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Zu den bangen Sorgen, mit denen ganz Deutschland die Uber- 
gabe der Priedensbedingungen erwartete, trat in den letzten April- 
tagen des Jahres 1919 fiir einen kleiuen ICreis die Nachricht von 
einer Erkrankung Delbriiclrs. Nur seine Angehorigen und die mit 
ihm taglich im dienstlichen Verkehr Stehenden ahnten, daB es sich 
dabei nicht um eine der voriibergehenden Verschlechterungen in seinem 
seit meh%eren Jahren schwankenden Befinden handelte, sondern daB 
sich hier eine Entwicklung vorbereitete, der keine Kunst der Arzte 
mehr Einhalt zu gebieten vermochbe. Am 26. April betrat Delbriick 
zum letzten Male die Stlitte seines Wirkens, das Institut fiir GZirungs- 
gewerbe, und bemtibte sich trotz seines schwer leidenden Zustandes 
unter Aufbietung aller Willenskraft, seine amtlichen Pflichten zu er- 
fiillen. Als ein gebrochener Mann kehrte er an diesem Tage in sein 
Heim zuriicli, Die verordnete Bettruhe konnte keine Besserung mehr 
bringen; Atemnot und Herzschwiide nahmen rasch zu, am 4. Mai 
schloB 1)elbriick fur immer die Augen, und am 8. Mai, an dem "age, 
a n  dem die ersten Veroffentlichungen der Friedensbedingungen in den 
deutschen Bliittern erschienen, wurde sein sterblicher Teil der Erde 
ubergeben. So war den& das Lebm eines Mannes, dessen hervop- 
ragende Leistungen zu dem beispielksen wirtschaftlichen Aufschwung 
des Deutschen Reiches in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege 
beigetragen haben , und dessen unbeirrbarer Optimismus von dem 
Glauben an die dem deutschen Voike innewohnenden &lift0 getragen 
wurde, vollepdet in dem Augenblick, in dem selbst das stiirkate Ver- 
trauen in die Zukunft unseres Tiatehndes ins Wanken geraten mu&ke, 
Wiirde Delbriick in der Zeit der tieften Not, in der wir uns jetzt 
hefinden, auch nur e inen  Grundzug eeines Wesens aufgegeben haberr, 
wenn ihm ein liingeres Leben beschieden gewesen wjire? Die Ant- 
wort auf diese Frage zu geben, aoll in den oachstehendsn Ausfiihrungen 
versucht werden. 

Max Delbriick wurde am 16, duni 1850 zu Bergen auf Rugen 
als Sohn des damaligen KreisrichCers spiiteren Appellationsgericht- 
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rates Dr. Ber thold  Delbr i ick und seiner Gattin L a u r a ,  geb. von  
EIenn ing ,  geboren. Seine Schulbildung genoB ernachUbersiedlungseiner 
Eltern nach Greifswald anf dem dortigen humanistischen Gymnasium, 
seine Allgemeinbildung in der geistigen Atmosphare des Elternhauses, 
das viele Freunde ails dem Gelehrtenkreise der Universitat sein eigen 
nannte. Als achtzehnjiihriger Abiturient ging Delbruck nach Berlin, 
um an der damaligen Gewerbeakademie, der heutigen Technischen 
IIochschule, Chemie zu studieren. Im weiteren Verlaufe seiner Studien 
kehrte er jedoch nach Greifswald zuriick, fiihrte dort unter Leitung 
von Limpr ich t  seine Doktorarbeit XUber die Mucobromsaure und 
uber die Muconsaurecc aus und wurde 1872 zum Doktor der Philosophie 
promoviert. Schon damals wurde ihm von seinen Lehrern eine 
ungewijhnliche Auffassungsgabe und die Fahigkeit, sofort den Kern 
jeder Sache zu erkennen, nachgeriihmt. Von 1872-1873 war 
Delbrtick Assistent in dem unter L i e b e r m a n n s  Leitung stehenden 
organischen Laboratorium an der Gewerbe- Akademie in Beklin, vcm 
1873-1874 Assistent an der von Maercker  geleiteten Landwirtschaft- 
lichen Versuchsstation in HaIle a. S. Das Zusammenarbeiten mit 
Maercke r sollte fur Delbriicks Leben von entscheidender Bedeutung 
werden. 

Maercker ,  eine hohe kraftvolle Erscheinung, ein ganzer Mmn, 
erfiillt Ton reinen Idealen und starker Willenskraft, ein gliinzender 
Redner, war ganz dazu angetan, dem begeisterungsfahigen Wesen 
des vierundzwanzjgjlhrigen kongenialen Delbruck eine bestimmte 
Entwicklungsrichtung zu geben. 1873 hielt Maercker  seinen ersten 
Vortrag im Verein der Spiritus-Fabrikanten in Dentschland und ver- 
anlaf3te 1874 die Begrundung der Versuchsanstalt dieses Vereins in 
Berlin, zu deren Leitung sein Assistent Delbriick berufen wurde, der 
im Ma e r  c k e  r schen Laboratorium bereits 1 grundlegende Arbeiten auf 
brennerei-technischem Gebiete ausgeflihrt hatte. Mit der Ubernahme 
der Leitung der neuen Versuchsstation betrat Delbriick den Boden, 
auf dem er in 45-jahriger Lebensarbeit den stattlichen Bau des heu- 
tigen I n s t i t u t s  f u r  Garungsgewerbe  errichtete. Durch seine 
Ubersiedlung nach Berlin wurden die wissenschaftlichen und befreun- 
deten Beziehungen zu Maercker  nicht unterbrochen; vielmehr hat 
Delbriick bis an sein Lebensende von seinem im Jahre 1901 verstor- 
benen Lehrer und Freunde Mae r c k e r  mit gliihender Verehrung 
gesprochen und ihm den entscheidenden EinfluB auf die Gestaltung 
seines Lebens zuerkannt. 

Kaum hat der junge Dr. Delbriick die Leitung der neuen Ver- 
suchsanstalt iibernommen, da setzt auch schon seine geniale Organi- 
sationsarbeit ein: Er griindet 1875 eine Brennereischule zur Ausbil- 
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dung der Betriebsleiter im sachgemaBen Brennereiverhhren; 1876 
richtet er eine eigne Glasblterei ein, um das Brennereigewerbe jeder- 
zeit mit guten, gepruften Kontrollinstrumenten versehen zu konnen; 
er iibernimmt 1878 gemeinsam mit M a e r c k e r  die Herausgabe der 
XZeitschrift fur  Spi r i tus - Indus t r iec ,  um in einem eigenen 
Fachorgan den wissenschaftlichen und praktischen Verkehr' zwischen 
der Versuchsanstalt und dem Gewerbe lebendig zu erhalten; 1879 
folgt die Grundung der Versuchsbrennerei  i n  Biesdorf ,  um die 
Errungenschaften der Laboratoriumsarbeit jederzeit sofort auf ihren 
praktischen Wert prtifen zu konnen. Der Arbeitsplatz ftir Studie- 
rende an der Gewerbe-Akademie, der zuniichst Delbrucks >VerdUChS- 
anstalta darstellt, w i d  rasch mit geeigneten Raumen im Landwirt- 
schaftlichen Institut in der DoyotheenstraBe vertauscht; 1882 wird die 
Anstdt in den Neubau der Landwirtschaftlichen Hochschule in der 
InvalidenstraBe aufgenommen. Noch in demselben Jahre organisiert 
Delbrtick die erste Ausstellung far Spiritus-Industrie, der weitere 
folgen, jedesmal in eindrucksvollere'r Weise die Vidseitigkeit der 
Verwendung des Spiritus zu technischen Zwecken bezengpnd. 

