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I.

Emendationen zum Galenischen Text des Hippocra-

tes und Galen’s Commentar zum Prognosticon
von

F. X, Eriitepins,
Professor in Gbltingen,

Die Emendationen zum Texte des Gale nos, die Herr

Greenkill im dritten Heft des ersten Bandes des Janus

mittheilte, haben mir Veranlassung gegeben, etwas ahnliches

hierunter zu veroffentlichen fur andere Bucher des namliehen

Autors, die mein Studium des Hippocrates mehr als andere

zum Gegenstand meines Forschens machte. Der grosse Um-
fang der Werke des Galen macht es vielleicht zu einem

Bedurfniss, dass mehrere sicli um seine Kritik bemiiken. Ick

weiss dass diese Ansickt von Ilerrn Greenkill mit mir

getkeilt wird, und so glaube ick gegen Ikn micli nickt ent-

sckuldigen zu durfen, dass ick in der namliehen Zeitsckrift, und

kurze Zeit nack Ikm folgende Bemerkungen mittkeile liber

andere Bucher dieses Schriftstellers, als von denen in seinen

Emendationen die Rede war.

Ich fange hier bios mit einigen Bemerkungen liber das Pro-

gnosticum und den Galenischen Commentar zu der Schrift

des alten Koers an. Bisher hatte ich keine Musse Mehre-

reszusammenzustellen : dennausser andern Arbeiten beschaftigt

michdie Ausgabe des Aretaios, derenbaldigeVeroffentlicliung

ich jetztselbst hier ankiindige,und um derengiinstige Aufnakme

wenn sie wirklich, so wie ich hoffe, zum richtigen Verstiindniss

Bd. II. u 1
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dieses ausgezeichneten Arztes Etwas beitragt, ich hier das

gelelirte Publikum im Voraus zu bitten wage. —
Aber ich komme'auf den Galenos zuriiclc, imd besonders

auf seinen Hippokratischen Text und dessen Erklarung, die

wir von ihm besitzen. Ein wahrer Uebelstand in den Ausga-

ben ist das stete Missverhaltniss zwichen dem Text und dem

Commentar, so dass im Text sich Worter, oder sogar Perioden

befinden, die der Pergamener nie gelesen hat. Wie dieses

Missverhaltniss entstand, lasst sich aus mehreren Stellen sehr

leicht erklaren. Der Galenos stellte seinen Plippokratischen

Text aus mehreren Handschriften zusammen, wahlte aus Mehre-

ren die Lesart, die ihm am meisten gefiel, und zeichnete an

mehreren Stellen im Commentar auch die von seinem Text

abweichende Leseart auf. — Sein Text hat also allerdings dem

Commentar entsprochen: aber spatere schrieben entweder

Glossen, die auch oft von ihm selbst genommen wurden, in

margine neben denHippocratischen Text, — oder sie schrieben

die abweichende Leseart aus seinem Commentar zu dem Text,

und so gingen diese Lesearten und Glossen neben den von

Galenos gewahlten in den Text iiber, — oder sie schoben aus

anderen Handschriften desHippocrates in den Galenischen

Text solches hinein, was weder Hippocrates geschrieben,

noch Galenos bei ihm gelesen hatte. — Die unten folgenden

Emendationen sind, wenn ich mich nicht ganz und gar irre,

Belege, die diese Erklarung des Missverhaltnisses, von dem
wir reden, bestatigen.

Als ich den Commentar zum Prognostico vor einigen Jahren

genauer studirte, benutzte ich dazu drei Ausgaben: sie waren

dieB as ileensi s, Char tier iana undK till ni ana.— Die dritte

weicht von der zweiten nicht ab; denn Kuhn liess den Char-

tierschen Text abdrucken von denBiichern, die er nichtselbst

zum ersten Male herausgab. — Ueberhaupt war Kuhn nicht
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gliicklich, daucht mich in der Wahl tier Texte, die er zu seiner

Sammlung benutzte. Ueber seinen Hippocrates sprach

ich in der Praefation zu meiner Ausgabe des Buches de Victu

acutorum. — Galenos druckte er ab aus der Chartieriana,

und dass diese Ausgabe in Rticksicht aufCorrectheit desTextes

wirklich der Baseler nachsteht, werden schon folgende so gar

wenige Verbesserungen zur Gentige zeigen. —
Ich halte es fur gewissermassen wichtig, dieses liier zu be-

merken, damit kiinftige Herausgeber des Galenos vorsichtig

seyen in ihrer Wahl des Textes, den sie zur Grundlage einer

neuen Edititon gebrauchen. Jetzt aber gehe ich auch gleich

zu den Emendationen selbst liber: die Seiten u. s. w. werden

aus der Kuhnian a citirt. —

Seite 4. Zeile 9. rlvt de /.lefddty yQcd/ievoi tovto tc qu‘£io /lev,

emdel'^fn x. r. X. Die Baselsche Ausgabe hat richtiger

TlQU^O/xev. —
S. 5. Z. 8. vTtd Iffyvog rtjq vovGov yaxeyo/ie voi. Dieses

yareyo/ueroi liesst man nicht in der Basil.; Char tier nahm es

auf, und so gelangte es in Kuhn’s Ausgabe. Aus Galen’s

Commentar folgt keineswegs, dass er es gelesen habe, und so

konnte dieses yureydfievoi wohl wieder gestrichen werden. —
S. 5. Z. 15. yorj de ruq diayoQug xcdv vovoi^fiujcov del twv eni-

dtjfxovvTCOv raytioq ivd’VfJieeGd'ai yal /nr; Xuvd'dvEiv Ttjq wvrjq rfjv y.u-

Tv.GTiGiv. — Chartier und Klihn haben diesen Satz aufge-

nommen, den die Ed. Basil, nicht hat. Nun ist er aber zwei-

felsohne aus dem Ende des Prognostici hergenommen und hier

in margine zu dem Worte aufgezeichnet, wahrscheinlich

um Galen’s Exegese des d-elov zu bestiitigen. Diese aber

citirt selbst diese Stelle p. 21. vs. ult., und dass ein Leser sie

daher abschrieb, zeigt sogar die Ordnung der Worte an.

Man sieht, dass dieses Alles wieder wegbleiben soil.

l*
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S. 8. Z. 1. Die citirten Verse sind 568 und 569 aus der

Hecuba des Euripides.

Ibid. 12. Das Verbum ngovotjaui in der Bedeutung, die Ga-

len hier will, findet man II. XVIII. 526. doXov 6'ovtl noov'^ouv.

Das folgende xal to T/jg noovolug ovo/xu nuou tout to scheint

sich auf Homer zu bcziehen, bei wem ich mich niclit besinne es

gelesen zu haben. Ich glaube, dass hier ein Gedachtnissfehler

des Pergameners zu beschuldigen ist.

S. 9. Z. 15. xoivov ovv touto Jjdt] arjfxalvSTUi ttuqu Tolg'EXXrjGiv

ex rov Trig ngovolug ovof-iurog dyud~ujv ts xul xuxcuv egycov, ovy

cog enoi vo/xl^ovgcv, ini tujv uyu&tbv /.lovov euo&e Xfyeo&ui* Wer

diesePeriode aufmerksam liest, wil’d einen venvorrcnen oder gar

keinen Sinn darin finden. Ich glaube, dass etwas ausgefallen

sei, und mochte lesen: xocvuv ovv tovto ijdrj or^iaiverut ttuqu tot;

a
EXXrjoiv ex tov Trjg ngovo L ug bv6/.iu.Tog, 6 in ’ uyadtuv ts xal x<t-

xujv egycov, ovy cog evioi vofxlgovoiv ini nuv uyu&cbv (.lovov eYcode

le- eo&cn.

S. 10. Z. 14. You yug aladrjTU xutu Ttjv euvTUJv vnugyovTu (fvoiv

ex tivcov arj/xeltov uv evgioxui/.iev, elxoTtog tuvtu rcgovoeTv tpu/xev, x.

t. A. — Die Ed. Basil, hat hier uv evglaxofxev

;

diese Leseart

gefallt mir besser als jene, und dennoch scheint sie auf ganz

einfache Weise verbessert werden zu konnen. Man lese nur

uvevQiaxofjev.

S. 13. Z. 11. Die hier citirten Verse des Stratus sind aus

den Jtootj/xeioig 62 und 63. p. 30. Ed. Matthiae, wo der

zweite gelesen wird:

dt(dey&cu fiogico, ore 4’ unTidyoi, votoio.

Ibid. 16. oi d'e negl tov
L
flgbcpiXov x. t, X. Man vergleiche die

Einleitung zu Galen’s Commentar ad Propheticum I.

