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Ernst Brcke.
Ein reiches und schnes Leben ist abgeschlossen. Am 7. Januar

starb zu Wien an den Folgen der Influenza ErnstWilbelm Brcke,
einer jener Mnner, welche aus der Schule Johannes Mller's

hervorgegangen, seit mehr als 40 Jahren au der Spitze der physio-

logischen Forschung und Lehre stehen, dieser Wissenschaft eine

glnzende Entfaltung gegeben und weit ber die Grenzen Deutsch-

lands hinaus zu Ansehen gebracht haben.

Brcke ist in Berlin am 6. Juni 1819 geboren, als Sohn eines

Malers, dessen Namen ich vergebens in Seubert's Knstlerlexikon

suche. Ich vermag ber seine Bedeutung als Knstler nichts auszu-

sagen. Aber sicherlich verdankt ihm der Sohn viel, was er spter
wissenschaftlich verarbeitete. In dem Brc ke 'sehen Hause wehte

ein echt knstlerischer Geist. Ein leider frh verstorbener Bruder

des Physiologen, Hermann Brcke, war gleichfalls Maler und von

entschieden ausgeprgtem Talent. In solcher Umgebung konnte sich

der feine Kunstsinn ausbilden, welcher unseren Physiologen aus-

zeichnete. Mit ihm eine Gallerie zu besuchen, gewhrte einen hohen

Genuss, denn er verstand es, mit wenigen Worten viel zum Verstndnis

eines Kunstwerks beizubringen. Er hatte nicht nur viel gesehen,
sondern auch ber das Wesen der bildenden Knste nachgedacht.
Und da ihm auch die Technik der Malerei in allen ihren Einzelheiten

gelufig war, und er auerdem die .Gabe geflliger Unterhaltung in

hohem Grade besa, so lernte mau in seiner Begleitung, whrend man
nur angenehm zu plaudern vermeinte.

XII. 5



(IG Rosenthal, Ernst Brcke.

Im Jahre 1843 wurde Brcke Assistent bei Johannes Mller.
Die bahnbrechenden Arbeiten dieses groen Anatomen nnd Physiologen,
sowie des gleichzeitigen Ernst Heinrich Weber (in Leipzig) hatten

damals eben begonnen eine neue Epoche der physiologischen Forschung
einzuleiten. B r c k e's Vorgnger in der Assistentenstellung, Theodor
Schwann und Jakob Henle, hatten schon, von dem groen Meister

angezogen, _in seinem Geiste weiter gearbeitet. Whrend diese

beiden Berlin wieder verlassen hatten, traten bald Emil du Bois-

Reyinond und Hermann Helmholtz neu in jenen Kreis. Mit

ihnen und dem gleichaltrigen Karl Ludwig hat dann Brcke lange
Jahre hindurch die unbestrittene Fhrerschaft der Physiologie ber-

nommen. Was die jetzige jngere Generation leistet, verdankt sie

jenen als ihren unmittelbaren Lehrern und Vorarbeitern.

Im Jahre 1846 bernahm Brcke im Nebenamt die Stelle eines

Lehrers der Anatomie bei der Akademie der bildenden Knste, eine

Stelle, welche seinen knstlerischen Neigungen entsprechen musste

und seinen Studien nach dieser Richtung hin eine sichere Grundlage
zu geben geeignet war. 1848 wurde er Professor der Physiologie in

Knigsberg, aber schon im folgenden Jahre folgte er einem Rufe

nach Wien, wo er seitdem bis zu seiner vor l
1

/? Jahren erfolgten

Pensionierung ununterbrochen gewirkt hat.

Seine erste grere Arbeit war die anatomische Beschreibung
des Augapfels", eine durch ihre Genauigkeit mustergiltige Arbeit,

nicht nur fr die Anatomie, sondern auch fr die Physiologie des

Auges von unschtzbarem Wert. Dem mit dieser Arbeit betretenen

Gebiet blieb Brcke bis in die letzten Jahre treu, indem er zahlreiche

Untersuchungen ber die Physiologie des Sehorgans, namentlich ber

Farbenempfindungen anstellte. Von den vielen bedeutsamen Leistungen

auf diesem Gebiet seien hier nur einige hervorgehoben. Er beschrieb

den M. ciliaris oder tensor choriodeae, dessen Bedeutung fr die Akko-

modation spter erkannt wurde, den Bau der Zonula Zinnii, das Epithel

der Liusenkapsel. Seine Messungen der Netzhautelemente (Stbchen
und Zapfen) zeigten, dass die Dimensionen derselben mit den Grenzen