Aber inzwischen sind schon neue groBe P l b e  nach anderer 
Richtung in Delbrtick gereift. Auch das norddeutsche Brauerei- 
ge werbe erkennt die Notwendigkeit der Begrundung einer eigenen 
Vemuchsanstalt. Im Jahre 1883 kommt diese zustaode; der Verein 
rVersnchs- und L e h r a n s t a l t  f u r  B r a u e r e i  i n  Ber l in< wird 
voo Delbruck im Bsnde mit dem spateren Blinisterialdirektor Dr. 
T hie1 und fuhrenden Personlichkeiten der Braiuerei-fndustrie ge- 
schaffen und die Versuchsanstalt des Vereins der Leitung Delbriicks 
unterstellt. Schon im folgenden Jahre gibt Delbriick die BWochen- 
schr i f t  f u r  Brauere ic  heraus, die sich rasch zu einem mafjgeben- 
den Organe auf dem Gebiete der Brauwissenschaft und -praxis ent- 
wickelt. 1883 wird als ein Zweig des Vereins der Cpiritus-Fabri- 
kanten in Deutschland der Verein d e r  St i i rke -1nteressenten 
i n  Deutschland ins Leben gerufen und seine Versuchsanstalt eben- 
falls an die Landwirhschaftliche Hochschule angegliedert. Die Zu- 
sammenfaseung dieser drei Versuchsstationen macht wiederum eine 
Erweiteruog der Raumlichkeiten notwendig, der die Regierung durch 
Errichtung eines besonderen Laboratoriumsgebhdes an der Landwirt- 
schaftlichen Hochschule Rechnung triigt. 3888 erijffnet Delbliick die 
Unter r ich tsans ts l t  far B r a u e r ,  die sich rasch zu einer Muster- 
statte technologischer Gedankenerziehungen entwickett, und griindet 
im selben Jahre die Deutsche  Kartoffel-Kultur-Stat ion,  bald 
erglnzt durch die entsprechendp Einrichtung fur Gerstsn- und Hopfen- 
IruItur. 

A 6' 
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Diese neuen Einrichtungen und die von Delbriick als notwendig 
erkannte Schaffung von Versuchsfabriken lassen schon damals den 
Plan emporwachsen, ein besonderes Institut fur die drei Versuchsan- 
stalten zu errichten. Der Plan kommt noch nicht zur Ausfuhrung. 
aber 1891 steht die der Versuchsanstellung im GroBen und dem 
Unterricht dienende Versuchs-  u n d  L e h r b r a Q e r e i  in der SeestraBe 
betriebsfahig da. Sie wird 1892 durch eine Hefe Reinzucht-Austalt 
erganzt. Doch eiri Ziel, von Delbriick als notwendig erkannt, kann 
nicht unerreicht bleiben: 1897 wird das Werk vollendet, das ebenso 
wie die Brauerei mit Hilfe von Staatsmitteln in der SeestraBe neu 
errichtete I n s t i t u t  fur  G a r u n g s g e w e r b e ,  dem eine Versuchsbren- 
nerei mit Hefezuchtanstalt, eine Versuchsstarkefabrik und eiue Ver- 
suchsessigfabrik angegliedert sind, wird bezogen. Noch im selben 
.Jabre werden die neu ins Leben gerufenen Versuchsanstalten des 
Vereins der Kornbrennerei-Besitzer und PreBhefe-Fabrikanten Deutsch- 
lands und des Verbandes Deutscher Essigfabrikanten an das Institut 
angegliedert. 1900 wird die Institutsanlage durch ein groBes Ansstel- 
lungsgebaude erweitert. 1907 bis 1909 werden die letzten Abteilungen 
an die Anstalt angeschlossen, namlich die Versuchsanstalt des Vereins 
deutscher Kartoffel-Trockner. die Abteilung fur Trinkbranntwein- und 
Likor-Fabrikation, sowie die ernahrungs-physiologische Abteilung. 
1908 erfolgt ein vollstandiger Umbau cler Brauerei unter gleichzeitiger 
Neuschaffung cines grol3en Versammlungs- und Wirtschaftsgebaudes. 

Es wiirde zu weit fuhren, wollte man alle Einrichtungen, die 
Delbrucks nie rastender Schaffenskraft entsprangen, einzeln aufzahlen. 
nur einzdne Zahlen noch mogen eine Vorstelhing Ton der Ausdeh- 
nung und Bedeutusg des Instituts fur Garungsgewerbe geben, das 
nunmehr zusammen mit den benachbarten nnd befreundeten Anstalten 
fur Zucker-Industrie 'und Getreide-Verarbeitung die Technische Ab- 
teilung der Landwirtschaftlichen Hochschule bildet. Drei groBe Ge- 
baudekomplexe liegen nebeneinander in der SeestraBe : das eigentliche 
Institutsgebaude mit den Versuchsfabriken fur Hefe-Erzeugung. Kay- 
toffel- und Spiritus-Verarbeitung in der Mitte, umrahmt von der 
Versuchs- und Lehrbrauerei a u f  der einen und dem Ausstellungs- 
gebsude auf der anderen Seite. Uber 4 Millionen Mark betrugen die 
Baukosten, zum uberwiegenden Teil aus Staatsmitteln bereitgestellt. 
80 wissenschaftliche Reamte (Chemiker, Biologen, Ernahrungsphysio- 
logen, Ingenieure und Volkswirtschaftler) arbeiten an der Forderung 
der Wissenschaft und Praxis der in der Anstalt vertreteneu Gewerbe. 
Rund 2.5 Millionen %ark betragt der Gesamtetat des Tnstituts, zum 
weit iiberwiegeaden Teil durch eigene Arbeit aufgebracht. Drei eigene 
Wochenschriften, eine Tageszeitung, eine Korrespondenz, zwei Jahr- 
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bucher und zwei techaisch - wissenschaftliche Kalender geben den 
1 1000 Mitgliedern der in der Anstalt zusammengeschlossenen Verbande 
iiber die geleistete Arbeit Auskunft. 