S. 16. Z. 6. ed'et Tovg i'^yeloSuL t i rcbv toiovtov iniyeigovvTug

egyco ngoTegov ini<Yei$u[.ievovg uvrovg toX^iuv ovtco ygu<peu\ —
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Das Pronomen amove soll,wie ich meine, in amove, oder euvTovg

ver'andert werden.

S. 21. 3. Der Aphorismus ist III. ss. —
Ibid. ult. tcov voorjfxuxtov uel rcov emJ'/j/ueovTCvv. Hier hat wohl

Galenus urn voG///udTcov tcov usl emdrj[xevvT(x)v geschrieben.

S. 22. Z. 12. el am co scovtlo. Aus Seite 24, Z. 5. ergiebt

sich, dass Galen richtig el umo kiovrco gelesen habe.

S. 24. Z. 14. gov I'oyov rj^rj cxoneiafrui y.ul uxqcov dcfiOQiG/xt-

viov . Die Basil, hat nicht y.ul uxqco r, sondern tqjv uxqiov, was

die einzig wahre Leseart ist. In dem folgenden tu [dev yuQ

y.ul eyymsQLo tov uqIgtov, was die drei Ausgaben alle so geschrie-

ben haben, ist das y.ul ganz und gariiberfliissig, und soil gestri-

chen werden.

S. 25. Z. 2. vnuqyov. Richtig ist im Lateinischen das

Wort ‘/.uxigtov ausgedriickt, was im Grieschischen ausgefallen

ist, und wieder hergestellt werden soil. —
S. 28. Z. 10. Siu ts t rjv evdeiuv tov nvev\iuTog y.ul tov u7hutoq

evcpoQcoTUTrj rj didfreoig ylvexui . Richtig allerdings driickt das

Lateinische affectus evidentissimus est aus, was im

Griechischen statt evcpoqcoTUTrj stehen soil, namlich evpcuQUTo-

tutt; . Man sehe Lobeck Paralip. p. 38. u. Thesauri Ed.

Paris, in svcpioouTog. —
S. 32. Z. 14. r;v de fxrjdev tovthov <p>t]Glv eivui. Statt rjv liise

ich gerne el, denn r;v—cpr]Glv hat Hippocrates wohl nicht

geschrieben.

S. 36. Z. 5. y.ul [uxXXov el y.ul nQor]yT]Gu/iiH7]v utuguv cSLuituv

eldelrig tov y.u[ivonog. — Ich glaube nicht, dass Galen utiuguv

diuiTuv geschrieben habe; der hat wohl utiuguv tIjv JLuituv

gegeben.

S. 43. Z. 3. 6 ti — lies on

S. 44. penult, rj Xlj/xut iovveg cjulvcovTat,. — Diese Leseart
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findet man auch in demCod.Med. bei Foesius (6iehe Littr^’s

Ausgabe vol. II. p. 117.). 1st hier eine Enallage generis zu

denken? oder soil eovzeq in eovoai verandert werden, oder soil

es weg bleiben? Das erste ist mir wenig wahrscheinlich.
5
E'^ia/.ovzsq ist ein Druckfehler.

S. 45. Z . 1 . rj at /}Xe<puQld'eg xu/xnvXcu /} iG^vgai aioXul — xal

oi oduvzsg tvshot ylvpvrou. Dieses alles ist, glaube ich, zu

verwerfen; der grosste Theil dieser Wprte wird in der Ed.

Basil, nicht gefunden
;

aber in dieser auch scheinen mir die

Worte ^ ul 1/ipi.sg uvxpcuoui xal aXa/ircuq, die Char tier und

Kiihn auch haben, uberfliissig. Galen folgt im Kommentar

genau dem Text, und spricht von allem diesem nicht, und so

ist es sehr wahrscheinlich, dass er es nicht gelesen habe.

S. 51. Z. 1. gxIttzegSui Js cycle xqt] jigog xovxoiq x, z. A. Hier

liisst die Basil, wieder cuds weg; und es sollte von Chartier

auch nicht aufgenommen sein.

S. 53. Z. 7. rj xud-uQGiv IxxudaiQovzog cfag/Jaxov ngogcpogug. —
Statt Ixxu&aigavzog lese man lx xa&aloovzog. —

S. 54. Z. 3. rjv d'e xa/xnvXov 7]
Qixvbv ylvtjzai. Hier soil man

»;v ds xufxitvlov ylvryzai lesen, damit Text und Kommentar iiber-

einstimmen; die Baseler Ausgabe liisst sehr richtig das rj gi-

xvov weg. —
S. 59. Z. 11. lav ya u xu.1 xovz

5
eirj xul pt] nuvv ri cpoovziqr;.

Hat Galen hier wirklich lav suj geschrieben? Man konnte

zweifeln, wegen des folgenden <pnovzl£rj: unten werde ich

mehrere Beispiele citiren, wo lav mit dem Optativ bei Galen

geschrieben steht. Um bestimmt zu sagen, ob es von Ilun

selbst, oder von den Abschreibern herriihre, scheint er mir

noch nicht genau genug studirt zu sein. —
S. 60. Z. 4. eI 6e xal nQOTTEzrjg yivovro. Richtiger hat die

Basil, ytvovxo', denn der Aorist wird citirt p. 58. vs. 13. —
S. 61. Z. 4. aXvGfiljv ya.Q Gq/xutvsi, xovz ’ egziv uxquv ev rcy gzo-
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l-u'r/w Svqcpogiuv. — Das letzte toot ’ Igziv y. x. X, hat die Basil,

nicht. Nun aber darfichwohl fragen, wie es moglich war, dass

ein Herausgeber eines griecbiscben Autor, ein so grobes

Glossem, nicht nur stehen liess, sondern sogar in den Text

einschaltete? — Hier lernt man, was Chartier leisten

konnte

!

S. 63. Z. 89. diunsnleyixdva. Hippocrates schrieb wohl

diuneji)uy[.i£M, siebe Littrd vol.HI. p. XLIV. addendorum. —
Ob aber Galen es bei Ihm gelesen, bezweifle icb, wegen des

folgenden nsginsnXeyiiiva im Commentar, was er wohl von

nsgmXtyeiv nahm. Ausserdem fallt mir der Anfang des Com-

mentars ygucpsxat yao iyuzegwq iha xov ’f
y.al (ha xov £ sebr auf;

denn hieraus ergiebt sicli, dass Galen entweder diunsnXeyixivu

(sic) als eine Dittographie gab, oder dass er hansnXs/fiem rj

diunc-nXeyjiiyu geschrieben. —
S. 64. Z. 5. ini yuoxiga Je y.axuyslG&ui,. Die Basil, hat

yeia&at; warum y.u.xay.tiaduL von Chartier aufgenommen wurde,

selie icb nicht ein
,
denn aus dem Commentar darf man nicht

schliessen, dass Galen es gelesen. Er sagt: y.al yug y.cd to

vvv ini xijy yuGxtgu yazayslo&ac nc/.ga to ifroq ijzoi nagc/(poGvyrjv

GTjfjbulvsL y. x. X., — und so citirt er nicht aus dem Text, sondern

er metaphrasirt ihn. —
S. 66. Z. 4. uXXu ngoXiyecv in ’ ufupolp yivdvvov ico^evov.

AVenn man die ganze Stelle des Hipocrates, wo diese

AVorte zu finden sind, nachliest, wird man sehen, dass sie ein

wahres hors d’oeuvre sind. Und wenn man Seite 69 des Com-

mentars mit dem Text vergleicht, ergiebt sich, dass Galen

diese Worte nicht las. Erstens sind sie also in seinem

Hippokratischen Text iiberfliissig, und Zweitens sollen sie aucli

in den Ausgaben des Hippocrates gestrichen werden. —
S. 71. Z. 7. wgv.vcl /xvlug. — Die Basil. hat die zwei A) orte

wieder nicht; mir scheinen sie auch von eincr spateren Hand



8

eingeschaltet zu sein. Man sehe die Varr. lectt. bei Littr^

yol. II. p. 122.

S. 81. Z. 5. ylvcovxcn. Man lese aus dem Commentar (p. 82,

5.) den Aorist ydvwvxcu.

Ibid. Z. 9. e^eQyuoovxcu. Auch hier lese man aus dem

Commentar eQydcwvxui, so wie Galen richtig citirt p. 82. vs. 13.

S. 85. Z. 7. Die Worte fidv eonv el, welche die Basil, nicht

hat, sind ganz tiberfliissig, und wieder von irgend einem spa-

teren Leser eingeschoben.

Ibid. Z. 10. rj uQiGxrjQu nuhv nQtig xu de'l-iu. Diese Worte

hat die Basil, nicht, auch hat sie Seite 86, Z. 15. nicht rj ugi

-

6xsqu ttqoq x« c5e'$iu. Ich halte es ftir besser beides weg zu

lassen. — Man sehe wieder die Varr. Lectt. bei Littre

p. 126. 1. 1.

