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vom I I .  I I .  1929 und charakter is ier t  dann  die 3 Stadien, in die m a n  
im allgemeinen die Silikose r6ntgenologisch und klinisch einteilt. 
Besser w~re freilich, llach dem Vorsehlag vonl~EICHMANN, l lur  VOI1 
einer fleckf6rmigen bzw. leichten und grobschwieligen bzw. schw• 
F o r m  der Silikose zu sprechell. Ausfiihrlicher wird dann  die klinische 
Symptomato logie  der Silikose er6rtert ,  wobei nament l ieh  immer  
die differentialdiagnostischen Momente gegenfiber der Tuberkulose 
besprochen werden. I m  AnschluB daran  geht  Vortr .  besonders  
auch auf die R6ntgenbeful lde bel den einzelnen Stadien ulld deren 
Differentialdiagnose ein, wobei ausfflhrlicher die Differential- 
diagnose gegenfiber r6ntgenologisch Xhnlichen Bildern der chroni- 
schen miliarell h~matogenen  Aussaa t  und der chronischen cirrhoti-  
schen Fo rmen  besprochen wird. Besonders eingegallgen wird auch 
auf die Pathogenese und  die Differentialdiagnose der t™ 
tiollsform, der sog. Tuberkulo-Silikose. AnschlieBend werden aus- 
ffihrlicher die gutachter l ichen Fragen besprochen,  die durch  Ein- 
beziehung der S taub lungenerk rankung  un te r  die œ 
pflichtigen Berufskrankhei ten  aufgeworfen wurden.  Zu ent- 
schlidigen sind nu r  die , , schweren" Fo rm en  der Staublungen-  
erkrankungen,  also solche, die gew6hnlich das r6ntgenologische 
Bild des 3. S tadiums bieten. Bel der Beurtei lung darf aber  llicht 
allein v o m  R6ntgenbi ld  ausgegangen werden , ,  da dieses un te r  
UmstXnden schwerere Ver~nderungen vor t~uschen kalln, als in 
Wirkliehkeit  vo rhanden  sind. u  ist bei der Beurtei lung der  
durch  die Silikose bedingten Erwerbsminde rung  Wer t  auf die Fullk- 
t ionstfichtigkeit  oder -untt~chtigkeit von Lunge,  Herz und Kreislauf- 
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sys tem zu legen. Der Begriff , ,schwer" wird mi t  R]~ICttMANN dahin 
ausgelegt, dag mindestens  eine E rwerbsminde rung  um 5 ~ % vorliegen 
muB; es dflrfte sieh also ira allgemeinen u m  Berufsillvaliden ira 
Sinne des w 35 des Reichsknappschaf tsgesetzes  handeln.  Die durch  
die Berufskrankhei t  bedingte E rwerbsminde rung  ist  aber  nach 
den Erfordernissen des allgemeinen Arbe i t smarktes  zu werten.  
Die einzelnen zur ]3eurteilung der Funktiol ls t i icht igkeit  von Lullge, 
t terz und Kreislal lfsystem zur Verffigung stehellden klillischen 
Methoden werden ausffihrlicher besprochen.  Bel Zusammen-  
treffen von Tuberkulose mi t  schwerer S taub lungenerk rankung  gilt 
fiir Entsch~idigungsfragen die Tuberkulose als S taublungenerkran-  
kullg. Nach  wie vor muB aber  be ton t  werden, daB aueh hierbei 
--  t ro tz  der neuerdings ergangenen En t sche idung  des Reichs- 
vers icherungsamtes  - -  das Gewieht auf , ,schwere" Staublungen-  
e rk rankung  zu legen ist. 
Aussprache: HEILMANN. --  ~IRSCHSTEIN. - -  SOMMER. - -  B R I N K -  

M A N N ,  

VOGT:  0be r  die Behandlung der Eklampsie mit  Pernocton. Es 
wird fiber die Erfahrul lgen mi t  Pernocton bei der Behandlung  der  
Eklampsie  auf  Grund von eigenen i i Beobachtungen  berichtet .  Die 
Eigenar t  des Pernocton,  seine Wirkungsweise  ulld die in t raven6se 
und in t ramuskul~re  Dosierung des Pernocton,  sowie die Grundzflge 
der ts  werden kurz besprochen.  Rie Arbei t  
erscheint ausfflhrlich i n  der Mflnch. med. Wsehr.  
