
M A S  P O B  PETT15NROFER. 

Max P e t t e n k o f e r  stammt aus Niederbayern, wie dem Kenner 
schon die beiden letzten Silben seines Namens verrathen. Denn wie 
anderswo die -hofen und -hofer, sind in Niederbayern die -kofen und 
-kofer zu Hause. In der Nahe von Landshut giebt es einen Weiler 
P e t t e n k o f e n ,  und im 18. Jahrhuudert war  ein M i c h a e l  P e t t e n -  
koferBiirgermeister vonlandshut .  Es 1Bsstsichjedoch nicht entscheiden, 
ob diese Verwandtschaft der Namen auf Blutsverwandtschaft beruht. 
Sicbere Daten gehen nur bis auf P e t t e n k o f e r ’ s  Grossvater zuriick. 
Dieser sass urspriinglich a h  Mauthner in der BEinodec Lichtenheim 
im jetzigen Gerichtsbezirke Neuburg a. D. Bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts lief namlich da  eine der unzabligen Grenzen, durch 
welche Deutsche von Deutschen getrennt waren; hier die Grenze 
zwischen dem Herzogthume Neubnrg und dem Kurfiirstenthume Bayern. 
Lichtenheim war Zollstation. Als Neuburg an Bayern Eel und die 
Mauth aufgehoben wurde, kaufte der bisherige Mauthner das Anwesen 
vom Staate. Die eben begonnene Rodung des har t  angrenzenden 
Donaumooses schien reiche Ernten zu versprechen. 

D e r  alte Mauthner hatte vier Sohne, ron denen die drei alteren 
studirten; zwei wurden Rentbeamte, der dritte, F ranz  X n v e r ,  Apo- 
theker. Derjiingste Sohn, J o h s n n  B a p t i s t ,  wurde Landwirth und iiber- 
nahm das vaterlicbe Anwesen. Der  Anbau des Donaumooses brachte 
nicht den gehofften Erfolg, sodass es dem jungen Bauern und seiner 
Frau  trotz allen Fleisses sehr schwer wurde, ihre acht Kinder aufzu- 
ziehen, zu denen auch iinser M a x  geharte, der am 3. December 1818 
geboreu worden war. Zu Hause herrschte grosste Sparsamkeit und 
Einfachheit, aber der Knabe fuhlte sich darum nicht weniger gliicklich 
bei seinern ungebundenen Naturleben m it seiner Heerde im einsamen 
Moos. Tiefes Empfinden fiir die Schon heit der Natur und schwarme- 
rische Sehnsucht nach ihr  blieben ihm aus jener Zeit her fur sein 
ganzes Leben eingepflanzt. 
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Nur zu bald ging dieses Leben in  goldener Freiheit zu Ende; 
M a x  wurde iiach Miinchen versetzt und sah die Heimsth nur in kurzen 
Ferienzeiten wieder. Wie theuer sie seinem Herzen war, zeigt einea 
seiner schiinsten Sonette: 

BErblick ich deinen stillen, oden Grund, 
Wo ich geboren, weit gedehotes Moor! 
D a m  drfingen selt’na Bilder sich hervor, 
Wie ich als ICnab’ auf deinen Steppen stund. 

Oft trat ich mir die naekten Fiisse wund, 
Wenn ich der Heerde nach durch tiefes Fbhr 
Mich in Nomadeneinsamkeit verlor, 
Doch heiter kiang das Lied nus meinem Mund. 

Brw and geniigsam wie das Haidekraut, 
Das bluhend sich dem kargen Land entringt, 
Hab’ damals icli ziim Himmel aufgeschaut. 

Warum mir jetzt kein frohes Lied gelingt? 
Sahnsucht und fromme Wiinsche werden lnut, 
So oft cin Nachhall jener Zeit erklin@.<( 

P e t t e n k o f e r ’ s  Vater hl t te  nicht die Mittel aufbieten konnen, 
unl seinen Sohnen eine hohere Bildung zu verschaffen. I)a sprang 
sein alterer Bruder, der Apotheker, ein. Er hatte sich im russiechen 
Feldziige 1812 ausgezeichnet und war 1823 Kgl. Hof- und Leib-Apo- 
tlieker in Miinchen geworden. Seine E h e  war  kinderlos geblieben, 
und nun nahm t r  nach wid nach vier Kinder seines Bruders in sein 
Haus. Fur den aufgeweckten, talentvollen Neffen M a x ,  der an dem- 
selben Monatstage, wie er selbst, geboren war ,  hatte e r  von jeher 
eine besondere Vorliebe. Im Herbste 1827 berief er den noch nicht 
ganz nenn J a h r e  d t e n  Knaben zu sich nach Miinchen, wo er  in der 
KBnigl. Residenz eine geraumige Dienstwobnung innehatte; dieselbe, 
in  der P e t t e n k o f e r  selber spater durch mehr als 50 Jahre  leben 
nnd sein Leben beschliessen sollte. 

Noch in  seinem hohen Alter konute P e t t e n k o f e r  uicht ohne 
tiefe Bewegung davon erzahlen, wie fmchtbar feindlich ihm das Stadt- 
leben anfangs erschienen sei; wie elend er  sich zwiscben diesen 
Manern, in diesem Menschengedriinge befunden hahe; wie inbriinstig 
er zur Mutter Gottes gebetet habe, sie miichte ihn durch ein Wiinder 
wieder hinaus versetzen in  sein geliebtes Moos. 

Nicht wenig t rug zur Verschiichterung des kleinen Biirschchens 
ein aufregendes Erlebniss bei: die erste Begegnung mit seinem Kiinige, 
die sehr ungliicklicli verlief. Da Onkr l  S n T P r im Residenzsehlosee 
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wohnte, war  es sehr wahrscheinlich, dass M a x  dem Konige bald be- 
gegnen wiirde. Eine der ersten Sorgen des loyalen Hofapothekers 
war  deshalb, seinem Neffen das Bild des Konigs einzupragen, ihm 
die gehorige Ehrfurcht einzufliissen und ihm einzuscharfen, wie e r  
m h  zu benehmen habe, falls er dem Konige begegnen sollte: e r  
miisse sogleich Front  machen und in Habtach tstellung steben bleiben, 
bis der Konig voriiber sei. Richtig dauerte es nicht lange, und M a x  
sah sich plotzlich auf wenige Schritte dem Konige gegenuber, als e r  
auf seinem Schulwege um die Ecke der Residenz bog, dort wo eine 
schmale Briicke uber den Stadtbach fiihrte. Der  Konig war  im 
Begiiffe sein Reitpferd zu besteigen. Auf‘s tiefste erschiittert dui ch 
die Nahe der erhabenen Person, durch die Grosse des Sugenblicks 
rnffte sich der Knabe miihsam zusammen und stellte sich, wie ihm 
befohlen war ,  habtacht. Wie hypnotisirt starrte er den Konig an! 
Diesem wollte das Aufsteigen nicht recht gelingen; das Pferd war  
stiirrisch und der Kiinig - wie man erzahlt - nicht gerade der 
beste Reiter. Irritirt blickte e r  um sich und sein Blick blieb an 
Eeinem kleinen Unterthanen h lngen ,  der ihn -- wie ihm jetzt Zuni 
Bewusstwein kani -- seit Minuten aus nachster Nahe uoverwandt 
angaffte. Was Erstarrung aus Ehrfarcht war ,  dauchte ihrn respect- 
lose Neugierde zu seiri - und plotzlich fuhr ein grimmiges: >Du 
Maulaffe, wirst Du schauen, dass Du fortkommst!(( dem entsetzten 
Knaben in’s Ohr. Man kann sich vorstellen, mit welcher Beechleuni- 
gung der kleine M a x  das Weite suchte! Durch Wochen verfolgte 
ilm die drohende Gestalt rnit der erhobenen Reitgerte in Schlaf und 
Wachen, nnd wie der Indianer die Spur der Feinde mied er angstlich 
auf weiten Umwegen die Pfade seines koniglichen Herm.  

Der  weltfremde Knabe musste erst stldtische Manieren lernen. 
Er hatte an fangs auch grosse Schwierigkeiten wegen seines mangel- 
haften Unterrichts in der kleinen Dorfschule in  Lichtenau, rnit seinen 
Kamwaden aus der Stadt Schritt zu halten. 

Aber sein Eifer und Fleiss uberwand dieses Stadium bald, und 
Volksschule , Lateinschule und humanistisches Gymnasium wuiden 
nach einander mit Auszeichnung absolvirt. Neben der  Schonheit der  
X’atur lernte der Jungling nllmahlich die Schiinheit der Poesie kennen 
nnd empfinden. Mit Begeisterung las e r  die riimischen und griechischen 
Klassiker, und voll von tiefem natiirlichem Verstandnisse fiir die Kunst 
der Sprache, die e r  spater rnit solcber Meisterschaft zu handhaben 
lernen sollte, ware er Philologe geworden, als er  im Jahre  1837 die 
Universitat bezog, wenn es nach seinem Wunsche gegangen ware. 
Aber P e t t e n k o f e r  war arm und musste sich dem Willen seines vater- 
lichen Wohlthaters fiigen, der ihn zum Apotheker ausbilden lassen 
wollte. 
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Damit begann fur P e t t e n k o f e r eine Periode ron  Wechselfallen 
des Geschickes und jiihen Veriinderungen des iiusseren Lebenszieles, 
wie sie wenige bedeutende Manner durchgernacht haben. Dies lag 
zuniichst daran,  dass P e t t e n k o f e r  arm war ,  vor allem fur sein 
tiigliches Brot sorgen musste und von fremdem Willen abhing. Zuni 
Theile lag es, wie wir bald sehen werdeu, an jugendlicher Heftigkeit 
nnd daran, dass friiheeitig die Liebe anfing, seine Entschlusse mitzu- 
bestimrnen. Zum nicht geringen Theile beruhte diese Unstetigkeit 
der Entsehlusse auch auf der universellen Richtung seines Geistes. 
Mit seinen offenen Sinnen, mit seinem empfanglichen Gemfithe suchce 
e r  die ganze Welt  zu umfassen. Nichts Menschliches diinkte ihm 
fremd zu sein. Mit G o e t h e  sprach er  zii sich selbst: BGreif' nur  
hinein iu'5 volle Menschenleben und, wo du's packst, da  ist es inter- 
essant.c Unbesorgt liess e r  sich daher auch in der Wissenschaft zu- 
niichst vom Zufall treiben. Durch viele Jahre  sehen wir ihn,  auf 
$ussere Anstiisse hin , das Allerverschiedennrtigste angreifen. Diese 
Bestirnmbarkeit durch aussere Einfliisse war  bei ihm nicht, wie sonst 
wohl, das  Krnnzeichen eines mittelmassigen, unselbststandigen Kopfes. 
Dass dies nicht zutraf, zeigte sich schon friihzeitig darin, mit wie 
intensiver und zah ansdauernder Energie er die einzelne Aufgabe, die 
ibm gestellt worden war, anfasste, u i e  exact seine Frsgestelluiig und 
Beobachtung war, wie streng methodisch er vorging und wie rasch 
er es daher fast stets zu Leistmgen brachte, die iiber das Durch- 
schnittsmaass hinausgingen. Offenbar hat er aiich schon in jungen 
Jahren den starken Eindruck einer ganz ungewljhnlichen Individualitat 
gemacht; denn bedeutende Manner, wie der beriihrnte Mineraloge Prof. 
f o h .  N e p .  v. F u c h s ,  nahmen sofort den grossten Antheil an ihm und 
wurden niernals an ihrn irre. 

Wenn ihn die wissenschaftliche Beschaftigung mit dem Verschieden- 
artigsten interessirte und befriedigte, so lag dies daran, dass sein Geist, 
fiein Talent durchaus auf das Praktische, auf das Nutzliche angelegt 
war; eine Eigenschaft, die ihn geradezu fiir die Entwickelung, die e r  
spater nehmen sollte, pradestinirte. Folgende Stelle aus einem am 
30. September 1849 an L i e b i g  gerichteten Briefel) ist fur seine Denk- 
weise ungemein charakterkisch ! YEin paar  meiner Freunde husserten 
riiir schon Xter die Befiirchtung, Sie niiichten mit meiner Wirksam- 
keit, die sich seit einigen Jahren vorzuglich auf technische Dinge er- 
streckt hat, nicht wohl zufrieden sein. Ich fur meine Person bin 
iibrigens ganz unbesorgt. Ich glaube als getreuer Schiiler nach Ihrem 
Worte  zu handeln, wenn ich jede Aufgabe, zu deren Loeung die Chemie 
a l s  W i s s e n s c h a f t  beitragen kann, fur wichtig hake, gleichviel, ob 

I) Concept im Besitze Dr. Y o r i z  T. Pettenkofer's. 
25s" 



4516 

ich sie mir selbst stelle, oder ob sie rnir von wo anders lier gestellt 
w i d .  Es wird mir nicht Zuni Vorwurfe gereichen, wenn ich mich 
yon den allerdings oft zufaliigen Bedurfnissen meiner lebendigen Um- 
gebung r ie l  bestinmen 1asse.i In diesem Briefe ist auf den Ein- 
fuss Liebig’s liingewiesen. Es ist klar .  dass L i e b i g ’ s  Wendung 
ron der reinen zur angewandten Chernie :mf eineri jungen Mann VOII 

P e  t t e n  k o f e r ’ s  Anlagen begeisternd wirken musste. 

Doch, es ist Zeit, dass wir ZII den Ereignissen zuriickkehrm! 

Withrend cler Jalirr 1837 iincl IS38 betrieb P e t t e n k o f e r  an der 
‘CTniversitiit Munchen philosophische und naturwissenschaftlic.he Studien, 
besonders Mineralogie bei F II c h s und technische Cheinie bei K a i s e r .  
1839 trat (x als Lehrling in die kiinigl. IIofapotheke ein. Da el 
durch das Universitbtsstudium urid den langjahrigen Umgang mit seinem 
Onkel  in Chrmie uncl Pharrnazie vortrefflieh ausgebildet war, srbenkte 
man ihm zwei von den drei Lehrjahren, und er wurde irn Jahre 1840 
eum Gehilfen mit 1 Gulden Taggeld befiirdert. Die Hofapothrke war 
trefflich geleitet und bot die beste Gelegenheit zur Auabildung in der 
chemischen Analyse wie in der Darstellung chemischer Prgparate. 
Bei der einflnssreicherr Stellung seine3 Onkelu schien eine glatte, 
ebrenvolle Laufbahn a16 Apothrker mit dem schliesslichen Ziele der 
Nachfolgerschaft seines Onkels riillig gesichert vor P e t  t e n k o fer zu 
liegen. 

Allein plotzlicli trat ein Ereigniss ein, das P e t t e n k o f e  r iu gapz 
andere Bahnen wrrfen sollte. Der  ,Hr. Onkela Hofapotheker war  
ein s rhr  wohlwollender urid gprechter. aber iiusserst sti enger M a n ,  
d e r  von jedrm Lehrling und Gelidfen Ebrfurcht und peinlicbste Pflicht- 
erfulluug verlangte - von seinem Neffeu nocli riel strenger ais VOII 

jedem anderen. E i w s  kleinen Versehens wegeii versetzte er ihm eines 
Tages  eine Ohrfeigr. Dies d i e n  P e t t r n ’ k o f e r  rine zu grosse Scbniach 
LU sein, und er  yerliess aofort des Onkels IIaus. Von seiner Re- 
geiderung fiir die schiine Literatur geleitet, beschlass e r  Schauspieler 
zu werden. Der Anfang war  selw besclieiden als Statist am Theater 
zu Regensburg. Dann folgte das  Debut am Stadttheater in Augsburg 
itnter dem KEn6tlerrinmen ,)Tenkofc alu Brackenburg in G oet h e’b 

))Egmontcc und alu Astolf in C a l d e r o n ’ s  ))Leben ein Traurnc. Mit 
der ihm eigenen rnelancholischen Sellistirouie pflegte er zu erzahlen, 
dass sich die Zeitungen iiber seine Eignung zum Schauspieler asehr 
reservirt < ausgesprochen hiitten. Doch liess er sich dadurch nicht 
abschrecken und wies such zwei Freunde, die sein Onkel :ik Friedenn- 
boten gesendet hatte, zuriick. Wer  we&, wie es weiter gegangeii 
wiire, wenn nicht die Liebe ihre mlchtige Stirnme erhoben hiitte. Iu  
der freien Zeit w:rnderte P e t t e n  k o f e r  haufig ntlch dern nalieu Stfidt- 
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ahen Friedberg, wo sein Onkel J o s e f  P e t t e n k o f e r  als Rentamtmann 
lebte. Dieser war  uber seines Neffen Schaespie~erbetvf auf‘s hiiehste 
en’triistet. Mehr als daraus machte sich M a x ,  wie er selbst erzahlte, 
aus ties Onkels schonrr, iiebenswurdiger Tochter He1 ene. Da sie 
ihm versprach, die Seinige werden zu wollen, wenn er  wieder ein 
sordcntlicher Menscha werden wolle und zum Onkel nacb Munchen 
zuriickkehre, verliess e r  die Bretter, verlobte sich mit H e l e n e  und 
kebrte wieder zu den Studien nacli Miinchen zuriick, wo ihn sem 
Onkel mit offeneri Armen aufnahm. Aber aus der Hofapotheke blieb 
er rcrbannt. Sein Onkel erklarte, aeinen Meuschen, der Comiidiant 
geworden sei, lr6nne man unmoglich mehr fiir eine Anstellung in der 
kiinigl. Hof- und Leib- Apotheke empfehlen; Pin solcher Mensch eigne 
sich hijchstens nocli zurn Mediciner!cc 

Nach fast einjabriger Unterbrechung wurden im Herbste 1841 die 
Universitiitsstudien wieder aufgenommen. P e t t  e n k o  f e r  hatte sich 
jetzt am liebsten gsnz der Chemie gewidmet. Diese erschien jedoch 
darnale n w h  a ls  eine brodlose Kunst, wenn es nicht gelang, in der  
nkademischen Lxufbshn varwlr ts  zu kommen. Auf einen solchen Gliicks- 
fa11 wagte der Mittellose nicht zu hoffen. So wurde denn das Studium 
der  Pharmacie wieder aufgenommen und gleichzeitig das Studium der 
Medicin begonnen. Sein vaterlicher Freund und Gonnrr, J o h .  X. 
v. F u c h s ,  trijstete ihn damit, dass e r  selbst, ebensn wie Wiihler ,  
S c h e r e r  u. A. zuerst Medicintv gewesen sei; so kiinne auch P e t t e n -  
kofer  spater noch immer Chemiker werden. 

‘ Der eisernen Arbeitskruft P e t t e n  kofer’s  gelang es, seine Studien 
binnen 2 Jahren zu sbsolviren. Bereits im Marz 1843 wurde die 
Approbationsprufung ale Apotheker und bald darauf die arztliche Staats- 
priifuog, beide mit d r r  Note sausgezeichnet((, bestauden. Am 3. Juni  1843 
wurde P e t t e n  k o f e r  zum Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburts- 
biilfe promovirt. 

-41s Dissertation liess er (1844) eine Studie ziiber Micania Guacoa, 
eine in Columbien und Mexico heimische Composite, erscheinen. Diese 
Pflanze erweckte Interesse, d a  ihr Saft von den Eingeborenen als 
Heilmittel gegen Schlangengift, Lyssa und Cholera angewendet wnrde 
Als wirksarner Restandtheil wurde aus ihr eiu i n  Alkohol liislicheq 
Bitterharz. des Guacin, gewonnen. d:ts mit Siiuren einen eigenthiim- 
lichen, starken Gerucb zeigt uod beim Mensohen Erbrecben, Puls- 
heschleunigung und profusen Schweiss hervorruft. Am reichlichsten 
wird es gewonnen, wenn man die frische Pflanze auspresst und den 
Saft sofort mit Alkobol versetzt. 

Die Inauguraldissertation war Gbrigens nicht die erste wissen- 
schaftliche Arbeit, welche P e t t e n k o f e r  veriiffentlichte. Bereits im 
3TJrc 1842 als Candidat der  Medicin machte er eine neue Methode 
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bekannt, ,den mittels des Marsh’schen Apparates entwickelten Ar- 
senik von allen anderrn I h n l i c h e ~  Stoffen augenfallig zu unterschei- 
den((. Er empfahl, den Arsenik von den seinen Nachweis hindernden 
organischen Stoffen dadurch zn trennen, dass man die Massen mit At- 
kalilauge behandelt urid aus der alkalischen Losung die organischea 
stoffe rnit Salzsaure nnd Gerbslure ausfiillt. Diese Trennungsmethode 
hat  sich jedoch nicht eingebiirgert, da  die LBsung stets noch reich an 
organischen Stoffen ist und das Arsen in Folge der Kildung von 
Scbwefelkalium beim Ktrchrn der organischen Sribstanzen mit Kali- 
h u g e  beim Ansauern als Schwefelarsen ausgefallt werden und so der 
Heobachtung entgrhen kann. Den letzteren Uebelstnnd kann man 
allerdings vermeiden, wie P e t t e n k o f e r  spater angegeben hat, iudem 
Inan am Schluase des ICochens d r r  alkalischen Fliissigkeit etwas Blei- 
carboii:tt zusetzt. Mehr Wertli hat  das  von P e t t e n k o f e r  empfohlene 
Mittel zur Unterscheidung von Arsen und Antimon, die Behandlung 
der  irn Marsh’schen Apparate erhaltenen Spiegel mit trocknem Schwe- 
ielwasserstoff, behauptet : Arsen wird zu gelbem dchwefelarsen, das 
durch Ammoniumcarbonat aufgeliist werden kann; Antimon giebt 
orangerotlies Schwefelnntimou, dns in Ammoniunicarbonat unlSslich fst. 

Nur urn seinem Onkel gehorsam zu sein, hatte P e t t e n k o f e r  
Medicin studirt; zum praktischen Arzte hatte e r  nicht die geringste 
Nrigung. Noch immer dringte es ihn, sich in seinem Lieblingsfache, 
der  Chemie, auszubilden. Aber ia Miinchen war  danials lteine Ge- 
legenheit dezu gegebm. Die Chetnie, wie so manche andere grund- 
legend? TheiIe der  Naturwissenschaft und der Medicin lagen VoU- 
standig darnieder. Die Sehnsucht a i l r r  jungen Chemiker war damals, 
bei L i e b i g  in Giessen arbeiten zu durfen. Auch P e t t e n k o f e r  war  
von ihr erfiillt. Aber wie hingelangen? Sein treuer Forderer F u c h s  
ebnete ihrn die Wege. Er rietti ihm, sich dcr sogenannten medicini- 
schen Chemie zuzuwenden, fiir welche ror  lrarzem in Wiirzburg ein 
Lehrstnhl errichtet worden war und fiir welche nach seiner Meinung 
auch in  Miinchen ein solciier in Balde errichtet werden wiirde. Als 
sich P e t t e n k o f e r  dazu bereit erkliirte, verschaffte er ihm auch ein 
mediciriisches Reisestipendium vom kiiniglicben Obermedicinalaus- 
schusse niit dem ausdriicklichen Auftragr, sich rorziiglich in der or- 
ganischen Chemie unizuthun. 

Da Liebig’s  Lsboratarium so iiberf6llt war, dass er keinen Pktz 
erhalten konnte, ging P e  t t e n k o f e r  rnit Enipfehlungen ron F u c h e  
z u n k h s t  nihch Wiirzburg, wo der rerdienstvolle Professor S c h e r e r ,  
ein Schiiier L i e b i g ’ s ,  das nru errichtete klinisch-chemische Labora- 
toriom leitete. Die Arbeit des Wintersemesters 1S43/44, das Petten- 
k o f e r  in Wiirzburg verbrachte, war vom Gliick begiinstigt, indem sie 
zn mehreren Funden fiihrte, welche alsbald die allgemeine Aufmerk- 
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samkeit auf den jungen Forscher lenkten. Im Harne eines an Veits- 
tanz leideliden Madchens fand P e t t e n k o f e  r reichliche Mengen von 
Hippursaure, die man bis dahin beim Menachen nur in  Spuren nach- 
gewiesen hatte. Es zeigte sich, dass dieser abnorme Befund nicht mit 
der  Erkrankung, sondern ausschliesslich mit der rein vegetabilischen, 
aus Brot und Aepfeln bestehenden Nahrung der Patientin zusammen- 
bing; ein damals Aufsehen erregendes Beispiel des Einflusses der Nah- 
rung auf die Zusammensetzung der  Excrete. 

Bei Versuchen, die wie Voi t  ’) erzahlt, darauf abzielten, Fe t t  aus  
Rohlehydrat herzustellen, und durch L i e b i g ’ s  Lehre iiber die Bildung 
des  Fettes im Thieriiorper angeregt waren, mischte P e t t e n k o f e r  con- 
centrirte Schwefelsaure mit rohrzuckerhaltiger Galle zusammen. Er 
bekam dadurch zwar keiu Fett, aber  die bekannte, nach ihm benannte 
Reaction auf Gallensiiure, die spater von M y l i u s  als Reaction der 
Cholsauren rnit Furfurol rrkannt wurde. 