S. 91. Z. 3. £* exelvov yuo avurxtov xwv vevgwv net.fvy.6xwv, oaa

[lOQia nlelaxwv avxwv, rj fieyioxwv fiexeyei, xuvxu elxuxwg elg ovfi-

nudeutv clyei xrjv eavxw v dgyjjv, — Ich halte es fur nothwendig

euvxwv hier in avxwv zu verandcrn; avxwv i. e. xwv revgwv, —
das andere giebt einen ganz unrichtigen Sinn. —

S. 92. Z. 10. euv fir] y.al xwv I'vdov ri ovvenen 6v9 oi. Dieses

Gvvtnenov&oi ist eine unhaltbare und falsche Form; besser ist

gewiss cvvenenvv&ei, so wie die Basil, liest. Es fragt sich hier

aber, ob Galen euv fir} mit dem Indicativ, oder mit dem Opta-

tiv GvfinenovdtH, geschrieben habe. —
S. 94. Z. 1 1 . rjv — eir\ wil’d wohl el — eYrj sein miissen.

S. 96. Z. 6. xolg df yeoaioxenoig xrjv exnvrjaiv. Diese Worte,

die sich in mehreren Ilandschriften des Hipp. befinden (man

sehe die Varr. lectt. zu dieser Stelle bei Littrd p. 128.), hat

dieBaselerAusgabe nicht. Aus dem Commentar lasst sich nicht

ausmitteln, dass Galen sie gelesen habe. Chartier hatte sie

nicht aufhehmen sollen.
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S. 93. Z. 3. rjv ds vTveQflaMoi. Die Basil, hat hier richtig a

ds VTTEQ^dXXoi.

S. ibicl. Z. 5. tg> soli in to verandert werden.

S. 102. Z. 13. ad'Qot&TUi ds to yu&f uvtu nvov evLote fisv

vnd TIO dsQ/MUTt,, TtoXldxiQ elf TLO (jd&Ei yUTU dlTTt]V UItUkV X. T. X,

Was soli hier das to yufr^uvTo nvov? Ich bekenne, dass ich

es nicht verstehe, und mochte schon to y.ur uvru nvov lesen.

Ich glaube, dass y.ax avrb ist: yard to vnoxdvdgioy, was man aus

dem vorhergehenden ev vnoxovdgLoig verstehen soil. Aber auch

das noXXdy.u; ds tto puSst, hat sich nicht richtig; denn der Eiter

wird nicht vnb Tip pddsi gefunden werden, sondern in derTiefe;

darum lese ich gerne: noXXdyig d
3

ev tio fid&si. —
S. 112. Z. ult. vdgioniov (xsv ovv undyTCov rj yobvrj ysvscig utvotv-

yiu tov trjg ulfiuTcdosiog loyov yivsTcu. — Ich weiss wohl, dass

man hier uxotv/U/. Nominativo vertheidigen kann, wenn man

es vertheidigen will; aber ich glaube dass Galen cLory^’a (sic)

Dative gewollt habe. —
S. 116. Z. 3. firjxss t£ y.ul dv/rog syylvsTcu. Aus Seite 117.

Z. 14, meine ich schliessen zu dtirfen, dass Galen te

dv[x6g gelesen habe, so wie unten Seite 201. Z. 6, von welcher

Stelle unten die Rede sein wird.

S. 118. Z. penult. eI nisoag ist ein Druckfehler, lies eI

niEGaig. —
S. 121. Z. ult. dv ti naon^dXXsiv vvv avTp trjv uqLot}]V. — Die

Baselsche Ausgabe hat richtig dmnugu^dXXsr, vielleicht ist der

Infinitiv ein Druckfehler.

S. 123. Z. 1. Der hier citirte Aphorismus ist I. 9. —
S. 129. Z. 1. tjv ds Etf]. —• Lies eI ds £iq*

S. 135. Z. 12. nlslgTOv j
)° vnsUio tio tiqco'i, coGnsg yard ifVGir

avvrj&tg egti t ly uv&qcutfio. Man lese nXtiGToy 4’ haUio to ttqio'i.

— Weiter hat die Basil, die Worte yi/Tu yvGiv nicht, und wenn

man den Kommentar zu Rathe zieht, wird es selir wahr-
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scheinlich, class Galen sie in seinen Handschriften nicht

hatte.

S. 136. Z. Aucli hier soil vnslxio in vnlxco veriindert

werden.

S. 143. Z. 8. noXXtuv yug ovgcu v dia&dGsiov sly.bg /xsv shat

xivug s’S, uvxcbv XQOvlag .— si ds /.irj, uXXu nuvxiog ys ngbg xr]v ipiaiv.

tier ovv waxsg uvx tyoviaxuig noXXotg diuyiovi'Co/xsyr]v uvuXiaxeiv

nXslopu xQavoy. — Die Worte si ds [il], uXXu. xdvxaig ~

t
s

ngog xrjv pvoiv werden iibersetzt: „si non exse, at certe quod

ad naturam.“ Dieses aber lasst sicli nicht aus ihnen heraus-

finden. Dass sie aber keinen riehtigen Sinn haben, meine ich

versichern zu cliirfen. — Mir kommt es wahrscheinlich vor,

dass Etwas herausgefallen sei. Man konnte, daucht mich,

suj>pliren si ds p) dXXd nuvxcog ys ngog xrjv ipvaiv tvuvxuoxuxug\

dann -versteht sich allerdings sehr leicht was folgt: del ovv

ojansg x. x. X.

S. 153. Z. 14. sf-upuysi ist ein Druckfehler, denn die Basil,

hat: spupuivsi.

S. 155. Z. 4. sg r dv dr] nvogov xs eYrj xu ovgov xul Xsnxoy,

orj/xulvsi x x. X. Statt sir\ lese ich lieber rj. —
S. 155. Z. 10. suv — sYrj. Wieder suv mit deni Optativ;

Man sehe oben ad p. 59 & 92, 10. — Unten Seite 183, 14.

suv — sir]. Seite 219, 8. suv — Gvv&Xdoi. Aber 292, 6. suv

mit dem Futuro Indicativi puvrjGsxui .
—

S. 156. Z. 9. Iqv — sCrj. Hier hat dieBasil. richtig si— sirj. -

S. 157. Z. 11. ngbxsgov ist hier ein Druckfehler
; denn Char-

tier und die Basil, haben ndxsgoy.

S. 162. Z. 7. sdrjXcoGs xul did xrjg g?]Gsiug ovx uGucpuig. Hier

soil man, meine ich, diu xuvxrjg xrjg grjGscug lesen, was auch im

Lateinischen ausgedriickt ist.

S. 172. Z. 13. Der Aphorismus, der hier citirt wird, ist

I. 12. —
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S. 184. Z. 1. lo&irsQ oruv tXxog sv nvevf.ioyi yevrjxuL QuysvTog

uyyelov xul yug xul tots 7ztvovoLv ulfiurog. — Mir scheint hier

Etwas ausgelassen zu sein, und ich meine, man konnte lesen

xul yug xal tots titvovglv aljauTog nXtjSog, oder tu^iuTog noXv\ 80

was stimmt iiberein mit dem ulfia nuvTsXddg oXlyov imfolgenden,

oder besser, es steht ihm gegeniiber.

S. 186. Z. 1. y.uTu Tovg ucpoQiG/j-ovg. Man sebe Aph. I. 2.

S. 194. Z. 2. tuvtu xul STuysvtGdac. Dieses tuvtu xul hat

die Basil, nicht, und es kann wolil wieder wegbleiben.

S. 197. Z. 10. in lgxshtsgSul ds ygrj H/v ugyj]v tov ifinv^fiuzog

sGSG&at, Xoyigdfj syog unu i7
tg tj/uigrjg, rjg d tiqujtov uv^QUjnog sttvqs-

SfSv. Wahrscheinlich ist XoyLgdu-svog ein Druckfebler in der

Chartieriana, denn dieBaseler Ausgabe hat richtig Xoyi'Cofxsvovg.

Statt STHGxiiiTSGd ut lese ich gerne vnoGxenTSG&ui

,

und 6 tiqujtov

soil in to tiqujtov verapdert werden, damit es iibereinstimmt mit

Seite 198. Z. 13. —
S. 199. Z. 10. xuTufxuvd uveiv ygrj tovtsolgl. Die Baseler

Ausgabe hat richtig ini tovtsolgl, —
S. 201. Z. 6. (jtrjyog ts dvfxog. Die Basil, hat die wahre Lese-

art ffifeai, ts &vfxdg syylvsTut uvtsolgl. Man vergleiche den Com-

mentar S. 203. Z. 8. —
S. 204 Z. ult. SlUpQUJTlXUJV lyUJQWV udQOtgo/ldvUJV SV GCOfiUTl.