Hand i n  Hand mit den Organisationen und Einrichtungen, die 
Delbriick im Rahmen der technischen Abteilung der Landwirtschaft- 
lichen Hochschule schaflt, geht seine schopferische Mitarbeit an dem 
ZusammenschluB des Brennereigewerbes, den er stets vom Standpunkt 
der Porderung der kartoffelbauenden Landwirtschaft betrachtet. E r  
erkennt Mitte der achtziger Jahre, daB ,der technische Aufschwung 
des Gewerbes auch zur Ursache seines Niederganges wird: Der Spi- 
ritusabsatz nach dem Ausland wird von den empfangenden Llndern 
gesperrt, Osterreich und RuBland erscheinen mit eigener Ware auf 
dem Weltmarkt, die Zahl der deutschen Brennereien nimmt bestiindig 
zu, ebenso ihre Erzeugung, die Preise fiir Spiritus fallen in belngsti- 
gender Weise, die Gefahr der Einschriinkung des Ksrtoffelbaues droht. 
Hedeutende Einnahmebediirfnisse des Reiches fiihren zu r  Einbringung 
der B i s m a r c k  when Branntwein-Monopol Vorlage; sie fiillt, und an 
i j re  Stelle tritt, i n  ihren Grundgedanken aus dem AusschuS des 
Vereins der Spiritus-@abrikanten unter Mitwirkung Delbriicks geboren, 
die Branntwein-Gesetzgebung vom Jahre 1887 mit ihrem spater soviel 
geschmlhten Kontingent, das dann fur Jahrzehnte die Grulldlage der 
Branntweinsteuer-Gesetzgebung gebliehen ist. Von jetzt a b  fiillt der 
Geschaftsfiihrung des Vereins der Spiritus-Fabrikanten nicht nur die 
technisch-wissenschaftliche Arbeit, sondern auch die wirtschaftliche 
Vertretung des Gewerbes zu. Es setzt im Bunde mit den Vorsitzen- 
den des Vereins mit Unterstutzung von GroBbanken der erste VorstoS 
zum ZusammenschluS des Gewerbes ein; der Versuch mibliogt. Mit 
ungebrochener Kraft und verdoppelter Werbearbeit folgt der zweite 
Anlauf, aber der Erfolg bleibt wiederum aus, denn die verlangte Be- 
teiligungszifler wird nicht ganz erreicht. Nach verschiedenen Zwischen- 
spielen beginnt dann die Arbeit, die in zehnjlhrigem Ringen 1899 zu 
dem gro4en Erfolge der Griindung des Verwertungsverbandes deut- 
scher Spiritusfabrikanten und der Zentrale fiir Spirfttus -Verwertung 
(spater Sp i r i t u s -Zen t ra l e )  fiibrt, einer Organisation, in der dem 
zusammengeschlossenea, den Spiritus liefernden Brennereigewerbe die 
geeinigte Gruppe der Spritfabrikanten als aufnehmende, vertreibende 
und Kapital gebende Stelle gegenubersteht. 

Sobald der Zusammenschlub erreicht ist, tritt der Verein der 
Spiritus-Fabrikanten die wirtschaftliche Fiihrung des Gewerbes an den 
Verwertungsverband und die Spiritus-Zentrale ab; aber die Mitarbeit 
Delbriicks an der Organisation der Kartoffelverarbeitung und des Kar- 
toffelbaues ruht deswegen nicht, die Erneuerung der Vertrlge des 
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Verwertungsverbandes und der Spiritus-Zentrale im Jahre 1908 sieht 
ihn wiederum auf dem Plan. Einige Jahre spiiter erfahrt der Ear -  
toffelbau eine starke Forderung durch die von Delbruck angeregte 
und im Bunde rnit den Fuhrern dea landwirtschaftlichen Kartoffel- 
brennerei-Gewerbes durchgefuhrte Griindung von zwei Kartoffelbau- 
Gesellschaften. Die Starke- und Kartoffeltrocknungs-Industrie findet 
ihren wirtschaftlichen ZusammenschluB i n  der von Delbriick ange- 
regten, im Jahre 1915 unter Fiihrung der Spiritus-Zentrale geschaffe- 
nen T r o c  k e n  k a r  t o f f e l  -Ver w e r  t u n  g s -  Gese l l  sc  haf t. Als letzte 
Organisatibnstat Delbriicks folgt irn April 1919, also kurz vor seinem 
Heimgang, die Grundung einer G e r s t e n b a u - G e s e l l s c h a f t  im Bunde 
mit fiihrenden Personlichkeiten des Brauereigewerbes und der Gerste 
bauenden Landwirtschaft, die sich die Hebung des Gerstenbaues nach 
Menge und Gute zum Ziel gesetzt hat, urn in erster Linie dern 
Brauereigewerbe, aber auch den andern Gerste verarbeitenden Indu- 
strien den wirtschaftlichen Neuaufbau nach dem Kriege durch bessere 
Belieferung mit Rohstoffen zu ermoglichen. 

Man konnte meinen, daB ein Mann, der in dieser Weise eine 
Organisationstat an die andere reihte, nicht in' der. Lage gewesen sei, 
sich auch wissenschaftlich produktiv zu betatigen. Diese Auffassung 
wiirde bei Delbruck zutreffen, wenn man unter wissenschaftlicher Be- 
tatigung nur die eigene Laboratoriumsarbeit verstehen wollte. Tatsach- 
lich hat Delbriick eigene Experimentalarbeiten nur  im ersten Anfange 
seiner Laufbahn ausgefiihrt, stets behindert durch den Verlust der 
Sehkraft des einen Auges, den er sich als Knabe infolge eines Un- 
fall& zugezogen hatte. Trotzdem ist die wissenschaftliche Tatigkeit 
Delbriicks von grundieegender Bedeutnng fur die Technologie der Ga- 
ruogsgewerbe geworden. Folgende bevorzugte Gebiete sind es, die 
Delbriick mit einer grol3en Zahl von Mitarbeitern ergrundet und gemaD 
seiner organisatorischeo Eigenart zu technologischen Anschauungs- 
systemen ausgebaut hat. 

Unter dern Begriff M e c h a n i k  und  D y n a m i k  der Hefe faDte 
Delbruck seine Auffassungen iiber die Bedeutung der Bewegung fur 
Hefe und Garung, sowie iiber die Krafte, welche die Bewegungsvor- 
gauge hervorrufen und beeinflussen, systematisch zusammen. Er  war 
der erste, der die Bedeutung der von der Hefe entwickelten Kohlen- 
siiure als Bewegungsmittel klar erkannte. Er wies nsch, daf3 die 
Kohlensaure eine doppelte Rolle spielt: i n  geloster Form, in ihrer 
chemisch-physiologischen Wirkung auf die Hefe, ist die Kohlensaure 
ein Hefegift, indem sie bei steigender Konzentration das Waohstum 
der Zellen und ihre Gararbeit hemmt; in Gestalt der Blaschen, die 
qus der Garfliissigkeit entweichen, ist die Kohlensawe dagegen das 
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natiirliche Bewegungsmittel, das fur eine normale Erniihrung der 
Zellen und fur die Reinhaltung der GBrung nicht entbehrt werden 
kann; denn nur die in Bewegung befindliche Hefe kann die zur Ver- 
fagung stehenden Niihrstoffe bis zur Grenze des Maglichen ausnutzen 
und an allen Stellen der Giirflassigkeit den Kampf mit den schiidlichen 
Mikroorganismen aufnehmen. Dolbriick wies nach, daQ zahlreiche 
Umstiinde von EinfluB auf die Quelle der Bewegung selbst sind: die 
physikalische Beschaffenheit der 0 iirflussigkeit (klare Bierwurze oder 
dicke Brennereimaische), die Temperaturftihrung, die Art und Stilrke 
der Luftzufuhr, die Erniihrung, die Form und GrBGe der Giirbottiche, 
die Anwendung von Druck und Vakuum bei der Giirung. Delbriick 
war der erste, der wissenschaftliche und praktische Gedanken und 
Anregungen aus diesen Anschauungen herleitete. 

