefaJlt. Am 22. Oktober 1908 traf K 0 c h wieder in Berlin ein. 

Seine letzten Arbeiten betrafen wieder die Tuberkulose. 
In einem Vortrage in der Sitzung der Akademie der 
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Wissenschaften am 7. April 1910 legte er die Anschauungen 
dar, die er durch seine nun 28 Jahre lang betriebenen 
Studien tiber die "E p ide m i 0 log i e d e r Tub e r k u los e" 
gewonnen hatte, und wies namentlich auf die Bedeutung 
einer sorgfaltig ausgefiihrten Mortalitatsstatistik, auf die 
N otwendigkeit der Fiirsorge fiir die einzelnen Phthisiker 
undeiner geregelten Wohnungspflege hin. 

Einen kurzen und in seiner Bescheidenheit fast 
riihrenden Rtickblick auf sein Lebenswerk gab Rob e r t 
Koch in seiner "Antrittsrede in der Akademie 
de r Wi sse n s c h aft en", die er aus au.fleren Grunden 
erst am 1. Juli 1909, also kaum ein Jahr vor seinem Tode 
gehalten hat. Zwei Satze aus diesem Vortrage sind besonders 
bemerkenswert. Beziiglich seiner wissenschaftlichen Lauf
bahn erwahnte er, "dafi ich auf der Universitat keine 
unmittelbare Anregung fiir meine spatere wissenschaftliche 
Richtung empfangen habe, einfach aus dem Grunde, weil 
es damals noch keine Bakteriologie gab". Ober die von 
ihm ersonnenen Untersuchungsmethoden sagte er: ,,Diese 
neuen Methoden haben sich so hilfreich und ntitzlich fUr 
einegro.6e Anzah! von Aufgaben erwiesen, dafi man sie 
geradezu als den Schliissel fUr die weitere Erforschung 
der Mikroorganismen, wenigstens soweit medizinische Fragen 
in Betracht kommen, bezeichnen kann." 

Die Folgezeit hat die Berechtigung dieser XuBerung 
bewiesen. 

vn. Ende. 

In seinem Briefe vom 3. Oktober 1903, in dem mich 
K 0 c h gebeten hatte, seine Verabschiedung in die Wege 
zu leiten, schrieb er: ,,lch bin auch schon seit Jahren fest 
entschlossen, mit AbschluB des 60. Lebensjahres um meinen 
Abschied zu bitten, und glaube umso eher auf eine Zu,:, 
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stimmung rechnen zu konnen, als ich vielleicht mehr als 
andere einige Jahre der Ruhe nach meinem Leben voU 
angestrengter Tatigkeit verdient habe. 1 c h g I a u b e au c h, 
da.6 meine Gesundheit schon recht weit ver
b r a u c h tis t, und dafi meine Pensionierung nicht als 
ein Akt del' Gnade, sondern als ein solcher der Gereehtig
keit anzusehen ist." Wahrend seines Aufenthalts in Mrika 
war er einmal, wie seine Begleiter mir erzahlten, nicht 
unbedenklich erkrankt, hatte sich abel' schnell wieder er
holt und erfreute sieh spater anseheinend guter Gesund
heit. Sein Haar war geliehtet, sein Bart ergraut, sein 
Nacken leieht gekri.tmmt, aber sein Gang war aufrecht, 
und er ertrug korperliche und geistige Anstrengungen, ohne 
zu ermuden. Am 17. Februar 1910 nahm er in voller 
Frisehe an einem Festessen teil, zu dem wir G a f f k y 
anlii.6lieh seines 60. Geburtstages eingeladen hatten, und 
feierte ihn in einer herzlichen Tisehrede. Am 4. April 1910 
hielt er noch in del' Akademie del' Wissenschaften einen 
Vortrag. 

Am Abend des 9. April 1910 bekam er, nachdem er 
tagsuber eifrig im Institut fUr Infektionskrankheiten ge
arbeitet hatte, einen schweren Anfall von An gin ape c
tori s, den die herbeigerufenen Professoren B r i e g e r und 
F. K r a u s als sehr ernst erkannten, und del' sich nach 
vierzehn Tagen in milderer Form wiederholte. K 0 e h er
holte sich nur langsam und magerte stark abo Mitte Mai 
besuchte er mit grofier Anstrengung seine Tochter, die 
eben so wie er selbst das Gefiihl hatte, dan sie ibn zum 
letzten Male gesehen hatte. lch fand ibn einige Tage spater 
in wenig hoffnungsvoller Stimmung. 

Am 21. Mai 1910 reiste er mit seiner Gattin und 
Stabsarzt Mollers nach Baden-Baden, urn in dem 
Sanatorium del' Arzte Dr. F I' e y und Dr. Den g I e l' Ge
nesung zu suchen, und erholte sich dort von Tag zu Tag. 
Am 27. wollte er auf Wunsch seiner Gattin an der gemein-
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sarnen Tafel teilnehmen. Er hatte sich dazu mit Hilfe der 
Zofe seiner Gattin angekleidet und dann an die offene 
BalkontUr gesetzt, urn den schonen Abend zu geniefien, als 
Den g I e r, der auf der Veranda vor K 0 c h s Ttir vorUber
ging, ihn mit niederhangendem Kopfe zusarnmengesunken 
sitzen sah und feststellte, dan eine Herzliihmung seinem 
Leben ein Ende gemaeht hatte. 