Hier hat wohl Galen sv iw guj/ulutl geschrieben.

S. 206. Z. 12. r>v 9'£ rjGvysoTSQog d ndvog eiij, Statt tjv lese

man el, —
S. ibid Z. 14. itQnryivsGd'uc <)£ uvdyxrj xal novov xul dvgnvoiuv

xul nTVsXiGfxbv tiqo T^g tov itvov gfeecug.— nQogylvsGdXuL soli aller-

dings in nQoylvsG&uL umgeandert werden, und noch besser ist

nQoysviofrui, so wie eine Handschrift bei Littre hat; siehe

p. 156.

S. 208. Z. 4. oIglv uv o ts TivQSTog [ji>j ucpsLT/. — Diese Leseart

ist ganz unhaltbar, und kann weder beim Galen, noch irgend-
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wo Anders geduldet werden: oiaiv soil ovg sein, so wie ganz

richtig bei Hippocrates Ed. Littrd gelesen wird; derDativ

ist aus dem vorgehenden oiaiv dv eyyvxurio tovtuov yivovzu.i ent-

standen. Der Optativ uipsit] ist aus dem Conjunctiv dipifj von

den Abschreibern gemacht. —
S. 209. Z. 8. bfjiouju Chartier und Kiihn; b^ioiui (sic.)

Basil. Ed. Lies bpioiai
;
denn der Galen war kein Jonier.

S. 212. Z. 2. w gitso tiprj. Wenn man diese Worte im Zu-

sammenhang betrachtet, v7ird man sehen dass ujgneo bier

keinen richtigen Sinn hat. Ich glaube, es sei aus ibgusQsi

abgekiirzt; best man dieses, so wrird alles sehr klar.

S. 214. Z. 4. ddanvoor .
.
yev'^svov haben hier die drei Aus-

gaben, aber es soli sein dvaitvoog. . .ysvofisvog.

S. 216. Z. 4. Die Stelle findet man p. 1002. Ed. Foesio.

S. ibid. Z. 8. xQiaiog uaipuXeiuv v)ieivrjv. Die Copula xui

zw7ischen y.Qiaiog und \uaip. soil wieder hergestellt werden.

Sehe p. 948. Foesio.

S. 219. Z. 15. yivb^svog ist hier ein aus der Chartieriana

hergekommener Druckfehler; die Basil, hat richtig yivofjevov'.

S. 221. Z.13. £y.jttQinv£v/j.oviag. Man trenne tx von ttsqutv. —
S. 222. Z. 15. txoaoi — dnbXXvvzui. Galen hat dieses

wohl nicht gelesen. Bei den von Dietz herausgegebenen Scho-

lien p. 196., wro diese Stelle metaphrasirt wird, ist von dem

Allem kein Wort zu linden; dieses kann Niemand befremden,

der einmal eingesehen hat, dass diese Worte der 45te Aphoris-

mus der Sect. VII. sind, den ein spaterer Leser hier in Margine

gewiss erst niederschrieb, so dass er nachher in den Text

herein gebracht wurde. — Auch Herausgeber des Hippo-
crates haben hieran Anstoss genominen: Mir scheint cs noth-

wendig den Aphorismus beim Galen und auch beim Hippo-
crates ganz und gar zu streichen.

S. 224. Z. 7. xul ev zovxtw xqvvw. Erstens sollte es tv too-
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tiio rip x • sein; aber zweitens hat die Ed. Basil, es nicht, und

kann es auch wohl wieder weg bleiben. —
S. 227<. Z. 13. tiog uv s\ xu nsvxaxaid'exuxuia yivr\xai. Ad

Hipp. de Victu acut. p. 142. las ich schon eg x uv rtevxexui^e-

xuexiu yeuovxui. Diese Emendation halte ich noch fdr noth-

wendig.

S. 237. Z. 2. Die Rede des D inarch us nqug Acuovu, die

hier erwahnt wil’d, scheint mir diejenige zu sein, welche sonst

heisst AvGixXetfirj xuxu Auov vnaq uvd'qunbdioV', Die citirte Stelle

scheint allerdings aus irgend einem loyio ISuotixm genommen;

siehe Westermann Gesch. def Beredsamkeit u. s. w. p. 315.

S. ibid. Z. 5. Die Stelle des Demosthenes ist aus der

Rede naql nuQUTroaofisiag genommen (p. 45. Ed. Tauch-

nitz). Daher soli xuvxu in xuvxug veriindert werden.

S. ibid. Z. 7. Platon’s Worte sind aus der Polit. III. cap. 11.

p. 213 Ed. Stallb. —
Ibid. Z. 14. Die Worte aus dem Euthydemos best man

cap. VIII. p. 106. Ed. Stallb., wo so geschrieben steht: y.ul

og s' ScLviiucev, ovxiog exi vaog xe xal avtjd'tjg saxi. —
S. 238. Z. 11. Bei F oes p. 965.

S. 271. Z. 10. uxolovd^rjcovoiv at otifioqQuylou xe xal (pXeyfiovai.

Mir scheint at aus der ersten Silbe des folgenden Wortes ent-

standen, und ganz liberfliissig zu sein.

S. 276. Z. 1. vnocxiTixsGfrou tie /Q h TOvxiotGiv sv&uog naql xu

x7jg unoGxuGawg. Die Baselsche Ausgabe lasst xovxtoioi und

neoi weg. — Nun soil das letzte allerdings wegbleiben, wenn

man nieht die Leseart in xu tisqi xr
t

-,v unooxaGiv verandern will.

Man vergleiche die varr. lett. bei Littrd p. 181 und Matthiae

Gr. Gr. p. 1159. seq. — Tovxtoioi gehort, daucht micli, auch

nicht in den Galenischen Text des Hipp. —
Ibid. Z. 13. Der Aphorismus ist II. 23 & 24.
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S. 286. Z. 7. Die Stelle des Thucydides ist zu finden

lib. II. c. 49. —
S. 292. Z. ult. Man sehe p. 956. Foesio.

S. 301. Z. ult. otf/v yuQ ex tcuv uXXtov odtavTWv uxivd'vvov (-pul

-

vst(h to vllOrjfiu. Lies (fuivijTcn.

S. 304. Z. 10. Die Aphorismen sind III. 11 & 15. —
S. 306. Z. 12. uXXotc. So schreibt Chartier; richtig aber

die Ed. Bas. uXXodi.

S. 308. Z. 6. Die auf dieser Seite citirte Aphorismen sind

n. 34 & n. 27.

S. 312. Z. 9. Man sehe was ich oben ad p. 216 aufzeichnete.

Die Stelle findet man bei Foes p. 948 und auch hier soil beim

Galen xul d.cipuXeiav geschrieben werden. —

Bis hierher schrieb ich nieder, was ich in dem Hippocrati-

schen Text des Galen's und in dessen Commentar zu ver-

bessern fand. Ich komme nocli einmal auf die Yergleichung

der Baseler und Chartierschen Ausgabe zuriick. Dass die

erste wirklich vorzuglicher sei, und getreuer GalenosWorte

und dessen Recension des Hipp. wiedergebe, wird Niemand

bezw'eifeln; aber ich sehe sehr wohl ein, dass sie auch nicht ganz

von Fehlern frei ist. — Diese aber sind hier von ganz anderer

Art. — In der Baselschen findet man Schreibfehler, weil sie die

Handschrift, oder die Handschriften getreu wieder giebt, —
ein einzelner Druckfehler mag auch mit darin vorkommen.

Will manBeispiele p. 119, 18. ot]nc/.i6/JiSvov statt Gtj/j-fuvo^svoy.

—

120, 14. fi' roT; yovGoiGL statt ev t7]go vovgoigl,— 122, 14. 0qo{.i-

fiofrfi statt Ogofificud-y, 123, 22. xa>fiuXcoSeGi, yiyvrjcu statt xiu/ua-

XcoJsgi ylyvezui . 126, 53. vt'Qxcooiv statt vsxqcogiv. Aber dieses

alles ist doch nichts im Yergleiche mit den Fehlern der Aus-

gabe des Chartier, in welche bei dem Yersehen der Ab-
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schreiber, noch obendrein das unkritische Yerfahren des Her-

ausgebers neue Verworrenheit hineinbrachte. — Ich will nicht

unbillig gegen diesen Gelehrten sein, und bin vollig iiberzeugt,

dass es bei den gegenwartigen bessern Hlilfsmitteln jeder Art

viel leichter ist, auch fur uns Mediziner, die wir iiberhaupt

scblechte Philologen sind, jetzt einen griechischen Arzt ver-

stehen zu lernen und herauszugeben, wie es in Chartier’s

Zeiten war, — aber er hat, daucht mich, so grosse Beispiele

von Unfahigkeit zu dergleichen Arbeiten gegeben, dass ich

mich wohl wundern muss, wie Spatere seinen Text nochmals

unverandert abdrucken liessen. — Selbst scheint mir seine

Edition vollig unbraucbbar, um als Grundlage neuer Bearbei-

tungen des Textes des Galen's benutzt zu werden, — und

seine Becension war weit mebr ein Schritt riickwarts, als ein

Fortscbreiten in dem Studio des beriihmtesten der alten grie-

chischen Aerzte. Tantum,

F. Z. Ermerins.
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Die Geburtshilfe
des

Soranus Ephesius
nach dessen Werke ,,7tepi “pvaueuDV TtaOuiv“

bcarbeitet von

Or. J. PinofT,
prakt. Arzte in Breslau.

