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Hermann Freiherr von Widerhofer 1832— 1901.
Festrede, gehalten am 20. November 1907 bei der Aufstellung der von 
seinen Śchiilern gewidmeten Biiste in der Aula der Universit&t von 

Theodor Escherich.

Der Geistesfruhling, der mit dem Erscheinen von S k o d a  
and R o k ita n s k y  der Wiener medizinischen Fakultat er- 
bliihte, hatt.e nicht nur durch die Einfuhrung \der anatomisch- 
kliniselien Forschung an Stelle der Naturphilosophie eine 
yollige Umgestaltung des bisherigen medizinischen Wissens- 
bestandes zur Folgę, sondern ftihrte auch zur Erschliefiung 
neuer spezialistischer Gebiete, dereń rasche und glanzende 
Entwicklung wesentlich dazu beitrag, Wien zum1 Zentram 
und Sammelpunkte der damaligen medizinischen Welt' zu 
machen. Ich erinnere an die Begriindung der Dermatologie 
durch H eb ra , der Ophthalmologie durch A rlt  und S te ll- 
wag, der Ohrenheilkunde durch P o litz e r ,  der Neurologie 
durch T iirk  und M ey n ert. In der Reihe dieser neuerstan- 
denen Facher ist auch d ie  K i n d e r h e i l k u n d e  zu nennen, 
die hier in Wien am friihesten auf deutschem Boden eine 
wissenschaftliche Heimstatte gefunden hat. Unter den 
Mannern, die sich dieser Aufgabe gewidmet, ragt, wenn 
auch nicht ais Begriinder, so doch ais der heryorragendste 
Trager und Reprasentant dieser Periode, Hermann W i d e r 
h o f e r  hervor, der durch 40 Jahre der bedeutendste Yer- 
treter der Kinderheilkunde, der Lehrer der heutigen Gene- 
ration von Aerzten in Oesterreich gewesen und der nun 
ais erster seines Faches den Platz in der Ruhmeshalle der 
Universitat einnehmen soli.

Es sei mir gestattet, mit. einigen Worten auf die Ge- 
schichte der Kinderheilkunde in Wien einzugehen, um den 
Boden zu kennzeichnen, auf welchem sein Lebenswerk 
einsetzt.

Die Kinderheilkunde, praktisch yielleicht der alteste 
Teil der Medizin, ist erst spat Gegenstand wissenschaft- 
licher Bearbeitung geworden. Grand dafiir ist, abgesehen von 
der geringen Wertschatzung, welche man in friiherer Zeit 
dem kindlichen Leben entgegenbrachte, die Schwierigkeit
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in der Erkennung und Beurteilung der subtilen Vorgange 
des kindlichen Organismus. Erst mit Ende des XVIII. Jahr- 
liunderts erschienen die ersten Lehrbucher, we]che die kind- 
lichen Erkrankungen nacli den am meisten hervortretenden 
Erscheinungen ais Krampfe, Durchfalle, Zahnungskrank- 
heiten etc., bezeichneten. Eine wissenschaftliche Einteilung 
und Erforscłiung war erst moglich, ais man nach dem Vor- 
gange von Morgagni ,  B r o u s s a i s ,  L a e n n e c  in der 
groBen franzosischen Schule zu Anfang des XIX. Jahr- 
hnnderts begann die klinischen Symptome ais Ausdruck 
der bei der Obduktion gefundenen Organveranderungen zu 
betrachten. So schuf B il l a r d  im Jahre 1828 das erste, auf 
pathologisch-anatomischer Grundlage aufgebaule System der 
kindlichen Erkrankungen. Es ist bekannt, daB die zeitlicli 
sich anschlieBende Wiener Schule in yielen Beziehungen 
den Entwicklungsgang der franzosischen wiederholte. So 
finden wir in dem von B e d n a r  verfafiten Handbuche der 
Krankheiten der Neugeborenen und Sauglinge (1850) das 
volie Analogon des Bi l l a rdschen  Werkes. Das Materiał 
dieser ausgezeichneten grundlegenden Arbeit enłstammt der 
Wiener Findelanstalt, wo sich neben einer unerreicht gro Ben 
Zahl von klinischen Fallen die giinstigste Gelegenheit zur 
Yergleichung mit den Obduktionsbefunden darbot. Neben 
B e d n a r  liaben auch andere diese reiche Quelle klinischer 
Beobachtung beniitzt und wir konnen die Wiener Findel
anstalt ais den Ausgangspunkt, ais die Wiege der oster- 
reichischen Padiatrie bezeichnen. Auch W i d e r h o f e r  hat 
dort die fmchtbarsten Anregungen empfangen.

