
Unter den hervorragenden Forschern, welche in der  eben ver- 
flossenen Halfte des neunzehnten Jahrhunderts der Physiologie ihre 
Wege wiesen, bat es kaum einen gegeberi, welcher die Wichtigkeit 
der cbernischen Methodik fiir die Zukunft seines Facbes verkannt biitte. 
Die Eiurichtung chemischer Abtheiluogen an vielen physiologischen 
Instituten und die Ernennung rein chemisch gebildeter Assistenten zu 
VorstPnden solcher Abtheilungen gab davon sprecheudee Zeugniss. 
Allein wenigen ziinftigen Physiologen, den hellsehenden C a r l  L u d -  
w i g  voraii , war es  gegeben, die physiologische Fregestellung dem 
Stande der chemischen Technik anzupassen, und nur spgrlicbe Aus- 
erwihlte hatten Muth und Gescbick, direct den schwer faesbaren, 
vorn Fachcherniker scheu gerniedenen, c hemischen Problemen des  
Lebensprocesses zu Leibe zii gehen. Zu ihnen gehBrte W i l l  y Ki ihne ,  
der uns im vergangenen Sommer entrissene Physiologe. 

Kii 11 n e  wurde am 28. Miirz 1837 in Hamburg als Sobn einee wohl- 
habenden Kaufmanns geboren. Die Gymnasialzeit verbrachte e r  in Liine- 
bcrg. Gleich minchern anderen grossen Forsctier erweckte e r  als Schiiltr 
keine besonderen Erwartungen, ging aber  fruhzeitig seine eigenen 
Wege und zeigte namentlich schon als Knabe ausgesprochene Nei- 
gung zu nnturwissenschaftlichen Studien. Er bezog 1854 die Uni- 
versitat Giittingen, t ra t  sofort in W B h l e r ’ s  Laborutoriurn ein und 
arbeitete daneben eifrig irn physiologischen Institute bei R u d o l f  
W a g n  er .  Mit einer Aufnahrnsfiihigkeit sondergleichen begabt, konnte 
e r  iiach kurzer Zeit vom Lerueu zurn selbststandigen Aibeiten iiber- 
gehen und niit 19 Jahren den philosophiscben Doctorbut erwerben. 
Seine Dissertation Biiber kiinstlichen Diabetes bei FxBechene , mehr 
noch eine andere Publication aus dieser Zeit - die mit H a l l -  
w a c h s  durcbgefiibrte Untersachung siiber die Entstehung der Hippur- 
s i u r e  nacb den1 Genuss der BunzoGsiiurea - lassen, okgleich im pby- 
siologischen Institute gearbeitet, den Einfluss erkennen, den W 6 h l e  r’s 
Gedankenkreis acif ibn ausiibte. In der T h a t  hat  K i i h n e  spiiter 
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immer W 6 h 1 e r a19 seinen eigentlichen Lebrer der Giittinger Periode 
verehrt. 

In  dieser Zeit scheint iri ihm der Entechluss gereift 211 sein, sich 
zum Physiologen auszubilden. Weriigstens eclien wir ihn in den 
nachsten Jxhren planmgssig dieses Ziel rerfolgen. Er wandte eich 
zut;achst nach Jeiia, wohin kurz zuror der Leipziger physiologische 
Chemiker C. G. L e h r n a n n  nls Vertreter der Chemie berufen worden 
war, ron d a  nach einem Semester nacb Berlin, wo er bei E m i l  d u  
B o i s - R e y m o n d  ond bei I I o p p e - S e y l e r  arbeitete. Den lIiihe- 
punkt seiner Wanderjahre bildet aber  ein dreijihriger Aufenthalt in 
l’niis, wo e r  ini Laboratorium C l a u d e  Bernard’s ,  dessen epoche- 
mnchende Entdeckongen damals die arztliche Welt  in Atbcm hielten, 
frruodscbnftliehe Aiilnahme fand. Eine Fiille von wichtigen l’uhli- 
c:ctionen, zrinieist den] Gebiet der Muskelphysiologie angvliorig, 
st:imint aus dirser arbeitsfrohen Zeit. 