Mit Vorliebe beschiiftigte sich Delbruck mit dem Spiel der E n -  
zyme i m  L e b e n  d e r  Hefe  n a c h  A r t  u n d  W i r k u n g s g r a d ,  ver- 
schieden je nach Rwse, aber auch abhiingig von der Erniihrung und 
damit von der chemisehen Zusammensetzung der Zelle, sowie von den 
gesamten Manahmen der Giirungsfiihrung. Er studierte das Verhalten 
der Enzyme im Rrrhmen der Lebensabwandlunge'n der Hefezelle j e  
nachdem, ob s b  sich im Zustand der Buhe, der Wachstums- und Giir- 
arbeit oder des Ahsterbens befindet. Er zeigte, dab eine und dieselbe 
Heferasse durch anhaltende Beeinflussung in gleicher Richtung unter 
weitgehender Anderung ihrer chemischen Zusammensetzung oder aber 
durch einfache Eingriffe ohne Anderung in der chemischen Zusammen- 
setzung, dergestalt in ihrern vphysiologischen Zustanda umgestaltet 
werden kam, d& sie vollig veriinderte Ejgenechaften aufzeigt. Die 
eigentiimliched dbergiinge der hBrueh-4 in die sstaubformu bei der 
untergiirigen Bierhefe und umgekehrt, wie man sie beim Bezug der 
Hefe von Brauerei zu Brauerei beobachtet, die verichiedene Haltbar- 
keit der Hefen, ihre wechselnds 'Wachstumsintensitiit, das Leistungs- 
ergebnis der Giirarbeit usw. fanden durch diese Untersucbungen weit- 
gehende Kliirung. Die bei seinen Hefestudien gewonnenen physiolo- 
gischen Anschauungen dehnte Delbriick auch auf die R o  hs to f f e  d e r  
GPrungsgewerbe  (Gerste, Kartoffeln und Hopfen) BUS. Die Ener- 
gie- und Stoffbilsnz beim VermiiIzen der Gerste auf der Tenne und 
in der Keimtrommel, die Tiitigkeit der Enzyme bei der Lagerung der 
Gerste, der Kartoffel, die damit im Zusammenhang stehenden Fragen 
der Haltbarkeit und der Lagerangsvwluete sind besonders hervorzuhe- 
bende Xapitel aus diesem Arbeitsabschnitt. Hierbei gewann der Begriff 
der SHitzigkeitS eiae ganz neue Bedeutung. Der MiSlzer pflegte hier- 
unter die Neigung einer Gerste zu besonders starker Erwiirmung auf 
der Tenne zu verstehen. Delbrkck gab diesem Begriff eine alige- 
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meine Bedeutung, indem er unter DHitzigkeita die Neigung der leben- 
den Zelle verstand, schnelle und starke enzymatische Umsetzungen zu 
volifiihren. So war fur ihn eine hitzige Gerstea eine solche, die, sei 
es im Lager oder auf der Tenne, &ark atmet, eine ahitzige Kartoffela 
eine solche, die in der Miete stark atmet, sich hoher erwarmt, sicb 
schlecht h a t  usw., eine ahitzige Hefecr eine solche, die besonrlers in- 
tensiv den Ziicker vergart oder schnell wachst oder sich bei der Auf- 
bewahrung schnell zersetzt (Selbstverdauung). Fur Delbruck war auf 
Grund dieser Anschauungen die Selbsterhitzung z. B. von feucht Re- 
lagerteo Pflanzenteilen in erster Linie die Eolge von Enzyrnwirkungen 
in diesen Pflanzenteilen und erst in zweiter Linie eine Folgeerschei 
nung dtx Arbeit von Mikroorganismen. Delbruck liebte es, diese 
seine Anschauungen auf das Gebiet der allgemeinen Physiologie zu 
u bertragen, so daB in seinen Vorlesungen Bder physiologische Zustand 
der Zelle und seine Anderungenc einen breiten Raum einnahmen. 

Die mabsolute Reinzuchtc, d. h. die Fbrtziichtung der Mikroorga- 
nismen aus einer einzelnen Zelle unter mechanischem AusschluB jeder 
Iofektiocsmoglichkeit, ist das Ergebnis exaktwissenschaftlicher Arbeit, 
von auaen in die Garnngsgewerbe ( P a s t e u r ,  Qansen  11. a.) hineinge- 
tragen. Sobald die Hefe die letzte Station der Reinzucht verlaBt, ist der 
Infektionsmoglichkeit Tor und Tiir geofInet. DaB die Infektion bei sorg- 
samer Arbeit trotzdem nicht eintritt, dafiir sorgt die Kunst der Giirungs- 
fiihrung, wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte aus der praktischen 
Erfahrung heraus gebildet hat. Delbruck faBte alle die ungeschriebenen 
Gesetze, die in den gegebenen Maanahmen und Kunstgriffen der Garungs- 
fiihrung verborgen lagen, zu einem DSystem d e r  na t i i r l i chen  Re in -  
a u c h t  d e r  Mikroorgan i smena  zusammen. Bus dieseiErkenntnisder 
Zusammenhiinge ergaben sich we] tvolleVorschlage fur die Ausgestaltung 
des Betriebsverfahrens der Garungsgewerbe. So verdankt das Bren- 
nereigewerbe Delbriick die Grundlagen der Hunsthefebereitung nach 
den Gesetzen der natiirlichen Reinzucht, die i n  einer geregelteq Fort- 
zuchtung der Hefe in einer mittels Reinzucbt-Milchsaurepilz (B. Del- 
briicki) gesauerten Teilmaische besteht, sowie die Ausarbeitung der 
hierzu erforderlicten Untersuchuugsmethoden. Fur das Brauerei 
gewerbe legte Delbruck seine Anschauungen im ) )Sys tem d e r  
na t i i r l i chen  H e f e r e i n z u o h t  n a c h  dem S a t z -  u n d  T r i e b v e r -  
f ah ren .  nieder, indem er die Wege zeigte, auf denen man sich 
die Fiihigkeit des Absitzens (Untergiirung) oder Auftreibens (Ober- 
giirung) der Befe zur Scheidung der Heferassen und zur Ge- 
winnung von Anstellhefe besonderen Charakters dienen hssen kano. 
Alle Zweige dieses Systems betrachtete Delbruck unter dem Gesichts- 
punkte des Xampfes der Mikroorganismen untereinander und der Lei- 
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tung dieses Kampfes nach bestimmten gewollten Richtungen. SO wies 
Delbruck mit seinen Mitarbeitern nach, daB man allein durch reeht- 
zeitige Trennung der Bodensatz- bezw. der 0 berfllchenhefe von der 
garenden Wiirze, ferner durch Anwendung dieser Mafinahmen in Ver- 
bindung mit Sieben und Waschen der Hefe untergiirige Bierhefe und 
Kahmhefe, untergarige Bierhefe und kIeinzellige wilde Hefe, eine 
hoch- und eine niedrigverglrende untergarige Bierhefe (Fro h b e r g  
und S a a z )  aus einem Gemisch rein wieder herauszuchten kann. Die 
Fiihigkeit der Hefe, sich selbst und ihr h’iihnubstrat mit den SWaffen 
Alkohol und Kohlensaurec, d. h. also durch die eigene Glrarbeit, zu 
verteidigen, war fur Delbriick die Grundlage seiner Anschauungen 
uber Giirungsfuhrung. Siitze wie: SWiirzen und Maischen, die noch 
keine Hefe enthalten, stehen auf dem toten Punktc, ferner d i e  Arbeit 
der lebenskraftigen Hefe halt die G8rung rein, darum zuerst Hefe, 
dann Wurzea haben sich allen Mitarbitern und Schiilern Delbrucks 
unausliischlich eingepragt und sind dadurch zum Ailgemeingut der 
Giirungspraxis geworden. 