Freilich beginnt um diese Zeit unter dem Einflusse 
der R ousseau ,schen  Ideen, das allgemeine Jnteresse an 
der Eigenart und an dem Schicksale des Kindes zu er- 
wachen. Die Ratsel des Wachstums und der Entwicklung 
des kindlichen Korpers und Geistes, das Reifen der uner- 
schlossenen Menschenknospe und die Beobachtung des er- 
wachenden Seelenlebens liaben von jeher hervorragende 
Geister zum Studium der Physiologie des Kindes hingezogen. 
So sehen wir hier einen zweiten Weg, welcher zur Ent
wicklung der wissenschaftlichen Kinderheilkunde, insbeson- 
dere der diatetischen Ilichtung fiihrte und von B o er, Pol- 
l i t ze r ,  M a u t h n e r  u. a. mit Erfolg betreten wurde. Ais 
einen der fmchtbarsten und geistvollslen Autoren auf idiesem 
Gebiete nenne ich L i h a r z i k ,  dessen kiinstleriscb empfun- 
denes Werk iiber das Wachstum des Korpers noch heute 
unerreicht ist.

Eine Folgę dieses wachsenden Interesses war die 
Griindung von WohltatigkeitsanslaUen zur Pflege und Be- 
bandlung kranker Kinder, die ais die altesten derartigen 
Privatinstitute in Europa gelten konnen. Es ist das 1787
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durch Mas t a l i e  r errichtete, 1794 durch Gol i s  efweitafcfe. 
erste óffentliche Kinderkrankeninstitut, das im Jahre jh i
eroffnete St. Anna- und das 1842 gegriindete St. Jose&lk. m 
Kinderspital. Alle diese Ansatze waren aber, wie so yh^/ifZSn'^ 
andere, ohne nachhaltigen EinfluB auf die Ent.wicklung de"*" 
Kinderheilkunde ais Wissenschaft geblieben, wenn es nicht 
der Energie M a u t h n e r s  im Vereine mit einer weitblicken- 
den Unterrichtsyerwaltung gelungen ware, dem von ihm 
errichteten Spital den Charakter einer staatlichen Klinik 
zu yerschaffen. Im Jahre 1850 wurde die (Klinik im St. Anna- 
Kinderspitale errichtet und Prof. v. M a u t h n e r  mit der 
Leitung derselben betraut. Nach dem Tode M a u t h n e r s  
ubernahm Franz Mayr,  his dahin Primararzt im St. Joseph- 
Kinderspitale, zugleich ein hocliangesehener praktischer 
Arzt, die Klinik. Mit ihm beginnt die Bltiteperiode der 
Wiener padiatrischen Schule. In seinem Hauptwerke, der 
Semiotik des Kindesalters, seinem padiatrischen Testament, 
wie es W i d e r h o f e r  nannte, finden wir zum erstenmal 
die Grundlage einer exakten physikalischen Krankenunter- 
suchung, einer sorgfaltigen, durch Obduktionsbefund kon- 
trollierten Diagnosenstellung, einer nuchtemen rationellen 
Therapie, kurz alle Vorztige, welche den Ruhm der da- 
maligen Wiener Schule bildeten. Uie Fruchtbarkeit und die 
fiihrende Stellung der Wiener Padiat.rie kam auch dadurch 
zum Ausdruck, daB 1858 im Anschlusse an die 32. Ver- 
sammlung deutsęher Naturforscher und Aerzte in Wien das 
noch heute hliihende Jałirbuch fiir Kinderheilkunde von 
Mayr  begriindet und fast ausschliehlich durch oster- 
reichische Arbeiten yersorgt wurde.

Ein tragisches Schicksal entriBi Mayr  yorzeitig, schon 
im Jahre 1863, seinem Wirkungskreise. Allein er hatte in 
seinem jungen Assistenten W i d e r h o f e r  bereits den Mann 
erkannt, der sein Lebenswerk yollenden sollte. W i d e r 
hofe r ,  dem er Gonner, Lehrer, Frcund und Vorbild war, 
hat ihm in seinem ergreifenden Nekrolog das schónste Denk- 
mal gesetzt. Die Worte, welche sein Grabmal tragt:

,,So reich der Geist,
So treu das Herz,
So schlicht der Mann“, 

konnen dem Lehrer wie dem Schiller gelten.
Hermann W i d e r h o f e r  ist geboren am 24. Marz 1832 

zu Weyer in Oberosterreich ais Sohn eines Landarztes. Er 
absolvierte seine Gymnasialstudien im Benediktinerkloster 
in Admont und inskribierte sich in der medizinischen Fa
kultat in Wien, an welcher damals die heryoftugendsten 
Leuchten der Wiener Schule ais Lehrer wirkten. Es war 
eine harte, entbehrungsreiche Zeit, in welcher er sich den
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Lebensunterhalt durch Stunden verdienen mufile. Er promo- 
vierte 1856 und trat in demselben Jahre ais Sekundarius 
in die Findelanstalt ein. Dort blieb er bis 1859 und trat 
hierauf ais klinischer Assistent in das St. Anna-Kinder- 
spital zu Prof. Mayr  iiber, mit dem ihn alsbald innige 
Sympathie und Freundschaft verband. Wahrend der lang- 
wierigen Krankheit des letzteren vertrat ihn W i d e r h o f e r  
sowohl im Lehramte ais auch in seiner ausgedehnten Klien- 
tel, zu der auch die kaiserliche Familie gehorte. Gelegent- 
lich des Besuches, den Se. Majestat dem schwer erkrankten 
Leibarzte abstattete, empfahl dieser W i d e r h o f e r  ais Arzt 
der kaiserlichen Kinder. W i d e r h o f e r  hat diese Stelle seit 
dem Jahre 1863 bis zu seinem Lebensende bekleidet und 
sich der Gunst und des Vertrauens des Kaisers und der 
Kaiserin, sowie der dankbaren Zuneigung der kaiserlichen 
Kinder im besonderen Mafie erfreut.

Er habilitierte sich 1862 mit einer Schrift iiber Ente- 
ritis follicularis und supplierte die Lehrkanzel, bis er 1865 
zum Professor extraordinarius ernannt wurde. So war 
W i d e r h o f e r  im Alter von kaum 32 Jahren an die fiihrende 
Stelle der Kinderheilkunde in Oesterreich, ja im ganzen 
deutschen Sprachgebiete getreten. Er wurde 1875 zum Hof- 
rat, aber erst 1884 zum ordentlichen Professor ernannt 
und 1898 in den Freiherrnstand erhoben. Zugleich war er 
Mitglied des Obersten Sanitatsrates, spater auch des Herren- 
hauses, Mitherausgeber des Jahrbuches fur Kinderheilkunde, 
Vorsitzender und Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaft- 
licher Vereine.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn 1896 durch 
den Tod seiner hochgebildeten, feinsinnigen Gattin, die ihm 
zwei Sóhne geschenkt und sein Leben mit Anmut, seine 
Wohnung mit yornehmer Kunst ausgeschmiickt hatte. An 
ihre Stelle trat in den letzten Jahren seines Lebens Baronin 
Rosa v. Widerhofer, die trauemde Witwe, die schon seine 
Kinder und seine Gattin gepflegt und dann ihn selbst bis 
zum letzten Atemzuge mit aufopferndster Sorge betreut hat.

Im Februar 1900 trat bei dem bis dahin riistigen und 
lebhaften, mit besonderem Eifer und Geschick dem Weid- 
werke huldigenden Mannę ein Schlaganfall ein, der eine 
rechtsseitige Lahmung und Storung der Sprache zur Folgę 
hatte. Wahrend einer yoriibergehenden Besserung wurde er 
im Friihjahre 1901 nach seiner waldumrauschten Villa nach 
Ischl gebracht. Dort stellte sich ein neuerlicher Anfall ein, 
der schwere Lahmungen yerursachte und am 28. Juli zum 
Tode fiihrte, kurz vor dem 70. Geburtstage, zu dessen Feier 
von seinen Freunden und Schiilem schon weitgehende Vor- 
bereitungen getroffen waren.
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Es ist nicht moglich, den Inhalt eines so arbeits- 
und erfolgreichen Lebens im Rahmen eines kurzeń Vor- 
trages darzustellen. Ich muft mich begniigen, diejenigen 
Beziehungen, die fiir uns von besonderem Interesse sind, 
herauszugreifen. Zunachst seine Tatigkeit ais Forscher und 
Lehrer.

W i d e r h o f e r  gehorte nicht zu den frachtbarenSchrift- 
stellern. Er liebte wie im personlichen Verkehr so auch in 
der Wissenschaft eine knappe, sachliche Ausdrucksweise, 
einfache und klare Gedankenfolge. Jede Art von Weit- 
schweifigkeit oder Patłios, die Ausschmiickung mit gelehrten 
Theorien und Hypothesen war ihm zuwider. Seine Starkę 
lag in der von seinem Lehrer Mayr  iibernommenen, sorg- 
faltigen physikalischen Untersuchung, in dem scharfen Er- 
fassen der fiir die Beurteilung des Falles bedeutsamen Pha- 
nomene, in der an T r o u s s e a u  erinnernden Fahigkeit, die- 
selben zu einem Krankheitsbilde yon packender Plastik und 
unverganglicher Wahrheit zusammenzustellen. In der 
The rapie raumte er mit dem damals iiblichen Verschreiben 
langer Rezepte auf und legte das Hauptgewicht auf eine 
rationelle, diatetische Behandlung. Er war auf diesem Ge- 
biete einer der ersten, der die Unersetzlichkeit der Frauen- 
milch klar erkannte und stets an den Vorziigen der Liebig-  
schen Suppe festhielt.