Ausspraehe: HEMP~L. --  BURGKHARDT. - -  HAAGEN. - -  KULEN- 
KAMPFF. - -  VOGT. F . O .  MAY]~R. 

MAX R U B N E R  ~'. 

RUBN]~R war  eine Pers6nlichkeit  von eigener Pragung.  Diesen 
Eindruck  gewann sogleich jeder, der mi t  ihm zu tun  hat te .  Sein 
s ta t t l icher  K6rper,  sein scharf  geschnit tenes Gesicht, seine durch- 
geistigten Ziige fesselten den t31ick, wenn  er in der 0ffent l ichkei t  
aufzut re ten  hat te .  E r  war  eine ausgesprochen ar is tokrat ische 
Figur  in der Gelehrten-Republik.  Sehr treffend charakter is ier t  
ihn LUBARSCH in seinen Er innerungen:  Er  ha t  iiber 4 ~ Jahre  in 
Berlin gewirkt  und ist  ein Urbayer  geblieben. 

Ich  kam 19o 7 zu ihm ans Hygienische In s t i t u t  Berlin, und zwar 
als planm~13iger Assistent .  Tro tzdem merkte  ich vom Chef nicht  
viel. Man sah ihn wohl  regelmXBig ira Labora to r ium,  aber  ich er- 
inllere mich nicht, daB er im ersten J a h r  mehr  als einige wenige 
Worte  mi t  mir  gesprochen h~tte. Es war  seine Art,  den nicht  zu 
beachten,  der Ir isch zu ihm kam.  S ta t t  dessen beobachte te  er 
ihn im stillen. Man konnte  arbeiten,  was  man  wollte; die reichlichen 
Hilfsmit tel  des Ins t i t u t s  waren  einem fast  schrankenlos zur  Ver- 
ffigung gestellt. Auch sein Thema  muBte sich jeder selbst suchen. 
Auf eine Anregung oder g a r a u f  Hilfe von seiten des Chefs durf te  
n iemand rechnen.  Das ging nicht  nu r  mir  so. Das erlebten alle 
seine Assistenten,  auch  die dreifach gesiebten Stabs~rzte vom 
t{eer und der Marine, die auf 2 oder 3 Jahre  an sein I n s t i t u t  ab- 
kommand ie r t  waren.  Er  prfifte und  lieB nu r  gelten, wer den 
eigellen Antr ieb  zur  Arbei t  und F o r s c h u n g - h a t t e .  Er  suchte 
keinem seiner Assis tenten seine Pr~tgung aufzudrflcken. So war  
er ein sehr angenehmer  Chef frit den engeren I™ seiner Mit- 
arbeiter.  N~hergetreten bin ich ihm erst  in den folgenden Jahren,  
weil mein Arbe i t s thema ihn interessierte und  als ich Ostern 19o9 
mit  i hm in die Physiologie hintiberwechselte. Hierbei �87 es wieder 
tiir ihn charakteris t isch,  daB er bei seinen Verhandlungen mit  dem 
Minis ter ium fur  mich eille Assistentenstelle erwirkt  hatte,  ohne 
mir  davon  ein W o r t  zu sagen. Er  wuBte ja, daB ich bei ihm bleiben 
wollte, und da bedurf te  es keiner groBen Aufforderung.  Wem er 
sein Ver t rauen  einmal geschenkt hatte,  dem ver t rau te  er ganz. 
Das sollte ich auch  spXter wieder erfahren. Ich  ha t te  ihn gegen 
seinen Willen 191o verlassen, u m  mich in Tflbingen mehr  der 
Chemie zuzuwenden.  Tro tzdem holte er mich zuriick, als auf seine 
Anregung hin 1913 das K a i s e r W i l h e l m - I n s t i t u t  fiir Arbeits-  
physiologie erstand.  