Das Arbeitsgebiet, auf dem sich Delbriick zuletzt technisch und 
wissenschaftlich betstigte, laBt sich unter dern Bichtwort ~ F u t t e r -  
und N a h r  hefec znsammenfassen. Diese Arbeiten nahmen ihren 
Ausgang von Versuchen, die Schkmpen der Brennereien dadurch mit 
EiweiB anzureichern, daB den Maischen zu Beginn der Garung Am- 
moniaksalze zugesetzt wurden. Das Ammoniak ist bekanntlich eih 
vorzugliches Hefeniihrmittel und wird von der Hefe bei der Neubil- 
dung der Zellen zu EiweiB aufgebaut. Nahezu gleichzeitig mit diesen 
Bemiihungen, denen ein Erfolg nicht beschieden war, nahm Delbriick 
die Verwertudg der von den Brauereien im OberschuB erzeugten Hefe 
auf, die fruher ah Backhefe Verwendung fand, i n  den letzten Jahr- 
zehnten aber nahezu vollstiindig durch das Eraeugnis der PreBhefe- 
Industrie verdrangt worden war. Diese -4rbeiten fiihrten zu schiinen 
Ergebnissen. Es entstand die l n d w t r i e  d e r  E e f e t r o c k n n n g ,  die 
es ermoglichte, die leicht verderbliche Hefe in eine unbegrenzt halt- 
bare Handelsware tiberzuftihren. Die Hefe, ohne Vorljehandlung ge- 
trocknet, fand als eiweifireiohes Kraftfutter, vor dem Trocknen ent- 
bittert, als menschliches Nahrungsrnittel gute Aufnahme. Doch die 
Entwicklung der jungen Industrie fand unter dem EinfluB der durch 
den Krieg geschaffenen Verhiiltnisse ein friihzeitiges Ende, die Ein- 
schrankung des Brauereigewerbes fiihrte dam, daB die OberschuBhefe 
in den Brauereien ein unbekanater Begriff wurde. Hier sohien sich 
ein Ersatz zu bieten durch Ausnutaung der Ergebnisse von im In- 
stitut fur Garungsgewerbe ausgefuhrten Arbeiten, welche die Hefe- 
zuchtung unter Verwendung von Zucker oder Melasse und Mineral- 
salzen zum Gegenstand hatten. Ein unter Delbrucks Leitung aus- 
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gearbeitetes Verfahren der M in e r a1 h e f e - F a b r i k a t  i o n fand unter 
Mitwirkung des Kriegsausschusses fur Ersatzfutter praktiscbe An- 
wendung. Obwohl die erzielten Ausbeuten an Hefe truhere Ergeb- 
nisse weit iibertrafen, so geniigten sie doch nicht, urn Delbrucks Ge- 
danken, Futter- und NahrungseiweiS aus anorganischem Stickstoff 
durch Massenzuchtung von Hefe zu erzeugen, auf die Dauer praktisch 
mit Erfolg zu verwirklichen ; durch die Kriegsverhaltnisse bedingte 
Schwierigkeiten aller Art traten hinzu. An die Massenzuchtung der 
EiweiShefe schlol3 sich, von einer auderen Stelle des Instituts f u r  
Garungsgewerbe ausgehend, der Versuch, die Ziichtung von Mikro- 
organismen zur F e t t g e w i n n u n g  auszunutzen. Auch an diesen Ar- 
beiten hat Delbriick sich in leitender Weise beteiligt, indem er sich 
bemuhte, die Grundlage zu finden, auf der die Entwicklung eines 
praktisch durchfiihrharen Verfahrens moglich erscheint. Es darf an- 
genommen werden, dal3 die Aufgabe, die Welt der Mikroorganismen 
der Menschheit in dieser neuartigen Weise dienstbar zu machen, jetzt 
nicht mehr aus der Reihe der wichtigsten technischen Probleme ver- 
schwinden wird. 

Mit besonderer Vorliebe widmete sich Delbruck dem Studium 
der G e s c h i c h t e  d e r  G a r u n g s g e w e r b e ,  desssn Ergebnisse er viel- 
fach zum Gegenstand riickschauender Vortrage bei festlichen Anlassen 
machte. Auch hier kam es ihm niemals auf die Feststellung von 
Einzelheiten an, sondern er erfaDte die Aufgabe vom Standpunkt der 
Ergrundung der allgemeinen Zusammenhange. Aus allen seinen geist- 
vollen Vortragen und Verotfentlichungen geht die Hachachtung her- 
vor, die Delbriick dem Garungshandwerk unserer Vorfahren entgegen- 
brachte. Ihm lag nie daran, zu zeigen, wie unsere Z6it es so nherr- 
lich weit gebrachta habe, sondern er freute sich im Gegenteil, wenn 
er beweisen konnte, daS unsere Altvordern im Grunde genomme? 
sich schon derselben Arbeitsverfahren bedienten, wie die heutige Zeit. 

Es war eine Eigentiimlichkeit Delbriicks, das er sich bei der 
Stellung der Arbeitsthemata vielfach nicht nur von wissenschaftlichen 
Gesichtspunltten und den technischen Bediirfnissen der Gewerbe, son- 
dern auch von wirtschaftlichen Fragen leiten lie& So hat denn 
manches Arbeitsgebiet seinen Ausgang genommen von wirtachaftlichen 
Verschiebungen, die etwa durch Anderung der Branntweinsteuer- nnd 
Brausteuer-Gesetzgebung, durch schlechte Ernten, durch Preisanderung 
auf dem Rohstoffmarkt, durch Wandlungen i n  den Ein- und Ausfuhr- 
verhaitnissen hervorgerufen wurden. Delbrucks wahre Kraft und 
Bedeutung auSerte sich daher auch nicht in rein wissenschaftlicher, 
soodern vielmehr in volkswirtschaftlich-technologischer Richtung. 

Vielfache Anregungen zur Aufnahme neuer technologischer Ar- 
beitsrichtungen schiiptte Delbruck auch auf seinen Reisen, die ihn zu 
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Studienzwecken oder zum Besuch von Kongressen nach den Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika, nach England, Frankreich, Itaiien, 
Belgien und Holland fiihrten. So verdankt sein besgnders in den 
Kreisen der Brau wissenschaft und praxis bekanntes s y s t e m d e r 
n a t  ii r l i c  he n H e  f e r ei  n z u c ht* seine Entstehung einer Studienreise 
nach den Vereinigten Staaten, deren Brauereien durch eine eigen- 
tiirnliche Anordnung der GhgefiiBe die Reinerhaltung der Betriebs- 
hefe ermBglichen. 