Die bedeutsamste Gruppe von Arbeiten stammt aus 
den ersten Jahren seiner klinischen Tatigkeit, zum Teil 
aus der Zeit, in welcher er ais Sekundarius der Findel- 
anstalt tatig war. Sie beschaftigten sich yorwiegend mit 
den Erkrankungen des Sauglingsalters. Dahin gehoren zahl- 
reiche kasuistische Mitteilungen und die yortreffliche Be- 
arbeitung der Erkrankungen des Nabels, die heute noch 
die Grundlage und das Muster fiir jede klinische Darstel- 
lung dieses Kapitels ist. Das Hauptwerk W i d e r h o f e r s  
ist die Abhandlung iiber Magen- und Darmerkrankungen 
in dem Handbuch der Kinderkrankheiten von G e r h a r d t .  
Man kann wohl sagen, dafi eine brauchbare, systematische 
Bearbeitung dieser Erkrankungen wenigstens fiir das Saug- 
lingsalter bis dahin nicht exislierte und dah dieselbe auch 
heute noch, 25 Jałire spater, trotz der gro hen Fortschritte 
und Umwaizungen unserer Yorstellungen auf diesem Gebiete 
die beste und die am meisten gebrauchte Einteilung dar- 
stellt. Dem Geiste der Wiener Schule entsprechend, war 
dieselbe auf Grundlage der pathologischen Anatomie auf- 
gebaut, dereń Darstellung K u n d r a t  iibernommen hatte. 
Aber der niichterne Blick und die griindliche Abneigung 
gegen Spekulation bewahrte ihn vor dem Fehler der Ueber- 
schatzung der anatomischen Yeranderungen, dem Bi l l a r d  
und B e d n a r  zum Opfer gefallen. Er stellte, wo anatomische
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Veranderungen fehlten, den Begriff der funktionellen Sto
rung, der Dyspepsie, auf, welcher der Ausgangspunkt der 
modernen Lehre von den Nahrschaden wuide. Dagegen 
trennte er auf Grund der Leichenbefunde die Erkrankungen 
nach ihrem Sitze in solche des Magens, des Dunn- und 
Dickdarmes und stellte die fur die Erkrankung eines jeden 
Abschnittes charakteristischen klinischen Merkmale fest. 
Er erkannte die Sonderstellung der Enteritis follicularis ais 
kontagiose Dickdarmerkrankung und pragte in meisterhafter 
Schilderung das klinische Bild der Cholera infantum und 
ihrer Komplikationen.

Ein zweites Kapitel des Ge rha rd t s chen  Handbuches 
ist den Erkrankungen der Bronchialdrusen gewidmet. Diese 
Bearbeitung zeigt von ungewohnlicher Vertiefung in die 
komplizierten anatomischen Verhaltnisse und von dem vollen 
Verstandnisse der groBen Bedeutung, welche diesen bis dahin 
wenig beobachteten Organen, insbesondere den tuberkulosen 
Veranderungen derselben zukommt.

Mit der Uebernahme der Klinik und des Kinderspitales 
traten neue Probleme und Notwendigkeiten in seinen Ge- 
sichtskreis. Es ist schwer, sich heute eine Vorstellung von 
den Verhaltnissen zu machen, wie sie zu jener Zeit in den 
kleinen, aus privaten Mitteln errichteten Kinderspitalern 
herrschten. Es fehlte damals jede Vorkehrung zum Schutze 
gegen die Einschleppung von ansteckenden Krankheiten, 
so dafi die kaum genesenen Kinder durch Hausinfektionen, 
wie Scharlach, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, fort- 
wahrend wieder dezimiert wurden. Der Beobachtung dieser 
trostlosen Verhaltnisse, der Unmoglichkeit, sie mit den zu 
Gebote stehenden Mitteln zu yerhindern, entsprang die panik- 
artige Furcht vor den ansteckenden Krankheiten, die sein 
arztliches Denken beherrschte und nur in der Flucht oder 
in extremen AbsperrungsmaBregeln das einzige Schutz- 
mittel gegen dieselben erblickte. Es ist bekannt, wie sehr 
diese Vorstellung sogar in sein sonst so .gltickliches Familien- 
leben storend eingriff, indem er nur wahrend der Ferienzeit 
wagte, mit seinen eigenen Kindern zu verkehren. Die groBte 
Sorge war ihm die Verantwortung ftir die ihm anvertrauten 
kaiserlichen Kinder und er pflegte mit Stolz hervorzuheben, 
daB es ihm gelungen sei, dieselben wahrend ihrer Kindheit 
vor jeder Art von ansteckenden Erkrankungen zu schutzen. 
Die Errichtung von besonderen Isolierabteilungen in seinem 
Spitale war sein heiBester Wunsch und beschaftigte ihn 
gerade in den Jahren seiner besten Arbeitskraft. Es war 
gewiB einer der erhebendsten und begluckendsten Augen- 
blicke seines Lebens, ais er durch die hochherzige Schenkung 
der Frau Erzherzogin Valerie im Jahre 1892 den nach deh 
Planen von Hofrat G r u b e r  ,gebauten, mustergiiltigen und
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mit allen modernen Behelfen ausgestatteten Diphtherie- 
pavillon eroffnen konnte. Demselben folgte zwei Jahre 
spater der Scharlachpavillon. Sein Plan, auch das Haupt- 
gebaude umzubauen, kam leider nicht mehr zur Ausfiihrung.