(Fovtsetzung.)

Die Anwendung der Abortiva hat im Alterthura ihre eigent-

liche Geschichte. Die Unzulansrlichkeit der Kunst hat einen

apparatus medicaminum abortivorum erzeugt, mit dem die

Alten die schrecklichsten Resultate erzielten; deshalb aber

haben auch sie den Gebrauch der Abortiva nicht ftir gefahrlos

gehalten und nur dann ihre Zuflucht zu ihnen genommen, wenn

die Kunst ihnen keinen andern Ausweg freigelassen >). —

J

) Ed. Caspar v. Siebold erzahlt in seiner Geschichte der Geburtshilfe

(p. 52.) nach einer brieflichen Mittheilung des Dr. v. Uslar (prakt. Arzte in

Oajaca); class die haufigen Abortus in Mexico von der schlecbten Sitte her-

riihren
,

class Frauen noch lieut zu Tage sich im 7. Monate der Schwangerschaft

von ihren Hebammen kneten lassen, um durch diese Manipulation das Kind

im Fall einer Schieflage in eine giinstigere Lage zu bringen. „Mit beiden Fiiu-

sten, heisst es, bearbeiten sie -Bauch und Kiicken der Schwangern eine halbe

Stunde und liinger, so dass sich die Frauen unter Schmerzen oft winden. Fallt

dennoch bei der Geburt eine Schieflage vor, so fassen sie die Gebarende bei den

Beinen und schiitteln sie, bis das Kind eineKopflage eingenommen hat, denn eine

Fuss- oder Steisslage ist ihnen etwas Unerhortes." — Ein Kaufmann aus Schle-

sien, der sechs Jahre inMexico gelebt, hat mir dieseMittheilung vonDr.v. Uslar

bestatigt. Seine Frau, ebenfalls eine Schlesierin, wurde im 7. Schwangerschafts-

monate von einer MexicnnischenHebammc besucht und gefragt, ob sie sich auch

nach der allgemein herrschenden Sitte wolle behandeln lassen, wobci sie ihr

das Oben geschilderte Yerfahren auseinandersetzte. Die Schwangere verweigerte

diess. Eine andere gebildetcre Hebamme erklarte hingegen, dass die Frauen
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Hipp ocrates spricht es deutlicb aus, dass keiner Frau ein

t]>i)6piov gereicht werden diirfe, weil es Sacbe der Heilkunst sei,

das von derNaturErzeugte zubescliiitzen und zu erhalten 1
).
—

S or anus folgt, indem er das unmotivirte Verfabren seiner

Vorfabren und Zeitgenossen verwirft, einem bestimmten Prin-

cipe und zieht nur nach festgestellten Indikationen die Abortiva

in Anwendung. Er erklart ebenfalls, dass jedes Abortivum

gefabrlich sei, und dass man lieber die Conception verbindern

solle, als dass man genotbigt werde, den Embryo zu zer-

storen 2
). — Moschion giebt kein einziges Abortivmittel

namentlich an, erratbbloss, dass bei mechanischen Hinder-

nissen am orificium uteri die Frucht durch ein Abortivum zu

entfemen sei, um die drohende Gefabr fiir die Mutter zu ver-

hiiten (Cap. 43. p. 130.), — wiederum ein Beweis, dass in

schwierigen Geburtsfallen den Hebammen ein ernstes tbera-

peutiscbes Eingreifen nicht gestattet ward. — Aetius giebt

in Cap. 18. (Tetrabibl. v. Serm. 4.), das falschlicb derAspasia

zugeschrieben ist, einen Auszug aus Soranus, wesentlich nur

eine Zusammenstellung der vonSoran. genannten Abortivmittel.
*

Das Wicbtigste in dieser Abbandlung enthalt ein Fragment,

in welchem des Hippokrates und seines Buches „de natura

pueri“ 3 ,
Ttepl tccuSi'oo cpuas(o?“ Erwahnung gesebieht. Bis

jetzt wird diese Scbrift als eine den Hippokratischen unter-

erstcr Ivlassc und die Auslandcrinnen sich nicht nach der allgcmeincn Sitte trak-

tiren lassen, sondem dass sie im Bette in horizontaler Lage enthunden werden.

—

Diese Note mag dem Berichte des Dr. v. Uslar fiir die gegenwlirtigc Geschichte

der Gcburtshilfe in Mexico zur Erganzung dienen. D. Ycrf.

I

) ,
,Ov(f' uy ov^tvi ffOoQiov, xccl oti rijs iaTQixtjg &Gtw idiov to TtjQtiv

xai Gai&iy tu ytvyoj/usva vno rtjg cpvGscog.*
1 (Sor. p. 59.)

J
) ,,Elg ydg to /uri tf^svQtiv to avXXqrf&ey noXv juaXXXoy ovt«pi(>H to

ovXXctfitlv avttyxaiov. it
p. 59.

,,KiuJ'vxaidr]g yuQ iau niiaci Ifx^Qvov ff OoQu ,
xai /iuXigtix oray una!}t](

xtd la/vQu to) GoifxciTL j
)
yvyij Tvyydyy xcU ax).t]QOTt(iay xai nvxyotbQay ryy

fxrjTQay iyovaa ,
11

p. 03 , 04 .

lid. II 1. 2
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geschobene betrachtet, und den Grund der Unachtheit will

man besonders in einem Widerspruche gefunden haben, den

Hippocrates in Bczug auf die Anwendung eines Abortiv-

mittels bcgangen haben soli. In dem „ Sehwure “ namlich

untersagt Hip poor, geraclezu die Anwendung der Abortiva,

wahrencl er in dem Buche ,,de natura pueri“ einer Harfenspie-

lerin anrath, ,, 7rpo; r)]v 77)v ir/]89)oai.“ Lemosius aussert sich

dariiber in seiner Beurtheilung der Hippocr. Schriften 1
) folgen-

dermassen: „Neque illucl erit praetereunclum, quod aliuddoceat

Hippocrates in hoc libro (de nat. pueri), quarn se facturum

antea in ,,jurejurando“ pollicitus sit, advocans omnes turn deos

turn deas etiam sibi testes, se nunquam medicament um,
1 • *

quo foetum corrumpere possit, propinaturum, neque

cuiquam, ut id faceret, consulturum. Interim tamen

jam contrarium fecisse videtur, clum illo libro uxoris suae psal-

triam, quam non fuerat honestum concepisse, ad ejicienclum

foetum commoverit,“ — Soranus giebt uns nahem Auf-

schluss iiber diesen vermeintlichen Wiclerspruch des Hippo-

crates. Wir haben bereits erwahnt (Janus, Bd. I. Heft 4.

p. 749, 750), class die Alten die Abortiva in oOopia u. dxoxta

unterschieden , und class die Anwendung derselben nach

bestimmten Indikationen namentlich von Soranus fesresetzt

ward, ausser diesen eigentlichen Abortivis aber noch andere

Mittel, sogenannte ixpoXta, anwandten, um das Kind zu ent-

fernen. Wahrencl nun Hippocrates im „ Sehwure “ die oDopia

u. axoxia venvirft, will er in demB. „de nat. pueri“ das ixpoXtov

als ein nicht zu den meris abortivis gehoriees Mittel ancrcwcn-

det wissen. Das Springen (,,-po? -yjv TnjSrj aou41
), das er der

Harfcnspielerin anrath, ist also nach Hippocr. kein eigentliches

l
) Ludovici Lcmosii indicium opernm magni llippocratis a Joan.