An dieser Stelle seien auch Delbr&cks i n  Buchform erschienene 
fiterarischen Arbeiten genannt, die er stets im Bunde rnit andeten 
Mitarbeitern ausfhhrte: M aerck e r -  D el brii ck *Handbuch der Spiri- 
tus-Fabrikatione, 8. und 9. Adage,  eusammen mit einer ganzen Reibe 
seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter; in Gemeinschaft rnit F o t b  , 
DAnleitung zum Bremereibetrieba j zuaammeh mit S ch ro h e BHefe, 
Giiruog uod Fiiulnisr:; mit SchBnfeId +System der natiirlichen Hefe- 
reinzucht*; in Gemeinschaft rnit S t r u v e  SBeitriige zur Geschiebte des 
Bieres und der Brauereie; mit F. H s p d u a k  *Die Giirungsfiihrnng 
i n  Brauerei, Brennerei und PreBhefe-Fabrikw; in Gemeinvchaft mit 
dem gesamten Lebrkiirper des Institute fiir Giirnngsgewerbe ,Das 
illustrierte BrauereieLexikons und das +Illustrierte Brennerei-LexikofiK. 

Im Rahmen der dargelegten Forachungsgebiete ist eine groDe 
Zahl von Arbeiten teil-s von Delbriick selbst, teik von seinen Mit- 
arbeitern i n  der Wochenschritt fiir Brauerei, der Zeitschrift fiir Spi- 
ritus-Industrie und in den Jahrbiichern des Vereins Versuchs- und 
Lehranstalt fur Brauerei in Berlin uud des Vereins der Spiritus- 
Fabrikanten in Deutschland veriiffentlicht worden, nicht immer i n  
Gestalt eigentlieher wisssenschaftlicher Pubbkationeo, eondern vielrach 
nur in ibren Ergebnissen in Vortriigen und Berichten auf den tech- 
~ i s c h - w i a s e n s c h a ~ ~ i c h ~  Tagungen der dem Institut fiir Giirungs- 
gewerbe angeschlossenen Verbiinde taitgeteift. Rir de5 Verein der 
Spiritus-Fabrikanten in Deutschland beschriiakten aich diese Berichte 
irn allgemeinen auf die jiihr'liche Oeneralversammlung im Fsbmar, 
die gelegentlich dureh eine techsiscbe Sitzung e r g t z t  wnrde. Ganz 
besonders aber hat Delbriick diese technischen Tagungen fur die 
Qktober-Tagung der Versuclh- und Lebranstalt fur Brauerei in Berlin 
ausgebildet. Die von Delbruck ins Leben gerufene und in jedem 
Jahre rnit gleicher Liebe organisierte Brauereimaschinen-, Gersten- 
und Hopfen-Ausstelhng gab der Oktober-Taguog iiuBerlich das fest- 
liche Gepriige. Delbriick selbst erstatattete den znsammenfassendeu 
Bericht uber die Arbeiten des vergangenen Jahres rnit ststs gleich- 
bleibender feuriger Beredsamkeit in der Generalversammlung des 
Vereins. An fiinf aufeinanderfolgenden Pagen wurden dann von neun 
Sonderausschussen Sitzungen abgehalten, jede mit einer reich ausge- 
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statteten Tagesordnung, die Gelegenheit bot, alle Spezialgebiete des  
Brauereigewerbes urnfassend zu behandeln. Es gibt unter den alteren 
wissenschaftlichen Beamten der  Anstalt keinen, der nicht J a h r  fur 
Jahr in einem dieser Sonderausschukse vor einem grofien Kreise die 
Ergebnisse seiner Jahresarbeit xitgeteilt hatte. Durch diese grol3- 
ziigige Gestaltung der Oktober-Tagung schuf Delbruck ein unzerreiB- 
bares Band zwischen der Praxis des Brauereigewerbes und den wissen- 
schaftlichen Mitgliedern der Anstalt, erzog er  seine Mitarbeiter z u r  
Selbstandigkeit der  Arbeit, der  Organisation und des Vortrages; denn 
nicht e r  selbst setzte die Tagesordnungen fur die Sitzungen dieser 
technischen Veraammlungen fest, sondern uberlie13 alles den Vor- 
sitzenden der Sonderausschiisse, deren wissenschaftliche Berater d ie  
Abteilungsvorsteher und Spezialforscher der Anstalt sind. 

ZU Delbriicks bevorzugten Arbeitsgebieten geharte auch d a s  
Unterrichtswesen am Institut f u r  Garungsgewerbe. Die zu Beginn 
in  einfachem Rahmen gehaltenen Lehrkurse wurdea fast siimtlich 
nach und nach zu Studiengangen ausgebaut, welche die Teilnehmer 
bei Vorhandensein einer bestimmten Vorbildung zu ordentlichen Horern 
der Landwirtschaftlichen Hochschule machten und ihnen innerhalb 
von sechs Semestern die Erlangung des D i p b m s  als Brauerei- oder  
Brennerei-Ingenieur ermoglichten. Wahrend bei den Angehorigen d e r  
Brennerei entsprechend den besonderen Verhaltnissen in  diesem Ge 
werbe der Unterricbt sich im wesentlichen auf den yierwochentiichen 
Brennereiverwalter-Kursus beschriinkt , machen die Mitglieder des  
Brauereigewerbes in weitgehendem MaBe von dem gehobenen Studien- 
gang Gebrauch. Ein  ganzes Wintersemester stellt hier den kurzesten 
Kursus dar. Die Mehrzahl der Besucher nimmt auch a n  dem an- 
schliefienden Sommersemester teil, und eine stattlicbe hnzabl  geht 
weiter auf den diplomierten Brauerei-Ingenieur 10s. Noch in den 
letzten Jahren, als seine Gesundheit schon geschwacht war, lie13 e s  
sich Delbriick nicht nehmen, wenigstens den ersten Teil seiner Vor- 
lesung selbst zu halten. Die Studierenden mudten sich i n  seinem 
Dienstzimmer dicht urn ihn scharen, damit auch das leise gesprocheoe 
Wort  aufgenommen werden konnte. 