Es ist selbstyerstandlich, daB W i d e r h o f e r  die Fórt- 
schritte der Bakteriologie, welche sich die Bekampfung dieser 
Infektionskrankheiten zur speziellen Aufgabe gemacht hatte, 
mit besonderem Interesse yerfolgte, wenn es ihm auch nicht 
mehr moglich war, sich in die Methodik der neuen Wissen- 
schaft einzuarbeiten. Anfangs stand er derselben mit kiihiem 
Skeptizismus gegentiber und ich erinnere mich noch lebhaft 
eines Gespraches, welches ich mit ihm tiber die Bedeutung 
des Lóf f l e r schen Bazillus fiir die Erkennung und Behand- 
lung der Diphtherie hatte. Er horte meinen Ausfiihrungen 
geduldig zu, dann klopfte er mir auf die Schulter und meinte 
mit gutmutigem Lacheln: ,,Das ist alles sehr schon, aber 
habn’s schon ein’n kuriert damit?“

Nicht lange danach kam der Tag, an welchem diese 
Frage ernstlich an ihn herantrat. B e h r i n g  hatte im Jahre 
1894 auf der Wiener Naturforscheryersammlung seinen 
epochemachenden Vortrag iiber die Heilserumbehandlung 
der Diphtherie gehalten. Unter dem Eindrucke desselben 
hatte W i d e r h o f e r  seine Bedenken uberwunden und Ver- 
suche mit dem neuen Heilmittel begonnen. Mit dem un- 
triiglichen Blicke des erfahrenen Klinikers erkannte er friiher 
ais andere die wunderbare Wirkung des Serums auf den 
Ablauf des diphtherischen Krankheitsprozesses und schon 
im Januar 1895 berichtete er in der Gesellschaft der Aerzte 
iiber die bei den ersten 100 Fallen erzielten Resultate. Der 
mit grofiem Interesse aufgenommene Vortrag entfesselte eine 
hitzige Debatte, in dereń Verlauf W i d e r h o f e r  wiederholt 
mit jugendlicher Begeisterung fiir die spezilische Heilwir- 
kung des Serums bei den friihzeitig zur Behandlung kommen- 
den Fallen eintrat. Ebenso rasch und entschieden hat 
W i d e r h o f e r  die von dem Amerikaner 0 ’D wy e r  er- 
fundene Intubation auf seiner Klinik eingefiihrt, welche in 
vielen Fallen die Tracheotomie, die blutige Eroffnung der 
Luftrohre, entbehrlich macht. Er hat durch die rasche Ein- 
fiihrung dieser Neuerungen die Sterblichkeit in dem neuen 
Diphtheriepavillon von 43 auf 10°/o herabgedriickt, d. h. bei 
einer Zahl von etwa 600 aufgenommenen, jahrlich zirka 
200 Kinder mehr ais yorher am Leben erhalten. Noch be- 
deutungsvoller aber war der Umstand, dab die Begeisterung, 
mit welcher er sich an die Spitze der offentlichen Samm- 
lungen fiir die Beschaffung von Diphtherieheilserum stellte, 
sein machtiger EinfluB ais Lehrer, ais Arzt, ais Mitglied 
des Obersten Sanitatsrates, ganz wesentlich dazu beitrugen, 
die Schwierigkeiten, die sich der Einfiihrung neuer Heil-
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methoden entgegenzustellen pflegen, in relaliv kurzer Zeit 
zn liberwinden und damit Tausenden von Kindera die 
Segnungen des Diphtherieheilserums zuganglich zu niachen. 
Schon allein diese mutige Tat, fiir die er anfangs die heftig- 
sten Anfeindungen zu erleiden hatte, ware Yeranlassung 
genug, ihm ein Denkmal zu setzen.