der kleinsten getrennt wahrnehmbaren Lichtpunkte gut zusammen-

stimmen. Auerdem erklrte er, wie Lichtstrahlen, welche in eines

diieser Elemente hineingelangt sind, nicht in merklicher Strke in

ein Nachbarelement bergehen knnen, und legte so den Grund zu

der jetzt allgemein angenommenen Lehre, dass diese Stbchen und

Zapfen die eigentlichen lichtperzipierenden Endigungen der Sehnerven-

fasern seien. Seine Erklrung des Augenleuchtens und der Nachweis

desselben bei allen Augen, auch denen ohne Tapetum, sowie die An-

gabe des Verfahrens zu seiner Beobachtung gaben seinem Freunde

Helmholtz den unmittelbaren Anlass zur Erfindung des Augen-

spiegels. Er ma die Absorption der ultraroten und ultravioletten

Strahlen durch die Augenmedien und zeigte, dass die ersteren so er-
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lieblich absorbiert werden, dass schon dadurch ihre Unsichtbarkeit

verstndlich wird, whrend die letzteren bekanntlich, wenngleich sehr

schwach, wahrgenommen werden knnen.
Ein anderer Teil seiner physiologisch -optischen Untersuchungen

bezieht sich auf die Nachbider, die intermittierende Netzhautreizuug,

dieFarbenemptindung, die Erscheinungen des simultanen und successiven

Kontraste, auf die binokulare Farbenmischung, den Metallglanz und das

stereoskopische Sehen. In letzterer Beziehung vertrat er die Ansicht, dass

die Vorstellung der Tiefendimension durch das Muskelgefiihl bei den

verschiedenen Konvergenzgraden der Augenaxen bedingt sei. Gegen
diese Lehre sind viele Einwendungen gemacht worden, besonders aus

dem Grunde, dass auch bei momentaner Beleuchtung durch den elek-

trischen Funken stereoskopisch gesehen werde. Ich glaube jedoch,

dass jene Versuche seinen Anschauungen im grnde nicht wider-

sprechen, indem sie nur zeigen, dass bei mangelnder Zeit die Doppel-
bilder nicht zum Bewusstsein kommen, whrend bei ruhigen Sehen das

von B. hervorgehobene Moment in der That eine wesentliche Bolle spielt.

Von Brcke's anderweitigen Arbeiten mssen besonders hervor-

gehoben werden diejenigen ber die Blutkrperchen, in denen er den

Nachweis fhrte, dass der Farbstoff von dem brigen Teile rumlich

getrennt werden kann, diejenige ber die Gerinnung, welche be-

sonders in dem Nachweis der gerinnungshemmenden Eigenschaft der

lebenden Gefwand gipfelt, ferner seine vielen Arbeiten zur Chemie

und Mechanik der Verdauung, von denen nur die Beitrge zur Kenntnis

der Strke und ihrer Zersetzungsprodukte (Achroo- und Erythro-Dextrin ),

des Glykogens, die Methode zur Darstellung der Fermente durch Er-

zeugung von Niederschlgen, die Rolle der Darmzotten bei der Re-

sorption, insbesondre des Fettes, erwhnt seien. Wir verdanken ihm

ferner wertvolle Aufklrungen ber den Bau der Leber, besonders

aber der Muskeln, deren Verhalten im polarisierten Licht er zuerst

einer genaueren Untersuchung unterzog. In spteren Jahren lieferte

er eine Reihe von Arbeiten ber die elektrische Reizung der Muskeln

und Nerven und machte besonders auf die Unterschiede dieser beiden

Gewebe in ihrem Verhalten gegen kurzdauernde elektrische Strme
aufmerksam. Endlich seien hier noch erwhnt seine Arbeiten ber

die Natur der Zelle (von ihm rhrt der Ausdruck Elementarorganis-
men" her), ber Protoplasma und seine Bewegung (Krnchenbewegung
in den Brennhaaren von Urtica urens, Pigmentzellen und ihre Beziehung
zur Farbeunderung beim Chamaeleon u. a.), die Bewegungen der

Mimosa pudica, seine Versuche ber Endosmose, das spezifische Ge-

wicht der Milch, die Farben trber Medien und viele andre.

Aber seine Leistungen beschrnken sich nicht auf das Gebiet

der eigentlichen Physiologie und der Naturwissenschaften im engeren
Sinne. Brcke's umfassender Geist und vielseitige Thrigkeit sind

ganz besonders geeignet, die Wahrheit des Satzes zu beweisen, dass

5*
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dem Physiologen, welcher sich mit den Erscheinungen des mensch-

lischen Lebens zu beschftigen hat, nichts Menschliches fremd ist.