Gottlieb Thierfelder praefat. Miscnac 1835. p. 44 u, 45.
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Abortivum, d. h. weder ein ?pA6piov noch ein axoxtov, sondern

ein IxgoXiov, und als solches seiner Ansicht gemass nicht zu

verwerfen. S oranus sagt ausdrucklich : Einige halten das

sx[36Xiov mit dem ©Ooptov flir gleichbedeutend, Andere machen

einen Unterscbied zwichen beiden ; so babe auch Hippocrates

die cs&opia verworfen und im Buche j,uepl Ttatotou ouasto?” das

Springen empfohlen — „sx(3aXeTv ya'ptv.
44

(,,o to xai xov
c
l7T7coxpa-

xr
(
v 7rapai.TVjaap.Ev 0 v xa cpflopia TrapaXapstv sv xop Ttspt TtaiSioo

cpuasco? expaXetv ya'ptv xo vrpo? Tru^as 7r/]8av.“ p. 58.) — Wenn

demnach das Buch „ de natura pueri “ nur deshalb flir unacht

gelialten wird, weil sich darin Hipp. mit dem widerspricht, was

er im „Schwure“ gesagt, so ist diess durch die Erklarung

unseres Autors vollstandig widerlegt, und somit die genannte

Schrift in die Reihe der achten Hippocrat. Schriften

zu rubriciren.

Die Zeicken eines bevorstebenden Abortus.

Es fliesst zuerst wassrige Fliissigkeit aus den Geschlechts-

tkeilen, dann Blut, welches dem Fleischwasser ahnlich ist. Ist

der Embryo gelost, so fliesst reines Blut ab, welches, in der

Ilbhle des Uterus angehauft, coagulirt und dann excernirt

wird. Bei Frauen, welche Abortiva genommen: Schwere und

Schmerz in der Kreuzgegend, im Unterleibe, in den Weichen,

an den Augen, den Gliedern, Magenbeschwerden, Kiilte der

Gheder, Schweiss, Ohnmacht, Opisthotonus, Epilepsie,

Schluchzen, Krampf und Schlaflosigkeit. Bei denen hingegen,

welche von frcien Stiicken abortiren, collabiren nach Hippo-

crates die Briiste 1
), nach Diodes tretenHorripilationen und

*) „nc(Qt'doyos /uciotiuv layvioatg, xnOoig (frjaiv
1

Innox()chtig.
u Sor. p. G7.

„Quac abortum facturac sunt, iis mammae mnrccseunt.u Hippocr. Aphorism.
Sect. V. 53.

2 *
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i

Schwere der Glieder ein. Die Frauen aber, meint Soranus,

welclie sich eines gesunden Korpers erfreuen, einen feuchten

Uterus haben, schon grosse Kinder geboren haben, deren Blut-

menge nur gering ist, weder fett noch im Alter vorgeschritten

sind, erleiden niclit leicht einen Abortus.

Moscbion erwaknt fast dieselben Zeichen bei einem bevor-

stehenden Abortus. „Quando ante legitimum pariendi tempus

subito et sine ratione mammae graciliores evadunt; praeterea

frigusetpondusin renum regione adest, liquor varius effunditur,

et tandem thrombus apparet cum omnimoda horripilatione.“

(cap. 43. pag. 130.). — Die Ansichten der Talmudischen

Aerzte iiber den Abortus und dessen Ursachen hat Israels

ausfiihrlicher zusammengestellt (Tentam, p. Ill— 115). Der

Foetus, der vor dem 7. Schwangerschaftsmonate geboren wird,

ist ein Abortus. Mit diesem Namen bezeichnen sie auch

jedes todtgeborene und monstrose Kind. In Betreff der

Hamorrhagien wahrend des Abortus glauben Einige, dass der

Uterus auch ohne Blutverlust sich offnen konne, Andere wider-

sprechen dieser Meinung; eben so in Bezug auf die Schmerzen

beim Abortus. Dem Siidwinde schreiben sie einen grossen

Einfluss zu, wie Hipp o crates in Aphorism. Sect. III. 12. 1
)

— Aetius giebt in Cap. 19. (Tetrab. IY. Serm. IV.) die

wortliche Uebersetzung aus Soranus,

Ueber den zwci- und drcimonatlicben Abortus.

Nach Hippocrates, sagt Soranus, erdulden dieFrauen,

welche einen mittelmassigen Korper haben, einen zwei- und

dreimonatlichen Abortus; denn ihre Cotyledoncn seien von

') „Si vero hycms nustrnlis et pluviosa ct placida fuerit, vcr autcm siecnm et

aquilonium, muliercs quidcm. quibus partus in ver incidit, ex quavis occasione

abortiunt.“
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Schleim zu sehr iiberfiillt, wodurch dcr Foetus nicht an ihnen

festgehalten
,

sondern von ihnen getrennt wird. Ea werden

daher Mittel empfohlen, welche den Schleim losen, namentlich

pessi aus Koloquinthen bereitet, wlirmende und trocknende

Nahrung, Friktionen u. dergl. m. —
Das ganze Cap. ist im Aetius (Tetrab. IV. Serm. IV.

Cap. 21.) wortlich iibersetzt; es ist falschlich der Aspasia

zugeschrieben.

Die Bildung von Membranen im scbwangern Uterus.

Die Entsteliung des Chorium, des Nabels und der

Cotyledonen.

Drei Membranen, meint S or anus, werden im Uterus nach

der Conception erzeugt: das Chorium, eineMembran, welche

den Foetus von allenSeiten umgiebt, die Allantois, eine nach

S. doppelte Membran, und das Amnion, eine zarte Membran.

Nach Analogie mit einem Ganseei beschreibt Soranus das

Chorion als eine denFoetus einschliessendeMembran, die am

fundus uteri angewachsen ist und daselbst dick und fleischig—
welcher Theil auch der Mutterkuchen genannt wird, — an den

iibrigen Theilen hingegen zart ist (juxpov ooxepov). Sie besteht

aus Arterien,Venen u.Nerven und wird mit verschiedenenNamen

aus verschiedenenGriinden belegt. Sie heisst Chorion, (^optov)

weil sie den Foetus umgiebt (dnb too zb £|x(3poov),

nach Andern, weil sie aus vielen Theilen besteht, wie ein Cho-

rus (xctOcnrep b ynpos) ')> angion (orffsTov), weil sie den Foetus

wie emGefass(a*ffeTov)bedeckt 2
); secundinae (Seuxepov xal

l
) „Chorion dictum cst a sc ipso, quod sua ipsius propria magnitiuliuc,

fiInvycopi", indicat, vel ut alii volunt, quod cx multis sit compositum, vclut cho-

rus pluribus cancntibus.“ Moschion. cap. 37, p. 128.

') „Quod in ipso foetus coutincatur, in eoque vclut in vusc volutotur."

Moschion. cap. 38, p. 128.
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ooTepov), weil sie dem Foetus, wenn er geboren wird, nacli-

folgt J

) ;
p r a e g n a n s (r p 6 p •/] 7 p. ct) endlich, weil sie vorher durcli-

reissen muss (Sta to upo^p^voaOai), damit das AVasser, welches

die Geschlechtstheile schliipfrig macht, entleert werde 2
). —

Dor Nab el straug ist aus zwei Venen undjeben so viel Arte-

rien zusammengesetzt, dcnen der Urachus beitritt, aus wel-

chem die urina foetalis in das Chorion geleitet wird. — Ueber

den Ursprung dieser Gefasse werden die Ansichten einiger

Autoren mitgetheilt. Nach Empedocles geboren jene Ge-

fasse der Leber an, nach Phaedrus dem Herzen; Andern

hingegen scheint es, dass die Venen zur Leber, die Arterien

zum Herzen gehen. Nach Herophilus gelangen die Venen

zur vena cava, die Arterien zur arteria trachea. Eudemus
aber behauptet, im Nab el. des Embryo werden die Gefasse ver-

bunden, von da gehen sie in zweiBogen unter demDiaphragma

aus einander. Der Urachus sei am Blasengrunde angeheftet,

aus einer zarten Membran bestehend. Ueber das Amnion

seien die Schriftsteller noch verschiedener Ansicht; denn diesc

Membran unterscheide sich von derselben Membran beiTliieren

durch ihre Leichtigkeit und umgebe niclit den ganzen Ivorper,

sondern bloss die Nase, den Mund und den After. Dieser

Ansicht seien Viele entgegen. Es behauptcn namlick Einige,

diese Membran sei gar niclit vorlianden, weil sie nach der Ge-

burt nicht zum Vorschein komme. Der liquor amnii befindc

sich niclit nur in der Ilbhle des Choriums, sondem auch in den

Interstitien dieser Membran (iv xop irayei too yopioo), so dass

gleichsam Gauge, doppclte und dreifache gebiklet werden,

durch welche das Wasser Biesst.

') „Ex co quod, foetus primum excidat, ct sic iliac secundmae prodcant."

Mosch. cap. 39, p. 128.