Durch nahezu 40 Jahre wirkte W i d e r h o f e r  ais 
Lehrer der Kinderheilkunde, ais Lehrer nicht nur der Stu- 
dierenden, sondern auch zahlreicher auslandischer Aerzte, 
die damals aus aller Herren Lander nach seiner Klinik 
stromten. Der Glanz der franzosischen Schule war erloschen, 
in Deutschland bestand, abgesehen von der kleinen, mit 
schwierigen Verhaltnissen kampfenden Kinderabteilung 
H e n o c h s  in der Charite noch kein padriatrisches Lehr- 
institut, so dafi Wien mit der neu entstandenen Klinik und 
dem reichen Materiale der Findelanstalt auf alle, die sich 
der Kinderheilkunde widmen wollten, die grohte Anziehungs- 
kraft ausiibte. Auch ich stellte mich nach Abschluft meiner 
Assistentenzeit an der internen. Klinik mit einem Em- 
pfehlungsschreiben G e r h a r d t s  im Herbste des Jahres 1882 
bei W i d e r h o f e r  vor und folgte durch ein Semester mit 
gespannter Aufmerksamkeit seinen Vortragen. Dieselben 
wurden damals in einem mit Sesselreihen angefiillten ehe- 
maligen Krankenzimmer des ersten Stockes des St. Anna- 
Kinderspitaies abgehalten. Er benutzte dazu mit Vorliebe die 
Patienten des ungemein zahlreich besuchten Ambulatoriums, 
wahrend er sich nur selten die Zeit nałim, zu einer ein- 
gehenden Analyse der klinischen Falle.

Sympathisch beruhrte schon die herzlich teilnehmende 
Art, mit welcher W i d e r h o f e r  die Patienten empfing und 
der Ausdruck des stolzen, seligen Gefuhles, wenn diese von 
dem beruhmten, vielgesuchten Arzte untersucht wurden. Nach 
kurzem Krankenexamen, das sofort auf das Wesentiiche 
losging, erlauterte er in treffenden Worten das Charakteristi- 
sche des Befundes, den voraussichtlichen Verlauf und die 
Behandlung des Falles. Er verstand die letztere in ganz 
hervorragender Weise den besonderen Verhaltnissen anzu- 
passen, wie er iiberhaupt ein Feind jeder Schablone war 
und jeden Menschen wie Patienten individuell zu fassen 
^erstand. „Es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Kranke“, 
pflegte er zu sagen. Haufig ergiinzte er seine Darstellung 
durch łebendige Erzahlungen aus seiner reichen Erfahrung 
und fand nicht selten ein Scherzwort, das die allgemeine 
Heiterkeit entzundete. Es war eine ungemein anregende, den 
Bedurfnissen des Praktikers angepafite und durch die Be- 
schrankung auf das unmittelbar wahrnehmbare, eindring- 
liche Art des Unterrichtes. Die aus seiner Klinik hervor- 
gegangenen Schuler — und das ist der groftte Teil der heute
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in Oesterreich wirkenden Padiater — tragen in der aus- 
gezeichneten praktischen Schulung, der Abneigung gegen 
theoretische Spekulation und gekunstelte Therapie den 
Stempel seiner Eigenart.

Durch hervorragende wissenschaftliche Leistungen 
zeichneten sich unter ihnen seine langjahrigen Assistenten 
Mont i ,  F r t i hwa l d ,  F o l t a n e k ,  F r o n z  und Mose r  aus, 
die noch heute ais Lehrer in unserer Fakultat wirken. Andere 
wie G n a d i n g e r ,  U n t e r h o l z e r ,  Folger ,  P o s p i s c h i l l  
bekleiden die Stellen ais Primarien von Kinderspitalern, alle 
sind heryorragende und hochgeschatzte Praktiker. Freilich 
war es auch eine strenge Schule, die sie an der Klinik 
durchzumachen hatten. W i d e r h o f e r  stellte an seine Assi
stenten, sowie an sich selbst die groBten Anforderungen, 
selbst physischer Natur. Sie muBten zu jeder Stunde parat 
sein und alles leisten konnen. Wie oft kam es vor, daB 
noch in spater Abend- oder Nachtstunde nach der letzten 
Privatvisite oder nach HoftheaterschluB der schwere Wagen 
vor dem Spitale hielt und Assistenten und diensthabende 
Aerzte aus dem Bette muBten, urn ihm iiber den Zustand 
eines operierten oder sonst schweren Falles genauen Bericht 
zu erstatten. Die Krankenvisite vollzog sich naturgemafi 
in grofier Eile und muBte in Ermangelung eines Konferenz- 
zimmers gleichzeitig der Erledigung aller personlichen, ad- 
ministraliyen und Yereinsangelegenheiten dienen. Der letzte 
Teil derselben spielte sich rneist vor der Ture des Spitals 
ab, wahrend W i d e r h o f e r  schon im Wagen saB und die 
Schar der Aerzte, in ihre weifien Spitalskittel gehullt, ihn 
ehrfurchtsvoll umringte, bis der Pfiff das Signal zur Ab- 
fahrt gab.