Nachdeni er sich dnnn in Wien, wo E. B r i i c k e  und C. L u d -  
w i g  dam:ils neben einnnder wirkteii, urngesehen hatte, wurde rr  1863 
rori V i r c h o w  zur Leitung der chemischen Abtheilung des patho- 
liigisclien Institiits berufen. Hier in selbststar:diger Stellung, in an- 
regendem Verkehr mit deni seltenen Kreis talentroller junger Miinner, 
die sich um V i r c  h o w  schaarten, konnte sich seine Individnalitat 
nach :illen Seiten entwickeln. lIier fand er Musse, seine Unter- 
suchungen iiber das Ptotoplasnin i i i  einer an Gedsnken und Reob;ich- 
tungen reichen Moucigraphir (1864), und seine umfassenden pliysiolo- 
gisch-chemischen Erf:thrungeri in  deni noch lietite werthvollen BLehr- 
buch der ptij siologiechen Cbeniiea xusammenzufassen, daneben 
noch zahlr eiche Einzelur trrsuchungeri ausznfiihren. 1868 folgte er 
eiuem Rufe :tls ord. Prof1 ssor nach Amsterdam, ro!i wo er jedoch 
schon 1871 als I l e l r u h o l  t z ’ s  Nachfolger nach Heidelbere; ging. 

Wie  friiher in Berlin, so fanden sich auch in Amsterdam, mehr 
noch in Heidelberg, 8 0  sich Kiiti iir das physiologische Institut so 
recht reillen Keigutlgen entspiechend hatte einrichten kiinnen, be- 
gabte Jiingcr ein, die er nn seirien Untersucbungen theilnehnien liess, 
und von denen eine r inmhl  sich spater selbststandig auf hiochemischem 
oder Terwandtem Gebietr hervorgethan hat, so, um nur eitiige zu 
nennen, E. S a l k o w s k i ,  PlAsz, Wolffh i ige l ,  L a n g l e y ,  C h i t t e n d e n ,  
K r u k e n b e r g ,  N e u n i e i s t e r .  In Heidelberg erbliihte ihm ein selten 
intiiges und gllckliches FaniilienIeben, erwuchs itim die Freundsrbaft 
hervorrsgender Mi11 ner. eit:es Ku n6er1, K i rc h boffundV i c t o r  M e y e r ,  
hier gediehen seine eigenartigtteri C‘iitersuchungen zur Reife. Die - 
Lebendigkeit und der Srhaffensdrntig jiingerer Tage blieben ihm 
daueind erhnltcn. Koch vor zwei Jabren erschienen neue umfasseiide 
Unterscthi ngc n ,  in denen er ,  an liebgewordene Fragen ankiiupfend, 
die Bedtutut g des Eauerstoffs fGr die Bewegusg des ProtoplaEmae 
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an der Hand sinnreicher Versuche klarlegte, und mit alter Frische 
wandte er sich weiteren Arbeiten zu, als ein chronisches, irnrner 
qualvoller sich gestaltendes Leiden den Nirnmermtideu, von Erfolg 
Verwohnten niederwarf und am 10. Juni  1900 allen Arbeitsplanen 
ein Ziel setete. 

Wenn an dicser Stelle niir auf jenen Theil von Kiihrie's Le- 
benswerk hingewieJen werden kann, das  deni chernischen Gesichts- 
kreise angehort, so kornrnt seine wissenschaftliche Persotilichkeit nur 
uiirollkonimen zur Geltung. Denn er war und ffihlte sich als Phy- 
siologe uiid wusste je  nnch Bedarf auch die histologische und vivi- 
sector iscbe Techriik in meisterhafter Weise fiir die Losling biologi- 
seher Prohlerne heranzuziehen, nur dass er offen die chemische Me- 
thodik als die zur Zeit f i r  die Physiologie wichtigste und zukunft- 
reichste besondere hochhielt. 