Endlich gliickte es P e t  t e n k o f e r  , durch Behandlung des alkobo- 
lischen Auszuges aus dern Abdampfruckstaude von menschlichem Harne 
mit weingeistiger Chlorzinkl6sung die Chlorzio kverbindung eines stick- 
stoffhaltigen Kijrpers zu isoliren, den B e r z e l i u s  u n d L i e b i g  bei ihren 
Untersuchungen des Harnes iibersehen hatten, obwohl er ein normaler 
Harnbestandtheil ist. Die Untersuchung dieses Korpers wurde in Giessen 
fortgesetzt, wohin P e t t e n  k o f e r  im Sommersemester 1844 iibergesiedelt 
war. S i r  erregte L i e b i g ’ s  1;Kchstes Interesse, was P e t t e n k o f e r  trotz 
seines kurzes Aufenthaltes in  Giessen in engere Beziehungen zu dem 
grossen Forscber brachte. Zunachst sollte P e t t e n k o f e r  die Spb- 
stanz in griisseren Mengen darstellen. Mit Humor pflegte P e t t e n k o f e r  
aiuen hochst aufregenden Vorfall zu erzlhlen, der dabei passirte. Eine 
eiemlich grosse Menge der kostbaren Substanz war zusammengebracht 
vlnd ihre Losung hehufs Umkrystallisirene aufs  Wasserbad geetellt 
worden. I ’ e t t e n k o f e r  begab sich wahreiid des Eindampfens in L i e -  
b i g ’ s  Vorlesung. Als e r  zuriickkem, w a r  das  Wssserbad leergedampft, 
der Riickstand in der Ahdampfschale verkohlt. L i e b i g ,  der den 
aneuen Korper auf der Jahresversammlung der British Association 
zeigen wollte, war wiithend. SWie kann man wegen einer solchen 
albernen Vorlesung seine Arbeit rerlassen!a rief er. Nun musste das  
gauze Laboratorium zusammen helfen, und es gelang so noch im 
lerzten Augenblicke, eine neue Portion fertig zu stelien. 

Leider reichte P e t t e o k o f e r ’ s  Zeit nicht aus, die aus der Dop- 
pelverbindung mit Chlorzink nbgeschiedene Suhstanz vollig rein dar- 
zustellen nnd ihre Constitution zu ermitteln. Er vermochte nicht, die 

*) >>Max v. P e t t e n k o f e r  zum Gedtiohtniaw, Rede in der Sitznng der 
konigl. bayer. Akad. der Wiusensch. am 16. NOT. 1901. Miinchen 1902. 
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Mittel aufzutreiben, urn noch ein Semester in Giessen zu bleibeii, und 
musste im Herbste 1844 nach Miincben zuriickkebren. Erst im Jahre  
1847 erkannte L i e b i g ,  dass die von P e t t e n k o f e r  ails dem Harne 
isolirte Substanz identisch sei mit dem Kreatinin , das er gelegentlich 
seiner beriihmten BChemischen Untereucbung iiber das Fleischcc aus  
dem Kreatin gewonnen hatte. 

Der  Aufenthalt in Giessen war  fiir P e t t e i i k o f e r  wie fur Jeden, 
der damals in den Bannkreis des grossen Mannes t ra t ,  eine der an- 
regendsten und gliickiichsten Zeiten seines Lebens. Man fiihlte, dass 
man mit Riesenschritten vorwarts kam, und das Feuer der genieinsamen 
Bestrebungen schweisste die Schiiler zu Freunden auf  Lebenszeit an- 
einander. So blieb P e t t e n k o f e r  dauernd mit K o p p ,  F r e s e n i u s ,  
A. W. H o f m a n n ,  namentlich aber niit H. W i l l  verbunden. 

P e t t e n k o f e r  stand in der Bliithe seiner Jugendkraft und nahm 
ebenso wie durch sein Aeusseres durch den Wohllaut seiner Stirnme 
alle Welt  von vornhereiii fiir sich ein. Im Giessener Laboratorium 
sprach man von ihm noch lange nach seinem Abgange unter der von 
S t a n h o u s e  mit seinem mangelhaften Deutsch aufgebrachtm Rezeich- 
nung: Bder angenehmer Persona: I ) .  L i e b i g  selbst schildert P r t t e n -  
k o f e r  zu dirser Giessener Zeit als ,schonen, kriiftigen Jiingling mit 
fenrigem Auge und scbwarmerischem Blick.: a). P e t  t e n  k o f e r  hatte 
dunkle Hautfarbe, dunkelbraune Augen, starke, schwarze Augenbrauen 
und reiches, rabenschwarzes, glanzendes Haupthaar , sodass er hiiufig 
fur einen Italicner oder Spanirr  gehalten wurde. Seinem Aeusseren 
nach gehijrte e r  also jenem in Siiddeutschland und ganz besonders in 
Altbayern so hiiufigen briioetten Typus a n ,  der so auffallend vom 
historisch iiberlieferten germanischen Typus  abweicht. Seiiier Schldek- 
form nach war  er aber ein echter dolichocephaler Germane. Nacb 
gutiger Mitteilnng des Bildbauers Prof. v o n  R u e m a n n  betrug am 
Lebenden gemessen die grBsste Lange seines Schadels 200 mni, die 
griidste Breite 145 mm, woraus sich ein Index vou 72.5 ergabe. 

Seine 
PPo@n'nling, bald eine Stellung iihnlich der S c h e r e  r's in  Wiirzburg zu 
erhalten, zerschlug sich. Zwar stellte der Obermedicinalausschuss auf 
Yerantassung seiner Mitglieder W a l t h e r  nnd F u c  h s  einen ent- 
sprechenden Antrag, aber  das Ministerium A b r l  legte ihn zu den 
A cten . 

Auf die sonnigen Tage in  Gievsen folgten trube Zeiten. 

c, Bride H. WiII's :m Pet tenkofer ,  irn Besitzo Dr. X o r i a  Y. Pet-  

2) E m m e r i c h ,  BErinncrungen an P e t t o n k o f e r a ,  Deutschc Rerue, 
t en  ko f er 's. 

d8llnW 1902. 



Auf  Einladung des Kliniker G i e t l  machte cr ein halbes Jakr 
Img ohne Entgelt die cheniischen Unteracrchungen irn Rrankenhause; 
aber auch hier fehlte es ihm vollstandig a n  Hilfsmitteln fiir eingehen- 
dere chemische Studien. Seiner Regeist,erung fur die Chemie machte 
er, da e r  sie nicht anders ausdriicken konnte, in Dchemischen Sonettena 
Lnft, deren beste er 40 Jahre spiiter zum Geschenk fiir seine Freunde 
als Manuscript drucken liess. Als Probe miige flier die sWidmungc 
(an L i e b i g )  folgen: 

,) Yein Haupt gedau kenschwcr z uriickgelehn t, 
Hing fest mein Aagenstern :In Peinein Munde. 
Da. rab von Dingen es so sich’re Kunde. 
Wilnach sich hcimlich Ihgst mcin Herz gesehnt. 

Mein Geist hat, seinen Urnfang ausgcclehnt, 
Seit er sich weiss mit Dir in nng’rem Bunde, 
Und menn e r  etwas sehafft rnit seinem Pfunde, 
Von Deincr Rraft ha.t cr den Muth entlehnt. 

Dn wsrst der Ulmbaum, ich ’ne schwachc Rcbe, 
Do liessest sie etupor an Dir sich ranken, 
Uud frcutest Dich, dsss sic nach anfm5rts strehe. 

Vcrschmahe nicht!  Die Rebc will Dir danlien. 
Lass dieses Zweigs phantastisches Gcxebc 
Dir schmeichelnd uiii die hohe Schliife schwmken.c< 

Bher fiir P e t t e n k o f e r  handelte es sich danials nicht allein urn 
die Mittel zuln Betrieb der Wissemchaft. Er hatte MGhe, firr sick 
selbst das taglicbe Brod zu grwinnen; an das Heimfiihren seiner Bran: 
war gar  nicht zu denken, solange er nicht eine gesicherte biirgerliche 
Lebensstellung gewonnen hatte. 

Das Einschlagen der akademischrn Lauf balm auf’s Gerathewohl 
war unter diesen Urnstanden ausgeschlossen. Auch die arztliche Praxis  
h3itte er, selbst wenn er gewollt hatte, nicht sofort ergreifen kiinnea, 
denn sie war damals in  Rayern noch nicht freigegeben; man musste 
sbwarten, ob man und aohin  man von der Regierung als Arzt ver- 
setzt wurde. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dam, als pine Assisteutenstelle 
am KBnigl. Hauptmiinzamtr in  Miinchen frei wurde, P e t t e n k o f e r  
sich lebhaft darcim bewarb und sich glucklich schiitzte, als er Pie, dank 
den guten Zeugnissen von F u c h s  und L i e b i g ,  wirklich erhielt (1845). 
Ubwahl der Posten nur ein ’raggeld von 1 Gulden 30 Kreueern eia- 
brachte, gab der Onkel Rentamtmann doch die Einwilligung zur Ver- 
beirathung seiner Tochter , weil ein baldiges Vorriicken zu pragua- 
tiwher Besoldung gesichert zu sein schien. 
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Man kann sich denken, wie rerwundert die Miinzbeamten iiber 
den Doctor der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe als neuen Col- 
legen waren und wie wenig sie ibm zutrauten. Als ihn bald nach 
seiner Ernennung der beriibmte Cberniker W o h  ler in  der Miinze be- 
suchte, meiote man, dieser miisse die Thiire des Directors verfehlt 
bab0n. Aber bald zeigte es sich, wie niitzlich der nene Assistent der 
Miinze war. dass in dem jungen Arzte ein tecbnologisches Genie steckte. 
Die Miinzr war damals sehr stark bescbafrigt. Es wurde eben der 
deutsche Munzfuss regulirt und infolgedessen im Miiochener Haupt- 
n~unzamte jabrlich fiir mehrere Millionen Brabanter Thaler  anf Fein- 
d b e r  ond Kupfervitriol verarbeitet. Dabei fie1 stets aucli etwas Gold 
ab. Aber es war  nicht moglich, nuf dem daoials eingrschlagenen 
PYege der Rrhandlung des Silbers niit Schwefelsaure das Gold frei 
roil Silber darzusteIlen. Das  silberhaltige Gold war auch auffallend 
sprode. Es gelang nicht, Feingold von jener Geschrrieidigkeit zu ge- 
winnen, wie es die Ooldscblager brauchten, P e t t e n k o f e r  entdeekte, 
Ctitss beide Erscbeinungen auf den bis dahin unerkannt gebliebenen 
Gebalt der Miinzen an Platin, einem Metalle, dasa nach srinen Ver- 
suchen iiberhaupt in sebr grosser Verbreitung vorkomrnt, zuriickzu- 
fibren seien, und er lehrte alle drei Metalle glatt von einander scbei- 
den, indem er die Masse zuerst mit Kntriumbisulfat schmoIz und so 
dibs Silber vollstandig i n  schwefelsaures Silber iiberfubrte, dieses dam 
darch Kochen mit Schwefelsiiure aufldste urid das  zuruckbleibende 
Gold durch Schmelzen rnit Salpeter vom Platin befreite. In deli Sal- 
p8terschlaeken wies e r  auch noch Palladium und Osmiumsiiure nach. 
Such eine anderr Untersuchung lieferte ein praktisch wichtiges Er- 
gebniss. Beim Probiren von Kiesen auf Silber und Gold niit Blei- 
glkttte hatte mLtn sehr unsichere Resultate erbalten und m:mchmal Gold 
und Silber i n  Erzen zu finden geglaubt, die sich hinterber 31s gane 
frei von diesen edlen Metallen erwiesen. P e t t e n k o f e r  zeigte, dasa 
dies davon berriibrte, dass die gewiibnliche Glatte selbst Gold und 
Silber in wechsrlnden Mengen enthalt, urid dass mail die Probe ganz 
&her machen kanne,  wenii man statt Bleiglicttr reillen Bleizuckrr 
rerwendet. 

Neben diesen Untersuchungen fiir die Miinze gingen mancbe an- 
&re nebenher. So s td l te  er sicher, dass die Rothfiirbung, welche 
Speichel init Eisenchloridlosung giebt , wirklich auf dessen Gehalt an 
bchwefelcpans5ure und nicht auf Essigsaure oder Ameisensfiure zu be- 
ziehen sei. 

Fiir seine splitere Laufbahn entscheidend sollte werden, dnss es 
ihm gliickte, einen antiken Glasfluss, das vom jiingeren P l i n i u s  be- 
Echriebene Hgmatinon oder Porporino antico, neu herzustel le~~ (1847). 
Eine von Kiinig L u d w i g  I nach Pompeji entsendete Commission von 



Gelehrten und Kiinstlern hatte ein Stuck davon mitgebracht, das dem 
Kanige wegen seines hohen Glanzcs mit metallgliinzenden Punkten 
ausnehmend gefiel. Er wollte wissen, wie es gemacht werde, um ee 
bei seinen Bauten zu verwenden. Prof. S c h a f h a u t l  macbte bie 
A n a l p e  und fand, dass es sich um ein Bleioxyd und Kupferoxydol 
enthaltendes Glas  handle. Als nber die Restandtheile in den durch 
die Analyse vorgeschriebenen Mengen zusammengeschmolzen wurden, 
erhielt man eine griinschwarze Masse. Nun wandte man sich a n  
F e t t e n k o f e r .  Auch er  kam zuniichst zu keinem anderen Ergebnisse, 
bis ihm einfiel, daes es sich darum handeln diirfte, das  kieselsaure 
Kupferoxydul in k r y s t a l l i n i s c h e m  Zustande zur Ausscheidung zu 
bringen. Wirklich gelang es i h m ,  unter Ueberwindung mancher 
Schwierigkeiten, endlich mit Sicherheit ein an Scbonheit dem alten 
nicht nachstehendes Product zu erhalten ; in der Hauptsache dadtirch, 
dass e r  fur langsame Abkiihlung der Schrnelze sorgte. 

Als P e t t e n k o f e r  nach einigen Jahren die Versuche mit Unter- 
stulzung der Akademie der Wissenschaften in grosserem Gmfange 
wieder aufnahm, gelang ihrn auch noch die Herstellung des venetia- 
nischen Aventuringlases durch Zusatz von Eisenfeile zum Htimatinoa 
und die Herstellung eines Boraxflueses oon prachtvollem Aussehea, 
d e n  e r  wegen seiner wie Sterne nuf dunklem Grunde glitzernden Kryr- 
stiillchen ))Astralitcc nannte. 

P e t t e n  kofer ’s  Hoffnung, seine Entdeckung industriell verwerthet 
zu sehen, erfiillte sich nicht, sein Fund brachte ihm aber trotzdem 
grossen Nutzen! In  demselben Jahre 1847 stiirzte das Ministeriurn A be1  
in  Folge des bekannten Zwischenfallee mit der Lola  M o n t e z .  Unter 
dem neuen Ministerium G r a f  z u  R h e i n ,  dem sogenannten ,Mini- 
sterium der Morgenrotheg , wurden die alten Acten durchstobert nnd 
darunter auch der Antrag des Obermedicinalausschusses auf Errich- 
tung einer ausserordentlichen Professur fiir medicinische Cbemie ent- 
deckt. Das Ministerium forderte den Akademischen Senat auf, dariiber 
zu berichten, und P e t t e n k o f e r  sah sich unerwnrtet vor die Frage 
gestellt, ob e r  auch jetzt noch bereit sei, eine solche Stelle anzu- 
nehmen. P e t t e n k o f e r  zogerte. Die Thatigkeit in der Miinze be- 
friedigte ihn volIkommen. Er hatte das Gefiihl, am richtigen Platze 
zu sein. Man hegegnete ibm mit Anerkennung und Zuneigung; e r  
hatte Aussicht, bald Miinzscheider mit einem pragmatischen Gehalte 
yon 2000 A. und freier Wohriung zu werden und durfte wohl hoffeo, 
mit der Zeit Vorstaod der Miinze zu werden. Dagegen braehte die 
ausserordentiiche Profesaur nur 700 fl. Gehalt und den Werth von 
zwei Scheffeln Weizen und 7 Scheffeln Roggen. Endlich folgte er 
aber  doch, wenn auch widerstrebend, dern Zureden seines alten 
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Gtboners F u c h s ,  der ihn offenbar zii Haherern geboren hielt, und 
sagte zu. Nochmals wurde es  zweifelhaft, ob sich ihm die akade- 
rnische Laufbahn eriiffnen werde; denn auf Antrag der staatswirth- 
echsftlichen Facultat empfahl der akademische Senat dem Ministerium, 
neben der Professur fur m e d i c i n i s c b e  Chemie auch die Errichtung 
einer aueserordentlichen Yrofessur fur l a n d  w i r t h s c h a f t l i c b e  Chemie 
unter dem Beiffigen, dass nur fiir eine der beiden Professuren Mittel 
verfiigbar seien. Beide Vorschlage wurden dem Kiinige unterbreitet. 
Als e r  den Namen P e t t e n k o f e r  las, erinnerte er sich des Porporino 
antico. Al s  er  erfuhr, dass der Vorgeschlagene derseibe sei, der dae 
HZimatinon gemacht hatte, entschied er sogleich: n P e t t e n  k o f e r  muss 
Professor werden, der hat das Porporino autico erfunden!c Und so 
wurde P e t t e n k o f e r  am 27. November IS47 zum ausaerordentkhen 
Professor der medicinischen Cbemie ernannt. Er erhielt irn Uni- 
versitiitsgebiiude ebener Erde  drpi Raume zugewiesen und hatte haupt- 
sachlich pathologisch-chemische Untersuchungen fiir die Kliniken aus- 
zufihren. 

Wie wenig ihn diese Thatigkeit befriedigte, geht aus dem schon 
friiher citirten Rriefe an L i e b i g  vom 30. September 1849 hervor. Ee 
beisst dort iiber seine akademische Stellung: ))Meine Obliegrnheit ist, 
sogenannte physiologische und pathologische Chemie jibrlich einmal 
zu lesen, und fiir die Kliniken die wohlbekannten trostlosen Angaben 
iiber Ham, Blut u. s. w. zu machen. Die Rliniker wiinschen die Bei- 
hiilfe der Cbemie etwa nicht deswegeu, um ihre eigene Erkenntnies 
weikr zu f&dern, sonderu meist nur als luxuriosen Beiscbmuck zum 
klinischen Vortrage - der Symmetric wegen ein g e m a l t e s  Fenster 
an1 kiinstlichen Geblude. Der Reagentienkasten vertritt jetzt in den 
Kliniken die nimliche Stelie, die einst in den Baden der wandernden 
Aesenlspe Krokodyl und Basilisk eingenonimeii hattrn. Man muss 
sie haben, aber man kann sie zu nkhts  gebraochen.e 

Auch nn der Lehrthiitigkeit scheint P e t t e n  k o f e r  zunachst keiue 
rechte Freucle gebabt zu haben. Vorlgufig hatte e r  offenbar nur eebr 
kiihle Beziehungen zur Medicin, mit der e r  lediglich eine Vernunftehe 
geschlossen hatte. Er las auch nicht fiber medicinische Chemie, wie 
S e h e r e r  in Wiirzburg mit grossem Erfolge, sondern zuniichst mehr- 
mals organische Chemie in i h r w  Anwendung auf Physiologie unB 
Pathologie in  enger Anlehnung an L i e b i g ,  dann einmal iiber allge- 
meine und organische Chemie; a h  vor wenigen Zuhorern. Erst 
spiiter schuf e r  sich allrnahlich ein Thema,  das ihn und seine Zu- 
hiker interessirte. Auch im Laboratorium meldeten sich nor einzelae 
Sohiiier, und daronter waren keine Medieiner. P e t t e n k o f e r  war ee 
damals auch ganz lieb, durch den Unterricht nicbt in Ansprnch gt- 
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nommen zu eein, wie Voi t l )  erzahlt. Eine einzige kleine Unter- 
suchung aus jener Zeit betrifft ein Thema ails der physiologischen 
Chemie. Im Jahre 1849 veroffentlichte er eine avorlaufige No& iiber 
&en neuen Kiirper, welcher im sogenannten Harnextractivstoff ent- 
halten istc. In dem Niederschlage, der durch Quecksilberchlorid im 
Harne hervorgerufen werden kann, wies er neben Phosphorsaure, 
Schwefelstiure und Harnsaure eine sehr gerhge Menge einer sehr 
stickstoffreichen, intensiv sauren , organischen Verbindung nach, die 
er weiter zu untersuchen versprach. E r  srheint nber nie dazu ge- 
kommen zu sein. 

Seine ganze Aufmerksamkeit gehorte damals, wie friiher an der 
Miinze, technischen Problemen, zu denen ihn Neigung und Begabung 
zogen. Es wurden ibm auch immer neue derartige Pragen gestellt, 
nachdem man einmal erkannt hatte, was fiir einen findigen Kopf man 
an ihm hatte. 

Der beriibmte Arcbitekt L e o  v. K l e n z e  hatte bei seinen Rauten 
beobachtet, dass der englische Portland-Cement vie1 rascher und voll- 
st5ndiger erharte als der deutsche. P e t t e n k o f e r  sollte heraus- 
bringen, woran dies liege, und wirklich sehen wir ihn (1849) sofort 
daran gehen. Bald hatte er die Aufgabe gelost. Sein Lehrer F u c g s  
hatte bewiesen, dass die Erhartung des Cenientes darauf bernht, daes 
sich aaufgeschlossenea , in Salzsaure loslich gewordene Kieselsiiure 
und Kalkhydrat unter dem Einfluese des Wassers allmiihlich mit ein- 
ander verbinden. Urn Cement zu erb‘alten , muss thoniger Kalkstein 
oder ein entsprechendes Gemisch von Kalkstein und Merge1 gebrannt 
werden, wobei das Calciumcarbonat in Aetzkalk ubergeht und die 
J(iese1sih-e unter Bildung von saurem Calciurnsilicat (?), wie man m 
sagen pflegt, BaufgeschlossenK wird. P e t t e n k o f e r  zeigte nun, dam 
die Hohe und die Dauer der Erhitzung fur die Giite des Cemenb 
entscheidend sind, und dass die Erhitzuug je nach der verschiedenen 
Zusammensetzung des ,Thonew, d. h. des in verdiinnten Sanren un- 
Mslichen Theiles des Mergels in verschiedener Weise geleitet werden 
miisse. Man darf nicbt so hoch erhitzen, dass bereits in der Gliih- 
hitze basisches Calciumsilicat enteteht, und andererseits muss so hoch 
erhitzt werden, dass der Thon zu sintern beginnt. Der gesinterte 
Cement liefert namlich wegen der veranderten Gestalt seiner Partikel- 
ehen, die zu scharfen , kryetahischen Pliittchen werden , einen weit 
festeren Mortel als der nicht gesinterte. Diese Abhandlung, z u  welcher 
P e t t e n k o f e r ’ s  erster Schiiler, A n t o n  B o p f g a r t n e r  aus Wien, die 
Analysen geliefert hatte , brachte der deutschen Fabrication von hy- 
draulischen Kalken grossen Nutzen. 

1) loc. cit. S. 2.1. 
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Eine andere Arbeit, welche P e t t e n  k o f e r  um diese Zeit ausfiihrte, 
wotde sogar die Gruodlage eines ganz neuen Industriezweiges, der  
Jahrzehnte lang bliihte. Schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts hat te  
man versucht, Leuchrgas aus Holz zu gewinnen, stets hatte man a b e r  
Gasgemenge erhalten, die fast ausschliesslich aus Kohlensaure, Kohlen- 
oxyd und Methan bestanden und fast keiue Leuchtkraft hatten. Bau- 
rath R u l a n d  i n  Miinchen kam nun auf den Gedenken, dass harz- 
reiches Holz vielleicht starker leuchtendes Gas geben kiinnte, und e r  
forderte P e t t e n k o f e r  anf, dariiber Versuche zu machen. h b e r  zu 
des Letzteren grossem’ Erstaunen lieferte nuch Holz mit 25 pCt. Harz, 
auf die Verkohlungstemperatur des Holzes erhitzt, Irein Leuchtgas. 
Da fie1 P e t t e n k o f e r  ein, dass die Steinkohle bei der Leuchtgaserzeu- 
gung auf viel hiihere Temperatur erhitzt werde als zur Verkohlung 
des Holzes geniigt. Er vereuchte nun, ob er nicht Leuchtgas erhalten 
k a m e ,  wenn er die hei der Verkohlung des Holzes nuftretenden Gase 
hoher erhitzte. Damit hatte er gewonnen! Bei der hijheren Tempe- 
ratur dissociirt sich das Sumpfgas zu Wasserstoff und schweren Kohlen- 
wasserstoffen. P e t t e n k o f e r  erhielt jetzt ein viel griisseres Volumen 
G a s  und ein leuchtendes Gas, dem man nur die Kohlensiiure durch 
CQlciumhydroxyd zu entziehen brauchte, urn seine Leuchtkraft der d e s  
Steinkohlengases niindestens gleich zu machen. 

Freilich war bei seiner Anwendung noch ein Kunstgriff nothwendig, 
wie P e t t e n k o f e r  durch ein sehr schmerzliches Erlebniss erfahren 
soIlte. Die Stadt Basel hatte sich auf P e t t e n k o f e r ’ s  Empfehlung z u  
Holzgasheleuchtung entschlosseu. Als aber bei der feierlichrn Er- 
iiffnung, zn welcher P e t t e n k o f e r  eingeladen worden war, das  Gas 
eutzundet wurde, leuchtete es nur ganz schwach. Die Feier wur6e. 
eofort abgebrochen; auf das  tiefste beschiimt, kehrte P e t t e n k o f e r  
heirn. Er eilte in’s Laboratorium und ruhte nicht, bis er binnen 
48 Stunden die Ursache des Misserfolges entdeckt hatte: dns Holzgas 
hat ein hoheres specifisches Gewicht als das Steinkohlengas und strijmt 
daher unter gleichem Drucke triiger aus den Ausstriirnungs6ffnungen 
aus. In Folge desseri durchschneidet der Gasstrahl die umgebende 
Luft  nicht so wharf, sonderri mischt sich rascher rnit ibr. sodass er 
dnrch sie fast vollstliridig entleuchtet wird, wenn man ihn aus den 
schmalen Schlitzen und engen Liichern der gewiihnlichen Steinkohlen- 
gasbrenner ausstromen liisst. Dadurch, dass P e t t e n k o f e r  dae Gas 
in dickerem Strahle aus breiteren OeEnungen ausstromen liess, konnte 
er den Uebelstand beseitigen. 

Nachdem die probeweise Beleuchtung des neuen Bahnhofes in  
Miinchen gtinstig ausgefallen war, bildete P e t t e n  k o f e r  zur Verwer- 
thrlng seines Verfahrens ein grosseres Consortium, dem auch der 
Maschinenfabricant L. A.  R i e d i n g e r  in Augsburg beitrat. Dem tech- 



4527 

nischen und industriellen Geschicke dieses Mannes war  ea namentlich 
zu Ferdanken, dass die Holzgasbeleuchtung rasch in vielen Orten zur 
Anwendung Barn. Im Laufe der Zeit ist sie wieder ausser Gebrauch 
gekommen; nicht wegen innerer Mangel, sondern weil die Eisenbabn 
in den Holzgegenden das HoIz thefirer, die Steinkohle billiger ge- 
macht hat. 