W i d e r h o f e r  war seinen Schulern nicht nur Lehrer, 
er war ihnen auch das leuchtendste Vorbild ais Arzt. Die 
schonen Worte seines Freundes N o t h n a g e l s :

,,Nur ein guter Mensch kann ein guter Arzt sein,“ 
trafen fur ihn im vollsten Mafie zu. Wer ihn am Kranken- 
bette beobachtete, wie er mit gewinnender Liebenswurdigkeit 
die Herzen der Kinder eroberte, wie sein priifender Blick 
intuitiv das Wesen der Krankheit erfafite, wie er mit pein- 
licher Sorgfalt das kleinste Detail der Behandlung iiber- 
wachte und seinen Patienten unter Verzicht auf jede person- 
liche Beąuemlichkeit Tag und Nacht zur Verfiigung stand, 
der begriff die abgottische Verehrung, die er seitens seiner 
Klienten, ob hoch, ob niedrig, genoB. Er war der Arzt 
des Hofes, der Aristokratie, der Diplomatie, der reichen 
biirgerlichen Kreise, aber mit gleicher Liebe und Pflicht- 
treue widmete er sich dem armen Taglohnerskinde, zu dem 
er von der verzweifelten Mutter in die entlegene Vorstadt 
geholt wurde. Wo immer er eintrat, brachte er Trost und
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Hilfe, nicht selten auch solche matericller Art, stets fand er 
das rechte Wort zur Beruhigung der angsterfiillten Ange- 
horigen.

Besonders nahe stand seinem Ilerzen das Spilal, das 
alte, liebe Haus in der Kinderspitalgasse. Nicht weniger 
ais 43 Jahre hat er in dernselben geweilt und ihm einen 
groBen Teil seiner Arbeitskraft gewidmet. Durch fast ebenso 
viele Jahre war er zusammen mit seinen bewahrten Mit- 
arbeiterinnen: Exzellenz Gri i f in C z e r n i n  und Durchlaucht 
Furstin E d i n a  K h e v e n h u l l e r  ais Direktoran seiner Spitze 
gestanden. Er hat ihm durch seine personlichen Beziehungen 
machtige Gonner und reiche Zuwendungen yerschafft und 
es durch den Zubau des Pavi!lons und die Vergrofierung der 
Ambulanz zu einer ungeahnten Bedeutung entwickelt. Die 
Zahl der Betten ist in dieser Zeit von 50 auf 120, die 
Zahl der jahrlich ambulatorisch Behandelten von 5000 auf 
iiber 30.000 angewachsen. Diese groBartigen Leistungen ver- 
bargen sich hinter einer schlichten, fast zu anspruchslosen 
Aufienseite und wurden mit den einfachsten, bescheidensten 
Mitteln, durch das einmiitige, aufopfernde Zusammenarbeiten 
der Aerzte und Schwestern erreicht.

Das Geheimnis, der Schliissel all dieser Erfolge, lag 
in dem Reize, in der suggestiyen Kraft, welche seine scharf 
ausgepragte Personlichkeit auf andere ausiibte. W i d e r 
h o f e r  unterschied sich schon im AeuBeren von dem ge- 
wohnlichen Typus des Gelehrten. Auf einer kurzeń, ge- 
drungenen Gestalt saB der machtige, ausdrucksvolle Kopf 
mit hoher, gewolbter Stirne und den kleinen funkelnden 
Augen. Der spitze Knebelbart gab seinem Gesichte einen 
hochst charakteristischen Ausdruck. Um Auge und Mund 
lag ein mit Schalkhaftigkeit gemischter Zug von Wohl- 
wollen und Giite. Seine treuherzige Art, sein Handedruck, 
seine lebhafte, mit Humor gewurzte Konversation fesselte 
auf den ersten Blick und was dieser Eindruck yersprach, 
erfullte sich bei naherem Verkehre. W i d e r h o f e r  war ein 
treuer, aufopfernder, unbedingt yerlafilicher Freund fiir den- 
jenigen, der einmal den Weg zu seinem Herzen gefunden. 
Ihm galt der Mensch, nicht die Stellung und diese person- 
liche, jeder Formlichkeit abliolde Art seines Verkehres 
brachte es mit sich, daB, er in allen Kreisen der Gesellschaft 
so viele treue Freunde besaB. Dabei war W i d e r h o f e r  eine 
entschiedene und willensstarke Natur, die sich gegen 
Menschen und Verhaltnisse, die ihm nicht sympathisch 
waren, energisch zur Wehre setzte und durch sein Tempe
rament und die Unbeugsamkeit seiner Entschliisse andere 
mit sich fortriB.