Da13 ein Mann von so umfassendem Weitblick und sicherem Ur- 
teil sich als Berater .allgemein der griiflten Wertschiitzung erfreute, 
ist selbstverstiindlich. AuDerst zahlreich sind daher die Korperschaften, 
denen Delbriick angehorte und V 0 5  denen nur  folgende genannt sein 
mogen: Deutscher Landwirtschaftsr%t, PreuSisches Landes-bkonomie- 
Kollegium, Verwaltungsrai und wissenschaftlicher Beirat der PreuOi- 
d e n  Forschungsgesellschaft fur Landwirtscbaft, Vorstand der Kaiser- 
Wilhelm-Gesellschaft zur  Flirderung der Wissenschaften. Die Ehren- 
mitgliedschaft wurde ihm verliehen von der wissenschaftlichen Station 
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fur Brauerei in Miinchen, der osterreichischen Versuchsstation und 
Akademie fur Brauindustrie in Wien, von dem Deutschen Brau- 
meister- und Malzmeister-Bund, der Kgl. Schwedischen Akademie fur 
Landwirtschaft, der Finnischen Brauerei-Vereinigung, der Brauerei- 
Versuchsstation in Gent. 15 Jahre lang gehorte Delbriick dem Vor- 
staode des Vereins Deutscher Chemiker an, davon 5 Jahre als stell- 
vertretender Vorsitzender, seit 1901 fast ohne Unterbrechung dem 
Yorstande der Deutschen Chemischen Gesellschaft, von 1912-13 als 
ihr erster Vizeprasident. Den Titel Professor erhielt Delbruck im 
Jahre 1882, eine ordentliche Professur fur Technologie der Garmgs- 
gewerbe :to der Landwirtwhaftlichen Hochschule 1898 in  seiner Eigeo- 
schaft a15 Vorsteher des Instituta fur GPrungsgewerbe. Fiir die Zeit 
vom 1. April 1898 bis 1. April 1900 wurde Delbruck zum Rektor 
der Land wirtschaftlichen Hochschule erwiihlt. Dalj Delbruck neben 
seiner viebeitigen Tatigkeit noch nebenbei 20 Jahre Ian8 die Stellung 
eines Mitgliedes des Patentamtes bekleiden konnte, zeugt von seiner 
groSen Arbeitskraft. Eine Ehrang, die ihn ganF besonders erfreute, 
wurde Delbriick noch kurz vor seinem Hinscheiden zu teil, indeni 
ihm die Technische Hochschule in MBnchen im Kerbst 1918 die Wiirde 
eines Doktoringenieurs ehrenhalber verlieh. 

Als der Tod Delbruck abrief, stand er im 69. Lebensjahre. Darf 
man sagen, seine Arbeit .war vollendet, was n u n  karn, wPre die be- 
hagliche Ruhe des Alters gewesen? Die Antwort moge aus Folgendem 
entnommen werden: 

Eio groljes Arbeitsprogramrn zum Wiederaufbau des Brauerei- 
und des Brennerei.Gewerbes, die beide in ihrem Bestande durch die 
Kriegsverktaltnisse schwer erschiittert worden sind, beschaftigte Del- 
bruck unaufhorlich. Das Programm griindet sich auf einer doppelten 
Erkenntnis, die in Eolgendem Satze zusarnmengefaflt werden kann : 
Der Wiederaufbau ist erst d a m  miiglich, wenn die erforderlichen 
Rohstoffe (Kartoffeln und Getreide) erneut in einer den unmjttelbaren 
Nahrstoffbedarf der Bevdkerung ubersteigenden Menge zur Verfiigung 
sphen und wenn die im Kriege verloren gegangene Ubereeugung 
wiederum Platz greift, daB die beiden Gewerbe voikswirtschaftlich 
notwendig sind, weil sie in ihren Ruokstanden das hochwertige EiweiB- 
Kraftfutter liefern, das wir zur Wiederherstellnng uod Aufrechterhaltung 
unseres Viehbestandes und damit zur Versorgung der Bevalkerung 
mit Fleisch, Fett und Milch benetigen. Aus diesem Gedankengsnge 
heraus entspringen seine Pliine zur Schafhng eines chemisch-teehno- 
Iogischen I(artoffel-Forschungsinstituts, das bestimmt ist, den Bau der 
Kartoffel und ihre rationelle Verwendung-zu fiirdern, ferner zur Be- 
griindung einer Forachungsanatalt f iir die Technologie tler Verwertung 
der tierischen Erzeognisse - beide Institute sollen sbenfalls der Tsch- 
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nischen Abteilung der Landwirtsohaftlichen Hochschule angegliedert 
werden -, leitet sich ab die schon erwahnte Griindung der Gersten- 
bau-Gesellschaft, die sich die Hebung des Gerstenbaues zum Ziel ge- 
setzt hat. In gedankenreichen Aufsatzen und Denkschriften zeigte 
Delbrfick im Einzelnen die Wege, die zum Wiederaufbau der Gewerbe 
zu beschreiten sind. Kein Tag verging, da Delbruck nicht im schrift- 
lichen oder mundlichen Verkehr rnit seinen engeren Mitarbeitern, mit 
den maagebenden Behorden, rnit wissenschaftlichen Porschern anderer 
Anstalten, rnit erfahrenen Praktikern und Fachleuten seine PlOne aus- 
baute, Anregungen gab, Mitarbeiter warb und die Vorfreude an der 
Erreichuug der hochgesteckten Ziele geno9. Nein, Delbrtick war 
nicht miide! Mit scharfem Verstande und wachen Augen sah er in die 
Zukunft, und ungebrochenen Mutes setzte er Stein auf Stein zur 
Wiederaufrichtung alles dessen, was der Krieg zerstort hatte, alle Zeit 
bereit, sein Werk selbst zu vollenden. 

Die Trauer, die der Verlust des Forschers und Organisators Del- 
brfick auslost, vermag njcht das Gefiihl der Erhebung zu unterdrucken, 
das jeden erfullen mu5, der sich selbst, der Mit- und Nachwelt von 
den Werken digses seltenen Mannes Rechenschaft ablegt. Tiefe innere 
Erregung aber mu6 den befallen, der die Feder ansetzt, um auf Grund 
lang@hrigen, engen Zusammenarbeitens Delbriicks menschlicbes Bild 
zeichnen. Es hat nicht wenige groae Miinner in der Geschichte gegeben, 
von denen man nach ihrem Tode sagen muate: Ihre Werke sind un- 
verginglich, aber ihr menschliches Sein und Wirken entepricht nicht ihreo 
Werken. Wie anders bei Delbriick! Wenn man die Frage aufwerfen 
wollte, was groBer ist, seine Werke oder sein rein menschliches Wesen, 
so konnte es nur die eine Antwort geben: Uber allem von Delbriick 
Geschaflenen steht hoch sein von edelsten Eigenschaften geformtes Bild. 

Von Jugend an erfiillt von hohen Idealen, kannte er keine andere 
Retiitigung seiner ungewohnlichen Geistesgaben, als die vollige Hin- 
gabe an das von ihm ale groB, gut und schon Erkannte. Urn diesen 
Kern seines Wesens, der sich mit unversiegbarem Gedankenreichtum 
und bochster schiipferischer Gestaltungskraft glucklich verband, g rup  
pieren sich alle ihm eigenen, uns so unvergefilichen Ziige: Eiserne 
PRichterftillung, schnellste EntschluSfPhigkeit, nicht zu beirrende Tat- 
kraft und Zhhigkeit in der Verfolgung seiner Ziele, weitblickendes 
Vorausschauen, ein haarscharfer, jedem unklaren kusweichen abge- 
neigter Verstand, und das alles rnit einem ,unbeschreiblich warmen 
und mitfiihlenden Herzen zu seltenem Zusammenklang verbunden. 