2
)

„Etcnim et praegnans indc dicta cst, quod primum rnmpatur.u

Mosch. cap. 39, p. 128.
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In einem besondern Capitel liandelt Soran. von den Coty-

ledonen. — Die Miindungen der Vcnen und Arterien, die an

der iimern Wand des Uterus sich befinden, liaben knotige

Excrescenzen, ahnlich denHamorrlioidalknoten. Diese Excres-

cenzen lialt S. fur Cotyledonen. Sie sind etwas kleiner, als

bei den Ziegen, Kuhen, Hirschen und alinl. Ibre Substanz ist

schwammig, schleimig, und ihre Form ahnlich der einerWarze.

Aus ihnen ffiesst das Menstrualblut, und durcli sie wird der

Foetus ernahrt. Der mannliche Saamen hangt den Cotyle-

donen an und wird von dem zusammengezogenen Uterus rings

umgeben. An den Enden jener Gefasse werden neue Gefasse

gebildet, so dass aus den Arterien Arterien, aus den Venen

Venen enstehen, welclie mit einander durcli das Chorium ver-

bunden werden. Diese Gefasse werden in zwei Venen und

eben so viel Arterien verbunden, zu denen der Urachus sich

gesellt, der vom Foetus seinen Ursprung nimmt. Diese fiinf

Gefasse werden von einer Membran umgeben, und auf diese

Weise wird der Nabelstrang gebildet. Dann werden zwei

Venen in eine verschmolzen, welclie durcli den Nabelstrang auf

der liohlen Seite der Leber zur vena cava Iibergeht, wodurch

die Cirkulation des Blutes der Mutter zur Ernahrung des

Kindes geschieht. Auf dieselbe Weise vereinigen sich zwei

Nabelarterien in eine, welclie zu den Seitentheilen der Gam-
blase gelit und mit der grossen Arterie (Aorta) sich vereinigt.

Wcnn der Embryo die normale Grosse erreicht und der Uterus

hinlanglich ausgedehnt ist, werden die Membranen von einan-

der getrennt, und der Foetus wird geboren. Will demand,

fiigtSo ran. hinzu,allcsErwahnte genauer selbst sehen, so mag
er eine sehwangerc Ziege oder eine Kuh oder eine Ilirschkuh

oder ein Itch anatomiren und den Zusanimcnhang der Gebar-

mutter mit den anliegendcn Tlieilen sich deutlich maclien.



Obgleich Hippocrates im Buche de carnibus p. 254, im

B. de natura pueri p. 236, 37 und im B. de morbis mulierum

p. 609 u. s. w. das menschliche Ei genauer erkannt zu haben

behauptet, so ist dennoch nichts Yerniinftiges liber diesen

Gegenstand yon ihm mitgetheilt worden. Aristoteles hat

ebenfalls iiber das menschliche Ei geschrieben in s. B. de geni-

tura animalium, Lib. H. cap. 4. Rufus Ephesius beschreibt

das Thierei (Lib. I. cap. 37. Stephan.), seine beiden Mem-

branen, das apmov u. /a>ptov, u. den Nabelstrang, der aus zwei

Venen und zwei Arterien besteht und aus dem Urachus, der

vom Blasengrunde nach der placenta hinlauft. Moschion

spricht in sieben besondern Cap. iiber die dem Foetus umge-

benden Membranen, deren Bedeutung und anatomische Be-

schaffenheit ganz der Ansicht des Soran. entsprechen. Er

beschreibt auch den Nabelstrang aus zwei Venen und zwei

Arterien zusammengesetzt, „quarum ope pars sanguinis nutri-

tiva foetui subministratur. Insertionis autem ejus locus xevstov

dicitur, quod foetus lumbum (abdomen) cum chorio jungat, quo

mediante foetus umbilicus in utero continetur“ (cap. 41.

p. 129). Von dem Amnion giebt er tolgende Erklarung.

„Quid estmembrana amnios? Tunica totum corpus circumplexa

et adhaerens, quae licet frequentius intus integra habeatur,

aliquando tamen consumitur, ita ut non per totum corpus

appareat.“ Cap. 42. p. 129. — Galen zaklt noch die Allan-

tois zu den Membranen, im Uebrigen folgt er dem Soran. —
Aetius giebt ein Excerpt aus S. (Tetrab JV. Serin. IV. cap. 2

u. 3.) Die Araber haben nichts Neues zu dem vorhandenen

Material hinzugefdgt. Alle dieseAnsichten sind bis zumVesal

unverandert gcblieben. In neuererZeit haben Haller, Albi-

nus und Hunter diesen Gegenstand wissenschaftlich eruirt.

Welch anatomische Kenntniss die Alten im Allgemeinen

gchabt
,
gcht aus den Beschreibungen der Cotyledonen hervor.
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Hippocrates Ansiclit hat Galen in s. 13. de dissect, vulvae

cap. X. niedergelegt. „Cotyledones sunt ora vasorum vulvae

et venarum ora, quae in vuivam penetrant.“ Moschion

erwahnt nirgends der Cotyledonen, er muss diess fur Hebam-

men fur uberfliissig gehalten haben. — Was die Talmud.

Aerzte dariiber dachten, ist schwer zu ermitteln. Die An-

sichten einzelner Aerzte, wie des R. Schimeon Ben Gamaliel,

sind melir oder weniger confus. (Yergl. Israels p. 60, 61.). —
Erst in neuerer Zeit ist erkannt worden, dass Cotyledonen nur

an Thieren zu finden sind. Yergl. M. C. Bose Dissert, de

obstetr. erroribus a medico clinico pervestigandis. Lips. 1729.

p. 16.]— Astruc des maladies des femmes, Tom. VI. p. 215, u.

Van Swieten Comment. Tom. IY. p. 618. —

Gegen das Oedem der Fusse bei Schwangern.

Soran. giebt in diesem Cap. ein Paar Mittel, wie nitrum,

terra Cimolia (xipcuXia *pj) u. dergl. gegen das Oedem derFusse

bei Scliwangern an. Im Aetius finden wir die wortliche

Uebersetzung dieses Cap. wieder. Tetrabibl. IY. Serm. 1Y.

Cap. 11.

Die Entfernung* eines todten Kindes aus der

Gebarmutter.

Wenn der Embryo gelost ist, aber noch im collum uteri sich

aufhiilt, so sollen Injcktionen gemacht werden aus 01. Cypri-

num und Terpenthin, Insessus aus aromatischen Krautern,

Bahungen aus Asphalt, Galbanum u. dergl., wenn namlich

kcine Entziindung der Geschlechtstheile vorhanden ist („e? prj

(pXeyHovrj imyivoizo"). Ist aber der Embryo im Uterus einge-

echlossen, so sollen trockcnc Sehwammc, zuerst dunne, spater

dickerc, oder papyrus cingelegt werden, um das orificiuui uteri
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zu crweitern 1

). Wenn nacli tier Geburt des Kindcs das

Chorium (placenta) nocli nicht geldst ist, so yerbietet Soranus

jeden gewaltsamen Ycrsuch, dasselbe herauszuziehen („ou /pr
t

{3ta a7to?7r(fv“), eben so den Nabelstrang abzuscbneiden und das

Chorium zuriickzulassen, well sonst die grdsste Gefahr fiir die

Gebarende erwachst. S. verweist auf das Verfahren, wie er

es in dem Cap. liber Embryotomie angeben wird.

Soran. hat in diesem Cap. die Dilatation des orific. uteri

(durcli Schwamme, Pressschwamme) empfolalen, also die Lehre

des Accouchement force angedeutet. Wir werden spatcr im

S. noch einmal auf cliesen Gegenstand zuruckgefuhrt. —
Hipp o crates erwahnt im Buche de natura muliebri Mittel,

welche die Geburt beschleunigen, besonders um todte Kinder

aus dem Uterus zu entfernen, „ad ejiciendum foetum mortuum

cum secundinis.“— Aetius enthalt im cap. 20 (Tetrabibl. IV.

Serin. IV.) die wortliche Uebersetzung aus Soran.

Zeiclien einer normalen Geburt.