Auch die sozusagen geistigste seiner krperlichen Leistungen, das

Sprechen, ist als eine Verrichtung bestimmter Organe Gegenstand

physiologischer Forschung. Auch hierin hatte Johannes Mller
durch seine Untersuchungen ber das Stimmorgan, den Kehlkopf, den

Weg erffnet. Die musikalische Natur der Vokalklnge haben

spter Donders und vor allen He Im holt z genauer aufgeklrt.
Brcke wandte seine Arbeit vornehmlich dem anderen Element der

Sprache, den Konsonanten, zu, welche als unregelmige Schwing-

ungen oder Gerusche der physikalischen Analyse sich entziehen.

Dass die Verschiedenheiten dieser Gerusche durch die Stellung der

Mundteile gegeneinander bedingt sind, ist ja leicht genug zu bemerken,
und die Unterscheidung von Lippen-, Zungen-, Gaumenbuch-
staben u. s. w. findet sich deshalb schon bei den lteren Gram-

matikern. Aber nur eine wirklich exakte physiologische Analyse
konnte hier volle Aufklrung schaffen und die viefachen Unklarheiten

beseitigen, welche sich neben den Anfngen richtiger Einteilung und

Unterscheidung in den von jenen Grammatikern nebenher gebrauchten
willkrlichen und nichtssagenden Bezeichnungen, wie mutae", liqui-

dae", Schmelzlaute" u. s. w. ausdrcken. Was in dieser Richtung
vor Brcke geleistet worden, soll dadurch nicht in seinem Werte

herabgesetzt werden. Willis, Kempelen und namentlich der ltere

du Bois (der Vater des Physiologen) sind hier ehrenvoll zu erwhnen.

Allein erst Brcke's Arbeit, welche im Jahre 1856 unter dem Titel

Grundzge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute" er-

schienen ist
!

),
hat die Wissenschaft von der Sprachlauterzeugung so

vollkommen abgeschlossen, dass sie als Grundlage aller weiteren

Sprachforschung dienen kann. Alle mglichen Mittel der Sprachlaut-

erzeugung wurden von ihm physiologisch untersucht und danach alle

Laute smtlicher bekannter Sprachen genau in ihrem wesentlichen

Charakter festgestellt. Auf dieser Grundlage arbeitete Brcke spter

(1863) seine Neue Methode der phonetischen Transkription der Sprach-
laute" aus. Unsere Buchstabenschrift ist bekanntlich aus einer Be-

griffszeichenschrift allmhlich entstanden. Aber bei der Ueberwan-

derung zu neuen Vlkern und der Uebertragung auf andere Sprachen
haben die Zeichen hufig ihre Bedeutung verndert. Man denke nur,

um ein mglichst einfaches Beispiel zu whlen, an j", welches in

der franzsichen
,

deutschen und spanischen Sprache drei ganz ver-

schiedene Laute bezeichnet. Die Schwierigkeiten, welche diese Unvoll-

kommenheit unserer Schrift bereitet, treten besonders hervor, wenn

es sich darum handelt, Wrter wiederzugeben, geographische Namen
z. B. aus Sprachen, in denen Laute vorkommen, fr welche unsere

Schrift gar kein entsprechendes Zeichen besitzt. Brcke's phone-

1) Zweite Auflage. Wien 1876.
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tisches System sieht ganz von den herkmmlichen Schriftzeichen ab,

bezeichnet vielmehr jeden Laut nur allein auf physiologische Art,

d. h. durch Zeichen, welche angehen, mit welchen Mundteilen (Lippen,

Zunge u. s. w.) und auf welche Art das Gerusch hervorgebracht

wird (ob es ein Reibungs-, Zitter- oder Verschlusslaut u. s. w. sei). Auf

diese Weise gengt es fr die lautlich getreue Wiedergabe aller,

bekannter oder unbekannter, Sprachen. Mit seiner Hilfe ist man im

Stande, Wrter einer ganz unbekannten Sprache, die man hrt, so

niederzuschreiben, dass ein anderer, welcher die Bedeutung der Schrift-

zeichen kennt, sie richtig zu lesen und auszusprechen vermag, wenn

ihm auch die betreffende Sprache selbst vollkommen unbekannt ist

und zwar so, dass ein Dritter, welcher die Sprache kennt, die Worte

sofort versteht. Man sieht ein, welche groen Dienste ein solches

Schriftsystem der wissenschaftlichen Sprachforschung und dem Studium

fremder Sprachen zu leisten vermag, namentlich solcher, welche noch

gar keine Schrift haben und welche (wie z. B. die Sprachen der Neger-

vlker) Laute benutzen, die in unserer Sprache nicht vorkommen.