Delbriick war der geborene Erzieher. Der unermiidlich Tiitige 
verlangte vie1 von seinen Mitarbeitern, und je niiher man ibm durcb 
gemeinschaftliche Arbeit rickte, desto hoher wurden seine Anforde- 
rungen und desto schwerer die Aufgaben, die e r  austeilte. Es war 
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nicht immer leicht, seinem hohen Gedaakenflug zu folgen, und in  
mrrncher bangen Stands muSte man sich die Frage vorlegen: Wird es 
mir gliicken, audh diese Aufgabe zu l&en? Aber die Arb& warde 
stets reich gelohnt durch das BewuBteein, rnit Hand an dacl Werk 
gelegt zu haben, dae, wenn es fertig dastand, sefneu Meister lobte. 
Und besondera begliickend war die Erkenntnis, daS jede Arbeit, die 
man zusammen mit Delbriick ausfiihreu durfte, eine Qaeite der eigenen 
Erstarkung der PersiinlicBkeit und d& Willena wurde, d9S man sie 
in sich aufnehmen durfte als einen Teil seiner wundervollen PersBn- 
lichkeit. Schonung und Dsldung von Delbriick zu erlangen, war bei 
der Gate seines Herzens lei&, aber wer sich darum bemiihte, hat 
weder Delbriicks Pesbnlichkeit erfaBb, noch ein Gefiihl fiir das erhe- 
bende BewuStsein baessen, mit einem so seltenen Manne in gemein- 
schattlicher Arbeit Perbunden sein zu diirfen. 

Ein wahrer Erziebr ist aber auch ein Feeund der Jngend. Und 
das war Delbruck in ganz besonders eigehartiger Weise! Dabei gab 
es fur ihn kein bevor2tigtee Alter. Ob es der reibren Jugend Ange- 
horige oder Kinder der untewten Bchdkloeee wmen, die er aua dem 
weit verzweigten Kreiae seiner ,Yercirandtsahnft a0 $om- und Fest- 
tagen zu kindliehem Spiel oder anregbqder Unterhattung um sich 
sammelte, stets veretsnd er a, den Tkm anmscblagen, welcher in den 
zuriickbaltend-eprbden oder Xebhaft-offenen Seelen der Jugehd Wider- 
hall fand. Gad stets WM er suoh hie? der Lebmr 'und Orgunisator, 
den Spiel und GesprQh in bestimmte Bafineli knkte und jeden zur  
freiwiltigen Entfalhng der ln ihm echlummemden Krafte anregte. 
Dadurch, daS eelbst die Jiiagrbn &as Delbriicksche Haus an solcheu 
T&gen rnit der Empfindtmg vcnlieho, etwas ganz ksonderes gelezstet 
zu haben, gestdteten sicb d h e  ZngammenkiiinTta fiir die Jagend atets 
zu einem frohen ond rrhebenden Ereignis. Am grisBten w a  nstur- 
gemiifi Delbriicks EinfluB auf die ynbr seiner Leituaa stadierende 
Jagend, zu deren Belebrung ulrd Bn&dmq er aua dem reiehen Schatz 
sehes Wissens schtipfte, Sehe  &ef2lttrurmgea, stett3 von hoher WarCe 
aus Irei entwickelt, & i&nrei&ndbr GeW&n@kralt und aPh6pfe- 
riseher Pbantasie vorgetrngan, werden den Tauseaden und Aber8ausen- 
den, die heute in der PrSria dsr @&mn'gegew~be an leitendtw Stelle 
oder in  treuer Mitarbeit stehen, fttr rue Zeiten unvergd3lic-h bleiben. 
Ganz besonders geru aber wird j&r, der Delbriick kannte, sich 
seines kostlichen Humors und deraQsiginakit&t, mit der er seine Ge- 
danken zum Ausdruck brachtc, Stirtoern. GroS ist die Zahl der- 
jenigen, denen er in  Vortriigen und Tjschreden doreh uberraschende 
Wendungen und Gedankenghge genuSreiche Stnnden bereitete. 

Aus welcher Quellb der Reichtutb seines Qeistea arrd der nie ver- 
siegende Strom der Warme entsp:ang, der auch dem Geringsten in 
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seiner Umgebung zuteil wurcbe, kann nur der ermessen, der Delbriicks 
Familienleben und Familiensinn gekannt hat. Sein Vater, ein Sohn 
hochgebildeter Eltern von siebzehn Kindern, von denen elf Stamm- 
eltern weiterer Familienzweige wurden, i n  einem geistig bedeutenden 
Xreise aufgewachsen, starb jung. Von ihm, dern reich begabten J u -  
risten, iiberkam Delbriick die ihm eigene unerbittliche SchBrfe de$ 
Verstandes, aber anch die Zartheit der Empfindung. Seine Mutter, 
eine Tochter des Hegel-Philosophen Prof. Leopo ld  von  H e n n i n g  
und seiner Gattin, deren herrliche musikalische Begabung, Schonheit 
und Liebreiz in  einem Brief Z e l t e r s  .an G o e t h e  zum Ausdruck 
kommt, iibernahm nach dem Tode ihres Mannes mit geringen Mittelu 
die Xrziehung ihrer vier Kinder. Von dieser seltenen Frau, die durch 
die strahlende Warme ihres Wesens, durch die Kraft, mit der sie 
trotz mancher Miihe und Entsagung das Leben bejahte, durch das 
Feuer der Begeisterung, mit dem sie fur alles Gute und Edle erfiillt 
war und andere ertullte, aller Herzen sich zu  eigen maohte, empfing 
Delbriick den eigentlichen Kern seines Wesens. Und was die Mutter 
als Samenkorn in iho gelegt, das entwickelte sich zur kijstlichen 
Frucht an der Seite seioer Lebensgefahrtin, mit deren Trauer sich die 
unsrige vereint. Es gibt Dinge, die so zart sind, daB man meint. 
sie nicht beruhren zu diirfen, und doch wiirde das Bild Delbriicks 
nicht vollstandig sein, wenn man diesen schonsten und edelsten I n  
halt seines Lebens still beiseite legen wollte. Ein vollkommenes In-  
einanderaufgehen, eine Gemeinschaft der Seelen, die keiner Zeichen 
und Worte bedarf, war Delbriick an der Seite der Gattin beschert, 
in deren Wesen sich Gate und Treue zu dem reinsten Bilde deutscher 
Frauenart vereioigen. Fiiof starke Sohne nannten Delbruck uad 
seine Gattin ihr eigen; einer starb i n  jungen Jahren, zwei weitere 
blieben auf dem Felde der Ehre i m  Kampfe urn Deutschlands Recbt 
und Freiheit. Nie hiitte Delbrucks weiches Herz diese Schicksals- 
schlage, die ihm den Keim des Todes einpflanzten, noch SO lange 
ertragen, wenn ihm nicht die Lebensgelahrtin, obwohl selbst bis ins 
Innerste getroffen, in selbstloser Treue den Schaffensmut erhalten hatte. 

Aus h e m  an stolzen Taten reichen Leben hat der Tod Delbruck 
abberufen. Seine Freunde, Mitarbeiter und Schiiler, deren Aufgabe 
es ist, sein Werk in des Vaterlandes schwersten Zeiten fortzusetzen, 
werden sein Bild bewahren 'in einem Herzen voll Trauer, aber auch 
voll Dank fur das, was sie in. ihm und durch ihn besessen haben 
und fur alle Zeiten ihr eigen nennen diirfen. F. Hayduck. 
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