Er  k a m  schon ara friihen Morgen ins Ins t i tu t ,  in spXteren Zeiten 
nach  einem Spaziergang durch  den Tiergarten,  und w a r  hier den 
ganzen Tag beansprucht .  Natflrlich auch sehr  riel  auBerhalb. 
Denn der Ffllle der mannigfal t igs ten Pflichten, die einem Manne 
seiner Stellung und Weltget tung in Berlin aufgebiirdet werden, 
ha t  er sich nie entzogen. Aber er muBte dabei mi t  seiner Zeit 
und seinen Kr~ften haushal ten .  Daher  erschien er dem Fremden  
oit  so u n n a h b a r  und galt  ftir verschlossen und  unzug~nglich.  
Off brachte  er morgens  ein dickes Btindel handgeschr iebener  
Bl~tter zum , ,Rechnungsra t" ,  dem Verwal ter  seines Il lst i tuts,  
dami t  er si• mi t  der Maschine in leserliche druckfertige F o r m  
brachte.  Das war  oit  eine Kuns t .  Denn RUBN]~RS Handschr i f t  
konntell  nur  Eingeweihte entzitfern. Wenn ' s  gar  nicht  mehr  ging, 
wurden  auch wir  Assistenten zu R~[te gezogen, und so erfuhren 

wir  damais  manches  von dem, was wir  n icht  erfahren sollten. 
I m m e r  wieder s t aun ten  wir  fiber die ungeheure  Arbei tskraft ,  
aber  ebenso auch  liber die ]3eherrschung von Problemen, die sehein- 
bar  seinem eigenen Arbeitsgebiet  fernab lagen, und flber die F�9 
eigener und  eigellwilliger Gedanken, denen man  die Logik nie ab- 
sprechen konnte.  I{UBNER ha t te  die Angewohllheit ,  fremde Ab- 
handlullgen mit  dem Bleistift in der H a n d  zu lesen und  seine 
Kri t ik gleich am Rand  zu vermerken.  Sie war  oft abfAllig, aber  
nicht, weil er fremde Gedallken ungern  aufllahm, sondern weil er 
sich stets die Mfihe machte,  die fremdeI1 Beobachtul lgen nach- 
zurechnen. Stand das ]Ergebnis mi t  seiner eigenen Er fah rung  in 
gar zu krassem Widersprueh,  dann  war  die Arbei t  und oft auch  
der Autor  ffir ihn erledigt. Bas  sprach er jedoch nicht  6ffentlich 
aus. So kam er in den Verdacht ,  f remde Li te ra tur  nicht  zu kennei1. 

t~UBNER �87 Mflnchner Killd. Das  Haus  seiner El tern,  in 
dem er am 2. Juni  1854 geboren wurde,  s t and  in der Sendling- 
stral3e. Gern erz~thlte er vom Leben in den einheimischen 
bflrgerlichen iKreisen zu jener Zeit. Frfih zeigte sieh bei ihm 
die Neigung zur Besch~ftigung mit  dœ Naturwissenschaf ten .  
Anschaul ich schilderte er seine En twick lung  in einem Rflck- 
blick aus seinem Leben (Dtsch. med. Wschr.  I93o, Nf  26 
und  27). In  den Ferien machte  er schon damals  grol3e Reisen, 
gr6Btenteils zu FuB. Sp~ter mehrfach  weit  nach Italien hinein. 
Besonders charakteris t ische Bilder der Landschaf t  hielt er mi t  
Zeichenstift  und Pinsel fflr die Er innerung  lest. ]Er brachte  es 
dar in  zu recht  erheblieher Fertigkeit,  eine Besch~iftigung der 
MuBestunden, die ihm auch sp~ter noch r ie l  Freude bereitet  hat .  