Abgesehen von diesem praktischen Nutzen der Systematik der

Sprachlaute hat dieselbe fr den Physiologen an und fr sich ein

groes Interesse als eine der feinsten und in ihrer Bedeutung hervor-

ragendsten Leistungen unserer Orgaue. Aber mit der genauen Fest-

stellung der Sprachlaute ist die physiologische Untersuchung der

Sprache noch nicht beendet. Sprache entsteht erst aus der Zusammen-

setzung der Sprachlaute zu Silben und Worten. Und bei dieser Zu-

sammensetzung spielt u. a. die Zeit, welche die Hervorbringung der

einzelnen Laute in ihrer Aufeinanderfolge erfordert, sowie die Hhe
und Strke des Stimmtons eine wesentliche Rolle. Indem Brcke
auch diesen Verhltnissen nachging, gelang es ihm, die Grundlagen
der Metrik auf physiologische Bedingungen zurckzufhren. Seine

kleine Schrift ber diesen Gegenstand (Die physiologischen Grund-

lagen der neuhochdeutschen Verskunst, Wien 1871), wie alles aus

seiner Feder Geflossene voll feiner, kunstsinniger Andeutungen, hat,

wie mir scheint, bei den deutschen Sprachforschern nicht das volle

Verstndnis und dementsprechend nicht die Beachtung gefunden, welche

sie verdient l

).

Eine andere Seite von Brcke's Arbeiten allgemeineren Inhalts

knpft an seine physiologisch -optischen Untersuchungen an. Diese

hatten sich vielfach mit den Farbenempfiudungen beschftigt, und

seinem Wesen entsprechend war er nicht bei der Beobachtung und

Feststellung der Thatsachen stehen geblieben, sondern hatte sie fr
die Erklrung von Erscheinungen im Gebiete der Kunst verwertet.

Sein reges Kunstiuteresse und hohes Kunstverstndnis, seine ge-

diegenen Kenntnisse im Gebiete des Kunstunterrichts hatten veranlasst,

1) Nheres hierber findet man in meinem Vortrag- Unsere Sprache", ab-

gedruckt in der Monatsschrift Unsere Zeit" 1882.
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dass er bei Grndung des sterreichischen Museums fr Kunst und

Industrie (einer Anstalt, welche neben dem South Kensington Museum
for Art and Industry hauptschlich als Vorbild fr das Berliner Kunst-

gewerbe -Museum gedient hat) in das Kuratorium dieser Anstalt als

Mitglied berufen wurde. Auf Veranlassung des Direktoriums derselben

schrieb Brcke die Physiologie der Farben fr die Zwecke der

Kunstgewerbe" (Leipzig 1886), ein vortreffliches Buch, eine wahre

Fundgrube schtzbarer Winke fr den Kunstindustriellen wie fr den-

jenigen, welcher Kunstwerke mit Verstndnis und Genuss zu betrachten

lernen will. Niemand war mehr als er befhigt und vorgebildet dazu,

die Lehren der wissenschaftlichen Optik im Zusammenhang mit ihrer

Anwendung auf knstlerische Zwecke vorzutragen. Niemand war
aber auch mehr als er befhigt, auf einem Gebiete, das noch voll-

kommen unbearbeitet war und das sich, da Fragen des Geschmacks,
des subjektiven Gefallens oder Missfallens hineinspielen, jeder wissen-

schaftlichen Forschung zu entziehen scheint, den Versuch zu wagen,

Regeln aufzustellen. Mit feinem Takt unterscheidet Brcke zwischen

der Farbenwirkung in der Malerei und im Kunstgewerbe. Nur fr

letzteres, in welchem die Farbe nicht durch das Objekt bedingt,

sondern von der freien Wahl des Knstlers abhngig ist, lassen sich

Regeln geben. Aber diese knnen nur begrndet werden auf die

Wirkungen, welche sie auf den Menschen machen, also auf physio-

logische Gesetze. Fr die Zusammenstellung verschiedener Farben

kommen hier namentlich die Erscheinungen des Kontrastes (im physio-

logisch-optischen Sinne des Worts) in Betracht. Auf dieser Grund-

lage hat Brcke eine Farbensthetik" aufgebaut, vollkommen wrdig
ihrer Zwillingsschwester, der von Helmholtz geschaffenen physio-

logischen Klangsthetik". Aber wenn er auch die Malerei ausdrck-

lich, als nicht den Gesetzen der Farbenlehre, die er vortrgt, unter-

worfen ausschliet, so enthlt doch sein Buch sehr vieles, was auch

fr das Verstndnis von Gemlden von groem Werte ist, ist ber-

haupt voll feiner Bemerkungen und gewhrt bei aller Strenge der

Darstellung groen Genuss.