Seinern itrivol.eingenornrnencn urid auf das Grosse gerichteten 
Forscherblick war  eben friilizeitig klar geworden, dass die Bennt- 
wortung der n:icl,stliegenden und elernentarsten physiologischen Fragen 
vor nllern yon drrn E'ortschritt auf drei nur drm Chernikel- zugdng- 
lichen GeLirteii abhbngt, jenern der Eiweisschernie, der Ferrnentwir- 
kuiigen und des intrrrnedilren Stoffwechsels. Ihr e r  Bearbeitung - 
wandte er sich dnher uiid zwar rnit reicheni Gelingen zu. 

Schon die ersten Versuche iiber die contrnctilen Siibstnnreu 
hatten ibn d a m  gefiihrt, sich rnit dern chemischen Bau der Mtiskeln 
zu besrhafiigen. Es gelang ibm, fiir die von B r i i c k e  ausgesprochene 
Vorstellung, wonacti die Todtenstarre durch einen Gerinnungsvorgang 
zu Stande kornrnen snllte, schlagende Reweisr beizubringen, nnd 
den betheiligten Eiweissstoff, das  *Myosin<, sowie d i e  arideren Ei- 
weisskorper des lebcnden Muskels genauer kennen zu lernen. In 
ghriliclier Weise hat er dann spater auch die Keniitniss anderer 
thieriaclier Eiweissstoffe so jener des Blutefi und driisigcr Organe, 
zu erweiterri gepcht .  Gemeinsam rnit R u d n e f f  untersuchte e r  
feriier das  charakteristische Product der samyloi'dena Eiitartung der 
Orgniie, wobei er sich zuerst der Ferrnente als chernischer Isolations- 
inittel bedientp, mit C h i t t e n d e n  spater das von ihrn irn Nerven 
aufgeftindene Neurokeratin. 

A llein diese beschreibende Richtung der Eiweisschernie konnte 
ihn nicht auf die Daiter befriedigen. Wie Andere For ihrn, hoffte er, 
durch Spsltung des gewaltigen Eiweissrnolekiils in einfachere Pro- 
ducte Aufwhluss fiber seinen Bau zu erhalten. Wahrend man sich 
aber  bis daliiii 211 diesem Zwecke ausnahmslos der vielfach zu heftig 
wilketideti Sauren und Alkalien bedient hatte, wandte e r  rnit Vorliebe 
die vom Organismus selbst gelieferten hydrolytischen Agentien, die Fer- 
mente des Darrnkanals, tin, deren a u f  das zu spaltende Substrat ab-  
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gestimmte, schonende nod doch tiefgreifende Wirknng f i r  die Ge- 
winnung cumal der ersten, noch hochmolekularen Spaltungsproducte 
besonders giinstige Bedingungen bietet. Der  Erfolg zeigte denn auch, 
dass e r  einen gliicklichen Griff gethan hatte. War  man bis dahin 
geneigt, gewesen, sich vorzustellen, dass das Eiweissa bei der Ver- 
dauiing ohne vie1 Zwiscbenstufen in ein gut liisliches und diffusible8 
Product, das  ,Pepton<, ubergefiihrt wiirde, woraus sich dann im 
Thierkorper durch Anhydrirung oder Polyrnerisirung leicht wieder 
*Eiweisw zuriickbilden eollte, so stellte eich nun heraus, dass unter 
den1 Einfluss der Verdauungsfermente eine gauze Anzahl unter ein- 
ander verschiedener Producte auftrat, von denen K ii b n e die zuerst 
entstebenden, durcli Salze fallbaren als Albumosen, die spiiteren, uicht 
mehr durch Salze fallbaren als ecbte Peptone bezeichnete. EY ergab 
sich aber  weiter, dass die rerscbiedenen natiirlich vorkommendeo 
Eiweisskijrper nicht identische Albumosen liefern. Die Fiille der  
sich hiernus ergebenden Einzelheiten und Beaiehungen liess sich zu- 
nachst rnit Hiilfe der cur Zeit verfiigbaren Hiilfsmittel nicht bemeistern. 
Erst nach weiterem Ausbau der Eiweisschemie, wie er jetzt einiger- 
maassen in Aussicht steht, wird es miiglich sein,  die Bedeutung des 
von K i i h n e  gegebenen Anstosses voll zu wiirdigen. Auch die grnsse 
Zahl anderer, hierher gehiiriger Beobachtungen Kiihne 's ,  so iiber die 
Bildung ro i l  Indol nus Eiweiss bei der Knlischmelze, iiber Eigen- 
schnften und Vorkomrnen des BTryptophansa, des eigenthiimlichen, 
mit Chlorwasser sich rosa farbenden, bei Pancreasverdauung und 
Faulniss auftretenden KGrpers, wird dann erst in richtigem Lichte 
erscheinen. 