Zur Medizin gewann der x6jtihrige Jiingling Neigung, weil er 
sich 187o in einem Milit~rlazarett  n icht  nu r  bei der Pilege der 
Verwundeten,  sondern auch bei kleineren chirurgischen Eingriffen 
bet~tigen konnte.  Auf das Bet~tigen legte er immer  besonderen 
Wert .  Auch bei seinem Stud ium spater  ha t  er ara meisten Anregung 
von den l~bullgen in den Labora tor ien  davongetragen.  Besonders 
VOLHARD, der sp~tere Ordinarius  ftir Chemie in Halle, n a h m  sich 
seiner all. Es war  damals  selten, dal3 der Medizinstudierellde sich 
in ein chemisches Labora to r ium verirrte. Die 1Jbungen waren 
daher  sp~rlich besucht.  Aber dafflr �87 jeder Teilllehmer auch 
innerlich an seillen Aufgaben beteiligt. E t w a  IO sind es gewesen, 
die von VOLHARD selbst be t reu t  worden silld. Zu jener Zeit gab 
es noch keine vor  der Lampe  geblasene Erlenmeyerkolben.  Man 
t i t r ierte in gegossenen dickwandigen Glasstutzen.  RUBNER ba t  
diese Gewohnhei t  bis zuletzt beibehalten.  Auch w~hrend seines 
klinischen S tudiums rand er Zeit, ira Labora to r ium von I~ARL 
VOIT ern~hrungsphysiologisch zu arbeiten. Das ba t  ihn in dem 
EntsehluB best~rkt,  n icht  in die Praxis  zu gehen, sondern sich 
einem theoret isehen Fach  zuzuwenden. Auch scheute er die Ver- 
an twor tung ,  die der gewissenhafte Arzt  dem K r a n k e n  gegeniiber 
bel der Behandlung  auf sich nehmen  roui3, ohne eine ganz sichere 
Diagnose zu haben.  Als er sein S tud ium abgeschlossen hat te ,  
bemtihte er sich nach einigem Schwanken zwischen Anatomie 
und Physiologie mi t  Gliick u m  eine Assistentenstelle bei VOLT, 
weil ihm die Arbeit  dor t  mehr  zusagte. 
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Die n~chs t en  J ah re  s ind  ganz  der  a n g e s t r e n g t e s t e n  TXtigkeit  
ira L a b o r a t o r i u m  gewidmet .  D a m a l s  ve rschaf f te  er sieh, v ie l fach  
nus  e igenem,  diejenige m e t h o d i s c h e  Schulung ,  die i h n  be fah igen  
sollte, den  vie lsei t igen A n f o r d e r u n g e n  zu genfigen, die sein spa te re r  
1)bergang von  der  Physio logie  z u t  Hyg iene  von  � 8  ve r l ang t  ha t .  
E r g a n z t  h a t  er seine A u s b i l d u n g  188o/81 i m  L a b o r a t o r i u m  von  
I~�9 LUDWlG in Leipzig.  Die J ah re  bel VOIT s ind  auch  solche 
schwerer  inne re r  Ki impfe  fiir i hn  gewesen.  Seine Arbe i ten  b r a c h t e n  
i hn  in  e inen  Gegensa tz  zu den  A n s c h a u u n g e n ,  die d a m a i s  in der  
Ern~ihrungslehre  gal ten ,  u n d  da t a i t  a u c h  zu VOIT. Dieser  k o n n t e  
s ich a n f a n g s  m i t  den  SchluBfolgerungen RUBNERS n i eh t  ein-  
v e r s t a n d e n  erkl~iren und  liel3 das  i h m  e ingere iehte  Schr i f t s t t ick  
mehre r e  J a h r e  l ang  i m  Schre ib t i sch  liegen. N a c h d e m  I~UBNER 
aber  an s  Leipzig zur f lckgekehr t  war  u n d  a u c h  die expe r imenfe l l en  
U n t e r l a g e n  noch  wei ter  ve rvo l l s t~nd ig t  ha t t e ,  da  e r k a n n t e  a u c h  
VOIT das  Zwingende  von  RUBNERS Beweis f f ih rung  an.  J e t z t  l ies  
VOIT die Mi t t e i lungen  drucken ,  die eine Zierde seiner  Zei t schr i f t  
fur  Biologie gœ sind.  Ste geh6ren  z u m  k lass i schen  Schr i f t -  
t u m  der  Medizin.  A u c h  h e u t e  noch,  ein ha lbes  J a h r h u n d e r t  n a c h  
i h r e m  Ersche inen ,  k a n n  m a n  ste mi t  vol lem Genut3 s tud ieren .  