Eine dritte Reihe der Brcke'schen Schriften beschftigt sich

unmittelbar mit Problemen oder mit Werken der bildenden Kuust,
welche er vom Standpunkt des Anatomen und Physiologen zu er-

lutern versucht. Die Kunstzeitschriften, namentlich die von Lutz ow
herausgegebene Zeitschrift fr bildende Kunst, zhlten ihn zu ihren

angesehensten Mitarbeitern. Von selbstndigen Schriften dieser Gat-

tung sei hier nur das kleine, aber sehr wertvolle, in der Internationalen

wissenschaftlichen Bibliothek erschienene Werk Beitrge zur Theorie

der bildenden Knste" erwhnt, sowie das erst krzlich erschienene

Schnheiten und Fehler der menschlichen Gestalt".

Es hat Brcke nicht an Anerkennung seines Wirkens gefehlt.

Als Universittslehrer war er ungemein beliebt und hochgeachtet.
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Seine Vorlesungen ber Physiologie (nach stenographischer Nachschrift

im Druck erschienen, zuerst 1873 und mehrfach neu aufgelegt) waren

stets von vielen Hunderten von Zuhrern besucht, seine persnliche

Unterweisung im Laboratorium wurde hochgeschtzt. Von seinen

Schlern zhlen mehrere zu den hervorragendsten Vertretern des

Faches, so Alexander Rolle tt (Graz), Sigmund Exner, jetzt

sein Nachfolger im Lehramt. Ein dritter, sehr begabter, Ernst v.

Fl eise hl, ist ihm leider nach langjhriger, schwerer Krankheit vor

wenigen Monaten im Tode vorausgegangen. Von seinen Kollegen

hochgeachtet, von der Regierung, welche seinen Rat gern in wich-

tigen Angelegenheiten einholte, ausgezeichnet, wirkte er bis zum
vollendeten 71. Lebensjahre an der Universitt und in vielen Ehren-

mtern, u. a. auch als lebenslngliches Mitglied des Herrenhauses.

Aber auch nach seinem Rcktritt vom Lehramt war er nicht mig,
sowohl als Schriftsteller thtig wie auch unablssig bemht, durch

Studien sein Wissen zu mehren. Wer ihn gekannt hat, liebte ihn als

Menschen; seine hohe und vielseitige Bildung machten seine Unter-

haltung ebenso lehrreich als angenehm, whrend seine seltene Liebens-

wrdigkeit die geistige Ueberlegenheit nicht merken lie. Sein An-

denken wird hochgehalten werden, so lange die Menschheit sich derer

erinnert, welche durch ihre Arbeit die geistigen Gter vermehrt haben.

Erlangen. J. Rosenthal.

Morphologie der haarartigen Organe bei den Algen.

Von M. Mbius in Heidelberg".

Den Ausdruck ,,haarartige Organe" will ich nach Berthold's ')

Vorgang hier fr Anhangsgebilde des Thallus der Algen gebrauchen,
um die Bezeichnung Haar" oder Trichom" zu vermeiden, weil damit

ein bestimmter morphologischer Begriff verbunden ist. Denn unter

demselben
,

wie er aus der Betrachtung der hheren Pflanzen abge-
leitet ist, verstehen wir ein zelliges, aus der Epidermis entstandenes

Anhangsorgan des Sprosses oder der Wurzel. Da aber bei den meisten

Algen eine Epidermis nicht differenziert ist, so ist auch eine Haar-

bildung im obigen Sinne nicht mglich ;
auerdem gibt es hier haar-

artige Organe, die nicht den Bau einer Zelle besitzen 2
). So ist es

schwer, eine kurze Definition fr das zu finden, was hier unter haar-

artigen Organen verstanden sein soll. Aber gerade darum halte ich

es fr ntzlich, die betreffenden Gebilde in ihrer Verschiedenartigkeit
kennen zu lernen und eine Uebersicht ber dieselben zu gewinnen.

1) Beitrge zur Morphologie und Physiologie der Meeresalgeu. Prings-
heim's Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. XIII, S. 569 717.

2) Im Laufe der Darstellung wird allerdings der Ausdruck Haar der Krze
wegen in weiterem Sinne, als dem streng morphologischen, fters gebraucht
werden.
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