Auf die Nachricht von seinem Tode eilten sein 
Sehwiegersohn P f u h I und G a f f k y nach Baden -Baden. 
Nach einer Trauerfeier im engsten Kreise wurde die Leiche 
am 30. Mai auf Wunsch des Entsehlafenen eingeaschert. 
Die Asche wurde nach Berlin UbergefUhrt und mit Ge
nehmigung des Kultusministers Dr. v. T rot t z u Sol z im 
Institut fUr Infektionskrankheiten beigesetzt. 
Ein Laboratorium im Erdgeseho.B wurde von Kochs Sehii
lern unter Leitung Gaffkys in ein M a u sol e u m um
gewandelt. Die von der Tochter gestiftete Urne mit der 
Asche wurde in einer Nische in der Schmalwand des 
Raumes aufgestellt und die Nische mit einer Marmorplatte 
verschlossen, die ein yom Bildhauer Prof. Schmarje ge
schaffenes MedaillonbiId des Heimgegangenen triigt. Die 
Wande wurden mit Platten aus gelblichem geaderten Mar
mor bekleidet, und an der der Urne gegenUber befindlichen 
Schmalseite ein V e r z e i c h n i s von K 0 c h s H a u p t
en t dec k un g e n in vergoldeten Buchstaben in den Mar
mor eingegraben. Der Raum erhielt Deckenbeleuchtung und 
macht in seiner vornehmen Schlichtheit einen feierlichen 
Eindruek. 1m Vorraume wurden in einem Schrank Koehs 
Zeugnisse und Diplome sowie das Goldene Bueh der Robert 
Koch-Stiftung aufbewahrt OberhaIb des Schrankes ist an 
der Wand eine Marmortafel mit einem yom Ins tit u t 
Pas t e u r zu Paris gestifteten vergoldeten Lorbeerzweig 
befestigt. Ober der Eingangsttir, an der Innenwand, hangt 
der Kranz, den die Grofiherzogin Lui s e von Baden zu 
Kochs Leiehenfeier gesandt hat. Alljiihrlich an Kochs 
Geburts- und Todestage versammeln sich im Mausoleum 
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die Mitglieder und Freunde des Instituts zu einer schlichten 
Gedachtnisfeier. 

Die Nachricht von Kochs unerwartetem Ableben hatte 
sich wie ein Lauffeuer durch die ganze Welt verbreitet 
und uberall schmerzlichste Teilnahme geweckt. Beileids
kundgebungen trafen von allen Seiten bei den AngehOrigen 
und im Institut fur Infektionskrankheiten ein. Die Univer
sitaten, Institute, Akademien und Vereine, die den Ent
schlafenen zu den Ihrigen gezahlt hatten, gedachten seiner 
in feierlichen Veranstaltungen. 

Der "K I add era d a t schoo brachte aus der Feder 
von P a u I War n eke nachstehenden stimmungsvollen 
Nachruf: 

ltobert Koch t 

.Er hat mit seines Geistes Fackel tief 
Ins dunkle Todestal bineingeleuchtet. 
Auf s p ran g das Tor, als er sein "Sesarn" rief, 
Dnd Augen wurden hell, die leidbefeuchtet. 
Im Leben fand er 'rod, im Tode Leben, 
Dnd unermudlich vorwRrts drang sein Streb en. 

Zu fruhe rief ihn ab ein jab Gebot. 
Warum so fruh? ---

Ibn fur c h t e t e der Tod ! 

Am 11. Dezember 1910 versammelten sieh seine Ber
liner Freunde und Verehrer in der neuen Aula der Uni
versitat zu einer Gedachtnisfeier, bei der Georg G a f f k Y 
die Festrede hielt. 

Der Kaiser ehrte den Entschlafenen durch die Ver
fugung, dan die Statte seiner Wirksamkeit fortan die Be
zeicbnung Ins tit u t fur In f e k t ion s k ran k h e i ten 
"R 0 b e r t K 0 c h" zu f'iihren hatte. 
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Am 27. Mai 1916 wurde auf dem Luisenplatz zu Berlin, 
gegenliber dem Kaiserin Friedrich -Hause, in Gegenwart 
der Frau Kronprin zess in C iicilie, sowie der Gattin 
und der Tochter des Entschlafenen ein von Prof. T u a i lIon 
geschaffenes MarmordenkmaIRobertKochs enthlillt. 
Es ist eins der schonsten DenkmiiIer der Hauptstadt und 
steht am N ordende der Strafie, in der Rob e r t K 0 c h 
dreillig Jahre vor seinem Tode als Regierungsrat im Kaiser
lichen Gesundheitsamte seine gliinzende wissenschaftliche 
Laufbahn begann. 

Er ist zur Unsterblichkeit eingegangen. 
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