1883, also 29j~hrig,  habi l i t i e r te  sich I~UBNER,  fur  die damal ige  
Zei t  re ichl ich spot .  E i n  u m  so rasehere r  Aufs t ieg  folgte. Schon 
1885 k o n n t e  er e inem R u t  n a c h  M a r b u r g  auf  ein neubegr f indefes  
E x t r a o r d i n a r i a t  fu r  Hyg i ene  folgen. I™ d a m a l s  die reeh te  
H a n d  des  in Preul3en a l lmach t igen  Univers i tX™ ALT- 
HOFF, h a t t e  s ich in Mflnchen aufs  genaues t e  flber RUBNER er- 
kund ig t ,  ohne  daB dieser  e twas  d a v o n  g e m e r k t  ha t t e .  Aber  a u c h  
L u D w l a  h a t t e  sich fur  i hn  in  M arbu rg  e ingesetz t ,  l~UBNER k a m  
d a d u r c h  in e inen gewissen  Gegensa tz  zu  PETTENKOFER. D e n n  er 
wa r  œ  von  dessen  nXheren Schfilern vorgezogen worden .  
Aber  die kleine V e r s t i m m u n g  l e t t e  s ich bald .  RUBNER wurde  von  
der  Hyg iene  d u r c h  ihr  gr613eres Wi rkungs fe ld  angezogen.  DaB eine 
W i s s e n s c h a f t  u n m i t t e l b a r e r  p r a k t i s c h  v e r w e r t b a r  u n d  auch  nfi tzl ich 
ist, h a t  ihr  noch  nie ge schade t  und  ihrer  Wissenscha f t l i chke i t  
A b b r u c h  getan .  FUr i hn  wa r  die Hyg iene  a n g e w a n d t e  Physiologie .  
So h a t  er ste do r t  und  sei t  1891 in Ber l in  getr ieben.  U n d  PETTEN- 
KOFER war  m i t  i h m  zufr ieden.  E r  se lbs t  h a t  i h m  den  e rs ten  P e t t e n -  
kofer -Pre is  fur  besondere  L e i s t u n g e n  auf  d e m  Gebiet  der  Hyg iene  
zugesp rochen  u n d  wurde  i h m  ein vXterl icher F reund .  I~UBNER 
war  zei t lebens au f  die Grol3e goldene Medaille,  die er d a m a i s  er- 
hiel t ,  besonders  stolz. N u r  seh r  schweren  Herzens  h a t  er ste m i t  
ande ren  Pre �9  wXhrend der  B2riegszeit d e m  Va te r l ande  h in-  
gegeben.  I n  M a r b u r g  mul3te er u n t e r  r e ch t  k f lmmer l i chen  Ver-  
h~ l tn i s sen  arbei ten .  Aber  m i t  Zahigke i t  und  m i t  Geschick,  diplo- 
m a t i s c h e m  ebenso wie exper imen te l l em,  me i s t e r t e  er die Schwierig-  
kei ten.  H u m o r v o l l  erzXhlte er off u n d  gern  von  dieser Zeit.  I n  
der  Rf i ckschau  verklXrt  s ich j a  j edem die Zeit  der  e r s t en  selb- 
s t a n d i g e n  a k a d e m i s c h e n  Stel lung.  Er  t r a f  do r t  m i t  e iner  Reihe  
h e r v o r r a g e n d e r  Kol legen z u s a m m e n .  Mit  m a n c h e n  h a t  i hn  lebens-  
lange  F r e u n d s c h a f t  v e r b u n d e n .  I ch  n e n n e  MARCHAND,  H. H.MEYER 
u n d  den  Theologen  HARNACK. 