Seheii wir so P e t  t e n k o f e  r als eifrigen und erfolgreichen Tech- 
nologen auf verschiedenen Gebieten der angewandten Chemie tlatig, 
so lernen wir ihn nun auch als weitblickenden Theoretiker kennen 
dnrch seine am 12. Januar  IS50 in der mathernatisch-physikalischen 
Klasse der Akademie der Wissenschaften, der  er seit 1846 als ausser- 
ordentliches Mitglied angehorte, vorgelesene Abhandlung ))Ueber die 
regelmassigen Abstande der Aequivalentznhlen der sogenannten ein- 
fachen Radicalefc. Diese Arbeit ist zugleich , soviel wir sehen 
kijnnen, die erst? Untersuchung, die aus seiner eigenen Initiativp 
hervorgegangen ist. Im Jahre  1815 hatte der Englander ? r o u t  die 
Hypothese ausgesprochen, dais die Arquivalentzahlen aller Elemente 
rationale Vielfache des Aequivalentgewichtes des Wasserstoffs seien, 
und hatte dementsprecbend die experirnentrll gefundenen Aequivalent- 
zahlen corrigirt. So verlockend diesey Unternehmen war, trat ihm 
B e r z e l i u s  doch mit vollem Rechte aof das  Entschiedenste entgegen 
wid forderte vor allem Achtung vor den exact ermittelten Thatsachen. 
Trotzdem wollte der Gedanke an gesetzmassige Reziehungen der Ae- 
qnivalentgewichte zu einander nicht erloschen. Im Jahre  1829 machte 
D 6 b e  r e i n  e r  darauf aufmerksnm, dass es natiirliche Gruppen von j e  
drei einander abnlichen Elementen qabe, drren Atomgewichte entweder 
nahezu gleich oder in der Weise von einander verschieden seien, dasg 
das  Atomgewicht des einen nahezri genau das nrithmetische Mittel von 
denen der beiden anderen bildot. Als Eeispiele solcher , T r i a d e n -  
fiihrt er unter anderen an fur den ersteren Fall Platin, Iridium und 
Osmium, fur den letzteren Fall Chlor, Brom, Jod;  Calcium, Strontium. 
Baryum; Lithium, Natrium, Kalium; Srhwefel, Selen, Tellur. Diese 
Darlegungen hatten anfangs wenig Beachtung gefunden, waren aber  
von G m e l i n  in sein Handbuch der Chemie, von der 4. Auflage (1843) 
an, aufgenommen worden. G r n e l i n  hielt schon nicht mehr daran 
feet, dass es gerade iinmer nur drei Elemente sein miissten, die eine 
Verwandtschaftsgruppe bilden. 

Der  wichtigste 
Schritt vorwtirts, den e r  dabei that, war, dass e r  als Erster darauf 
hinaies, dass in verschiedenen natiirlichen Gruppen die Differenzen 
zwiachen den Aequivalentgewichten der nach ibren Eigenschaftea ge- 
ordneten Elemente nrsbezu gleich gross seien. Freilich war  sein Ver- 
such nocb recht onvollkomrnen und weit entfernt von unaerem heuti- 

P e t t e n k o f e r  erweiterte nun diese Betrachtnngen. 
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geu periodischen System der Elemente; aber dies konnte nicht andera 
sein zur darnaIigen Zeit, wo die Aequiralentzahlen vieler Elemente 
nur sehr urigenau brstimmt waren und noch volle Uuk1al;beit dariiber 
herrschte, wie mau in  jedem einzelnen Falle die Atomgewichte a m  
den stochiometrischen Bestimmungen abzuleiten habe. Den ersteren 
Mange1 fiihlte P e t t e n k o f e r  selbst sehr lebhaft, und er  richtete daher 
:in die Akadeniie die Bitte um eine Subvention von 200 fl, um ge- 
naueste Bestimmungen der Aequivalentzahlen durchfuhren zu kbnnen. 
Die Akademie erklarte aber, diese im Verhaltniss zur Aufgabe 1Icher- 
lich geringe Su.anie nicht aufbringen zu k6nnen. 

Es scheint, dass P e t t e n k  ofer’s Abhandlung vollkommeri unbe- 
:tchtet geblieben ist. In] folgenden J a h r e  (1851) hielt D u m a s  vor 
der British Association i n  lpswich einen Vortrag, in welchem er nahezn 
dieselben Gedanken aussprach wie P e t t e n k o f e r ,  ohne diesen zu 
nennen. An diesen Vortrag kniipften sich in rascher Folge die wei- 
teren Arbeiten von K r e m e r s ,  G l a d s t n n e ,  C o o k e ,  O d l i n g  und 
D u m a s  selbstl). Ob D u m a s  P e t t e n k o f e r ’ s  Abhandlung gekannt 
hat, bleibt ungewiss. Jedenfalls kannten sie die anderen genannten 
Forscher nicht. Trotzdem bleibt P e t t e n k o f e r  der Ruhm, mit einer 
gedankenreichen Abhandlung einer der ersten VorlBufer unserer 
Svetematik der Elemente gewesen zu sein. Weder D u m a s  noch seine 
aoderen nachsten Nacbfolger gelangten iiber P e t t e n k o f e r ’ s  Gesichts- 
punkte erheblich hinaus. Ers t  nachdem C a n n i z z a r o  Ordnung in die 
Atomgewichte gebracht hatte, konnte das grosse Ziel erreicht werden, 
nlle Elemente nach den Zahlenwerthen ihrer Atomgewichte einheitlich 
z u  gruppiren. 

XITI gleichen J a h r e  7850 vollzog sich eine wichtige Veranderuog 
in der ausseren Stellung P e t t e n k o f e r ’ s .  Sein Onkel, der Hof- 
apother Dr. F r a n z  X a v e r  P r t t e n k o f e r ,  starb, und K o n i g  Max 11. 
Yrnanute auf Wunsch der Leibarzte r. B r e s l a u  und v. G i e t l  den 
Neffen zu seinem Nachfolger. Der  Fehltritt aiif die Biihne hatte 
l ’ e t t e n k o f e r  also doch nicht der Pharmacie so gane unwiirdig ge- 
rnacht - wie der gute Onkel geglaubt hatte! Binneu wenigen Jahren 
war aus dem armen Assistenten ein wohlbestallter, einflussreicher 
Mann geworden. P e t t e n  k o f e r  konnte die neue Stellung zur Professur 
binzunehmen, ohne in seiner Lehrer- und Forscher-Thatigkeit allzu 
aehr behiiidert zu sein, da ihm in der Person seines Bruders Michae 1 
ein geschiiftsfiihrender Oberxpotheker beigegeben wurde. Trotzdeni 
war die neue Stellung keine Sinecure. uud man darf P e t t e n k o f e r  

1) L o t h a r  Meyer ,  Die AnfLnge des naturlichttn Spstemes der chemi- 
sahen Elemente. Leipxig, E n g e l m a n n ,  1595. 
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wohl einen wesentlichen Antheil daran zuschreiben, dass sich die Hof- 
apotheke fortsehreitend zu einer Musteranstalt entwickelt hat. 

Seine Stellung als Hofapotheker brachte P e t t e n k o f e p  in engere 
Seziehungen zum Hofe und zu dem fiir die Wissenschaft begeisterten 
KRiinige M ax  selbst. Dieses Verhaltniss sollte wiederholt ausserst 
niitzlich fiir die Wissenschaft wie fiir die Entwickelung der Universitat 
und des wiesenschaftlichen Eebens in Miinchen werden. Es sei so- 
gleich das  Wichtigste in  letzterer Beziehung erwahnt: die Berufnng 
L i e b i g ’ s  nach Miinchenl P e t t e n k o f e r  ha t  die Vorgange, welche 
dazu fiihrten, in seiner anmuthigen Weise selbst erziihlt; allerdings 
nicht ganz richtig; offenbar aus dem Gedachtnisse ’). D e r  Vorgang 
w a r  folgender: P e t t e n k o f e r  stand bereits seit Mai 1851 im Auf- 
trage des Kiinigs mit L i e b i g  i n  Briefwechsel iiber einen gross ge- 
.dachten Plan, den wir wohl auf P e t t e n k o f e r ’ s  eigene Anregung 
zukckfiihren diirfen, so sehr entepricht er dessen damaliger Thatigkeit 
und ganzen Neigung. L i e b i g  sollte sein Urtheil abgeben iiber den 
Plan der  Griindung einer ,A  k a d e m i e a  (oder nK6niglichen Gesell- 
schafte;) , f i r  t e c h n i s c h e  W i s s e n s c h a f t e n a .  Ihre  Aufgabe sollte 
sein, einemeits die ganze Technik, die zum griiasten Theil auf Empirie 
beruhte, gewissermaassen wisseoschaftlich zu revidiren und dadurch zu 
vervollkommnen, aridererseits neue wissenschaftliche Errungenschaften 
dofort in’s praktische Leben zu iibertragen, fiir die Allgemeinheit nutz- 
‘bar zu machen. 

P e t t e n k o f e r ’ s  fiir den Konig bestimmter Entwurf dieser Ge- 
-sellschaft liegt im Concepte vor. D e r  erste Abschnitt ist iiber- 
schrieben: ~Allgemeine leitende Grundsatzeg und lautet: 

Bunsere ganze Technik vermag nichts, als das  von der Natur 
.gegebeue Material entweder physikalisch (mechanisch) oder chemisch 
.zu veriindern und auf diese Weise die Herrschaft des Menschen iiber 
die Natur  und hiermit, wenn er es  versteht, seine Unabbangigkeit und 
Preiheit zu vermehren. Physik und Chernie sind die einzig richtigen 
Grundlagen fiir wissenschaftliche Begriindung jeder Technik.a 

,Die bedeutenderen Fortschiitte der  Teehnik, die noch zu er- 
war ten  stehen, werden von nun a n  mehr von der wissenschafrliehen 
Sphiire erfolgen; denn was fiir jene Empirie, womit sich einstens 
unsere technischen Zweige erboben und verrollkommneten, auf der 
Obertlache der Dinge von einer giitigen Vorsehung nabe gelegt wor- 
den war, das  ist bereite so ziemlich ausgebeutet. Die Zukunft umerer  
Tecbnik liegt in  der Tiefe, und es  bedarf vomplicirterer Geistes- 
.operationen ale bisher, um zu einem Fortscbritte zu ge1angen.a 

I) Deutsche Revue, November 1598. 
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))Diese Geistesoperationen sind Gegenstand der Wiseenscbaft, 
Physik und Chemie, welche sich neben der Technik laugsam ent- 
wick* It, utld anfaiigs weilig oder keiiien Zusammenbang nlit dieser 
gezeigt baben, nim aber bereits in  vielen Stiicken eine entschiedene 
Herrdchaft ausiiben.\\ 

))Alle Gebiete der Technik miissen von den beiden Wisfienschaften 
ganz ui#d gar erobert uiid beherrscht werden.(( 

>Die richtige, priucipielle Anschaciurigsweise der Proceduren ist 
fur ein Gewexbe ebenso viel werth. a19 das vijllige Selbstbewusstsein 
fiir den Menschen. I n  diesem Palle wird e r  sich wie ein Mann, im 
anderen Falle wie ein Kind verbalten.(( 

>Die WissenschalZ i-t bereits soweit erstarkt und in sich selbst 
praktisch geworden, d . m  sie aiif das  praktische Leben einen direeten 
Einfluss zu aussern verniag. Als Beweis d t  nen die grossen Industrie- 
zweige, welche lediglich aus  chemischen Forschui~geri herror  gegangen 
sind, z. B. Soda-, Chlorkalk-, Ultramarin Fabriken, Bereitur$g von 
hydr:iulischem Kalke, Bearbeitung des Plntins, Darstellung der orga- 
nischen Alkalo‘ide (Chinin e tc )  u. s. w.a 

Wir  glaubten, diese Sitze hier wiirtlich anfiihren zu sollen, weik 
sie uus die garize Gedankenrichtung P e t t e n k o f e r ’ s  EO deuilich dar- 
legen. Man braucht nur iiberall an Stelle des Wortes >Technik\  das 
Wort  sGesundheitspflege(( zu setzen, und man ha t  das  Programni vor 
sicb, das P e t t e n k o f e r  eiilige Jahre  spiiter zu verwirklichen begann. 

L i e b  i g ausserte gewichtige Kedenken gegen die Durchliihrbarkeit 
des Planes, der scbliessli& in der bescheidenen Form der ,)natur- 
wissenschaftlich-technischen Commission bei der Akademie der Wissen- 
schaftene am 1.5. Marz 1853 in’s Leben trat. 

Im Laufe dieser Vrrhandluugen muss es gewesen seiu. dass 
P e t t e n k o f e r ,  wie e r  erzahlt, einen Brief Li eb ig’s  empfing. in welchem 
dieser eine gewisse Verstirnrnune; dariiber aussel te, dass die Eifiillung 
der Versprechungen, welche ihm die hessibche Regiernng anllsslich 
seiner Berufung nach Heidelberg gemacht batte, auf sich warten lasse. 
Bald darauf hatte P e t t e n k o f e r  ein GesprBch mit dem Konige, in 
dem dieser dariiber klagtr, L i e b i g  nict t  fiir Miinchen gewinnen zlt 
kijnnen, und P e t t e n k o f e r  eofort beniiftragte, als Werber nach Giessen 
zu fahren, nachdem er  gehiirt hatte, dass eine solche Wwbung viel- 
leiebt doch nicht ganz aussichtslos sein wiirde. Dieses Gesprirch des 
Kanigs mit P e t t e n k o f e r  muss Ende October 1851 stattgefunden 
haben (nicht April 1852, wie P e t t e n k o f e r  erzahlt); denn bereits am 
2. November 1851 betrat P e t t e n k o f e r  L i e b i g ’ s  Zimrner als Ge- 
eandter. Dieser war  durch den Atitrag des Riinigs nicht Wenig iiber- 
ragcht. Der  Ruf nach hliint hen lockte ihn sofort sehr stark, nachdem 
ihm P e t t e n k o f e r das dortige Lebrn und die Persijnlicbkeit des Kijnigs 
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gescbilaei t bntte; aber e r  erliliirte, dass er erst dann seinen Entschluss 
fassen kBnne, wenn die hessi-che Kammer filler seine Forderungen 
entschieden haben werde. K u r  dann, wenn die Kammer seine Forde- 
I ungen ablehne, halte er sich fur berechtigt, Giescm zu verlassen. 
So kam es, dass sich die Eutscheidung viele Monate hinauszog und 
erst im J u n i  1852 erfolgte. L i e b i g  war bereits $0 gut wie ent- 
schlossen, dem Rufe zu lolgen, als e r  am 28. Xlai in Munchen ankam, 
urn noch einige seiner Bed~~iguilgen miindlich festtusetzen D e r  
gniidige Enipfang durch Kiinig urid Kiinigin in Schloss Berg am 
Starnberger See mag nber d a m  immerhin noch rnitgewirkt haben, urn 
L i e b i g  den Entschluss, die Heimath und die S t l t t e  seines Ruhmes 
LU verlassen, wesentlir h leichter zu machen I). 

Man knnn sich rorstellen, wie gross der Triiimph P e t t e n k o f e r ’ s  
war  und wie sehr seine d ip lomhsche  Geschicklichkeit urid seine 
Uneigenniitzigkeit - er hl t te  wohl selbst Aussictkeri gehabt, Profersor 
der  Cheniie zu werden - sein Arisehen beini Iiiiilige wie bei seinen 
Mitburgern hoben. Koch im LauI’e des Jahres  1852 erfolgte P e t t e n -  
k o f e r ’ s  Ernerinung zuin ordeiatlictien l’rofeusor der mediciuischen 
Cbemie, fur die auch L i e b i g  seirien neu gewoiinenen Eiiifluss i u  die 
Wsgschnle geworfen hstte. Wenige Jahre  eptter (1855) kotinte 
P e t t e n k o f e r  sein Laboratorium in der Uriiversitilt mit eitiem anderen 
vertauschen, das weni2sten.i besser, in  der Nahe der iibrigen medici- 
nivchen Austalten gelegen war. D e r  Vorstand des neu eibaiiten 
physialogisi~hen Institutes, PI of. v. S i e  b o ld ,  iiberliess ihm nlrnlich 
vier alle ding3 sehr kleine Arbeitsraurne. In ihnen behalf er sich 
nun durch niebr als zwei Jahrzehnte in recht kiiirtrrrerlieher Weise. 

In die ersten Jahre  seiner Professur fallen noch einige kleinere 
twbnisch-chemische uod analytisch-chemische Untersuchungen, welche 
kur.: erwahnt werden sollen. 

Auf W unsch der Eisenbnhn- und Telegraphen-Baudirection arbeitete 
er  eine einfache Methode aus, um Telegraphendrabte auf die Stiirke 
ibrer Verzinkung zu prufen, die darin besteht, dass die Drahte so 
oftmals fiir eine kurz bemessene Zeit in Kupfer vitriolliisung getaucht 
werden, hie sie nach jedesmdizeni Abwischen nicht mehr schwarz, 
sondern kupferroth werd, n. Ebeiiso uutersuchte e r  auf Aoiegung des 
Baudirectors v. P a u l i  das  Ve hnlten des ZiiJks unter dem Eiiiflusse 
der Atniospharilien und die erfordeilit be Divke der Verzinkung, urn 
Eisenblech dauernd gegeu Oxydation zu scbiitzen. 

1) Die vorstebende Darstellung stiitzt sich auf Briefe zwischen P e t t e n -  
kofer  und Liebig ,  die sioh theils im Besitse drr kgl. Hof- und Staats- 
Bibliothek in Munchen, thcils in dem des Enkels Pet tenkofer’e ,  Hrn. Dr. 
Mor iz  v. P e t t e n k o f e r ,  befinden. 
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An die Untersuchung eines von den Zabnarzten zum Plombiren 
cariiiser Zahne 1 erwendeten Kupferamalgams kniipft e r  iriteressante 
Eriirterungen iiber das  dabei beobachtete Auftreteri von Metallen in  
zwei Fornien, in aniorpher und krystallinischer Foi m, bei gleicher 
Ternperatur und iiher das Festwerden des Quecksilbers in der Legie- 
rung, die e r  fiir eine Mischurg der beiden Metalle halt. 

Eine weitere Mittheilung betrifft eine neue Methude der Treniinng 
der  Phosphorsiure von den alkalischen Erden. Die salzsaure Lnsung 
wild nnch Eiitfernung ron B a r j t  uiid Strontian durvh Schwefrlsaure 
mit essigsaureril Alkali rersetzt . zwecks Bindung der freien Mineral- 
sauren. Hierauf wird das  Calcium durch oxalsaurrs Airirnoiiiak ge- 
fallt. aus dem Filtrate rotn nxalsauien Calcium durch Zusatz von Am- 
rnoniak im Ueberschuss das Magnesium als phosphorssure Amiiioniak- 
magnesia. Um die niit den aiideren alkalischen Erden ver biinden ge- 
wesene Phosuborsaut e zu Mllen, wird zum Filtrate M,ignesiurn-alz zu- 
geaezt iind FO neuprdings Ammoriiurnruagriesiumphosphat erhalten. Falls 
Eisenoxyd und Thlwerde in  der salzsauren Lijsung der Erdplioilphate 
varhmden siiid, sol1 vor Ausfallen des Magnehiiims durch Amrnoni'ik 
weinsteinsaures Alkali zugefiigt werden, welches die beiden StoHe in  
Liisurig halt. 

P e t t e n k o f e r  unterwcht die Adelheidsquelle zu l le i  bronn in 
Oberbayern urid die Heilqnellen von Kraiikenheil bei Tiilz und con- 
statirt, dass die wider-prechendm Angaberi iiber den Jiidgetralt der 
Lrtztereri davon herriihren, d.tw die aus Chilisalpeter gewcmneiie. als 
Reagriis verwpndete Salpetersaure Jodaaure enthhlt. welche durch den 
in den Qurlleii rorhandenen Schwdelwasserstotf zu Jiid reducirt wird. 

AUS dem bei der Holzg isgewinnurig als Nebenproduct abf,illendrn 
Holzessig gewiiint e r  Brenzctctechin ') und wetst nacb, dass das-elbe 
in naher Hezieh Irig zur Grrlihaure uiid zu den die Cellulose inkrusti- 
renden Hebt:tndtbeilen des H o k e s  steht. 

Risher war P r t t e n k o f e r  nur i n  chemischen Fragen als Sach- 
verstandiger herangezogen wortlen. I85 1 wurde ihrn eine Frage ga in  
aiideier Art wrgr l rg t ,  welche zum ersten Male seiiie Aufnlei ksanikeit 
auf das (febiet seines spateren Scbaffens lenkte. 

K i i n i g  \ l a x  fiihlte sich in den mit Lufthelzung versehenen 
Riiuruen der Residenz ausserst unbehaglich und befmgte den Ohet me- 
dic inulaunschuss, ob die IIeimrig mit heixser Loft die Lnft dei FYohn- 
rautue andera IeeeiriHusse als die Heizung mit Oeft-n. I ' e t t e i i k o f e r ,  
seit 1849 als Cheniiker Mitglird des Obermedicirialaiisschusses wurile 
niit der Er-tattuiig des Gutachtems betrdut. Da keine exacten GI und- 

1) Z herat tiir Pyro:allol gohalten. 



lagen fiir die Beantwortung vorhanden waren, mnchte sich P e t t e n -  
k o f e r  m die experimentelle Untersuchung. Er stellte fest, dass die 
durch die Heizcanale zugefiihrte heisse Luft in der Regel eine hobere 
a b o l u t e  Feuchtigkeit besitzt als die Ausaenlufr, weil aus dem hygro- 
skopischen Mauerwerke Wassex in sie hinein verdanwtet, dass dagegen 
dio relative Feuchtigkeit der durch Lufrheizung erwarmten Zimiiierluft 
sehr haiifig erhellich niedriger ist als in Zimrnern mit Ofenheizung. 
Mit vtillem Krchte surht  e r  den Grund f i r  die st6rker austrocknende 
Wirkung der Luftheizung in dem starken Luftwechsel, den e r  ids fiinf 
Ma1 b o  gross rchatzt als den bei Ofeiiheizung. Er empfiehlt Wasser 
von miiglichst giossen Oberflachen wrg zhr Verdunstung zu bringen 
nnd b o  die Luft anziif'euchten. 

Gelegent1il.h dieser Untersuchung wird P e t t e n k o f e r  zum ersten 
Male auf die l'oro.itat der Wande ond auf den diirch ihre Poren hio- 
dur chgehenden Luftwechsel aufmerksam. Er erkennt die nachtheilige 
Wii kung einer zu grosren Waandfeuchtigkeit durch Verstcipfung dieser 
dem Luftaustausche dienenden natiirlichen Cartale. 

Bald ergab &h ein neuer, ausserer Anstoas fiir P e t t e n k o f e r ,  
der Fr.jge der l.iiftung der ~ o h n u n g e n  niiher zu treten. Vou der 
Akaderuie der Wisreiwhaften wui de I857 eine Commission fur Venti- 
lation der Spitiiler in Miinchen eingeserzt niit der Aufgabe, die Vent;- 
lationseiniichtung, welrhe seiner Zeit v i m  Director I l a b e r l  in dem 
1813 erbauten allgeiiieinen Rrankrnhauae 1. J. eingefiihrt und, d a  
sie von den Praktikern als sehr wirksiim erklart wcirden war ,  auch 
im neuen Gebarhause zur Anwendung gekommen war, einer Priifung 
zu nlrterziehen. Die Commission bestand aus den Professoren J o 1 ly , 
K a i s e r ,  A l e x a n d e r  nnd P e t t e n k o f e r .  Dem Letzteren fie1 die 
g a m e  experimentelle Arbeit zu. 

Die Untersuchung der Eiiirichtung mit Hiilfe von Kerzenflammen 
und Papierfiihnchen ergab bald, dass die ganze kostapielige A d a g e  
vollig unbrauclibar war, sodass sie gesperrt werden muss1e. Die Luft- 
bewegung in  den Ventilationscaniilen war niimlich a1:ssere.t unregel- 
maswig uitd ging nicht selten geradezu in  verkehrter Richtung. 

Bei dtesen eraten Versnchen wurde aber auch sofort erkannt, dass 
die Bewegling der Luft im Hause ein hiichst verwickelter Vorgang sei; 
der  ein sehr  eingehendes Studium erfordere. Auf Antrag der Com- 
mission wurile daher P e t t e n k o f e r  Ende April 1857 nach Paris ge- 
sendet'), wo ia dern grossen, 1848 erbauten Spitale La RiboisiBme und 
im Spitale Beaujon rerschiedeiie Sjsteiile niecbanischer Ventilation 
mit Aufwand grosser Mittel eingerichtet worden waren, und wo G r a s s i  

P e t t e n k o f e r  benutzte die dreimonatliche Reise auch zu einem Ab- 
stecher nach London. 
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soeben eine aiisgezeichnete vergleivbende Untersuchung iiber die Lei- 
stung dieser Liiftungseinrichtungen veriiffentlicht hatte (ThBse 1856). 