So hoch er im Leben gestiegen, so bewahrte er doch 
in der auBeren Erscheinung, wie in seinem Benehmen und
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Lebensfiihrung eine ungesuchte Natiirlichkeit, die wohl- 
tuerid an seine einfache Herkunft und seine Heimat er- 
innerte. Er yerleugnete die letztere auch nicht in seiner 
Sprache, die bisweilen mit charakteristischen Dialektworten 
gewurzt war.

Wie groB und allseitig die Liebe und Verehrung war, 
die er in allen Kreisen der Bevolkerung genoB, das zeigte 
die allgemeine Teilnahme und Trauer bei seiner Erkrankung 
und seinem Tode. Er wurde geehrt wie ein Fiirst im Reiche 
des Herzens und des Geistes. In Ischl standen der Kaiser, 
der Hof, die Bewohner von Isclil, dessen Ehrenbiirger er 
war, an seiner Bahre. In Wien geleiteten ihn der Unter- 
richtsminister, die Vertreter des Herrenhauses, der Uni- 
yersitat, der arztlichen Vereine, des Kinderspitalsyereines 
und die ungezahlte Schar seiner Freunde und dankbaren 
Klienten zum Grabę. Dem Komitee, das sich aus dem Kreise 
seiner Schuler zur Feier seines 70. Geburtsfestes unter 
Fiihrung Professor Mont i s  gebildet hatte, fiel die traurige 
Aufgabe zu, nunmehr fur die Aufstellung seiner Biiste in 
der Aula der Wiener Universitat Sorge zu tragen. Es fand 
in der Person des Prof. K a u f u n ge n ,  der mit W i d e r h o f e r  
personlich befreundet war, den richtigen Kiinstler und ich 
hoffe, da.B Sie mit uns ubereinstimmen in dem Urteile, 
daB das Bild W i d e r h o f e r s ,  soweit das tote Materiał dies 
zu leisten imstande ist, in seiner ganzen Eigenart und Leb- 
haftigkeit in diesem KunStwerke festgehalten ist.

Aber noch ein anderes Denkmal wird die Erinnerung 
an W i d e r h o f e r  lebendig erhalten, ein Denkmal, errichtet 
von seinen Freunden und Klienten, die noch dem Dahin- 
geschiedenen ihre Dankesschuld abtragen wollten. Eine 
Sammlung, an dereń Spitze sich Seine Majestat der Kaiser, 
die Erzherzoginnen Isabella, Valerie und Gisela, die Fiirstin 
Elisabeth von Windischgnitz stellten, brachte ein Ertragnis 
von mehr ais 60.000 fl., die zur Errichtung von zehn Frei- 
betten auf den Namen und in Erinnerung an W i d e r h o f e r  
bestimmt wurden. Das Andenken an den groBen Menschen 
und Kinderfreund kann nicht sinniger, nicht seinem eigenen 
Wunsche entsprechender geehrt werden, ais dadurch, daB 
armen kranken Kindern Zuflucht und Hilfe geboten wird. 
So werden in ferner Zeit, wenn die Erinnerung an seine 
Person schon langst erloschen ist, noch zarte Kinderlippen 
seinen Namen flustern und bekummerte Miitter dem Wohl- 
tater danken, der ihr Kind aus Not und Krankheit ge- 
rettet hat.

Die Stiftung ist schon jetzt im St. Anna-Kinderspitale 
aktiviert. Sie soli aber beim Neubaue des Spitales im All- 
gemeinen Krankenhause ein stattliches, eigenes Heim er
halten. Ein groBer, im klinischen Trakte gelegener Kranken-

www.dlibra.wum.edu.pl



-  12 -

saal soli die Stiftungsbetten, sowie die von Seiner Majestat 
gespendete Marmorbuste Wi de r h ! o f e i s  aufnehmen. Ueber 
dem Eingange steht in goldenen Lettern:

W i d e r h o f e r s a a l .
Es wird der erste Saal des neuen Krankenłiauses sein, 

der, einer schonen franzosischen Sitte folgend, den Namen 
eines beriihmten Klinikers tragt und so die studierende 
Jugend auffordert, ihr Bestes einzusetzen zum Wohle der 
Menschheit, zur Ehre unserer Fakultat.
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