, ,Der  Gelehrte  h a t  keine H e i m a t  i m  gew6hnl ichen  S inne ;  er 
soll s ich n i ch t  von  ~iuBeren Verhi i l tn issen u n d  t rad i t ione l len  Ge- 
w o h n h e i t e n  im Al l tags leben beh i nde rn  lassen.  Das  a k a d e m i s c h e  
Ziel des  expe r imen te l l en  Forsche r s  mul3 s te t s  das  E r r i ngen  der  
Arbe i t smi t t e l  sein, die allein i hn  f6rdern  k6nnen .  I ) ahe r  wird er 
sieh au f  die W a n d e r s c h a f t  e ins te l len mflssen,  bis i h m  a]les zu r  Ver- 
f f igung s teh t ,  was  seine Arbe i t  f6rder t  u n d  was  seine I™ leis ten 
k 6 n n e n . "  So sp r i ch t  er s ich se lbs t  iiber seine W a n d e r j a h r e  aus.  
W e n n  a u c h  die Verhi i l tnisse  in  M arbu rg  in vieler  Bez i ehung  
schwier ig  Waren, er k o n n t e  dor t  doch arbei ten .  D a h e r  h a t  er in 
j enen  J a h r e n  mehre re  B e r u f u n g e n  n a c h  ausw~irts ausgesch lagen .  
Als aber  1891 ROBERT KOCH von  se inem Ber l iner  L e h r a m t  zurflck- 
t r a t  u n d  der  R u t  zu se iner  Nachfolge  an  RUBNER erging, da  tiber- 
n a h m  er den  neuen  W i r k u n g s k r e i s  schweren  Herzens ,  aber  a u c h  
erIt~llt von  den  grol3en Aufgaben ,  die do r t  seiner  war t e t en .  

Von den  Anf~ingen seiner  Ber l iner  Zei t  h a t  er se l ten  erzahl t ,  
a u e h  w e n n  die be te i l ig ten  P e r sonen  se i ther  ges to rben  wa ren  u n d  
die Ere ignisse  als abgesch lossen  gel ten konn t en .  E ine  gewalt ige,  
m i t  den  J a h r e n  i m m e r  rnehr  s te igende  Arbe i t s l a s t  wa r  i h m  auf-  
gebi i rdet ,  lgeben d e m  F o r s c h u n g s -  u n d  Lehrbe t r i eb  seines In-  
s t i tu t s ,  wo er a n  m a n c h e n  T a g e n  6 S t u n d e n  zu sp rechen  ha t t e ,  
n a h m e n  i hn  die Beh6rden ,  die wissenschaf t l i che  D e p u t a t i o n  fiir 
das  Medizinalwesen,  das  R e i c h s g e s u n d h e i t s a m t  fflr G u t a c h t e n  
aller Ar t  in ]3eschlag. I™ gr613ere Kana l i s a t ion ,  keine  Wasse r -  
versorgung ,  ke in  wicht igeres  t ™  is t  dama l s  in Preul3en 
œ worden,  ohne  daB die P lane  dazu  vorher  d u r e h  seine 
Hiinde gegangen  s i n d .  Seine re iche E r f a h r u n g  k o n n t e  er be im  

N e u b a u  des groBen Hyg ien i s chen  I n s t i t u t s  verwer ten ,  das  end l ich  
19o5 n a c h  l a n g e m  P l a n e n  u n d  o f tma l s  e r n e u t e m  Versch ieben  des  
Baues  in 13enutzung g e n o m m e n  werden  konn te .  Ft i r  den  Bau  
u n d  die Gfite seiner  P l a n u n g  spr icht ,  dal3 es 19o9 ohne  Schwierig-  
ke i t  und  groBe ~ n d e r u n g  fflr die Zwecke der  Physio logie  verwendet;  
werden  konn te .  S~�94 g6nn t e  er s ich e inen freien S o n n t a g  oder  
die abendl iche  A u s s p a n n u n g .  Dagegen  en t f ioh  er der  Grol3stadt,  
wenn  i rgend m6glich,  zweimal  ira Jahr .  E r  be su ch t e  regelmAl3ig 
die i n t e rna t i ona l en  I™ n n d  pflegte die 13eziehungen zu 
p r o m i n e n t e n  ausl~indischen Kollegen.  Bis in die le tz te  Zei t  h ine in  
h a t  er m i t  so lchen e inen l ebha f t en  Briefwechsel  geffihr*. K u r z  
vor  d e m  Kr ieg  b a u t e  er s ich ein L a n d h a u s  in der  N a h e  von  Ffissen.  