Wie auf so manchen anderrn Gebieten der Naturwiwenschaft 
waren damals die Franzosen auch auf dem der Heizung und Liiftung 
uns um eirr gntes Stiick roraus Bereits im Jahre  1843 war dort  die 
Frage der  Liiftung diirch eigene Veiitilationsranlile Gegenstand wissen- 
schaftlicher Untersuchung geworden. Slit Riirksicht auf den Bau des 
Zrllengefangriieses von Maz i s  errianrlte der Seinepriifect eine Cnmmis- 
sion a u s  errten Fachmannern: A n d r a l ,  R o u s s i n g a u l t ,  D u m a s ,  
L e b l a n c  und P h c l e t ,  iini die Plane beziiglich der Htaizung, Liiftung 
nnd Entfernung der AbfallstoKe zu p iifrn. L e b l a n c  und P B c l e t ,  
welcheo dae Studiiim der Liifturig oblag, suchten zunachst diiriiber 
k l a r  zu werden, ob die Zufuhr von ( j  cbm Luft pro Kopf und Sturide, 
die man damals als geniigeud betrachtete, wirklich fiir einen dituernden 
Aufenthalt in  geschlo-senem Raume aiisreivhe. Sie maassen zu diesem 
Behufe die Luft-Ziifuhr urrd -Abfutir durch die Ventilationscanale mit 
HFilfe des zu Fnde der dreissiger Jahre  erfundenen AnemomPters von 
C o m b  e s  und bestimmten zug1eic.h die Veranderung des Kohlensaure- 
gehaltes der Luft. der durch die Athmung L e b l a n c ' s  in  der geliiftetrn, 
wie irr der  nicht gelii teten Zelle herviwgeliracht wurde. Sie benutzten 
also bereirs damals den Kohlensauregehalt der Luft ale Maassstab fiir 
die Giite c'er Ventilation; allerdings oline zu ahnen, dass man auf 
diesem Wege peradezu die Griisse des Liiftwechsels exact ermitteln 
kiinne. Ausserdem wurde auch festgestellt, welrhe Luftmengen ziige- 
fiitirt werden mursten, um die DiKusion der iiblen Geriiche aus den 
in den Zellen aufgestellten E;ac.htaruhleu zu verhindern. Es wiifde ZP 
weit tiihren, wenn wir diese Unteisuchurlgen iiaher besprechen wollten, 
die sich dureh Jithre hinzogrn. Es sei nur noch erwahnt, dass, als 
das Zl llengefangniss fer tig grhacit war, festgestellt wurde, dass der 
stiiildllche Lliftwerhsel jeder Zelle, der  durch einen grossen Saugkamin 
bewer kstelligt wurde, 25 cbm berrug ond der Kohlensauregehalt der 
Zel l tduft  tiabei 1 pro mille nicht iiberstirg. 

Besonders wichtig uurde  dann das in grossartigem Maassstabe 
angebtellte, vergleichende Experirneilt im Spitale La Riboisihre, das 
zur Hiilfte durch ispiration Init Hiilfe eirres Lockkarnines. zur Halfte 
bei grimdsatzlicher Scheiduiig der Heiziiiig von der  Liiftung durch 
Pnlsion niittels eiries C'enti ifugalvmt ~l.ttors gelliftet wurde. Eine Com- 
niis-i n, a n  dsren Spitze General Morin stand, hatte einen Luft- 
wechsel von 60 cbm pro Krankeribett uud Stunde als Erforderniss hin- 
gestellt. 

Die Untersuchungen von G r a s s i  ergaben nun mit voller Sicher- 
lieit die Ueberlegenheit der mechaiiischeii Pulaion iiber die Aspiration. 
somohl was die Blirgschaft f6r die stetige Zufuhr der Luft von den ge- 
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wahlten Rezugsstellen her, als was  die Rrinheit der Luft betrifft. Be- 
sonders wirtitig war  die Feststellung GI  assi’s, dass bei der  Aspiration 
nur ungefiihr eiu Drittel der abgesaugten Luft durch die gebahnten 
Zuluftkanale, zwei Drittel aber  durch Spalten und Ritzen silwie auf 
capillaren Wegen eiiirraten urid dass ebenso bei t‘ulsion ein grosser 
Thei l  der  Luft auf uncontrollit baren Wegen die Raume verliess. 

Mit griis-tem Eifer riahm nun P e t t r n k o f e r  diese Erfahrungen 
iu sich auf, und bald hatte er bei gemeinsamen Versuchen mit (3 rassi 
Beinen Lehrmeicter iibertroffen. Das Ergebniss seiner Studien, die in 
Miinchen weitergefiihrt wurden, waren drei treffliche Abharidlungen, 
welche e r  1858 der n:tturwi~qensctiaftlich-techniacben Commission der 
Akademie vorlegte, mid welche nuch unter dem gemeinsamen Titel 
aUeber den Luftwevhsel in Wohnraumencc gesondert veroffentlicht 
worden siiid. I n  diesem Werke wurden nicht nur die im Auslande 
gernacbten Erfahrungen dem deutschen wiwenschaftlichpn Publicurn 
vwrnittelt, sondern auch gar manches Neue gebilten. In Fortfiihrung 
des  Oedankens, den Rohlm&iuregehalt als Mdassstab zur Reurtheilung 
der  Bescbaffenheit der Wohnung4uft zu verweridm, wird auf Grnud 
zshlreicher Experimente der Gehalt von 1 pro Mille Kohlenaaure als 
das Maximum zulassiger Verunreinigungen der  Luft durch Respiration 
nnd I’erspirarion von Menschen festgestellt. Es wird gezeigt, wie man 
mit Hulfe einer von S e y t l e l  angegebenen Formel aus der Verande- 
rurig des Rohleiisiiuregehaltes eines abgesehl~issenen Luftraumes inner- 
halb einer gemes-eiien Frist die Griisse des Luftaustau-ches, der  in 
dieser Zeit stnttgefundeu hat, berechnen kiiune. Durvh iiherraschende 
Yersuche (2. B. Ausblasen eines Lichtes durch eioe Mauer hindurch) 
wird die Permeabilitat der gebrauchlichen Haus- und Zimmer Wande 
fiir Luft bemiesen. E s  werden die Bedingungen und die Triebkrafte 
der  srig natiirlichen, d. h.  ohne besondere Vorkehrungen Tor sich 
gehenden Ventilatiori klargelegt und ihre praktische Bedeutung ge- 
wurdigt. Eridlich wird eine Methode .zur Bestimmnng der Kohleiisaure 
in der Luft angegeben, welche so eirifach und exact ist, dass sie als- 
bald alle bish rigrn verdrangt und mir geringfigiger, von P e t t e n k o f e r  
selbst mgrgebener Modi6c.ation (Verwendung von Barytwnsser statt 
Kalkwasser) noch heute faet a u s s c h l i e d c h  angewendet wird, wenn 
cine ganz genaue Ermitteinng des Kohlensauregehaltes erforderlich ist: 
Absorption der Kohlensaure aus einern gernessenen Luftvolumen durch 
titrirtes Barytwasser und Riicktitrirung des iiberschiissigen Baryurn- 
hydroxyds durch Oxalsaure. 

P e t t e n k o f e r  ha t  vim damals an die Fragen der Lnftbeschaffen- 
heit in  den Wohnraumen urid der Liiftung nicht mehr aus den Augen 
verloren. Zahlreicbe spatere Arbeiten von ihm selbst wie von 
seinen Schiilern L a n g ,  E r i s m a n n ,  W o l f f h i i g e l ,  L e h m a n n  u. A. 
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legen davon Zeugniss ab. Als besonders wichtig s e i a  die Studiem 
iiber die Permeabilitat der Baumaterialien, iiber die Manerfeucbtigkeit, 
iiber die Liiftung von Eisenbahnwagen, iiber die Verunreinigung 
der Luft durch kiinstliche Beleuchtung und Heizung, iiber die be5 
Gewerbebetrieben auftretenden Gase und Diimpfe genmnt. 

Zunachst aber  wurde seine Bescbaftigung mit der Ventilation i n  
einer anderen Richtung folgenreieh. 

Bekanntlich hat L i e b i g  seine Theorien iiber den Stoffwechsek 
yon Thier  und Pflanze aufgestellt, ohne jemals selbst dariiber auch. 
nur  ein einziges Experiment gemacbt zu haben. Es war hijchst ver- 
lockend, die Richtigkeit seiner Anschauungeu d m h  den Versuch zn 
priifen. Dieser Aufgabe widuiete sich bekanntlieh neben Anderen voii 
der Mitte der fiinfziger Jahre an hauptsachlich C a r l  Voit .  V o i t  war 
aus  einem der ersten Schiiler (1852) bald P e t t e n  kofer ’s  t rautwter  
Freund geworden. Mit wachsendem Antheile begleitete P e t t e n k o f e r  
die Untersuchungen seines Freundes iiber den Eiweissstoffwechsel, die ia 
so manchen wichtigen Punkten der Liebig’schen Lehre widergprachen- 
Immer dringender fiihlte V o i t  das Beddirfnise, die Beobachtungen auf 
den Gesammtstoffwechsel auszudehnen , unter Redingungen fiir das 
Versuchsindividuum, welche d s  vollig normal angesehen werden 
durften. Und nun verwerthete P e t t e n k o f e r  seine Kenntnisse iiber 
Ventilation und schuf mit grossmiithiger Unterstutzung des Kijn i g s  
M a x  seinen Respirationsapparat, der es  zum ersten Male ermiiglichte, 
tagelange Versuche am Menschen anzustellen. Dieser Apparat ist 
ohne Zweifel die grijsste und wissenscbaftlich fruchtbarste experimeii- 
telle Leistung P e t t e n k o f e r ’ s .  Hier  ist e r  geradezu schopferisch, 
D e r  Apparat war  vollig neuartig sowoh1 in seinem Principe als in 
seinen Einzelheiten und hat  Untersucbungen embglicht ,  welche die 
Grundlage unserer heutigen Ernabrungslehre bilden. 

D e r  kiihne Grundplan der Vorrichtung ist bekanntlich folgender : 
Das Versuchsindividuum befindet sich in einer geraumjgm Kammer, 
durch welche ununterbrochen und gleichmassig ein Luftstrom gesogera 
wird, der  so ausgiebig ist, dass das Indioiduum durch seiue eigenen. 
Respirations- und Perspirations-Producte nicht belastigt oder geschadigt 
werden kann, stets normale Luft athmet. Die gesammte dnrchge- 
sogene Luftmenge wird gemessen, aber sie ist vie1 zu gross, urn im 
toto analysirt zu werden. N u r  ein kleiner Bruchtheil von ihr  wird, 
nachdem sie die Athmungskammer durchwandert hat, entnommen und 
der Analyse unterworfen. Wenn es mijglich sein soll, vom Thei le  
auf das  Ganze zu recbnen, dann muss die angewendete analytische 
Methode absolut verlasslich sein und die Luftprobe zur Analyee un- 
unterbrochen so entnommen werden, dass sie stets einen gleicb grosser 
Theil der in  der Zeiteinheit durcbgehenden Gesammtluftmenge bildet 



Ganz ebenso wird ununterbrocben ein aliquoter Theil der in den 
Apparat  einstriimenden Luft analysirt. Man bestimmt in  der  ein- 
striirnenden uud in  der  ausstriimenden Luft die Menge der Kohlen- 
saure und des Wasserdarnpfes (erentuell nuch uoter Zubiilfenahme 
der Verbrennurig die l’roducte der Darrnfaulniss, Sumpfgas uud Wasse‘r- 
stoff) und findet dann diirch Herecbnung der Differeuz der in den 
Apparat  eingefiihrten und der  aus  ibm ausgefiihrteri Mengen von 
KohlenGiure und Wasserdampf die Mengen dieser beiden Stoffe, welche 
das  lndividuum in der Versucbszeit ausgeschieden bat. Sammelt man 
nun auch und analysirt Harn und Koth,  so kann man berechnen, 
wieviel Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Aschenbestandtbeile 
das Individuum im Ganzen ausgeschieden bat und daraus die Grosse 
seiner Zersetzung von Eiweiss, Fett u. s. w. Weisa man, wieviel und 
welche h’ahrung gleicbzeitig aufgenommen wurde, so gewiimt man 
rollstandigen Einblick in die stoffliche Gesamnhbilanz des Rorpers  
und in die Leistuneen der Nahrung. 

Aucb im Einzelnen ist d r r  Apparat ohne Vorbild. Zur Messung 
der Luftmengen wird zum ersten Male bei wissenscliaftlichen Versuchen 
die von dem genialen C l e g g  erfundene Gasuhr benutzt; zur  Bestim- 
mung der Kohlenslure P e t t e n k o f e r ’ s  neue Metbode in zweckmiissi- 
ger Abanderung; zur  Lenkung des Luftstromes in der gewollten Rich- 
tung neuartige Quecksilberventile , welche bei sehr geriogem Wider- 
stande dauernd sicher arbeiten. 

Nach Ueberwindung zahlloser S( hwierigkeiten war  das  grossar- 
tige Werkzeug fertig. Nun machten sich die beiden Freunde an seine 
Auunutzung. Eine Iange Reihe wichtiger Abhandlungen, die sich iiber 
einen Zeitraurn vou mehr als 10 Jahren vertbeilt, iiber den Stoffum- 
satz beim Hunde, beim normalen und beim kranken Merischen trggt 
die Narnen der  beiden Freuride vereinigt. Den Hauptantheil a n  diesen 
Arbeiten batte allerdings V o i  t. Von ihm starnmten die Versuchs- 
plane. P e t t e n k o f e r  selbst ha t  einrnal in  seiner bescheideoen Weise 
erklart, er sei nur der ,folgsame Hiilfsarbeiter Voit’sa: gewesen. 
Allrniihlich erlabmte auch seine Mitarbeit. Andere Aufgaben be- 
schaftigten ihn ganz und gar. Nachdern V o i t  nach dem Principe des 
grossen einen kleineren Apparat aulschliesslich fiir Tbiere gebant 
hatte, zog sich P e t t e n k o f e r  gauz von dirseu C‘ntersuchungen zuriick. 
Indessen blieb er auch spiiter noch mit der Ernabrungdehre in Zu- 
sammenhang. Als  e r  Vorstand der ataatlichen Lebeusmitte~unter- 
suchungsstation geworden war ,  liess er mancherlei iiber die gesund- 
heitlitshe Bedeutung der Nahrnngs- und Genuss- Mitre1 arbeiten. 

Im Zusammerihaoge damit sei auch gleich Y e t t e n k o f e r ’ s  An- 
theil a n  der Erzeugung des Fleischextractes im Grossen zur Sprache 
gebracht. 



Das Pleischextract ist keine Erfindung L i e b i g ’ s .  Fleisrhextract. 
d. i. im wesentlichen eingedickte FI4whhriihe, wurde schnn wiihrend 
des Feldzuges R o n a p a r t e ’ s  in Aegypten benutzt und 1891 wieder 
vnn P r o u s t  und P a r m e n t i e r  empfnhlen. L i e b i g  empfahl es neuer- 
dings mit besonderem Nal hdrucke in seiner Abhandlung iiber das  
Fleisch (1817) und wies auf die Rinderheerden Siidamerikas zu seiner 
Gewinnung hin. Durch L i e b i g ’ s  Abhandlung angeregt, rieth P e t  t e n -  
h o f e r  seiriem Onkel, Fleiachextrart in der tlofapotheke herzustellen, 
und e r  vervollkonimnrte spiiter das Verfahren allmahlich, nachdem 
er  selbRt Flofapotbeker geworden war. Nachdem L i e b i g  nach Miin- 
chen iiberg-siedelt war ,  beaprach P e t t e n k o f e r  n i t  ihm die Sacbe 
unit. bat ihn, das Product der Rofapntheke )>Liebig’s  Fleisr tes t rar t t  
ne-ltnen zu diirfen. Als  1862 der Ingenieur G i e b e r t  narh Miinchen 
kam um die Fleisrhextractfabrication in  Sidamerika in  Fluss zu 
bringen, wies ihn Lit b i g  an P e t t e n k o f e r ,  und es war i m  wesent- 
lichen das  in der Miinchener Hofape theke ausgearbeitete Verfahren, 
narh dem bald daraiif die Fabrication des trefflichen Gennssmittels 
zu F r a y  Bentos begonnen wurde. Dirser Antheil t’e t t e n k o fer’s er- 
k18rt. wariim die Erzeugirng des Exvacies  der gemeinsamen Controlle 
von ihrn und L i e b i g  unterstellt wurde. 

Hatten rcbon die Versoche iiher die Heizung 1851 P e t t e n k o f e r  
auf die Probleme der Gesundheitspflege hingeleukt, sn gwchah dies 
noch in vie1 hiiherern Maasse dadurch, dnss er, seit 18+9 Mitglied der 
v0m Ministerium eingePetzten Commission zum Stiidium der Cholera, 
durch den Ausbruch der Cl,olera in Bayern 1854 gezwiingen wurde, 
sich Pingeheiid mit der Ver breitungsweise dieser Krankheit zu be- 
scbaftigen. Alsbald erwachte in ihrn das  Verlangen, Mirtel zu finden, 
um den furchtbaren Feind unschadlich zu machen. Die Ratbsel der 
Epideniiologie fesselten ihn niehr und mehr; ihrer LKnung widmete 
er von nun an den besten Theil seiner Zeit und seiner Kraft. Die 
Gesetzmgssigkeiten irn Auftreten der Krankheit, die sich ih rn  bald 
enthiillten, schienen ihm eiue unvergleichlich besqere Handhabe zu 
h e r  Kekampfurig zii bieten, als die damaligen Quaranteine , Con- 
tumaz- und Desinfections- Xaassregeln, die er sofort in ihrer ganzen 
Stiimr~erhafiigkeit durchschaiit hatte 

Die zweite Halfte der fiiirfziger J a h r e  bildet so den entscheidenden 
Wenilepurikt in P e t t e n  k b f e r ’ s  wissenschaftlicher Tbltigkeit. Fas t  
vierzig Jzthre war  e r  alt geworden, nhne eineni selbst geatellten Ziele 
sieh zu widmen. Sorglos und verschwenderiscli hatte e r  seine unge- 
heuere Arbeitskraft in den Dienst irgend wrlcher A u f g a b a  gdhtellt, 
wenu sie ihm nur Gelegenheit gaben, sicb niitzlich zu machen und 
das Herrsrbaftsgebiet der wissenschaftlichen Methodik auszudehnen. 
A b r r  nun kam ihui immer klarer zum Bewusstsein, dass der  grijsste 

Wir kommen darauf zuriick. 



T h r i l  der scheinhar so zerstiickten Thatigkeit seiner letzten 10 J a h r e  
sich unter einem einheitlichen Gesichtspunkte zusammenfassen lasse : 
unter dem der  V e r w e r t h u n g  d e r  n a t u r w i s q e n s c h a f t l i c h e n  Er- 
k e n i i t n i s s  u n d  M e t h o d i k  fiir d i e  G e s u n d h e i t s p f l e g e .  

Die ungeheuere Bedeutung d r r  Aussenwelt fiir die VorgSnge in 
unserem Kiirper, die Abhanzigkeit unperes Gesu1,dheitszustarides von 
der  Reschnffenheir unserer Umgebung leucbtete ihm irnmer mehr ein, 
und er eikannte, dass hier der exacten Wissenschaft ein Feld eriiffnet 
werden kiinne, das  bisher von der Forscbung nur hie und d a  beackert 
worden war, das  aber  reiche Frichte  veraprach. 

Der  Gedanke, a elcher Spgeu durvh eine systernatische Fundirnng 
der  GeNundheitspAege auf exactes Wi-sen gestiftet werden kiinne, er- 
Fullte den ideal gefiinnten M.rnn rnit einer Hegeisterung, die bis an 
seiu Lebensrnde nicht erliiwhen sollte und allmlhlich den Widerstand 
der  stumpfen Welt besiegte! So irn grosRen Stile Nutzen stiften eu 
konnen, war offenbar wets der  Gegmstand seiner stillen Sehnsucht 
gewesen. Sie schimmert aus den schiinen Worten hervor, die er 1848 
gesprochen hat: 

DEin Mann der  echten Wissenschaft kiimmert sich jederzeit zuerst 
urn Wahrheiten Aber wer  ist so durch und durch Philosoph, dass 
er nicljt als Biirger eines Staatew. ah Haupt  oder Glied einer Familie 
zu dem Gedanken gezwungen werden kiinnte: Was lasst sich aus dern 
Sch:itze meiner Erfahrungen und von den Resultaten meines auge- 
>trengteri Nai-hdenkens dazu verwendeu, denen, mit welchen wir so 
kurz auf Erderi zusaminen sind, das Herz zu erfreuen, ihre  Leiden 
zu stillen oder ihnen dankhar zu seio fiir so vieles, was wir 
von ihrien enipfangen? Als Mensch ist der Gelehrte sogar hierzu ver- 
pflichtet und er  ist eiitweder ein Schwachling oder eiu herzloser Un- 
mensch a e n n  er  anders denkt oder handelt.((') 

Eiri Menn ron der erfinderibchen Begabung P e t t e n k o f e r ' s  hiitte, 
ausschliesslich iiidustriell~ n Untersuchungen zugewandt, ohne Zweifel 
hlillictnen verdienen kiinnen. P e t t e n  k o f e r  war ein vie1 zu gewissen- 
liafter Fdmilienvater, urn redlich verdientes Geld zuruckzuweisen; aber  
sich eiii Vermogen z u  macheo, schien diesem vornehmen G&te kein 
ausreichender Lebenszweck zu sein. Sein edler E h r g k  war  auf 
Hoheres gerichtet. Sein son Nachstenliebe erfiilltes Herz trieb ihn 
an ,  seirien Mitmenschen zu dieneo 

!Sun sieht er ein Ziel vor sich, das  ihm beharrlicher Anstren- 
gung werth zu sein scheint. Seine Thatigkeit, so vielseitig sie bleibt, 
dient nun dem einen grossen Zwecke , die wissenschaftliche Hygiene, 

3 Die Chemie in ihrem Verh%ltnisse zur Physiologie und Pathologie. 
Festrede. MMhncLen bei Georg  Weiss, 1848. 
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wie sie seinem Geiste vorschwebt, in’s Leben zu rufen und seinem 
Geschiipfe den erforderlichen Lebetisraum sicherzustellen. 

Aus  dem Technologen P e t t e n k o f e r  ist der Hygieniker ge- 
worden! 

Ganz ohne Stiirungen und Ablenkungen giog es  allerdings aucli 
in der Zukuuft nicht ab. P e t t e n k o f e r  hatte zu lockende Proben 
davon gegeben, wie vielseitig verweudbar und erfindungsreich e r  sei. 
Es ist charakteristisch , was E UI m e r i c  h 1) in seinen BErinuerungen 
an P e t t e n k o f e r c c  erzahlt, dass Prof. v. N u s s b a w m  in seiner Vor- 
lesung iiber Chirurgie zu sagen pflegte: ,Wenn wir alle nichts mehr 
wissen, dann wenden wir uns an unsern P e t t e n k o f e r .  Der  welss 
immer Rath  und das  Richtige zu treffen.u Es diirfte kaum etwas 
geben zwischen Himmel und Erde,  woriiber P e t t e n k o f e r  im Laufe 
der Jahre  nicht um Rath gefragt worden ware Sogar den Schlangen- 
bandiger mnsste er einmal machen, als in  Ga s s n e r ’ s  zoologkchem 
Museum eine grosse Brillenschlange aus dem KaBg entkommen war. 
irgendwo i m  Museum einen sicheren Unterschlupf gefunden hatte und 
nun die Polizei wegen der den Besuchern drohenden Gefahr daE 
Museum schloss. Niemanli wusste Rath, wie dem giftigen Thiere hei- 
zukommen ware. Als an den letzten Nothhelfer wandte man sich an 
P e t t e n k o f e r ;  und richtig, wie so manches andere, gelang ihm auch 
dies. Er liese sich ein zweites vorhandenes Exemplar der  Brillenschlange 
geben und versuchte sie mit den Dampfen der  schwefligen S a m e  zu 
tiidten. Aber die Schlange starb nicbt. P e t t e n k o f e r  stutzte iiber 
diesen Mijserfolg. Wie war das  miiglich? Bald sagte e r  sich: Offen- 
bar  nur deshalb, weil der Versuch bei zu niederer Temperatur ge- 
macht worden w a r ,  bei der das regungslos daliegende Thier k a u a  
geathmet hatte. Nun wurde der Versuch im warmen Zimmer wieder- 
holt. Die  Schlange starb in kurzer Zeit. Jetzt liess P e t t e n k o f r r  
das Museum stark heizen und mit schwefliger Saure auw5uchern. 
Es dauerte nicht lange, SO wurde es dem Fliichtling in seinem Versteck 
zu eng. Eilig schoss die Schlauge hervor und verendete vor den Augen 
der Zuschauer. 

Eine der  glanzendsten Leistungen P e t t e n k o f e r ’ s  auf teclinischem 
Gebiete ist seine Erfindung der Regeneration der Oelgemalde. 1863 
hatte der Kunstschriftsteller F r i e d r i c h  P e c h t  ein grosses Donner- 
wetter gegen die iibliche Bilderconservirung und gegen die damaligen 
Conservaturen gemacht. Eine Commission wurde eingesetzt, urn die 
Sache auf ibre Richtigkeit zu priifeu, und eines Tages sah sich P e t t a n -  
ko f e r zu seinem hiichsten Erstaunen zum Mitgliede dieser Commission 
ernannt. Er protestirte: er sei weder Maler, noch Runstkritilrer. 

1) Deutsche Revue, Januar 1892. 
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Aber es half ihm nichts; er  musste hinein. Viele Bilder waren trub 
and abgestorben. Man behauptete, dies kame davon her, dass sie ver- 
schinimelt seien. Er und der Botaniker R a d l k o f e r  wiirden schon 
hertiusbringen, wie man die Schimmel vertreiben k6nne. 

Aber es war nicht Schimmel, was die Bilder triib machte. Was 
war aber dann die Ursache? P e t t e n k o f e r  ruhte nicht his er heraus- 
gefundcn hatte, dass es sich um physikalische Veranderungen bandelte, 
urn zahllose feinste Risschen und Blaschen i m  Firnissiiberzuge der 
’Bilder, u n d  dass diese Risschen und Blaschen dadurch entstehen, dass 
sich bei Kalte die Bilder mit Condenswasser beschlagen, das bei nach- 
folgender Erwarmung wieder verdunstet. Diese Risschen und Blaschen 
fiillen sich dann mit Lnft und niachen die Firnissdecke undurchsicbtig, 
gerade so, wie pulverisirtes Glas wegen der zwischen den Glastheil- 
chen befindlichen Loft undarchsichtig ist. 