Auf die Untersuchung der Fermentwirkungen wurde K i i h n e  
d u d  Versuche fiber Pancreasverdauung gefiihrt, welche zuerst deren 
ungemeine Bedeutung fur die Eroahruiig klarlegten. Dem chemischen 
Zuge seiner Eutwickelung folgend, begnugte e r  sich nicht mit a i r k -  
sarnen Ausziigen, sondern suchte die Fermeiite, fur die er zur Uuter- 
scheidung von den Fermentorganismen die Bezeichnung Enzyme ein- 
fiihrte, moglichst zu isoliren. Fiir das Trypsin, so nannte e r  das  
eiweisssp:rltende Ferment des Pancreassaftes, gelarig ihm das auch i n  
sonst nicht erreichtem Maasse. Mit Hiilfe moglichst gereinigter Fer- 
mentpriiparate versuchte er ferner, die Wirkungsweise der einzelnen 
Fermente. die vorliiutig deren beste Charakteristik darstellen, schiirfer 
zu u~ngrenzen. Er korinte zeigen, dass die eiweissspaltende Wirkung 
des reinen Pepsins ihr Ende erreicht, bevor es  zur Bildung yon 
Leucin und Tyrosin koniiiit, wiihrend das Trypsin in  kurzer Zeit 
einen Zerfall herbeiliihrt, wie e r  sonst erst durch stundenlaoges Sieden 
mit Mineralsauren zu erzielen ist, und dass ein kleiner, der Gaure- 
spaltung leicht uiiterliegender Antheil, das Antipeptona, der Trypsin- 
wirkung hartnackig widersteht. 
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Fiir die Bearbeitung colloider Stoffe haben diese, eowie auch die 
Eiweissuntereuchungen K ii h n 8's manchen technischen For tschritt 
gezeitigt. E r  brachte das  von H e y n s i u s  in die Eiweisacbemie ein- 
gefiihrte Ammoniurnsulfat zu allgemeiner Verwendung und machte durch 
Einfiihrung der Dialysirechlauche auch griissere Fliissigkeitsvolume 
der  Behaudlung durch Dialyee znginglich. 

- Von den Arbeiten Ki ihne 'e  auf dem Gebiet des intermediiiren 
Stoffwecbsels Bind, abgesehen von den unter dem Einfluss W6hler ' e  
entstandenen Untereuchungen iiber die Bildung der Hippursiiure und 
den bei H o p  p e ausgefiihrten Arbeiten iiber lcterus und Gallenbiidung, 
hauptaiicblich die Aufeehen erregenden Untersuchungen iiber den 
Sehpurpur zu nennen. Auegehend von der Entdeckung Boll ' s ,  dm8 
die  Stabchenechichte der Netzhaut im Ceben purpurrotb ist, im 
Lichte aber verbleicht, entwickelte e r  die Vorstellung, dass die Netz- 
hauterregung durch Licht einen photochemischen Vorgang darstelle. 
Trotz der Schwerzogiinglichkeit und Veranderlichkeit dee Farbstoffe 
- 30 Froschnetzbiiute geben beim Ausziehen mit 1 ccm Natriumcholat- 
losung eine carminrothe Fliiesigkeit - gelang es ihm, die physika- 
lischen Eigenschaften, Liiaungsverhaltnisse des Farbstoffs und e e b e  
Beziehungen zur Gesichtswahrnehmung in umfaseender Weise zu er- 
rnitteln. Wenn er  auch die anfange gehegte Hoffnung, auf  dieeem 
Wege das Rathsel der Lichtempfindung aufzuklareo, bald selbst auf- 
gab, so wird doch die Kunet, mit der e r  der iiberaus schwierigen 
Aufgabe immer wieder neue Angriffapunkte und neue Resultate ab- 
zugewinnen wusste, atets als ein seltenes Beispiel von Vielseitigkeit 
und virtuoser Xlethodik Bewunderung finden. 