E r  h ing  seh r  an  seiner  bay r i s ehen  H e i m a t  u n d  ihrer  grol3artigen 
Na tu r .  Viel F reude  h a t t e  er do r t  an  d e m  e in fachen  Leben  au f  
d e m  Lande ,  und  gern  6ffnete  er sein  gas t l iches  H a u s  den  engeren  
F r e u n d e n .  Als er �9  Nachfo lger  ENGELMANNS a u f  d e m  Ph y s io -  
logischen L e h r s t u h l  in Ber l in  wurde  u n d  so zu d e m  F a c h  zurfick- 
kehr te ,  von  d e m  er a u s g e g a n g e n  war ,  itllderte s ich wohl  die Ar t  
seiner  Aufgaben ,  aber  n i ch t  ihre  Ffille. 

Es  is t  hier  n i ch t  der  Ort ,  in d iesem Lebensb i ld  seiner  wissen-  
scha f t l i chen  Le i s t ungen  im  e inze lnen  zu gedenken .  Seine ex-  
pe r imente l l en  Arbe i t en  h a b e n  i h n  gleieh zu A n f a n g  auf  die Er -  
k e n n t n i s  der  T a t s a c h e  geffihrt ,  dal3 aile o rgan i schen  N~,hrstoffe 
fur  gewisse Zwecke der  L e b e n s h a l t u n g  sich in  solchen Gewichts -  
m e n g e n  ersetzen,  die g le ichen Be t r~gen  von  Energ ie  en t sp rechen .  
Dal3 dies P rob l em Auss i ch t  au f  a l lgemeins te  A n w e n d u n g  u n d  d a t a i t  
hohe  ]3edeutung  besal3, h a t  er sogleich e rkann t .  D u r c h  calori- 
me t r i sche  Messungen  schuf  er die s icheren  Unter•agen dazu  u n d  
gab  d a n n  den  endgfi l t igen Beweis  daffir, dal3 a u c h  ffir be leb te  
Wesen  das  Gesetz von  der  E r h a l t u n g  der  Energ ie  gilt. Das  be- 
deu te t e  eine R e v o l u t i o n i e r u n g  der  dama l igen  A n s c h a u u n g e n  u n d  
insbesondere  a u c h  der jen igen  seines Lehrers  VOIT. E r  h a t t e  s chwer  
zu k / impfen ,  bis er  s ich du rchse t z t e .  D a h e r  domin ie r t e  abe r  
aucb sp~ te rh in  die energe t i sche  B e t r a c h t u n g  aller L e b e n s v o r g a n g e  
bel i h m  wei taus .  Der  Energ iebedar I  Mies Lebend igen  wa r  i h m  d a s  
PrimXre, die s toff l ichen U m s e t z u n g e n  das  Sekundare .  Das  f f ihr te  
ihn,  der  von  der  phys io logischen  Chemie  ausgega l lgen  war ,  i m m e r  
m e h r  und  m e h r  zu phys ika l i s chen  MeBmethoden  u n d  phys ika l i s che r  
B e t r a c h t u n g s w e i s e  der  Lebensvorgange .  Aber  der  grol3e Erfolg,  
den  er im  ers ten  J a h r z e h n t  se iner  L a u f b a h n  er re ich t  ha t te ,  wu rd e  
i h m  a u c h  z u m  t r ag i schen  Verh~tngnis. , ,Eine al te W a h r h e i t  i s t  
auI  d e m  bes t en  Wege,  eine Lfige zu we rden" ,  l~13t IBSESr se inen  
Dr.  S t o c k m a n n  sagen.  I ch  g laube  n icht ,  dal3 RUBNER die Ein-  
se i t igkei t  se iner  A u f f a s s u n g  geft ihl t  ba t ,  aber  daB in die Anerken -  
n u n g  s ich i m m e r  hXufiger Zweifel u n d  W i d e r s p r u c h  miseh ten ,  
h a t  doch  wohl  zu e iner  V e r b i t t e r u n g  be ige t ragen,  der  er ira Al te r  
t ramer  m e h r  u n d  m e h r  zuneigte .  Manches  andere  k a m  dazu.  Schon  
1915 h a t  er seine F rau ,  die k luge  u n d  l iebenswiirdige To ch t e r  des  
b e k a n n t e n  I™ LEIMBACH, ver loren.  Ste h a t  iii vor-  
t re f I l ichs ter  Weise  sein W e s e n  e r g a n z t  u n d  es v e r s t a n d e n ,  i h m  aile 
Bt i rden seiner  S te l lung  zu er le ichtern .  I h r e n  fr t ihen Tod  h a t  er 
t ro tz  aller l iebevol len Pflege se iner  I™ nie ganz  v e rwu n d en .  