Es bandelte sich nm denselben Vorgang, wie bei dem Auftreten 
des weissen Fleckes auf einer gefiinissten Fllche,  auf die man einen 
Tropfen Wasser gebracht hat. 

Nun fragte die Commission, wie man dies verhindern, bezw. wie 
man den Schaden heilen konne? Bald wusste P e t t e n k o f e r  auch 
dies zu sagen. 

Die Erltstehnng der Krankheit verhiitet man, indem man das Be- 
schlagen der Bilder mit Wasser unmiiglicb macht, also durch richtigee 
Heizen. Die Heilung der schon bestehenden Krankheit muss auf ver- 
Bschiedene Weise tiewerkstelligt werden. 

Hilder, die mit tlarzfirniss iiberzogen sind, setzt man einer mit 
Alkoholdampfen gesattigten Luft am. Der Harzfirniss nimmt Wein- 
geist auf, wird weich und fliesst wieder z u  einer homogenen, voll- 
knmmen klaren Schicht zusammen. Oelfirnisse werden niit der Am- 
moninkseife des Copaivabalsarns behandelt. h’acbdem das Ammoniak 
verfliicbtigt ist, hat der klare Balsam alle Risse ausgefiillt. 

Dies ist P e t t e n k o f e r ’ s  berahmtes Verfahren. In der scho- 
riendsten Weise giebt es den Bildern ihren Farbengtanz wieder. 
Viele Schatze der alten Kunst sind 80 gewissermdassen neu gewonnen 
worden. 

Doch kehren wir zur Entfaltutig P e t t e n k o f e r ’ s  als Hygieniker 
zuriickl Wir haben gesehen, wie irn Laufe der fiiiifziger Jahre der Ent- 
wurf der Hygiene als selbststandigrr Wiasenscbaft ttllmiiihli~ h in seinem 
Kopfe entstanden ist. 

Oeffentliche und private Gesundheitspflege hat es zu allen Zeiten 
und bei allen Viilkern gegeben, und Versuche, die verstreuten Cresund- 
heitsregeln in eiriheitliclier Darstelluog zuszlmmenzufassen, sind schon 
vor P e t t e n k o f e r  gemacht worden. Es ist da vor aller~l das *System 
einer vollstandigen roedicinischen Polizeia zu nenuen, das der groese 
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Arzt urid Professor der Wiener Universitiit, J o h a n i i  P e t e r  F r a n k  
1779-1780 herausgegeben hat. Wir findeu auch schon lange vor 
Pet ten k o f e r  Versuche, einzelne hggienische Einrichlungen a u f  streng 
wissenschaftliche Basis zu stellen. Eines der hervorrayendsren Bei- 
spiele dafiir ist der beriihmte Bericht iiber Krankerihausbau. den La- 
p l a c e ,  C o u l o m b ,  L a v o i s i e r  und T B n o n  der P a r k e r  Akademie im 
Jahre  1768 erstattet haben. D e r  gros-e Gedanke der Prophylaxe: 
dass es  wichtigrr sei, Rrankheiren zu verhiitrn ah sie zil heilen, war 
in Englaud schon in den dreissiger Jaliren zum Durchtruch grliommeii, 
und die Assanirurig d1.r Stiidte d u n  11 Was.servrrsorgurig und Reiriigung 
vom Begiiine der rierziger Jahre  an in dem gewaltigen Maassstabe he- 
gonnen worden, in welchem das rt icbe Iuvelrolk alles anzugreifen 
pfiegt. 

Aber niemand vor P e t t e n k o f e r  hat  den ganzen Unifaug deu 
Gebietes erfasst. Niemand hat  das Ungriiugende und Ko8tspielige der 
Empirie, die Kotliweudigkeit, das  g a m e  Gesundheitawewxt uuunter- 
brochener, systematischer und exacter Hiobactiturig und hlessuiig zu 
unterstellen, an unser ganzes Thun und Lassen in dieser Richtuiig dela 
Maassstab der modernen Naturforschung anzulegen, so wie e r  erkannt. 
Niemand war auch so wie er mit seinem umfasseuden Wis-en und 
Konnen befahigt, den neuen Bau in seinen Hauptziigen ZII entwerfen, 
das Wiusen seiner Zeit in so eischiipfender Weise fur die Zwecke 
eirier ratio~iellrn Gesundheitspflege nuszubenten u1.d mit dem Wust von 
unbraurhbareu Keniitnissen, krit iklosem Meinen, t l a l b  wahr heit und 
Unsinri auliui lumen, der sii h als  Medicinalpdizei breit gemacht hatte.. 

Es lasst sich aus den Ti t r ln  der Vonlesungen, welrhe P e t t e n -  
k o f e r  aniiindigte, erkeunen, wie Rich allmahlich sein G e &  htskieis 
erweiterte. I m  Somuersemester 1853 kiindigte er eine Vorlesung mi6 
dem sondl rbaien Titel: ,VortrBge iiber difiteti.ch-physikalische Cherniec; 
an. C. Voi t  war  einer der wenigen Hiirer. Er berichtet, dass P e t t e n -  
k o f e r  u. a. iiher die Zusamnieiisetzuug der uus umgebenden Luft, 
des Wassere, der  gebrauchlichen Nahruirgsrnittel, wie Fleiech, Milch, 
Brod, sprach. Die Horer batten bereits damals den Eindrnck \-on etwns 
Neuirrtigem und waren durch den Stotf gel'easelt. 

Diese Torlesung wiedei holte sirh jedes Jahr ,  aber unter besthi- 
diger Aenderiing deu NamenJ : rphysikali-che und chemisehe Grund- 
siitze der Diaretik und der iiffentlichen Gesundheitspflege.n, nphysi- 
kalieche und chemische Grundsatze der Diiiletik a h  Theil der Ne- 
dicinalltolizeic, ),medicinische Pulizeicc, r3fedicinalpolizei wit Beriick- 
Sichtiguiig der physikaliwheo u1.d chemischen Grundlagen der Gesund- 
heitelehrecc, bis es  1858 zum ersten hlale heisst: w?ffentliche Gesund- 
heitspflege mit besonderer Beriicksichtigung der  hledicinalpolizei~, ein 
Xame, der  nacb mancherlei weiteren Wandlungen rom Summersemester 
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1865 a b  der endgiiltigen Bezeichnung: >>Vortrage iiber Hygiente Platz 
macht. D e r  Vergnderuilg des Titels entsprach jedes Ma1 eine Erwei- 
terung des Stoffes. 

I ’ e t t e n k a f e r  erzahlte, dass er 1858, a ls  er ZUM ersten hfale 
iiber 6ffeniliche Gesundheilspflege in1 allgemeinen IDS, nur drei Hiirer 
hatte. Aber  im nachsten Jabre  waren bereits zwiilf Hijrer einge- 
schrieben und nach ein p a w  Jahren war  der g m z e  Horsaal des  physio- 
logischen Iustitutes gefiillt, obwohl die Hygieue noch kein obligates 
Fach war. Die Elorer hatten eben gefiihlt, dass ihnen hier etwils 
geboten werde, was ihnen in  der Praxis ron  Nutzrn sein wiirdc. 

Auf diesen Lehrerfolg geatiitzt, konnte P e t t e n k o f e r  den Antrag 
stellen, die Hygiene zum obli<atoriachen Fach und zum Priifungsgegen- 
stande zu macten. Auf’s erste wurde dieser Antrag Ton der Facultat 
abgelehnt, aber  bereits 3863 arigenommen. Jetzt  war  noch der Wider- 
stand der Regierung zu iiberwitlden. Dies gelang erst 1864. Irn 
Marz 1864 hatte K o n i g  L u d w i g  11. den Tbron bestiegen P e t t e n -  
k o f e r  niusste ihm als Rector der Universitat fiir 1864!ti5 irn Herbste 
seine Aufwartung machen. In  1 ebenswiir digrr Weise erkundigte sich 
der Kiinig beim Abschrede, ob P e t t e i i k o f e r  nicht einen persiinlichen 
Wunsch habe. Da ergritr l ’e t tcn k o f e r  die Gelegenhert, dem Kiinigt. 
die h’iitzlichkeit der  Hygiene fiir die Heilkunde wie fiir die Staats- 
verwaltung darzulegen. Der  jugendlicbe Kijilig begriff sofort und be- 
auftragte I’etten k o f e r  brevi rnanli, mit dem Cultusu~inister zu sprechen 
und ihrn zu sagen, er soile dem Kiirlige Bericht eratatten. Gegeniiber 
diesem kouiglichen Auftrage gab es  keiilen Widerspruch mehr, und so 
kam es zurn Ruhme Bagerus, dass bereits 1865 an seinen drei Landes- 
universitiiten lange vor allen anderen Ordinariiite fiir flygieue er- 
richtet und die Hygiene Gegenstand der arztlichen Priifuilg wurde. 
P e t t e n k o f e r  erhielt das Ordinariat in hliincben, S c h e r e r  das in 
Wurzburg, G o r u p -  B e s a n e z  das  in Erlangen. Alle drei Manner 
waren Chemiker. 

Binnen etwa 
eines Jabrzehuts hirtte e r  der  HJgiene, von der man his dahin kauni 
gespr ocben hatte, wenigctens an den b a y r i d e n  Universitaten einen 
gesicherren Platz neben den altehrwiirdlgen Disciplinen verechafft. 

An den Bedingunsen, unter denen P e t t e n k o f e r  und seine Scbiiler 
ihre Forechuogen anstellen mussten, war freilich auch jetzt noch nichts 
geandert. Er,t 1872, nachdem P e t t e n k o f e r  eineu Ruf an die Uoi- 
v e r d & t  ill Wien erhalten hatte und ihm dort ein allen Wiiuschen ent- 
sprechendee Institut in Anssicht geytellt worden war, konnte e r  die 
Errichturig eines seiner wurdigen Inatitutes in Miinchen durchsetzen. 
1878 wurde es als dae erate seiner Art  erijffnet; kaum 25 Jahre. seit- 
dem P e t t e n k o f e r  sich zur Hygiene zu bekennen begonnen batte. 

Dieser Erfidg P e t t e n k o f e r ’ s  war  ungeheuer gross. 



Wie rastlos war  er aber auch in  diesem Vierteljahrhundert als 
Forscher, Schriftsteller und Redner thatig gewesen! Fast  kein Gebiet 
der Hygiene hat P e t t e n k o f e r  unbearbeitet gelassen. Soweit e r  nicht 
selbst zur Bearbeitung im Stande war, liess e r  es durch seine Schiiler 
in Angriff nehmen. Der  Kern seiner Bcstrebungen war  stets, q u a n -  
t i t a t i v e  Vorstellungen zu gewinoen, die Vorglnge und Einfliisse au 
m e s s e n ,  die M e n g e  oder die I n t e n s i t a t  des  die Gesundheit mitbe- 
stimmenden Factors zu errnitteln; denn darin allein erblickt er mit 
Recht den Compass, um durch die Fliith widersprechender Meinungen 
in den Hafen sicherer Erkenntniss zu steuern. Mit erstaunlichem 
Spiirsinne wusste e r  binnen kurzem zahlreiche Strllen ausfindig zu 
machen, vnn denen aus man versuchend und messend in  das fast un- 
bekannte Gebiet eindringen konnte. P e t t pn k o f e r  war  in der Zeit 
seiner Vollkraft im wahrsten Sinne das, was die Franzosen BInitiateurc 
nennen: ein Einfiihrer, ein Beginner. Ich muss mich mit Andeutungen 
iiber die hauptsachlichst en bygienischen Forschungen und Leidungen 
P e t t e n k o f e r ’ s ,  soweit sie nicht schon besprochen worden aind, be- 
gniigen, da ich dem Publicum der ,Berichtea nicht znrnntben kann, 
sich mit so fernliegenden Dingen eingehender zu beschaftigen. D e r  
Leser Bndet ein Verzeichnias der Veriiffentlichungen P e t  t e n  kofer’s ,  
das ich so vollatandig ale mtiglich zu machen gesucht habe, am Schlusse 
dieser Bioi raphie. 

In nahein Zusammenhange mit den Untersucbungen iiber den 
Luftwechsel in Wobngebaudeu und die Porositat der  Baumaterialien 
stehen P e t t e n k n f e r ’ s  Studien iiber die Kleidung. Abgesehen von 
einigen Verscichen des Grafeo v. Rum f o r d  uber das Warmehaltungs- 
vermiigen der  verschiedenen Kleidungsstoffe aue dem Ende des 
18. J,thrhnnderts und roo. P e r c y  iiber die Geschwindigkeit der  Wasser- 
Perdunstung aus durchriassten Kleidungsstotfen war  sie bis dahin ein- 
gehenderer wissenschaftlicher Behandlung anscheinend entgangen. 
Schon in der  Abhandlwg iiber Luftheizurig und Ofenheizung aus dem 
Jahra 1851 hatte P e t t e n k o f e r  auf Analogien im Verhalten des wei- 
ten Kleides, als das  wir das  Haus auffassen kiinnen, und der eigent- 
lichen Rleidring hingewiesep. In  hochst anziehender Weise werden 
jetzt (1865) auf Grund von verhaltnissmassig wenigen Versuchen mit 
Hiilte sehr einfacher Vorrichtungen die hygienisch wichtigsten Mcimente 
der Klridung aiifgedeckt und die verschiedenen Rleidunpstoffe in der 
Hauptsache richtig gewerthet. Wenn man auch schon irn allgemeinen 
die Leistung der Kleidung als Mittel zur Warmereguliiung und zur 
Vei legung des Warmeaimtauschee von der nervenreicben Haut weg in 
eine uoernptindlichr Hiille begriren hatte und die Verschiedenheiten des 
Luftgehaltes, der Hygl oskopicitat, der Benetzbarkeit und dec Waaserver- 
duustungsvermiigens der verachiedenen Kleidungsstoffe zu w iirdigen wusste, 
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wie z. B. der Traite d'hygikne publique et privde von M i c h e l  LBvy,  
3"" Ed., Par is  185'7, lehrt, so wurden doch erst durch die P e t t e n -  
k ofer 'sche Arbeit zahlenmassige Ausdriicke und damit auch ein tiefe- 
res Verstandniss fiir alle diese Dinge gewonnen. P e t t e n k o f e r ' a  
Schuler, K r i e g e r ,  E r i s m a n n ,  L i n r o t h ,  S c h u s t e r  11. A. setzten 
seine Untersuchungen fort, und auch die neueren griindlichen For- 
schungen R u b n e r ' s  haben P e t t e n  kofer ' s  Experimente zur Grund- 
lage. 

Durch die epidemiologischen Forschungen iiber die Cholera war  
P e t t e n k o f e r  auf die Vorgange im Erdboden aufmerksam gewordeu. 
D e r  Feuchtigkeitsgehalt des Bodens scbieri von Hedrutung zu sein, 
und unter gewissen Bedinguugen liess sich dieser nach dem Stande 
des Grundwassers irii Hoden beurtheilen. Daher wurden von 1856 
a b  systematische Messungrn des Grundwasserstandes, deren Tecbnik 
yon P e t t e n k o f e r  wesentlich verbessert worden ist. zunachst iu 
Miinchen vorgrnommen. Eingehendes Studium wurde dern Verhalten 
des Erdbodens zu der Luft und dem Wasser in seineu Poren zuge- 
wrndet. Trotzdem die Geologen urid Agriculturchemiker auf diesem 
Felde seit laiigeiii thatig wareii, gelang es P e t t e n k u f e r  und seiner1 
Schulern, namentlich R e n  k ,  doch, bedeutende neue Beitriige zur Phyeik 
des  Bodens zu liefern. Insbesondere wurde der Einfluss seiner Korn- 
griisse (Porengr6sse) auf die Dnrchgangigkeit fiir Luft und Wasser 
in volles Licht geriickt; der Einfluss der Henetzung und des Gefrierene 
au f  die Durchlassigkeit des Bodens klargestellt und wichtige Reob- 
achtunqeu iiber den Luftsustausch zwischen dem Erdboden und den 
a u f  ihm stehenden Hausern gemacht. 

Da P e t t  e n  k o f e r  gefunden zu haben glaubte, dass die Verunrei- 
nigong des Bodens mit zersetzungsfahigen organischen Stoffen, mensrh- 
lichen Excrementrn and dergl. eine wesentliche Bedingung fur das 
epidemische Auftreten von Cholera und Typhus sei, strebte e r  heson- 
ders eifrig danach, ein bessrres Verstandniss der Zersetzungsvorgange 
in] Boden, der Verwesung und der Faolniss, und eiu Masss fiir ibre 
wzichsende lntensitat zu gewinnen. In diesem Sinne liess er unter 
anderrm Jahre  lnng Analj-sen des Munchener Grundwassers rorneh- 
men und den Kohlensauregehalt der Grundluft bestimmen. Dabei wurde 
die Technik der Wasseruntersuchung durch einige Methoden bereichert, 
z. K. durch die Bestimmung der  freien und der halbgebundeiien Kob- 
lensaure im Wasser. Die Technik der Grundluftuntersuchung wurde 
neu geschaffen. 

Die neu gewonnenen Kenntnisse iiber das Verhalten der organi- 
schen Stoffe im Boden und den Einflnss, welchen der Luftgehalt des 
Rodens auf ihre Zersetzung hat ,  befahigten ihn bald zu einem richti. 

Henebte d I) chcm. Ge,ellschnft. Jnhip. XXXtI. 290 
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geren Urtheile uber die Bedeutung der Friedhofe, die man seit 
I00 Jahren fir unter allen Umstanden gefahrliche Seuchenherde an- 
Yah, mit ebenso wenig Recht, als man friiher bei der Beerdigung der 
Leichen mit grosster Sorglosigkeit verfabren war. 

Er zeigte, wie bei gunstiger Bodenbeschaffenheit, entsprechender 
Entwhsserung und Durchliiftung des Bodens und bei geordnetem Fried- 
bofsbetriebe die Zersetzung der Leichen so geleitet werden konne, dass 
weder der Boden selbst, noch das Grundwasser oder die Bodenluft in 
irgend erheblicher Weise verunreinigt werden. Bei geniigendem Sauer- 
stofl'zutritte verlauft die Zersetzung als Verwesung, d. i. als langsame 
Verbrennung; dagegen bei ungenugender Luftzufuhr als Faulniss init 
ihren unerwunschten Producten. 

Noch griissere praktische Wichtigkeit erlangten P e t t e n k o f e r ' s  
Studien Cber die zweckmassigste Art  der Entfernung der Abfallstofle, 
Mit griisster Energie setzte er sich fur sorgfiiltigste Sammlung aller 
Abf5lle, fiir vollstandige Reinhaltung des Hauses und des Bodens ein. 
Von diesem Gesichtspunkte aus t ra t  e r  z. B. anch fur  die Beseitigung 
der Hausschliichtereien und fur den Schlachthnusewxng ein. 

Auf Griind eigener Reobachtungen in England und experimenteller 
Studien seiner Scbiiler F e i c h t i n g e r ,  E r i s m a n n  und W o l f f h i i g e l  
wurde er bald ein uberzeogter Anhanger der sogenannten Schwemm- 
canalisation, d. h. der gerneinsamen Ableitung der Facalien, der Haus- 
schmutr- und Niederechlags-Wasser in dichten, gut geliifteten und gut 
durchspulten Canalen. 

Ein wichtiger Theil seiner Thatigkeit auf dieseni Gebiete er- 
streckte sich auf das Studium der Bedingungen fiir das Eindringen der 
Fiiulnissgase aus Gruben und Canllen in die Wohnungen und auf die  
Vorkehrungen zur Reinhaltung des Hauses von ihnen. Sein hervor- 
ragendes technisches Geschiclr bewlhrte sich auch hier. 

Auf die Notbwendigkeit der strengsten Reinhaltung von Strasse, 
Haus und Hof, der raschesten Abschwemmung aller zersetzungsfahigen 
Stoffe durch die Cnnale begrundete e r  die Forderung der Versorgung 
der Ortschaften niit moglichst reichlichen Mengen reinen Wassers. 
Die Frage nach dern schliesslichen Srhicksale der Canalwasser fiihrte 
zu werthvollen Studien iiber die Flussverunreinigung und uber die so- 
genannte Selbstreinigung der Fliisse, die namentlich von Ern m e r i c h  
und B r u n n e r ,  P r a u s n i t z ,  P f e i f f e r  u. A .  gepflogen wurden. 

Diese Arbeiten uber Entfernung der Abfallstoffe wurden zum 
Segen fiir die deutschen Stadte, vor allen fur Miinchen, das durch 
P e t  t e n k o f e r , der bei den sthdtischen Behijrden und namentlich bei 
den1 ausgezeichneten Biirgermeister v. E h r h  a r d  t volles Verstandnise 
und Unterstiitzung fand, aus einer der iingesundesten zu einer der ge- 
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sundesten Stadte gemacht worden ist. Mit Recht verelirt ihn Miirichen 
neben K o n i g  L u d w i g  I. als seinen grossten Wohlthater. 

W i r  wissen, welch’ hohes Interesse P e  t t e n k o  f e r  von Anfang an 
fiir alle Art  TOR Technik hatte. Es ist daher begreiflieh, dass e r  
nicht allein die Vorkehrungen zur Sammlung und Entfernung d r r  Ab- 
fallstoffe , zur Wasserversorgung, zur Liiftung, sondern auch die Ge- 
ssmmtheit der technischen Einrichtiingen des Hauses der hygienischen 
Retrachtung und Priifung uuterzog. 

Wiederholt beschaftigten ibn insbesondere die Heizapparate und 
das  Beleuchtungswesen. Bald nach der Einfiihrung der elektrischen 
Beleuchtung stellte e r  werthvolle, vergleichende Versuche uber Gas- 
und Bogen-Licht an. 

Aber P e t t e n k o f e r  verlor sich nicht in  die Einzelheiten der Ge- 
sundheitstechnik. Dazu ging sein Blick zu sebr in’s Grosse und Weite. 
Von seinem hohen Standpunkte aus  iiberblickte e r  die Gesammtheit 
der Existenzbedingungen des Menschen. Er erkannte, wie eng ver- 
kniipft die Gesundheitspflege mit dem gesammten Zustande unserer 
Civilisation und Cultur ist. Es blieb ihm ihre Abhangigkeit vnn den 
wirthschaftlichen und socialen Verhiiltnissen ebenso wenig verborgen als 
die von unseren Sitten und Gewohnheiten. Ich mochte in dieser Hin- 
sieht nur hervorheben, mit welcher Wiirme und Kraft er im hochsten 
*4lter den Missbrauch des Alkohols und den Trinkunfug unter der 
akademischen Jugend bekarnpfte. 

Von vornherein verwarf e r  auch die Auffassuug, dass es die Auf- 
gabe der Hygiene lediglich sei, Schiidlichkeiten fernzuhalten. Er wies 
der Hygiene das hiihere Ziel , die Widerstandsfahigkeit, die Tuchtig- 
keit und Leistungsfahigkeit der Menschen zu steigern ; eiri vollkom- 
meneres Geschlecht sol1 aus ihren Hiinden hervorgehen. 

Y e t t e n k o f e r  bezeichnete die Hygiene darum gerne sls G e s u E d -  
h e i t s w i r t h s c h a f t ,  in Andogie zur Volkswirthsehaft. 

Aus dieser Analogie gewann er einen der bedeutungsvollsten Ge- 
sichtspunkte. Wie die Guterproduction stets unvollkommen bleibt, 
so lange jeder Einzelne fur sich wirthschaftet, wie eine hohere Ent- 
wickelung nur dadurch zu erreichen ist,  dass Alle fur eiuander und 
mit einander arbeiten, wie auf einer hoheren wirthschaftlichen Stufe 
das wirthschsftliche Gedeihen des Eiuzelnen ganz und gar  abhangt von 
dem Gedeihen der Gesarnmtheit, so besteht auch die engste Abhangig- 
keit des Gesundheitszustandes des Einzelnen - o b  arm oder reich - 
von dem Gesundheitszustande aller Anderen, bestebt in der mensch- 
lichen Gesellschaft eine Gemeinsamkeit der Gesundheitsgefahren, die 
nur  durch solidarische Abwehr beseitigt werden konnen. 

In  dieser grossartigen Auffassung liegt zum nicht geringen Theile 
P e b t e n k o f e r ’ s  Bedeutung. Dureh sie hat e r  die Erhebung der Hy- 

’190 * 
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giene zur Wissenschaft erst vollig fruchtbringend gemacht. Als For- 
scher ist er von manrhen seiner Zeifgenossen iiberfliigelt worden - 
ich nenne nur den gewaltigen P a s t e u r ,  der wie P e t t e n k o f e r  seinen 
Ausgang von der  Chernie genomrnen hat -; aber keiner hat wie e r  
in die Cultnrentwickeliing eingegriffen, indem er  die Hygiene z u r  Trieb- 
irder socialer Reformen maehen half. 

Es bleibt uns noch ubrig, con den epiderniologischen Forschungen 
P e t t e n k o f e r ’ s  zu erzahlen. Nichts hat ihrn in  der zweiten Haitfte 
seines Lebrns mehr am Herzen gelegen; nichts hat ihm niehr Arbeit 
und rnehr Snrge und Kampf gekostet! 

Seit dem ersten Auftretcn der Cholera in Europa zu Anfang der 
dreiasiger Jnhre des rorigrn Jahrliunderts wogte der Stieit um die 
Aetiologie der merkwiirdigen Krankheit. Die Mehrzahl d r r  Aerzte 
erkliiite sie fur schlechtweg contagios und nalirri an, dass sie ohne 
weiteres entstehe, sobald der in den Entleerungen der  Iiranken ent- 
haltene Krankheitsstoff in den Gesunden hineingelangt. Die AnhBuger 
dieser Meinung suchten daher alles Heil in der Desinfretion, die man 
so gut man es verstand, zu bewerkstelligen suchte. So wurde die 
Berliner Cholerazeitung nur gerauchert ausgegeben. 