111 dieser Untersuchung tritt der individuelle Zug roo  Kii hne'e 
Begabung vielleicht am starksten hervor: raeche Erfassung des We- 
sentlichen, Uuerschiipflichkeit in  der Wahl der Hiilfamittel und naive 
Freude am Auffinden neuer Thatsachen. Er arbeitete eben leicht 
utid aus dem Vollen, einem Kiinstler vergleichbar, ohne Nebenzweck, 
wiihrend dee Scliaffena nur eeinem Temperament und dem leiden- 
scbaftlichen Bediirfniss nach Erkenntniss gehorchend. Dieser kiinet- 
lerische Zug war eeinem Wesen eigenthiimlich, er blieb ihm der 
Natur  und Kunst gegeniiber treu und verliees ihn auch im Alltaga- 
ieben nicht. Lebensfreude lag i n  seinero Wesen, edle Geeelligkeit 
war  ihm nicht unerwiinscht, und der geistspriihenden. von feinem Hu- 
mor durcbwiirzten Bemerkungen, die i n  Musseetunden von seinen 
Lippen stromten, werden sich seine Freunde noch lange mit Freude 
und Wehmuth erinnern. Die Achtung, welche K i i h n e  jeder ernsten 
Leislung entgegenbrachte, seine Herzensgiite und nicht minder die 
Neigung, Nit der er sich zu jiingeren Talenten hiagezogen fiihlte und 
ihnen, ohne zu kargen, zur Seite stand, machen es erklirlich, dam 



seine naheren Schiiler mit dankbarster Verehrung an ihm hingeo 
und sich nicht ohne Nnth von seinrm Institute trennten. 

Auch aus seinen Publicationen lassen sich die Grundziige seiner 
liebenswiirdigen Natur herauslesen. Freilich in der Abwehr wusste 
e r  andere Saiteri anzuschlagen und von der Ueberlegenheit seines 
Urtbeils und seines Styls treffend Gebrauch zu machen. Nie hat e r  
aber diese r:ruhe Seite dem [lnselbststandigen gegeniiber hervor- 
gekehrt und aiich dem Ebenbiirtigen gegeniiber nur dort, wo er ab- 
sichtliches Missverstehen oder Eiitstellung mi erblicken glaubte. Denn 
in Wirklichkeit stand er der Snclie und auch den eigenen Leistungen 
rnit aller Objectiritat gegeniiber. Er frente sich jedes Fortschritte 
auf den von ihm erschlassenen Gebieten, unbekiimmert daruin, ob 
etwn dabei seine eigenen Vorstellungen eine Richtigstelloiig wfuhren, 
und so forderte er das, was  ibm selbst so hoch stand, Wahrhnftig- 
keit gegen sich und die Wissenschaft, als etwns Selbstverstantlliches 
auch von Anderen, wie dies dern Manne ziemte, der sein Leben ganz 
in den Dienst der  Erkenntniss gestellt hatta. Dass er die breite 
Ileerstrasse rnied uud eigene Bahuen wsndelte, rnochte ihrn hie und 
da  den Widerspruch der Zeitgenossen eintragen, sichert ihm aber jene 
dankbare Anerkennung, wie sie die Wissenschaft fiihrenden Geistern 
schuldet. 

F. Hojm eister. 