Die a l lgemeinen  Sorgen der  Kr iegsze i t  p a c k t e n  gerade  i h n  als 
den  Bera te r  der  Beh6rden  in  Mien F r a g e n  der  V o l k s e r n ~ h r u n g  
besonders .  N i c h t  le icht  wurde  es i h m  t ramer  wieder  s t u m m  z u -  
sehen  zu mfissen,  w e n n  die allm~ichtige Bfi rokrat ie  se inen wohl-  
f lberlegten R a t  n i ch t  r i ch t ig  befolgte.  1922 w u r d e  er emer i t ie r t .  
A u c h  das  e m p I a n d  er bis  zu le tz t  als e inen  unrechtmii l3igen Eingr i f f  
in  wohle rworbene  Rechte .  

DaB s ich  au f  e inen  M a n n  von  W e l t r u f  vielerlei ]~hrungen u n d  
A u s z e i c h n u n g e n  hl iuf ten,  v e r s t e h t  s ich von  selbst .  , ,Nich ts  ab e r  
k a n n  d a u e r n d e r  sein als die Ergebn i s se  seiner  w i s senseha f t l i chen  
Arbei ten ,  welche die Gesch ieh te  der  N a t u r w i s s e n s c h a f t  nie ver-  
gessen  wird  u n d  k a n n " ,  so schr ieb  RUBNER in e inem w a r m e n  
N a c h r u f  au f  PETTENKOFER. Das  gilt  a u c h  ftir i h n  selbst .  Einzel-  
he i t en  der  D e u t u n g ,  die RUBNER se inen  M e s s u n g e n  gegeben  ha t ,  
m6gen  f iberhol t  sein.  Die M e s s u n g e n  bleiben.  Viele s ind  a u c h  
heu t e  n i ch t  d u r c h  bessere erse tz t ,  ande re  h a b e n  i h r en  Zweck er- 
ftillt, i n d e m  ste n e u e n  Arbe i t sgeb ie ten  die R i c h t u n g  gewiesen h ab en .  
Als stXndiger Sekre ta r  der  P reuBischen  A k a d e m i e  der  W i s s e n s c h a f -  
t en  n a h m  RUBNER noch  a n  ihrer  l e tz ten  6 f fen t l i chen  S i t zung  
E n d e  J a n u a r  dieses J a h r e s  teil. Ba ld  d a n a c h  s te l l t en  s ich die 
e rs ten  Anze ichen  e iner  H e r z e r l a h m u n g  ein. Mi t  gr6Bter  Wil lens-  
k r a f t  g ing  er dagegen  an.  E r  woll te  n i c h t  als a l te r  k r a n k e r  M a n n  
gel ten.  Abe r  iii de r  Stille t r a f  er se ine  l e t z t en  A n o r d n u n g e n  bis  
ins kleinste .  N a c h  k u r z e m  K a m p f e  i s t  er  ara  27. Apri l  ve rsch ieden .  
Mit  i h m  h a b e n  n i ch t  n u r  wir  D e u t s c h e  e inen  w a h r e n  Klass ike r  de r  
Physiologie  ver loren,  I™ THOMAS, Leipzig.  