I m  Gegensatze dazu leugneten . I n d e x  die Coiitagiositdt der 
Brankheit durchauii. Der  Krankr  war nacli ihrer Meinung ganz un- 
schaalich, und sie girigen sogar so weit, zu behaupten, dass die Cholera 
iiberhaupb garnicht von aussen eingrschleppt werde, sondern unter ge- 
w h e n ,  unbekannten Bedingungen. dern %Genius epidernicusi , irn Lande 
selbst entstehe. Die Dritten erkanutcn zwar an, dass die Cholera durch 
den menschlichrn Verkehr, durch die Kranken rerschleppt werde ; sie 
wiesen aber darauf hin, dass noch andere Umstande Leirn Entstehen 
der Epidemirn im Spiele sein miissten, da  das raunilich und zeitlich 
sprunghafte Auftreten der  Krankheit mit der rinfachen Annahme der  
Contagiositat gnnz unvereinbar sei. Es fie1 bald auf, dass hochge- 
legene Orte und solche mit felsigem Boden im allgerneinen verschont 
bleiben, solche in Niederuagen ituf durchlassigem Boden in der Regel 
stark ergriffen werden, dass die Cholera mit Vorliebe den Fliissen 
entlang wandere. BoubGe (18.32) war  wohl der Erste, der in der in 
versehiedenem Mnasse zur Verwitierung und Durchfeuchtung neigenden 
geologisehen Beschaffenheit des Rodens eine wesentliche Redingung 
fur das Entstehen von Cholera-Epidernien sucbte. 

Zur Zeit a ls  P e t t e n k o f e r  seine Studien begann, schien es noch 
ganz unmoglich zu sein, durch mikroskopische oder experimentelle 
Forschung erfolgreich an  das Choleraproblem heranzutreten. Jeden- 
falls lag ihm mit seiner Vorbildung, an der die Medicin so geringen 
Antheil hatte, pathologische oder mikrosbopische Forschung ganzlich 
fern. Dagegen hoffte er, vorwiirts zn konimen durch uiiiglichst ge- 
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treue Beobachtung der Verbreitungsweise der  Krankheit, durcb mog- 
lichst umfassende statistische Erhebnng der Cholerafalie, durch streng 
wissenschaftliche Kritik der Thatsacben der Epidemiologie. P e t t e n -  
k o f e r  erwies sich sofort auch auf diesem Oebiete als Meister. D e r  
*Hwptbericht iiber die Verbreitungsart der Cholera-Epidemie iron 1854 
in Bayern((, dessen wichtigster Theil von P e t t r n k o f e r  verfawt ist, 
wird dorch seine Planmassigkeit, durch seine Objectivitat wid durch 
seine Ausdehnung iiber das gesammte Beobachtungsmaterial alle Zeit 
ein Muster bleiben. 

Die Beobachtungen, die darin zusamrnengestellt sind, fiihrten 
P e t t e n  k o f e r  zu der Ueberzeuguug, dass diejenigen Recht batten, 
welche einen zeitlich wechselnden Einfluss der Oertlichkeit annahmen 
())Localisten((). Nach seiner, damals schon in den Hauptzugen festge- 
legten Anschauung sind zum Entstehen einer Cholera-Epidemie drei 
gleichwerthige Factoren unbedingt nothwendig, der yon ttussen einge- 
schleppte Krankheitsstoff (x), den er  von Anfang an als einen pars- 
mtischen Keirn betrachtete, die personliche Empfiinglichkeit des in- 
ficirten Indiriduunis (y) und gewisse iirtliche und zeitliche Hedingungen, 
die e r  iirtliche und zeitliche Dieposition (2) nannte. 

Unermiidlich trug P e t t e n k o f e r  immer neues Material aus der 
ganzen Welt  zusammen, nm diese Anftassuug zu stutzen. Durch Ver- 
gleich der von Cholera befallenen und verschonten Qegenden, 0 1  te  
und Ortstheile glaubte P e t t e n k o f e r  die Lult urid auch das Trink- 
wasser als ausschlaggebenden, artlichen Factor ausschliesseri zu k6nnen; 
drrgagen glaubte er, in  der physikalischen Bodenbeschaffenheit einen 
durchgreifenden Unterschied gefunden zu haben. Nur auf einem fiir 
Luft und  Wasser durchgiingigm, mit organischen Substanzen verun- 
reinigten Boden VOII einem gewissen Feuchtigkeitsgrade konne es zu 
Cholera-Epidemien kommen. Nicht zu jeder Zeit sei irn empfiinglichen, 
hsiechhafteng Boden der zur Entstehung der Epidemie erforderliche 
Zustand vorhandcn. Der  Wassergehalt der  obersten Hodenschichten 
sei hier das Maassgebetide. Diese diirfeo weder zu trocken, noch zu 
mss sein ; heginnende Austrocknung nach voi hergehender, starkei 
Durchfeuchtung begiinstige die Cholera am rneibten. So erklarte el 
die auffiillige Abhiingigkeit der Cholera von ~ l a h r e ~ z e i t  irnd Witterung 

S l s  beyuemes Maass fur die Feuchtigkeit der obersten Boden- 
8chiehten wurde dr r  Hijhenstand des Grundwassers, wie er z. B. in 
den Brunnen gemessen werden kann, hingestellt. Steigen des Grund- 
wassers sol1 das Zeicheii der Durchfeuchtung, sein Sinken das  der 
Aastrocknung der dariiber liegenden Bodenschichten sein. 

Sinken des Grundwassers nach vorhergegangeiiem Steigen be- 
zeichnet also den Zustand der Gefahrlichkeit des Bodens, das Zusam- 
meatreffen der ijrtlichen und der seitlichen Disposition fiir Cholera. 



Ganz jihnliche Verbaltnisse nahm P e t t e n k o f s r  fur die Ausbreituog 
des Abdominaltyphus nn. 

Was die Deutung anbelangt, so stellte sich P e t t e n k o f e r  an- 
fanglich vor, dass der Krankheitskeim, den er immer fur ein leben- 
diges Wesen angesehen hat, allerdings in den Entleerungen des  
Kranken enthalten sei und durch den Kranken von Ort  zu Ort  ver- 
breitet werde, dass e r  aber nicht in unrnittelbar ansteckungsfiibigem 
Zustande i n  den Dejecten vorkomme, sondern dass e r  erst in einen 
empfiinglichen Boden gelangen miisse, um hier entweder Gift zu er- 
zeugen oder sicb in eine anateckeude Modification zu metamorphosiren, 
etwa so, wie die Reime des Getreidrrostes eine Entwickelung auf den 
Blattern von Herberis durchmachen miissen, urn wieder fiir Getreide 
ansteckend zu werden. 

Spater gnderte P e t t e r i k o f e r  seine Ansicht dahin ab, dass der 
Cholera- 'oder Ygphus Krankr  die Krankheitskeime iiberhaupt nicht 
ausscheide, ebensowenig wie drr Malariakranke dies thue, sondern 
dass die durch den Vwkehr verschlep~ten Cholera- und Typhus-Keime 
durchans von der inficirten Localitat, aus den1 inficirten Boden her- 
stammen und von da ebensnwohl durch Gesunde, wie durch Kranke 
verachleppt werden. Gesunde wie Kranke konnen gelegentlicb so riel 
fertigen Krankheitsstoff an ihren Kleidern, Gerl then u. s. w. rnit fort- 
tragrn, als geniigend ist, urn h e  odr r  einige wenige Personen un- 
mittelbar zu inficiren. Damit es aber zu einer Epidemie konimen 
kiinne, miisse der vcrsehleppte Keini erst im empfanglichen Boden 
Gelegenheit z w  Vermehrung Gnden. 

Nnch der Entdeckung des Cholernvibrio neigte er dann wieder 
mefir seiner ersten Deutiing zu 

Was die Aufnahme des Keiines in  den Klirper anbelangt, so 
wurde von i h m  f i r  das Wabrscheinlichste gehalten, dasq die Infection 
durch Einatbmung erfolge. Auf nlle Falle wurde die Moglichkeit der 
Uebertragung durch das Trinkwassrr fiir Cholera und Typhus (Gelb- 
iieber und Pest) immer entschiedener in Abrede gestellt. Dagegen 
wurde spater die Miiglicbkeit zogegeben, dass mit organischen Sub- 
stanzen verunreinigtes Wasser, wenn es zum Waschen und Reinigen 
i m  Hause verwendet wird, hier dem Keime bessere Entwickelungsbe- 
dingnngen achaffe. 

P e t t e n k o f e r  hat ron Anfang an mit diesen Lehren heftigsteu 
Widerstand erregt. Anfanglich erschienen seine Ansichten den Meisten 
geradezii abenteuerlich. 

I m  Jahre  1865 wies nber B u h l  nach, dass in Miinchen in der 
T h a t  eine gesetzmiissige Coincidenz von sinkendem Grundwasser und 
steigender Typhusfrequenz , steigendem Grundwasser und sinkender 
Typhushauiigkeit stattfinde. Von J a h r  zu J a h r  kehrte dieser 13efund 
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wieder; V i r c h o w  stellte f i r  Berlin, wo die Jahrescurve des Typhus 
ganzlich anders verlief, als in Miinchen, dasselhe Zusammentreffen feet, 
und noch an vielen anderen Orten wurden dieselben oder ahnliche 
Beziige ermittelt. P e t t e n k o f e r  dehnte seine Untersuchungen atif 
immer weitere Gebiete ails und brachte immer mehr Beispiele f ir  
auffdlligste ijrtliche und zeitliche Disposition und Immunitat bei. Ea 
gelang ihm, sahlreiche Einwande seiner Gegner beziiglich der dispo- 
nirenden Bodenbeschaffenheit durcb Untersuchungen a n  Ort und Stelle 
zu entkraften. So konnte e r  z. B. auf Reisen, die e r  eigens zu diesem 
Zwecke angetreten hatte, gliicklich constatiren, dass das Karstgebirge in 
Krain und der Felsen der fur Cholera sehr empfanglichen Tnsel Malta 
nicht compact und undurchlaseig , sondern in hachstem Maasse porBs 
seien. Die Forschungen der englischen Aerzte in Ostindien enthiillten 
die merkwiirdigsten Thatsachen iiber den streng gesetzmassigen, aber in  
den  verschiedenen Gehieten total verschiedenen Rhytbmus der Cholera- 
frequenz und deren Abhangigkeit Ton der Menge und der Vertheilung 
der Niederschliige, was  P e t t e n k o f e r  in dem Werke ,,Die Ver- 
breitungsart der Cholera in Indiencc, 187 1, allgemein hekannt machte. 
Das Studium der Cholera-Epidemie des Jahres  1873/74 im Deutschen 
Reiche und in Miinchen selbst deckte die auffalligsten Erscheinungen 
auf, die bei der Annahme einfaeher Cantagiositat ganz unverst5ndlicb 
bleiben mussten. Da stieg das Ansehen der P e t t e n k o f e r ’ a c h e n  
Lehre imnter hoher und hiiher, und etwa urn die Mitte der eiebziger 
J a h r e  schien ihr  voller Sieg nur mehr die Frage einer ganz knrzen 
Zeit zu sein. 

Um diese Zeit hatte P e t t e n k o f e r  ijberhaupt die Hiihe seines 
Lebens erreicht. Immer weiter hatte sich sein Ruhm in aller Welt  
verbreitet. Er war unbestritten zur obersten Autnritat in allen hygie- 
nischen Dingen geworden. Als 1876 das kaiserliche Gesiindheitsamt 
gegriindet wurde, war es ganz selbstverstandlich, daes man ihm zuerat 
die Directorstelle anhot. Immer inniger wurden seine Beziehungen 
zur Praxis. Private, Gemeinden und Staaten erholten sich hei ibm 
R a t h ,  und niemand batte diesen Schritt zu bereuen. Dadurch rind 
durch seine musterhaften popularen Vortrage und Sehriften - unver- 
giingliche Muster des Stils, wie die deutsche popularwissenschaftliche 
Literator nur wenige aufzuweisen hat  - gewann er eine Volksthiim- 
Iichkeit. wie sie, vielleicht mit Ausnahme H u m  h o l  d t’s, kein deutscher 
Naturforscher j e  beseesen hatte. Nichts aber hatte mehr beigetragen, 
seinen Namen in der ganzen civilieirten Welt  zu verbreiten, als die 
Kampfe urn seine Seuchenlehre. Denn das war  keine rein wieserr- 
schaftliche Streitfrage fiir Oelehrte, sondern etwas, dessen Auegang 
aicht allein die hygienischen, sondern aiich die wirthschaftlichen Inter- 
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m e n  von Tausenden in der ganzeu Welt auf’s tief3te beriihrte, an 
der daher auch die qanze Welt Antheil nahm. 

Die Lehre tori dei Contagiositat der Cholera brdrohte den Handels- 
\ erkehr mit Grenzsperreu, Land- und See-Quarantaueq Einfohrver- 
Loten, Desinfectioneu, wiihrend P e  t t e n k o f e r  die3 alles uicht allein 
als  undur chfiihrbar, sondern aach in kiihner Consequenz aus seiner 
’l’heorie als iiberfliissig bezeichnete, wenn man nur durch clauernde 
hygienieche Verbesserungen die personliche und die ortliche Disposition 
beseitigt. Denn da drei Dinge zusammentreffen miissen, U I J I  Cholera 
(Typhus u. s. w) zn erzeugen, geniigt es zur Verhiitung derselben 
rollstitindig, wenn auch nur eines davon - gleichgultig welche- - be- 
seitigt wird. Wenn z. B. die Cholera oder der Typhus iiiir dolt ge- 
deihen konnen, wo der i m  tibrigen gerignete Boden durch organische 
Substnnzen, menschliche und thierische FBcalien. HausschmutzwlsGer 
11. dergl. verumeinigt ist, so geuugt es zur Immuoisirung einer Stadt, 
e k e s  Landes rollstandig, wenn man diese Verunreinigung des Kodens 
heseitigt, dafiir sorgt, dass bestandig die gesammten Abfalle a n  roll- 
etindig als miiglich gesamnielt, jede Verunrcinigung vom Boden (und 
yon den Zwischenbiiden in den Hausern) dauernd ferngehslten, der  
ganze Unrath so rasch als moglich aus dem Hause. aus der Ansied- 
h n g  entfernt wird. Darum diclite Gruben und Tonnep, o d m ,  noch 
hesser, dkhte  Canale, vie1 Wasser und miiglichst reines Wasser zur 
Reinigung von Hans und Ortschaft. 1st d a m  anf diese Weise das y 
meggeschafft. d a m  mag der Keim x eingeechleppt werden, so oft und 
in welchen Mengeri irnmer, e r  kann niclit mehr schaden. Entseuchung, 
Assanirung des siechhnften Bodens, das sei die wahre Aufgabe; das  
praktisch einzig anwendbare MitteI der Seuchenbekampfung. E3 ge- 
niige vollstandig, wie der Erfolg der grossen ))Sanitary works<< der Eng- 
liinder bewei*e, die mit ihrem Mutterwitz langst diesen Weg eingeschlagen 
haben und nun alle anticontagionistischen Maassregeln der Ahperrung,  
nesirifection 11. s. w., die doch nur irnmer Stiick- und Flick-Werk 
bleiben miissten, iiber Rord geworfen batten. In diesen Lehren lag 
rin grosser und kiihner Zug, und klaglich nahm sich dagegen der 
kleinliche Hocuspocus aus, in welchem sich die i l i i  Dunkel tappenden 
Cootagionisten yon damals gefielen ! 

Und nun nehme man diese Abhandluagen zur Hand rind bewun- 
dere den Reichthum an in der  ganzen Welt gesammelten Reobach- 
tmgen,  an geistreicheii Einfallen, iiberraschenden Wendungen, ver- 
blaffenderi Vergleichen , diew ganze gliinzende urid dabei doch sich 
einschnreichelnde, mit bpott , Witz und Humor durchwiirite Sprache, 
und mail wird begreifen, dass diese Meiaterwerke der Schriftstellerei 
\\ie amiisante Romane verschlunqeu wurden. Nichts hat mehr dazu 



beigetr.igen, die hygienische Denkweise populiir zu mnchen, als die 
glBrizenden wissenschaftlichen Feuilletons P e  t t e n k o  fer’s iiber Cholera 
und Typhus, die sich Liebig’s  chemischeri Briefen RIS Muster volk-- 
thiimliclier und dabei echt wissenschaftlicher Darstellung snreihen. 

Aber der Sehein desSieges war triigerisch gewesen. Der hhrtestestrrit 
seines Lebens stand P e t t e n k o f e r  nocli bevor. Es war nur  em Vorspirl 
dessrn, was lioiiimen sollte, als in] Winter 1856/77 Xiiigeli,  der grosbe 
Botaniker. seine beiiibmt gewordenrn Vortrage iiber die niederen P i k  
in der Miinchener niorphologisch-pliysiologischen Gesellschaft hielt 
und darin anf Grurid seiner Studien iiber die Spaltpilze mit iucksichts- 
loser Scharfe SCtze formulirte, welche trotz niannigfacber Ueberein- 
stimmung im Einzelnen die Grundrnauern von I ’ e t t e n k o f e r  s Boden- 
theorie bedrohten. So paradox manche seiner Hehaiiptungen waren, 
wie z. B. das begeisterte Lob des Schmutzes, das N i i g e l i ,  wie zuui 
Hohne auf P e t t e n k o f e r ’ s  Autoritat. nnstirnmte, hinter diesen keck 
hingeworfenen Hypohesen steckte doeh eine grosse Surnnie ganz neu- 
artigen Wissens; diese Strahlen aus N % g e l i ’ s  durchdringendem Geiste 
heleuchteten doch blitzailig p e l t  die Lage,  zeigten, wie unsicher 
Y e t t e n k o f e r ’ s  Theorie rnit ihren drei (und noch riel niehr) Unbe- 
knnnten war, und wiesen schon nuf die barteriologische Forschung 
nls auf die Beherrscherin der niichsten Zukurift hin. P e t t e n k o f e r  
fiihlte sich zu alt, urn eine nrue Methodik anwenden zu lernen. E r  
blieb bei seinen alten Waffeu und wiihlte von nun an die Defensive; 
aber seine Gegner sollten erfahreu, wie stark seine Festungeii, wie 
ungebrochen sein Muth war. 

Es kani die Entdeckung des Chloleraribrio durch K o c h  1883. 
An die Stelle von Moglichkeiteii trateri beziiglich des x Gewirssheiten. 
Das Vorkommen, die Eigenschaften des Vibrio stimmten nicht rnit 
dem, was P e t t e n k o f e r  \on seineni s rorausgesetzt hatte 

Manging mit den Behauptungen uber die bacteriologisch sichergestellten 
‘l’hatsachen hinaus. Der  crasseste Contagionismus schien eine Zeit 
lang aufleben zu wollen; l ’e t tenlrofer’s  ganze Seucbenforscbung 
echien zu nichte gemacbt; der ganze Chor schrie, seine Sache sei 
rerloren Aber der alte Mann verlor den Glauben a n  sich selbst 
nicht. Mit Zahigkeit behauptete e r  bei den Choleraconferenzen im 
Reichsgesundheitsairte seinen Standponkt, mit erstaunlicher Ausdauer 
rerfasste er, fast siebzigjiihrig, einen dickleibigeii General bericht iiber 
die Gesammtheit seiner Erruittelungeii und Anschauungen : ))Zum 
gegenwartigen Stande der Cholerafrage(( (1887) - gewiseermaassen 
sp in  Testament - ; rnit der Zurersicht des Unschuldigeri beim Gottee- 
gericht stellte er am 7. October 1892 den beriihrnten Selbstinfectione- 
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rersuch a n ,  der die Unrichtigkeit der Koch’schen Lehre ,,;wider- 
leglich beweisen s o h .  

Bei niichternem Magen trank er  eine grosse Menge einer frischen 
Cultur des Choleravibrio, nachdem er vorher die Saure des Magens 
dnrch kohlensaures Natrium abgestumpft .hattee 

Der EI folg entsprach seiner Erwartung. Obwohl Choleravibrionen 
in seinen Stuhlgangen nachzuweisen waren, blieb P e t t e n k o f e r  vBllig 
gesund. In der That  war damit bewiesen, dass der platte Contagionismus, 
der annimmt, e s  komme nur darauf an, dass die Krankheitskeime in 
Lien Korper  gelaugen , verfehlt ist. Die bacteriologische Forschung 
der neuesten Zeit selbst hat  fur die ron P e t t e n k o f e r  angenommene 
Nothwendigkeit der perstinlichen Disposition immer zahlreichere, immer 
iiberraschendere Belege beigebracht. Wir  wissen heute, dass es gar- 
Dicht selten vorkommt, dass eiu Mensch ganz gesund bleibt, in dessen 
D a m e  Typhus- oder Cholera-Racterien reichlich wuchern. Fur 
P e t t e n k o f e r ’ s  Theorie aber, dass der Krankheitskeim vom Kranken 
garnicht in nnsteckuugsfiihigeri Zustande ausgeschiedeu werde, war  
allerdings durch P e t t  e n  kofer’s heroischen Versuch nichts gewonnen, 
denn als E r n m e r i c h  bald darauf den Versuch seines Meisters an sicb 
selbst wiederholte, erlirankte er a u  einer ziemlich schweren Cholera- 
diarrhoi’. Seitdem sind mehrere, leider sogar tadtlich verlaufene zufiillige 
Laboratoriumsinfectionen mit dern Choleravibrio vorgekonimen, sodaae 
an dessen unmittelbarer Ansteckungsfiihigkeit nicht zu zweifeln ist. 

Durch diese Thatsache ist aber die Mitwirkung einer ortlichen 
und zeitlichen Disposition auch noch keineswegs widerlegt. denn diese 
kommt nicht iiir vereinzelte Erkrankungsffille, sondern fiir das Ent- 
aiehen v o n E p i d e m i e n ,  von M a s s e n e r k r a n k u n g e n  in Hetracht. Das 
mgeheuereThatsachenmateria1, dns P e t  t e n  k o f e r  fiirdasBestehen e i n  e r  
h r t l i c h e n  n n d  z e i t l i c h e n  D i s p o s i t i o n  beigebracht hat, ist nicht 
aus der Welt zu schaffen. Ich will hier nur auf zwei Thatsachen 
hinweisen, die auf  etwas Drittes. fur die Ausbreitung der Cholera 
Maassgebendes neben Keirn und rein iudividueller Disposition bin- 
seisen. 1. So oft die Cholera sich iiber die Erde als Epidemie aua- 
gebreitet hat, ist sie nach klirzer Zeit iiberalt wieder vollstaudig er- 
loschen; im Gangesdelts aber herrscht sie seit mindestens einem Jahr- 
hundert ununterbrochen jahraus jahrein. 2. I n  lndien selbst wie 
ausserhalb zeigt sie die auffalligste Abbaogigkeit wii Jahreszeit und 
Witterung. Bei nus kouimt sie fast ausschliesslich im Sornmer und 
Herbste vor. Es giebt viele Stadte, die durch Mngere Zeit J a h r  fiir 
Jahr von der Cholera heimgesucht waren, in denen aher immer die 
Krankheit im Winter erlosch und erst im Sommer wieder aufloderte. 
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Die Statistik ist unfiihig, die Regelmassigkeiten, die 5ie aufdeckt, 
causal aufzukliiren, das haben uns die Forschungen der Ietzten 
Jahrzehnte  deutlich zum Bewusstsein gebracht. Aber trotzdem ist sie 
onschiitzbar, da  die von ihr aufgedecktenRegelmassigkeiten selbst wichtige 
Thatsachen sind, die auf keinem anderen Wege aufgefunden werdeo 
konneo. Diese Thatsachen diirfen nicht ignorirt werden, wenn man 
sie nicht zu erklaren vermag. Sie sind Probleme, die gelost werden 
mussen, bevor man mit Recht behaupten darf, man oerstiinde das 
Zustandekommen der betreffenden Yorgange. In  diesem Sinne ist das, 
was P e t t  e n  k o f e r  epidemiologisch-statistisch sichergestellt hat, nicht 
oerloren. 

P e t t e n k o f e r  selbst ist mit der Zuversicht in's Grab  gestiegen, dass 
die Etichtigkeit seiner Lehre in allen ibren Einzelheiten uber kurz 
nder lang auch dem Verblendetsten klar  werden wurde. Es ist 
schmerzlich zu sagen, dass e r  mit dieser Zuversicht allein stand. so 
wie er  die Dinge in der vorbacteriologischen Zeit aufgefasst hatte, 
konnen sie unmtiglich mehr gedeutet werden. 

Dariiber, w a s  das ortlich und zeitlich Wirksame sei, sind wir 
mehr a h  j e  im Dunklen. Der  fur Wasser iind Luft durchgiingige, 
verunreinigte Boden von bmtimmter Feuchtigkeit ist nicht unent- 
behrlich, wie P e t t e n k o f e r  festgestellt 7 u  haben geglaubt hatte; 
denn es  hat  sich gezeigt, dass trotz aller seiner Bemuhungen das voo 
ihm zusammengetragene Heobachturigsmateria1 noch nicht gross genng 
gewesen war ,  um diese Behauptung zu einer unumstosslichen zu 
macben. Es hat  sich herausgestellt, das. - weun auch selten - 
Epidemien auf ganz compactem Felsboden und ebenso auf Schiffen 
rorkomrrien. Ein einziger sichergestellter Fa11 dieser Art  ist natiirlich 
entscheidend. Dtlzu kommt, dass alles, was die Bacteriologie iiber 
die Eigenschaften und die Lebensbedingungen der Mikroben und uber 
das Verhalten des Erdbodens zu ihnen bisher ermittelt hat, es fast 
als unmijglich erscheinen lassen, dass Lebensvorgange in der Boden- 
tiefe die iirtlich-zeitliche Disposition bewirken konnten. Die Coinci- 
denzen von Grundwasserstand und Typhusfrequenz, FOO Regenmenge 
und Cholera-Hanfigkeit sind allerdings endgultig festgestellte Thatsacbm, 
aber  sie miissen auf andere Vorgange hindeuten, als auf solche unter 
d e r  Bodenoberflache. Hochstens die obersten paar Centimeter dee 
Bodens k6nnen allenfalls im Spiele sein. 

Ebensowenig kann aber auch die Bescbaffenbeit des Trink- und 
Hausbrauch-Wassers als das 6rtlich und zeitlich Entscheidende ange- 
sehen werden, wie heute von vielen blindlings geglaubt wird. P e t t e n -  
k o f e r  hat  die Bedeutung des Wassers :~ls Infectionstriiger ohm 
Zweifel arg unterschiitet, wie die furchtbare Cholera-Epidemie in  Ham- 
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burg 1892 oder die Typhus-Epidenile in Gelsenkirchen 1902 bewiesem 
haben. Aber diesen Fiillen stehen zahlreiche andere, genau erforschte 
gegeniiber, in denen das  Wasser vollig bedeutungalos war. Gerade 
das Verhalten des Typhus und der Cholela in Munchen macht es 
unmiiglich, im Wasser allein die ortlich-zeitliche Disposition zu suchen. 
Vielleicht handelt es sich bei der iirtlieh-zeitlichen Disposition gar -  
nicht urn eine Beeinflussung des Kraukheitskeimes, soridern iinl eine 
solche des meufichlichen Orgariisiiiusf Die Zukunft muss Auf kliirung 
bringen. Es giebt leider uoch mehr Dinge zwischen Himniel und 
Erde, beziiglich deren wir u n s  mit dieser Hoffnung trosten miiasen! 

so gering, wie wir zugestehert mussen, die bleibende Ausbeute 
P e t t e n  kofer’s  in  theoretischer Hinsicht war, so bedeutungsvoll wareu 
seine miihevolien Forschungen fur die Praxis. 

In der Praxis hat P e t t e n k o f e r  insofern gesiegt, als heute die 
Unzulanglichkeit der alten Maassregeln der Seuchenbekampfnng, j a  
die Unmogliohkeit, durch Sperrmaassregeln, Kranken-Isolirang, Desin- 
ection a l l e i n  das  Auftreten der Epidemien zu verhindern,  klar  ein- 
gesehen wird. Wenn man ihm auch niclit bis zii dem Extrem gefolgt 
ist, alle anticontagionistisclien Maassregeln aufiugeben, bondern sie im 
Gegentheile tlort, wo man die Keirne sicher 211 treffen hoffen darf. 
so eneigisch a19 moiglich in’s Werk setzt, so ist doch eine weise Be- 
schrankung in ibrer Anwendung zur Regel geworden. Sein ener- 
gischer Widerstand hat  da  sehr segensreich gewirkt. Englaiids grosses 
Princip, dessen begeisterter Apostel P e t t e u  k o f e r  w a r ,  den Epide- 
mien durch die dauernde Verbesserung der hrgieniscben Zustande, 
durch die Assanirung vorzubeugen, bat sich imnier deutlichrr als die 
Hauptsache herausgestellt, wenu wir uns  auch heute ihren Nutzea 
etwas anders als. e r  erkliiren. Rationellei Wohnungsbau, Wasserver- 
sorgung, Canalisation, Schlachthausbau, Lebensmittelcontrolle, Kehricht- 
beseitigung. Ungeziefervertilgung u. s. w., das sind die Maassregeln, 
die unsere Stiidte gesund machen. Gegenuber Krankbeiten, welche 
dem L m d e  ganz fremd aind, wird man allerdings mit anticontagio- 
nistischm Maassregeln allein in einzelnen Fbllen rollen Erfolg er- 
zielen kijnnen; dann, wenn es gelingt, den ersten Krankheitsfall recbt- 
zeitig zu erkennen und die Keime abzufangen und zu vernichten, 
hevor sie rerstreut werden konnten. J e  mehr aber eine Krankheit 
im L a d e  heimisch geworden ist, urn so unzulauglicher werden jene 
Maassregeln werden , um so biiufiger und zahlreicher werden ihnen 
die Keiuie entgehen und urn so unentbehrlicher werden dann jene 
Einrichtungen sein , welche , a u t o m a  ti s c  h wirkend , die Keime a u s  
ungerer Umgebung entfernen und ihnen die Gelegeriheit zum Ein- 
dringen in unseren Kiirper nehmen. Die Befreiung Miinchens vom 
Typhus,  ohne dass Isolirung der  Kranken und Desinfection ernst- 
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haft angewendet worden wiiren, lediglich auf dern Wege systematischer 
Reinigung der Stadt von allem Unrath ist eine fundamentale That- 
sache. Dort ,  wo Strohdacher sind, pflegte P e t t e n k o f e r  zu sagen, 
wird man mit Funkenabfangen nichts ausrichtexi konnen. Deckt eure 
Hauser feuersicher ein: auch wenn Fnnken darauf fallen, werden dsnn 
die Rriinde ausbleiben. Dns ist durchschlagend richtig. Allerdinge 
mird man trotzdem nicht auf Feuerwehren verzichten durfen! 

Wenn man das schier endlose Verzeichniss der mehr als 200 
Schriften ansiebt, die P e t t e n k o f e r  in  den 5 Jahrzehnten ron der Mitte 
der vierziger bis zu der der neunziger Jahre  veriiffentlicht hat, ond wenn 
man sich vergegenwiirtigt. wieviele Obliegenheiten e r  norh nebenbei 
zu erfiillen Iiatte, welche Last von verschiedenartigstrn Geschaften er 
sonst noeh bewiiltigte, so staunt man iiber diese fabelhafte Arbeits- 
kraft Noch in einem Alter, wo sich andere Iangst zur Ruhe gesetzt 
haben, when wir ihn angestrengt thatig. V o i t  erzahlt, dass es noch 
Anfangs der nennziger Jahre vorkam, dass P e t t e n k o f e r  Nacht auf 
Nacht bis Morgens gegen 3 U h r  bei d r r  Lampe sass. In hohem Alter 
nahm e r  sogar noch neue Verpflichtungen auf sich. Nachdern er 1865 
gemeinsam mit V o i t  die ,%eitschrift fir Biologiec gegriindet, 1869 die 
rDeutsche Vierteljahrsschrift fur offentliche Gesundheitspflegec in's 
Leben rufen geholfen hatte - zwei Zeitschriften, die EU den ge- 
diegensten jhrer Art gehoren -, begann er 1883 gemeinsam mit 
F o r s t e r  und H o f i n a n n  das ,Archiv fiir Hygiene(( herauszugeben, 
die erste ausschlieeslich der hygienischen Forschung gewidmete deut- 
sche Zeitschrlft; gab er von 1882 an ~ u s a m m c n  mit v. Z i e m s s e n  
das erste grosae Handbuch der Hygiene heraus. 

Noch im Jahre  1890 ubernahoi er nach dem Tode D i i l l i n g e r ' e  
die  Prasidentschaft der bayrischen Akademie der Wissenschaften. 

Erst von 1894 an hegann er, sich Ruhe zu gonnen und einen 
immer grosseren Theil des Jahres  in seinern bescheidenen Tusculum 
in Seeshaupt am Starnherger See zu verbringen. Nach und nach liiate 
er sich von den Geschaften 10s. Zuerst legte er die Professur zuriick, 
1896 nuch die Prasidentschaft. 

D e r  schonste Lebensabend schien im bescbert. Sein Leben war 
reich an Arbeit gewesen, aber auch iiberreich an Erfolg. Die hiich- 
sten Ellrungen waren ihm 7u Theil  geworden, die einem Gelehrten 
iiberhaupt zu Theil werden kiinnen, und jedes J a h r  brachte neue und 
auserleeenere. Alle Welt  nah und fern wetteiferte, ihrn ihre Vereb- 
rung, ibre Dankbarkeit, ih re  Liebe zu Leweisen. Noch rnehr bedeu- 
tete es, dass er selbst sich sagen durfte, dass w nicht umsonstgelebt 
habe, dass e r  nicht allein den Fortschritt der Wissenschaft, sondero 
die  Wohlfahrt der Menschheit iiberhaupt gefijrdert habe, wie nnr we- 
nige Auaerkorene. 
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Die Sehnsucht seiner Jogend schien sich jetzt erfiillen zu sollen: 
ein Leben fern von der Welt Getiimmel, in friedlicher Natnr, wie er  
es irn folgenden hiibschen Sonett gepriesen hatte : 

,Ich fuhl’s, ich bin nicht far die Welt geboren; 
Ich konnte sonst sie nehmen, wie sie liegt, 
Hrtt’ nie an Tranmgestalten mich geschmiegt, 
An die mein Herz uorettbar war verloren. 

Zu sehr verweichlicht hab’ ich meine Ohren, 
Mit sanften Melodie’n sie nur umwiegt. 
Wle falsch! 
Die Welt, und Harmonie ist Traum der Thoren. 

0 gliicklich, wer ein kleines nied‘res Haus 
In eines Thales Schlucht sich konnt’ errichten, 
Nichts hort, als Vogelsang und Waldgebraus. 

Entfesselt schnbden Zwang’s und harter Ptlichten, 
ZBg’ er des Lebens schwere Rnstung aus 
Und schlummerte im Schatten hoher F1chteu.a 

Ein wildes Kampfgeschrei durchfliegt 

Dieses schwermfthige Gedichtchen war aber  mehr ale ein Wider- 
hall der Zeitstimmung, als der Abglanz der Naturschwarmerei eines 
L e n a u ,  E i c h e n d o r f f  und S t i f t e r  gewesen. Es war der Ausdruck 
jener Melancholie, welche einen tiefen Grundzug von P e t  t e nkofer ’s  
Wesen bildete. Wiederholt schon in friiheren Jahren hatte diese Me- 
lancholie einen bedenklichen Grad erreicht; so insbesondere urn die Mitte 
der siebenziger Jahre. Am 29. August 1869 hatte e r  seinen hoffinngs- 
vollen Bltesten Sohn Xaveredurch  den Tod verloren, als dieser eben 
seine medicinischen Studien vollendet hatte. Dieser herbe Schlag, den 
er niemals mehr vijllig verschmerzen konnte, nnd wohl auoh Ueber- 
arbeituog, fiihrten zu einer schweren Depression, die erst ganz all- 
mahlich wieder nachliess. Zur Zeit, als der Schreiber dieser Zeilen 
das Gliick hatte, P e t t e n k o f e r ’ s  Schfler zii sein (1879-1582.), kam 
eg oft vor, dass P e t t e n k o f e r  klagte, wie sehr sein Gedachtniss ab- 
nehme, wie sehr ihn seine Vorlesung, jede geistige Arbeit ermiide; 
wie wenig e r  seinen Schiilern zu bieten vermoge; wie sehr er sich 
wnndere, dass iiberhaupt noch jemand bei ihrn etwas zu finden hoffe 

Schaffensfrohen, Menschen wie einem B i s m a r c k ,  einem P e t t e n -  
k o f e r ,  taugt Musse nicht. Jetzt  in der Musse kamen die melan- 
eholischen Stimmungen mit verdoppelter Starke tuber P e t t e n k o f e r ,  
nod die traurigen Schicksale, die e r  in seiner Familie erlebt hatte, 
driickten ihn immer schwerer. Noch zwei erwachsene Kinder 
hatte er in’s Grab  hinabsenken2 gesehen; am 6. October 1890 
war seine Gattin nach jahrelangen , qualvollen Leiden gestorben. 

11. 8. w. 
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Ein unsagliches Gefiihl der Vereinsamung , der Nutzlosigkeit seines 
Daseins verdusterte mehr und rnehr seinen Lebensabend. Lange 
vor seinem Tode  sprach er irnmer wieder davon, wie sehr ihrn 
das Leben zur Last  geworden sri, wie eehr e r  aich nacb der Ruha 
im Grabe  sehne. Aber dazwischen kamen doch wieder Zeiten 
der Heiterkeit, wo der trotz eines seit vielen Jahren bestehenden 
leichten Diabetes riistige Greis, der Wind und Wetter nicht schente, 
seinen Garten bearbeitete, ruderte und schwxrnrn, trotz einem Jungeu. 
seine Umgebung durch die rnit unvergleichlichem Humor vorge- 
tragenen Erzahlungen seiner Erlebnisse bezauberte. D a  erkrankte 
er Ende Januar  1901 a n  einer Entziindung der Mund- und flachen- 
Schleimhaut, die ihm viel Beschwerde machte und auf's tiefste 
verstimmte. Das Leiden ging rnit einer schmerzhaften Schwelluog 
der Zunge einher. Erweckte sie ihm die Besorgniss eines begin- 
nenden Krebsleidens? Besorgte e r ,  dass seine zunehmende Melan- 
ehoiie im Wahnsinoe enden werde, in dem sein Bruder Michael ge- 
atorbeu war? Jedenfalls miissen es  seeliscbe Qualen argster Art ge- 
wesen sein, die dem Maune, der vor wenigen Jahren noch den Selbst- 
mord verdammt hatte, den Revolver in die Hand driickten, rnit detu 
e r  in  der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 1901 sein Leben endete. 
So traurig schloss dieees glanzende und grosse Dasein! 

P e t t e n k o f e r  verdankt, wie wir geseheu haben, seine Bedeutung 
nicht allein seinem Talente, seinem Fleisse , seiner machtigen Intel& 
genz; e r  verdaukt sie zum nicht geringen Theile seiner edlen Ge- 
sinnung. Seine grossen personlichen Erfolge verdankte er dem ausser- 
ordentlichen Reize, dern Zauber, der von seiner Person awging. Ich 
will versuchen, dern Lever klar  z u  machen, worauf e r  beiuhte. 

P e t t e n k o f e r  war  mehr ale ein Gelehrter, e r  war  ein Mensch1 
Ein ganzer, eigenartiger Mensch rnit empfanglicheni Gemiith , mit 
warmem, starkem Herzen, das  leidenschaftlich zu schlagen vermochte; 
ein Mensch, der sich zu geben wagte, wie e r  war. P e t t e n k o f e r  
war  das ,  was G o e t h e  mit einem Worte eine zNaturc zu nennea 
pflegte. Das Bgriisste Gluck der Erdenkinderc , Personlichkeit, war 
ihm zu Theil geworden. So, wie e r  selbst urwiichsig war und bei 
aller Wohlerzogenheit urwiichsig blieb, so liebte er auch Urwucbsig- 
keit. Selbst, wenn sie hiisslich und garnicht salonfahig war, be- 
hagte sie ihm besser, als schniide Convenienz, als geschniegelte 
Schablone. 

Einfachheit und Schlichtheit waren ihrn Lebensbediirfniss. Pro-  
feasor, Geheimrath, Ercellenz: e r  blieb der biedere Altbayer, der 
sehlichte, i u  sich selbst ruhende Mann. Er ging viel lieber im be- 
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quemen Lodenmantel und weichen, altgewohnten Filz einher, ale in1 
besternten Frack und im Cylinder. Sein gesiinder Magen zog derbe 
Hausmannskost allen Leckerbissen der Welt vor. Er kam sich nicbt 
zu vmnebm vor, um nicht gelegentlich mitten unter einfachen Hand- 
werkern und Fabrikarbeitern niederzusitzen und a m  gleichen Tische 
iuit ihnen sein einfaches Mittagsmahl zu verzehren. D e r  Yraisident 
der Akademie, Ritter hoher Orden etc. etc. scheute sich nicht, rnit 
dem letzten Ueberlebenderi unter seinen Kameraden am Gymnasium, 
der es nur sum Chorsanger am Hoftheater gebrscht hatte, a11 den 
altgewobnten Rendez-vons-Tagen vor Aller Augen im Kaffeehause bei- 
sammen zu sitzen, um mit ihm gemiithlich in  den gemeinsameu 
Jnpenderinnerungen zu blattern. Selbst aus den kleinen Leuten her- 
rorgegdngen, wusste er, wie grossen Einfluss Gunst and Ungunst des 
Schicksals auf  die individuelle Entwickelnng haben , wusste e r ,  wie- 
vie1 Anlagen und Leistungsfihigkeit in deli breiten Schichten des 
Volkes verborgen liegen. a ls  ihm Em rn e r  i c h  einmal ereiihlte, wie 
einfach uod scblagend ein alter Maurer den jiingeren Genossen vor 
Peinen Augen die Durchlassigkeit des Holzes fiir Lult, von der er 
durch P e t t e n k o f e r ' s  Vortrage wusste, bewiesen bahe, indem er  ein 
Stiick hartes Buchenholz mit dem einen Ende in sein Bier tauchte 
und in das andere Ende hineinblies, sodass der Scbaum aufperlte, 
sagte er: SJa, das weiss ich scbon lange, dass es unter den einfachen 
Arbeitern Leute giebt, die geseheidter sind als ich.(( 

P e t t e n k o f e r  war  durchsus nicht unempfiodlich gegen aussere 
Ehren, und sein Herz erfiillte sich rnit Freude und Stolz, wenn ihu 
die ganzr Welt rnit Huldiguugeu uberschiittete, wie an seinem 70. Ge- 
burtatage oder bei der Feier seines 50-jahrigen Doctorjubilaurns am 
3. Juni  1893. Aber es wurde ihnr bald unbehaglich, so beriiuchert 
z u  werden. E r  wollte nicht zum Giitzen werden! 

Er hatte ein deutliches Gefuhl beiuer Leistuugen und seiner Be- 
deutung und vermochte sehr wohl, wenn es nothwendig war ,  auch 
wit dem erforderlicben Selbstbewusstseiu aufzutreten. Seine Ueber- 
zeugungen verfocht e r  mit XrBsciter Hartnackigkeit und echt germani- 
scher Kampflust. Sein Gegn" rnusste stets auf der Hut  sein, den1 
streitbaren Manne keine Bliissr zu zeigen, der im Kampfe keineii 
Pardon gab, rnit dern Schwerte wie mit der  Schalks-Piitsche derb 
zuzuschlageu verstand. Aber Selbstkritik hielt ibu innerlich frei und 
uuabhangig und machte ibn unempfauglich gegen die Gefahren, mit 
denen Eitelkeit einerseits, Schrneichelei uiid Wohldieiierei andererseitv 
den Charakter so manchen Maunes in alinlicher Stellung bedrohen. 
Noch besser als diese Selbstkritik schiitzte ibn gegen elle fratzen- 
hafte Unnahbarkeit und GottEhnlichkeit sein inniges Bediirfuiss, Mensch 
nlit Menschen zu sein, sein Rediirfniss, z n  lieben und geliebt zu wer- 
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den. Darum war es sein Erstes ,  wenn ihm jemand gefiel und e r  
ihm naher treten wollte, den Nimbus zu  zerstiiren, der  den Anderen 
e t w a  verschiichtern konnte. Darum liebte e r  es, Geschichtchen zu er- 
zahlen, die seine kleinen Schwachen entbullten, die ihn a h  komische 
Person zeigten. Das verstand er  ganz ausgezeichnet. Es sei erlaubt, 
e ine von diesen harmlosen Anekdoten wiederzugeben. 

Mit anderen Gelehrten theilte P e t t e n k o f e r  den Fehler  der Zer- 
streutheit. Ihr Opfw pflegten insbesondere die Regenschirme zn 
sein, und es war der standige Spott seiner Familie, wie selten die 
Regenschirme mit ihrem Herrn wieder heimkehrten. Darum erfiillte 
es P e t  t e n  k o f e r mit besonderem Stolze, als e r  ein Ma1 von einer Reise 
nach England seinen Regenschirm glucklich wieder auf den Continent 
zuriickgebractrt hatte. Triumphirend telegraphirte e r  von Augsburg 
oach Hause: ,Ich und mein Regenschirm kommen urn die und die 
Stunde heim!a Als er aber seine Wohnung betrat nnd das  gliicklich 
gerettete Geriith den Seinigen voll Stolz entgegenhalten wollte, merkte 
er mit Schrecken, dass seine Hand leer sei; der Regenschirm war  im 
Zuge ron Augsburg nach Miinchen zuriickgeblieben ! 

War durch solche Scherze die erste Scheu beseitigt, und trat man 
l ' e t tenkofer  ngher, dann wurde man bald immer inniger gefesselt 
durch die Lauterkeit, Harmlosigkeit und Giite seines Wesens. 

Stets bereit zu rathen, zu helfen und - was noch mehr besagen 
will - mitzufiihlen, war er seinen Schiilern ein wahrhaft raterlicher 
Freund. 

In diesern vertrauten Verkehre im Laboratorium trat  es auch 
auf's schiinste hervor, wie P e t t e n k o f e r  ein nach Mehrung seiner 
Kenntnisse, nach Vertiefung seiner Einsicht Strebender geblieben war. 
Gerne liess e r  sich in  Debatten iiber seine Lehren ein; auch mit 
eineni Anfanger, wenn das, was dieser vorbrachte, BKopf und Fuss< 
hatte. 

Der Schreiber dieser Zeilen hat  es selbst erfahren, dass P e t t e n -  
k o f e r  nie im geringsten personlich nachtrug, dass e r  nicht aufhiirte 
z u  ftirdern, wenn man auch noch so haretische Ueberzeugungen 
seinen geliebtesten Theorien entgegensetzte. Dies ist gewiss einer der  
griissten Ziige iu seinem Charakter. 

P e  t t e n k o f e r  hatte im Mannesalter hei oberflachlicher Betrachtung 
nichts Imponirendes in seinem Aensseren. Mittelgross, breitschulterig, 
wohlgerundet, ohne fett zu sein, von gesunder Gesichtsfarbe, hatte man 
ihn mit seinen ein ganz kleiu wenig schwerfalligen , altfriinkischen 
Manieren auf den ersten Blick etwa fiir einen gebildeten Gutsbesitzer 
Tom Lande halten kiinnen. Wenigstens erinnere ich mich, dass ich so 

Berichte d. D. chem Gesellschaft. Jahrg. XXXVI. 291 
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etwa meinen ersten Eindruck von seiner ausseren Persiinlichkeit zu- 
sam menfasste. 

Man musste ihm in’s Auge sehen, um zu erkennen, dass man 
einen ungewohnlichen Mann vor sich hatte. Diese fur gewiihnlicb 
durch die machtigen Brauen halbverdeckten, tiefdunklen, glanzenden, 
milden, aber dabei doch feurigen, ja damoni scheu  Augen wareB 
hiichst merkwiirdig. 

Irn hohen Alter hatte P e t t e n k o f e r ’ s  machtiges Haupt mit dera 
von blendend weissem Hauptbaar und Bart unirahmten, verwitterten, 
noch immer kraftooll gespannten Gesichtsziigen etwas nngemein Ehr- 
wiirdiges und Bedeutendes. 

So zeigt ihn nuser Bild. 
P e t t e n k o f e r  hatte eine etwas umflorte, aber hiichst wohllautende 

Stimme. Sein Gesprach war stets eigenartig, wohlgepragt und mi t  
feinem Bedacht gewlhlt, dabei frei von aller Ziererei. Sein akade- 
miscber Vortrag war schmncklos, aber ausserst anziehend, da er seine 
Ausfiihrungen so zu geben verstand, als ob sie gerade erst in seinem 
Kopfe entstanden waren. Oft iiberrascbte er durch schlagenden Witz 
oder durch kurze Bemerkungen, die den Nagel auf den Kopf trafen. 
Er war ein grundkluger Mann, der die Menschen sehr gut zn behan- 
deln wueste und das richtige Wort zur richtigen Zeit und am richtigen 
Orte zu finden wusste wie Einer. Man darf sich ihn aber trotzdem. 
nicht etwa nach dem herrlichen Stile seiner Schriften uud wohlvor- 
bereiteten , abgelesenen Vortrage als einen glanzenden Plaudmer, als 
einen grossen Redner vorstellen. Er musste oft die Worte suchen. 
und machte dann Pauseu, die er mit einem riihrend verlegenen, 
Riiuspern ausfiillte. Im Gesprache pflegte er den Kopf stark nach 
riickwiirts und etwas seitwarts zu legen. Wenn er etwas Gewichti- 
geres gesagt hatte, pflegte er die Brauen stark emporzuzietren und die 
Augen weit zu iiffnen, wie, nm den Eiudruck des Gesagten auf den. 
Hiirer besser beobachten zu kiinnen. Dann bohrte sich sein Blick 
fiirmlich ein. 

Die BDeutsche chemische Gesellschafte hat P e t t e n k o f e r  wieder- 
holt die hiichsten Ehren erwiesen, die sie zu vergeben hat. Sie hat 
ihn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt und epater eine Medaille auf 
ihn pragen lassen. Sie hatte erkannt, dass P e t t e n k o f e r ,  ohm dass 
er babnbrechende Leistungen auf dem Oebiete der Chemie hervor- 
gebracht hatte, dieser Wissenschaft, die er so begeistert liebte, stet& 
zum griissten Ruhme gereichen werde. 

War ea doch i h r e  strenge Scbule, die ihn befabigte, Erscheinungen 
der exacten Forschung zuganglich zu machen, die man bis dahin noch 
kaum wissenschaftlich betrachtet hatte; war doch die Anwendung 
i h r e s Grundsatzes, die Naturerscheinungen nicht nur qualitativ, son- 
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dern stets auch q o a n t i t n t i v  zu erfassen, das  Geheimniss seiner 
wissenschaftlichen Erfolge. 

J e  weiter uns die unablassig dahinstriimeude Fluth der Ereignisse 
von P e t t e n k o f e r  entfernt, urn so deutlicher werden wir erkennen, 
welch’ machtigen Einfluss e r  auf die gesammte menschliche Coltur 
ausgeiibt hat. Die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts ist die Zeit 
der  Entwickelung der Naturwissenschnft znr Weltmacht. P e  t t  e n -  
k o f e r  war  einer der gliicklichsten Staatsmanner dieser neuen Friedens- 
macht! Er hat  den Bereich ihrer Herrschaft i n  so ungeheuerem 
Masssstabe erweitert, dilss e r  den Titel ,Mehrer des Reichescc so gut 
verdient, wie die grossen Forscher, die in  die dunklen Tiefen des 
Unbekannten hinabgetaucht sind und ungeahnte Schatze neuartiger 
Erkenntniss an’s Licht ernporgetrsgen haben. 

P e t t e n k o f e r ’ s  Name wird zu einem Wahrzeichen des 19. Jahr-  
hunderts werden. Um die Zeit der letzten 50 Jahre  zu kennzeichnen, 
wird die Culturgeschichte sie auch die Zeit P e t t e n k o f e r ’ e  nennen 
miissen. 

Max Gruber. 

Verzeichniss der Veroffentlichungen Petten kofer’s. 
Allgemeine Chemie. 

Ueber die regelmbsigen Absthde der Aequivalentzahlen der sog. einfachen 
Gelehrte Anzeigen der k. b. Akad. d. Wissensch. 30 [1850]. 

Desgl. Eine Reclamation gegeniiber Hrn. D uma 5’ Aequivalentgewichten der 

Ueber den amorphen und krystallinischen Zustand eines Kupferamalgams. 

Radicale. 

einfachen IGrper. Ann d. Chem. 105, 1S7 [lS58]. 

Gelehrte Anzeigen ber k. b. Akad. d. Wissensch. 27 [184S3. 

Analytische Chemie. 
Einfache und sichere Methode, das Arsenik, mittels M a r s  h’schen Apparates 

cntwickelt, von iihnlichen Erscheinungen zu unterscheiden. Buchner’s  
Repert. fur Pharm. N. F. 26 [1842]. 

Bericht iiber eine gerichtlich- chemische Untersuchung. Buchn er’s Repert. 
fur Pharm. 1543. 

Ueber eine neue Methode zur Trennung der Phosphorsiture Ton den alkali- 
schen Erden. Gelehrte Anzeigen der k. b. Akad. d. Wiseensch. 28 [1849]. 

Chemische Untersuchung der Adelheidsquelle zu Hcilbronn in Oberbayern. 
1851. 

Ueber das Vorkommen der Pyrogallsgure i m  Holzessig. Buchner’s  Neues 
Repert. fur Pharm. 2 [1853]. 

Die Jodreaetion der Heilquellen zu Erankenheil bei Tolz. Aerztl. Intelligenz- 
blatt Nr. 48 [18571. 
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Ueber eine neue Methode, die Kohleneiiure der Luft quantitativ zu bestimmen. 
Abhandl. der naturw.-techn. Commission bei der k. b. Akad. d. Wissensch. 
2 [ISSS-J. 

Ueber die Bestimmung der freien Kohlonsiiure im Trinkwasser. Kunst- u. 
Gewerbe-Blatt fiir Bayern. 1561. 

Ueber die Bestimmung der Kohlensaure im Trinkwasser. Sitzungsber. der k. 
b. Akad. d. Wissensch. 1871. 

Ein Reageus zur Unterscheidung der freien Kohlensaure im Trinkwasser vou 
der an Basen gebnndenen. Sitzungsber. der k. b. Akad. d. Wissensch. 
1875. 

Technologisches. 
Ueber die Verwendung getrockneter Himbeeren. B uc hner’s Iiepcrt. fiir 

Pharm. 72 [1542J. 
Ueber Mikania Guaco. Inaugural-Dissertation, Munchen 1844. 
Ueber die Anwendung des geschmolzencn Bleizuckers bei Tiegelerzproben auf 

Silber und Gold. Diogler’s  polytechn. Journ. 100 [1S46]. 
Ueber die Affinirung des Goldes und die grosse Verbreitung des Platins. 

Dingler ’s  polytechn. Journ. 104 [1S47]. 
Ueber die Bestaodtheile der Schlackeo, welche beim Schmelzen des Scheide- 

goldes mit Salpeter gebildet werden, und uber deren Benutzung. Dingler’s 
polgtechn. Journ. 11 1 [184S]. 

Ueber den hydraulischen Kalk. 
Ueber Leuchtgas aus Holz. Kunst- u. Gewerbe-Blatt fiir Bayern. 1S19. 
Ueber die wichtigsten Grundsiitze der Bereitung und Benutzung des Holz- 

Gclehrte Anzeigen der k. b. Akad. d. Wissensch. 1857. 
Ueber das Verhalten das Zinks in der Atmosphire. Abhandl. der natorw.- 

Ueber ein einfaches Verfahreu, die Dicke einer Verzinkung auf Eisen zu 

Ueber einen antiken rothen Glasfluss (Hanintinon) und uber Aventurin- Glas. 

Die Miinchener Pinakothek und ihre Restauration. Siiddeutsche Zeitung 

Zur Restauationsfrage der Miinchener Pinakothek. A ugsburger hllgem. 

Ueber Oelfarbe und Conservirung der GemLlde clusch das Regenerationsver- 

Ueber die Reinigung des Liebig-Denkmales in Miinchcn (rnit A. v. B a e y e r  

Die Mittel zur schnelleu und sicheren Entfernung alter, verhiirteter und be- 
Techn. Mittheilungen fur Malerei Ton A. R eim. 

Dingler ’s  polytechn. Journ. I13 [1S49]. 

leuchtgases. 

techn. Commission an der li. b. Akad. d. Wissensch. 1 [1856]. 

schltzen. Ebenda. 

Ebenda. 

Nr. 117-130 [1SIi4]. 

Zeitung Nr. 146-147, Beilage [1S64]. 

fahren. Braunschweig, Vicweg,  1SCO. 

und Cleniens Zimmermann) .  

schmutzter Oelfirnisse. 
Miinchen lSSS, Nr. 40. 

Diese Berichto 17 [1SS4]. 

Physiologische Chemie. 
Ueber eine grosse Menge Hippurs5ure im Yenschcuharne. 

Ueber eine neue Ileaction auf Galle und Zucker. 

Ann. d. Chem. 58  
[ 15441. 

Ebenda. 
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Vorliiufige Notiz iiber einen neuen stickstoffhaltigen K6rper im Harne. 
Ebenda. 

Ueber den Schwefelcyangehalt des rnenschlichen Speichels. Bu chner ’s  
Rapert. fiir Pharm. 41 [1S47). 

Vorliiufige Notiz iiber einen neuen KBrper i m  Harnextracte. Gelehrte An- 
zeigen der k. b. Akad. d. Wissensch. 28 [1849]. 

Betrachtungen iiber die neuesto GBhrungstheorie. Gelehrte Anzeigen der k. 
b. Akad. d. Wissensch. 1S49. 

Ueber das Vorkommen der Gerbssuren in den Holzptlanzen und deren ZU- 
sammenhmng mit der Holzbildung. Bnchner’s  Weues Repert. fiir Pharm. 
3 [1554]. 

Physiologie. 

Ueber einen neuen Respirationsapparat. -1bhandl. der k. b. Akad. d. Wissensch. 
9, 11. Abhandl. [1861]; Ann. d. Chem., 2. Suppl-Bd. 

Ueber die Bewegung der Messtrommel in der nassen Gasuhr. D i n g l e r ’ s  
polytechn. Journ. 163 [1S62]. 

Ueber die Auscheidung von Wasfierstoffgas bei der Xrniihrung des Hundes 
rnit Fleisch uncl Starlremchl oder Zucker. Sitzungsber. der k. b. Akad. 
d Wissensch. 1862. 

Bestimmung des luftfijrmigen Wabsers im Respirationsapparate. Sitzuogaber. 
dor k. b. Akad. d. Wissensch. 14, I1 j18G3]. 

Bemerkungen zu den chemiachen Untersuchangen von M. J. R e i s e t  kber die 
Respiration voa landwirthsohaftlicben Hausthieren. Zcitschr. fiir Biol. 
1 [1865]. 

Untersuchungen iiber den Stoffverbrauch des normalen Menschen (mit C. Voit). 
Zeitschr. f ir  Biol. 2 [1866]. 

Xeber den Stoffverbrauch bei der Zuckerharnruhr (mit C. Voi  t). Zeitschr. 
fiir Biol. 3 [1867]. 

Ueber den Stoffverbrauch bei einem IeukSmischen Mannc (mit C.  Voit) .  
Zeitschr. fur Biol. *5 [1869]. 

Respirationsversnche am Hundo bei Hunger und nusschliesslicher Fettzufuhr 
(mit C. Voit) .  

Ueber die Zersetzungsvorgange im Thierk6rper bei Fiitterung rnit Fleisch und 
Fett (mit C. Voit) .  Zeitschr. fix Biol. 9 [!873]. 

Ueber die Zersetzungsvorghge im ThierkBrper bei Fiitterung mit Fleisch und 
RohIehydraten und Kohlehydraten allein (mit C. Voit). Zeitschr. fiir 
Biol. ‘9 [1573]. 

Ueber die Producte der Respiration dcs Hundes bei Fleischnabrung und iiber 
die Gleichung der Einnahmen and Ausgaben des K6rpers dabei (mit 
C. Voit). 

Ueber Kohlens~ureausscheidung und Sauerstoffaufnahme wshrend des Wachens 
and Schlafens beim Menschen (mit C. Voit). Sitzungsber. der k. b. 
Akad. d. Wissensch. 1SF6 u. 1567. 

Zur Frage der Ausscheidung gasf6rmigen Stickstoffs aus dem Thierk6rper 
(mit C. Voit) .  Zeitschr. fur Biol. 16 [ISSO]. 

Zeibchr. fiir Biol. 5 [1S69] 

Ann. d. Chem., 5. Suppl. [1S62]. 



4566 

Hygiene der Luft und des Luftwechsels. 

Ueber den Unterschied zwischen Ofenheizung und Luftheizung in ihrer Ein- 
wirkung auf die Atmosphiire der beheizten Riiume. Din gler’s polptechn. 
Journ. 1851. 

Bericht uber die Leistungen mehrerer Ventilationsapparate. Abhandl. der 
naturw.- techn. Commission bei der k. b. Akztd. d. Wissensch., Miinchen, 
2 [1855]. 

Ueber den natiirlicheu Luftwechael in den Gebiiuden und uber die Grund- 
sHtze der kiinstlichen Ventilation. Ebenda. 

Ueber die Luft in Schulen und fiber Ermitteiung der Grenze zwischen guter 
und schlechter Zimmerluft. Kunst- u. Gewerbe-Blatt ffir Bayern. 1862. 

Ueber ein Beispiel von raschcr Verbreitung specifisch leichterer Gasschichten 
in darunter liegenden specifisch schwereren. Sitzungsber. der k. b. Akad. 
d. Wissensch. IS72 und Zeitschr. fiir Biol. 9 118731. 

Monatliche Zusammenstellnngen iiber Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, 
Regenmenge und vorherrschende Winde in Gibraltar Tom Jahre 1553- 
1867. Zeitschr. ffir Biol. 6 [lS70]. 

Beziehungen der Luft zu Rleidung, Wohnung und Boden. Drei populirre 
Vortriige. Braunschweig, Vieweg,  1871. 

Vergleichende Untersuchungen iiber Befichaffenheit der Luft bei Beleuchtung 
des kgl. Residenztheaters mit Gas- und mit elektrischem Licht. Arch. 
fur Hyg. 1 [lSSU]. 

Ueber Vergiftung mit Leuchtgrs. Sitzungsber. der k. b. Akad. d. Wissensch. 
1SS3 und Nord und Sfid, Jannar 1884. 

Ueber Gesundheitsschirdlichkeit mehrerer hygienisch und technisch wichtiger 
Gase und Dampfe. 

1st das Ausstromen grosser Mengen Kohlenstiure in Arbeitsraumen durch De- 
fectwerden von Kohlensiiure-I(iih1maschinen gefahrlich? (Mit E m  m er  i c h) 
1SSS. 

Sitzungsber. der k. b. Akad. d. Wissensch. 1857. 

Zeitschr. f. d. gesammte Bauwesen 1858, No. 7. 

Hygiene des Erdbodens und des Wassers. 

Beobachtungen uber den Stand dej: Grundwassers. Aerztl. Intelligenzblatt 
fiir Bayern 1557, Nr. 34. 

Gegenbemerkungen zu Prof. L a m  ont’s 3. hufsatxe iiber das Grundwasser. 
Aerztl. Intelligenzblatt, 14. April 1860. 

Die Bewegung des Grundwassers in Mfinchen von Miirz I856 bis M5rz 1562. 
Sitzungsber. der k. b. Akad. d. Wissensch. 1862. 

Ueber den gegenwjrtigen Stand des Grundwassers in &finchen. Zeitschr. fur 
Biol. 1 [1865]. 

Ueber den I<ohlens&uregohalt der Grundluft irn Gerollboden YOU Munchen in 
verschiedenen Tiefen uud z u  verschiedenen Zeiten. Zeitschr. ffir Biol. 
7 [18711; 9 [15731. 

Ueber den l(ohlensiiuregeha1t der Grundluft. Sitzungsber. der k. b. Akad. d. 
Wissensch. 1871 und 1S72. 

Die Grnndwasserbeobachtungen in Munchen im Vergleich rnit denen in Berlin. 
Berl. klin. Wochenschr. 1573, Nr. 3. 
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'L'eber den Bohlensauregehalt der Luft in der lybischen Wuste iiber und unter 
der Bodenoberditche. Sitzungsber. der k. b. Akad. d. Wissenseh. 1574 
und Zeitschr. fur Biol. 11 [1875]. 

Bemerkungen zur  Kritik des Ern. Prof. W a g n e r  fiber die Vorarbeiten zur 
Wasserversorgung Miinchens, 1S7'i. 

Ueber Wasserversorgung. Deutsche Revue 1878. 
Der Boden und sein Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen. 

Geber die Wasserversorgung der Stadt Liuz a. Donau. Gesundheitsingenieur 
Berlin, P a e t e l ,  1882. 

1886, Nr. 3 u. 4. 

Canalisation, Abfuhr und Ffussverunreinigung. 
Ueber die Canalisirung der Stadt Basel, mit besonderer Riicksicht auf das 

Das Canal- oder Siel-System in Miinchen. Mit 2 Planen. Miinchen, Miirz 

Entgegnung. 
Beantwortung der Frage: ob nach Maassgabe der Frankfurter LoealverhLlt- 

njsse der Einfiihrung der Abtrittstoffe in die neu erbauten Can& vom 
sanitilren Standpunkte aus Bedenken entgegenstehen. Gutachten. Frank- 
furt a. M., N a u m a n n ,  1870, und Zeitschr. fiir Biol. 6 [1870]. 

Bett des Birsigflusses. 

1868. 

Zeitschr. fur Biol. 3 [1867]. 

herztl. Intelligenzblatt 1S69, Nr. 5 .  

Vortrage iiber Canalisation und Abfuhr. 
Ueber die Bewegung der Luft in den Sielen von Miinchen. Sitzungsber. der 

k. b. Ikad.  d. Wissensch. 1881. 
Zur Einfiihrung des Schwemrnsysterns in Munchen. Miinchener Neueste Nach- 

richten 1890. 
Ueber Verunreiuigung und Selbstreinigung der Fliisse. S c h i l l i n g s ' s  Journ. 

fiir Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1890. 
Verunreinigung der Isar durch Abfliisse aus Munchen und Verunreinigung des 

Isarflusses bei niedrigstem Wasserstande. Miinchener Gemeindezeitung, 
Beil. 2 zu Nr. 97, 1890, und Deutsche Bauzeitung 1891, Nr. 14. 

Die Untersuchung der Isar auf Flussverunreinigung von Miinchen bis Isma- 
ning und iiber die Selbstreinigung der Flksse. Deutsche Bauzeitung 
1891, Nr. 19. 

Miinchen, F i n s t e r l i n ,  1876. 

Selbstreinigung der Fliisse. Deutsche Bauzeitung 1891, Nr. 35. 
Zur Selbstreinigung der Flusse. Archiv fiir Hygiene 12. 
.Ueber Selbstreinigung der Fliisse. Vortrag, gehalten in der hygienischen 

Section der 64. Versammlung dentscher Naturforscher und herzte zu 
Halle. 

Zum gegenwirtigeu Stand der Schwemmfrage in Miinchen. Munchener Medic. 
Wuchenschr. 1591, Nr. 45. 

Zur Schwemmcanalisation in Miinchen. Miinchener Medic. Abhandl. 5, 1. Heft 
[l891]. 

Acht Thesen gegen die Miinchener Schwemmcanalisation , besprochen Ton 
P e t t e n k o f e r .  Miinchener Medic. Abhandl. 5, 3. Heft [lS92]. 

Die Verunreinigung der Isar durch das Schwemmsystem. Hygienisahe Tages- 
fragen 10. Miinahen, R i e g e r ,  1890. 

Deutsche Medic. Wochenschr. 1891, Nr. 47. 
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Canalisation r o n  Ortschaften an Binnenseen (mit Bru i io  Hoier ) .  Miinchen, 
L e h m a n n ,  1895. 

Aetiologie der Cholera. 
Untersuchungen nnd Beobachtungen Bber die Verbreitungsart der Cholera. 

De l'btiologie du CholQra. 
Bemorkungen zu einer Iiritik des Hrn. Dr. E isenm ann. Aerztl. Intelligenz- 

blatt, 31. I. 1557. 
Hauptbericht iiber die Cholera-Epidemic des .Tahres 1854 in Bayern. Miinchen 

1857. 
Zur Frage iiber die Verbreitungsart der Cholera. hliinchen 1557. 
Fiinf Fragen aus der Aetiologie der Cholera. 

Mit 10 Tafeln und 1 Plan -ion Miinchen. Miinchen 1855. 
Gazette hebdornadaire, 25. 111. 1856. 

P a p p e n h c i m ' s  Yonatsschr. 
Berlin 1859, 

Acrztl. In- 

fur exacte Forschongen aof dem Gebiete der Sanitiitspolizei. 
1. Heft. 

telligenzblatt 186 1. 
Die Bodenbeschaffmheit und die Cholera in der Provinz Krain. 

Ueber die Verbreitungsart der Cholera. 
Die sgchsischen Choleraepidemien des Jahres 1865. Zeitschr. fur Biol. 2 

Ueber Desinfection a h  Maassregel gegen -1usbreitung der Cholera. Zeitschr. 

Choleraregulativ (rnit G r i e s i n g e r  und Wuuderl ich: .  Zeitschr. fLir Biol. 

Die atrnospharischen Niederschliige und die Cholera iu Indieo. BPilage zur 

Die Cholera vom Jahre 1866 in Weimar. Weimar 1S67. 
Resultate der Cholera-Conferenz in Weimar. Bayrische Zeituog, 25. VII. I S F ' i .  
Ueber das Moment der ijrtlichen und zeitlichen Disposition ftir Cholera und 

den Verlauf der Epidemie in mehreren Stadten an der rididlichen Ab- 
dachung des Thuringer Waldes im Jahre 1S6G. Aerztl. htelligenzblatt , 
26. 11. 1867. 

Ueber die Ursachen und Gegenwirkungen von Cholera-Epidemien in Erfurt. 
Erfurt, O h l e n r o t h ,  1867. 

Regenmenge und Cholera in  Indien und der gegenwartige Standpunkt der 
Frage der Choleraverbreitung. Bcilage zur Allgem. Zeitung 1867, Nr. 58, 
59, 60. 

Berichtigungen zu den Verhandlungen dcr Cholera-Conferenz in Weimar am 
28. und 29. April 1S67 (mit Gi inther) .  

Die Immunitiit von Lyon gegen Cholera und iiber Cholera. anf Seeschiffen. 
Zeitschr. fur Biol. 4 [1868]. 

Die Cholera auf dem Feisen von Malta und Gibraltar. Beilage zur Allgem. 
Zeitung, 17. VI. 186s. 

Die Cholera-Epidemie des Jahres 1S65 in Gibraltar. Zeitschr. fur €501. 6 
[1870]. 

Die Cholera-Epidemien anf Malta und Gozo. 
Verbreitungsart der Cholera in Indien. 

Zeitschr. f i r  Biol. 1 [1S65]. 

[1866] und Allgem. Zeitung, Beilage 1S66. 

fur Biol. 2 (18661. 

2 [1866]. 

Allgem. Zeitung, 19. Nov. 1866. 

Zcitschr. fiir Biol. 3 [1SF7]. 

Zeitschr. fiir Biol. 6 [1S70]. 
Braunechweig, Viemep,  1571. 
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Ueber Cholera anf SchiEen und den Zweck der Quarantinen. Zeitschr. fiir 
Biol. 8 [1872] und Deutsche Vierteljahrs-Schrift fiir Bffentl. Gesundheits- 
pflege 4. 

Zur Choleraepidemie auf dem >Renown.. 
Ueber den gegenwirtigen Stand der Cholerafrage und iiber die nkchsten 

Aufgaben zu weiterer Ergriindung ihrer Ursachen. Zeitschr. fiir Biol. S 
[1872]. 

Auszug aus den Untersuchungen von Dr. Douglas  C u n n i n g h a m  in Ost- 
indien, iiber die Verbreitungssrt der Cholera. Zeitschr. fiir Biol. Y 
[ 15781. 

Zeitschr. fur Biol. 8 [1872]. 

Was man gegen die Cholera thun kann. 
Der neueste Bericht des Sanitary Commissioner with the government of India, 

Dr. J a m e s  M. C u n n i n g h a m ,  iiber die Cholera-Epidgmien von IS72 in 
Tndien. Zeitschr. fur Biol. 9 [1873]. 

Untersuchungsplan zur Erforschuug der Ursachen der Cholera und deren 
Verhiituog. Deutscher Reichsanzeiger 1S73. 

Antrag betreffend Einrichtung fortlaufender meteorologischer Beobachtungan 
in einer Anzahl von Orten Westasiena und Aegyptens. Internat. Sani- 
titsconferenz in Wien 1574. 

Kiinftige Chaleraprophylaxis in  Mhnchcn nach Dr. Frank .  Aerztl. Intelli- 
genzbl. 1S75, Nr. 36, und Idfinchen, liter.-artist. Anstalt. 1875. 

Die Cholera-Epidemie in der k. b. Gefangenanstalt Laufen. Berichte der 
Cholera-Comm. fkr das deutsche Reich. 2. Heft. Berlin, H e p m a n n ,  
1S75. 

Die Cholera 1875 i n  Syrien und die Choleraprophylaie in Europa. Zeitschr. 
fiir Biol. 12 [1876]. 

Schreiben an den Vicepriisidenten der Vorbereitungscommission des 1 s .  inter- 
nat. statistischen Congresses zu Budapest, betreffend Cholerastatistik. Pro- 
gramm des Congresses, 111. Section. 

Cholera in den Gefiingnissen Rebdorf, Wasserburg und Lichtenau etc. Be- 
richte der Cholera-Comm. fur das deutsche Reich. 4. Heft [187?]. 

Bemerkungen zu einern Berichte des Hrn. B r i q u e t  an die franzcsische Aka- 
demie der Medicin uber die sogenannte Cholerabodentheorie. Deutsche 
Medicin. Wochenschr. 1877. 

Neun iltiologische und prophylaktische Sgtze aus den amtlichen Berichten 
iiber die Cholera-Epidemien in Ostindien und in Nordamerika. Deutsche 
Vierteljahrs-Schrift fiir 6ffentl. Gesundheitspflege 9 [1877]. 

Miinchen, Oldenbourg ,  1Si3. 

Budapest, Athenium, lS7F. 

Trinkwasser und Cholera. 
Cholera nnd deren Beziehungen zur parasitilren Lehre. Aerztl. Inteliigenzhl. 

Ueber Desinfection der ostindischen Post als Schutzmittel gegen Einschlep- 

Die Entdecknng des Cholerapilzes. 
Die Cholera. >>Nard und Sad. 1584 und PDeutsche Biicherei. 1851;. 
Belehrong iiber das Wesen der Cholera und das Verhalten wahrend der 

Die Choleragefahr fur Miinchen. 

Zeitschr. fur Biol. 14 [IS?S]. 

1581, Nr. 4 nnd 5. 

pung der Cholera in Europa. Archiv fur Hygiene 2 [1SS4]. 
Miinch. Neueste Nachrichten 1884. 

Cholerazeit (mit R. Koch und Skrzeczka) ,  1584. 
Munch. Neueste Nachrichten 1S84. 



Die Cholera in Indien. Archiv fur Hygiene 3 [18S5]. 
Die Trinkwassertheorie und die Cholera- Immunitiit des Fort William in Cal- 

cutta. 
Verhandlungen der Conferenz zur  Erorterung der Cholerafrage (2. Jahr) in 

Berlin. Bed. klin. Wochenschr. 1885, Nr. 37a und b. 
Zum gegenwgrtigen Stand der Cholerafrage. Miinchen, O l d e n b o u r g ,  1587 

und Archiv fiir Hygiene 3-5. 
Der epidemiologische Theil des Berichtes iiber die Thatigkeit der zur Er- 

forschung der Cholera i m  Jahre 1853 nach Aegypten und Indien ent- 
sandten deutschen Commission. 

Ueber Cholera mit Beriicksichtigung der iungsten Cholera-Epidemie in Ham- 
burg. 

Cholera in Hamburg. 
Tiirchner uber Cholera. 
Ueber die Cholera von IS92 in Hamburg und iiber Schutzmaassregeln. Arcliiv 

fur Hygiene 17 [1893]. 
Maassregeln gegen die Cholera und sanitgre Verhiiltoisse der Irreaanstalten, 

Siechenhauser, Gefangon- und Straf-Anstalten. Miinch. Medicin. Wochen- 
schr. 1894, Nr. 10. 

Munch. Medicin. Abhandl. 5, 5. Heft 
[1894]. 

Archiv fiir Hygiene 3 [1SS5]. 

Miinchen, Oldenbourg ,  1598. 

Munch. Medicin. Abhandl. 5, 4. Heft [1892]. 
Miinch. Medicin. Wochenschr. 1892. 

Centralblatt fur Bacteriol. 12 [lS92]. 

Choleraexplosionen und Trinkwasser. 

Die Cholera 1892 in Hamburg. 
Choleraexplosion und Wasserversorgung von Hamburg. Miinch. Medicin. 

Wocheoschr. 1S95, No. 46. 

>Nation., 5. Nov. 1895. 

Aetiologie des Abdominaltyphus. 
Uober die Schwankungen der Typhussterblichkeit in Miinchen von 1850 - 

Zeitschr. fiir Biol. 4 [1868]. 
Prof. Dr. H a l l i e r  uber den Einfluss des Trinkwassers auf den Darmtyphus 

Bernerkungen zu Buchanan’s  Vortrag >On Pet tenkofer’s  Theory of the 
Zeitschr. fur Biol. 6 [1870]. 
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