Um den 7ten, 9ten oder 10ten Schwangerschaftsmonat fiihlen

dieFrauen eine Schwere im Hypogastrium und Epigastrium, ciu

Brennen in den Genitalien, einenSchmerz in der Lumbal- und

Coxalgcgend und in alien den Theilen, welche unterhalb des

Uterus liegen. DerUterus steigt zumTlieil abwarts, so dass die

Ilebamme ihn leicht erreichen kann, der Muttermund dffnet

sich. Wenn sichs abcr zur Geburt einstellt, schwellen die

Genitalien an, es tritt tenesmus urinae ein, es fliesst racist

Blut aus den Geschlechtstheilen
,
indem die feinen Gefiisse des

*) ,,Kl t/e cJtu Ji] V /uvav Trjg various qd.fyfuovfjg iyxuiiyiTca to

ujiQVoy
,
xcd rolg {axtlirtv/uevois anoyyotg >/ tuxtxvqoiS XQtjoOcu, xat nqwtov

/
usy la/yoT^Qoig tt'n9ty(u,vOTtQov de <i(J(>oi£Qotg fVwi' rail' uxqw

v

dno-

nouaxi ij t>; ij avrov find fxdkiog y itQtftiy&iyj) /utru (tUrtogS
1

p. 76.
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Choriums bersten 1
). Wenn man den Finger einbringt, so

begegnet man einer mnscbriebenen Geschvvulst, die einem Ei

iilmlicli ist (,,vnoninT£i yug tcuqo[ioIu)Q iuio “)

So ranus giebt 1111s liier deutlich zu erkennen, dass die

Manualexploration von denAlten sclion vielfach in Anwendung

gezogen Avorden ist, cben so beschreibt er genau das cliagno-

stische Merkmal, das wir mit dem Namen „Zeicknen“ belegen,

und von den Talmud. Aerzten ,,het teekenen“ genannt Avor-

den ist. (Vergl. Israels Tentam. p. 130 sqcp) — Mo s chi on

envalmt dieselben Zeichen, Avie sie S. anfuhrt, im cap. 44.

p. 130 2
). — A e tius giebt einen unvollstandigen Auszug aus

Soran. in fast AvortlicherUbersetzung. (Tetrab. IY.Serm.IV.

cap. 13.)

Was zur rsormalen Geburt nothwendig ist,

(eigtl., AAr as regelmassig Gebarenden anzurathen ist.)

Die Gebarenden sollen den Atliem, so lange die AVelien an-

dauern, nach den untern Theilen des Korpers pressen und

nicht im Halse zurlickhalten, denn in diesem Falle entstelie ein

unheilbares Uebel, die Broncliocele
, auch aneurysma topicum

(flvsvovcnu tottixov) genannt. — Im Aetius ist dieses Cap.

Avortlich iibersetzt. (Tetrabibl. IY. Serm. IY. cap. 14).

*) fj'J'tgiTai' di vyoov yUc/gov
,

tlrcc xcd al/ucc rais nktcGTctig gtjyuv-

/uivwv tuju iv to) X°gU>) Ikiiiuv uyyiioiV.u p. 78.

3
) „Si 8eptimo, nono, aut decimo mcnsc pregnantem non solum rcnum dolor,

cum ardoris scnsu, scd et inguinum ct lumborum adoriatur. Scd ct uteri ipsius,

interiorisque partis descensus fiat, orificiumque aperiatur, et mador adsit. Dum
vcro jam partus prae foribus cst, partes superiores graciliorcs evadunt, oxpandun-

turque inferiorcs circa pubem etinguina cum frequenti mejendi desidcrio; immis-

soqae in orificium uteri digito, chorion ovi magnitudinc protuborans invenitur,

humorque effertur primum quidem lentus, paulo post vcro plurimus, ct sangui-

nolcntus."
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Wenn die Gebarende auf den Stubl gebraclit

werden soil.

Wenn die Wehen eintreten, soil die Gebarende nicht

eogleich auf den Stulil gebracht („ov d'st svfr^cog enl rbv diy.Qov

aysiv tt]v xvovcuv“ ), sondern zuvor die Lage des Kindes unter-

eucht werden. Wenn der Unterleib gross ist und nach Yom
gerichtet, so ist eine zuriickgebogene Lage anzuempfehlen, die

Scbenkel sollen dann an das Epigastrium angezogen werden,

wahrend die Hebamme Trost zuspricht. Sobald aber das ori-

ficium uteri (ausdriicklich
:
„to gto[xu zrjg fxrjTQtxg“) auseinander

steht und das Chorion zu reissen droht, dann sei die Gebarende

auf den Stubl zu bringen J
).

Im Aetius ist am Schluss des Cap. 22. „Pariendi diffi-

cultatis caussae,“ eine Stelle ,
die ganz hierher gehort. „Porro

tempus collocandi puerperam in sellam est quum uteri osculo

aperto digitis occurrerit ac prominuerit id quod praerumpi

solet.“ — Wir kommen spater nocb einmal auf diesen Gegen-

stand zuriick.

Von den Geburtswehen.

Soranus besebreibt in zwei Cap. mit wenigen Worten die

Natur der Wehen und wie dieselben entstehen. ’“Evgtcxglc,

nvevnuxoQ elg xovg vn'o nodag xonovg fiexa (jxovijg."— Moscbion

unterscheidet den inflammatoriseben Scbmerz von dem der

Wehen: ,,quod dolor ab inflammatione ortus cum strictura et

siccitate orificii uteri reperiatur.“ (Cap. 45. p. 131.)

l

) ,,"Or«r ovv to (fTo/ua rijs /ur/TQas tfiaoTfi xcd nQoxvxpij to Ityo/utvov

nQooQrjy/ua, uaov tool uQinfttUn o/uolov xetru juiybOog, tots Jri avrirg in

i

roV

diqiQoy ayiiv xml nuQayyiUiv cltdoVru rds wtfivas. ovtcj y(tQ trt'o/Aijrwf

xv^au. 11 d. 79.
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Ueber die Art der Entbindung bei einer regelmiissigen

Geburt.

Bei einer normalen Geburt, das ist, wenn der Kopf oder die

Fiisse vorliegen, ist ein geburtshilfliches Einschreiten nicht

noting; bei Dystocien aber, diese mogen in der Gebarenden

oder im Kinde oder in aussern Dingen ihren Grund baben
, sei

nach den bereits angegebenen Metlioden zu verfahren *).

Wir erseben bieraus, dass So ran. die Kopf- und Fusslage

flir die beiden Normallagen angenommen, und dass er bei Nor-

malgeburten der Naturhilfe am MeistenYorscbub geleistet hat.

Aetius spricbt in denselben Worten des Soran.: ,,Was man

bei natiirlichem Geburtsverlaufe zu thun babe, sei iiberflussig

zu beschreiben, weil durcb eine lange Erfahrung niclit nur die

Hebammen, sondern aucb alle andere Frauen das wissen 2).“

Die Art der Entsteliung einer abnormen Geburt.

Eine Dystocie kann aus folgenden vier Lagen entstehen:

1) bei vorliegendem Kopfc, 2) bei vorliegenden Fiissen, 3) bei

gedoppelter Lage, 4) bei Seitenlage. ( „ij yuQ enl xscpaXijv to

7laQakXuyiia, rj en\ nod'ug ufiolcog, rj tiedt,nlw[leva, /; jiXdyta.“)

Die Art der Hilfeleistung bei einer abnormen Geburt.

Es giebt viele Arten der Hilfeleistung, theils durch Lage-

veranderung der Gebarenden, durch Schiitteln des Bettes u.dgl.

') iiuv rug /utftoJ'ovg naQfduixa/ufv/ 1 Hierzu wird in einer Note bemerkt:

„Minime hacc jam dixerat. Quid indc effieis? Ex Schcd.“ p. 80 .

2
) »Quac praeparave oportet, et quomodo secundum naturam parientibus

consulcudum sit, supcnracuum fuerit scripta prodcrc, quum ex longo usu non
modo obstetriees, sed reliquae quoque mulicrcs ita sciant.“ Tetrabibl. IV.
berm. IV. cap. 14 .
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(Jj
(jSiGfico T jjg yJdvrjq, rj dyaaeiGfxw), theils durch Lagcveranderung

des Kindes im Mutterleibe, so dass dadurch die natiirlichc

Geburt eingeleitet werde.

Wie die Leibesfrucht selbst besorgt wird.

Es giebt dreiArten, die Leibesfrucht zu besorgen: entweder

durch manuelle Hilfeleistung ,
oder durch Embryulcie, oder

durch Embryotomie. ( „r] ydg rule, xsgci JioQ&ov/usd-a fxovcug,

7]
xoXg e/.iftovovhxoig %QW[ied-a, ij rotg s^Qvorofxoiqd 1

p. 81.)

Nachdem S or anus zuerst das Wesen der Normalgeburt im

Allgemeinen festgestellt, entwickelt er darauf, wie im Allge-

meinen die abnorme Geburt entstehen konne, wie man bei

abnormen Geburten verfahren und in solchen Fallen das Kind

besorgen miisse. Hierbei mtissen wir uns zur Yervollstan-

digung des Sinnes und zurErlauterung des ganzenZusammen-

hanges Folgendes recapituliren : Wenn die Lage des Kindes

in der oben angegebenen Weise nicht so verandert w'erden

konne, dass dadurch die Geburt eine normale wird, so miisse

man zum operativen Verfahren seine Zuflucht nehmen, und

zwar entweder auf unblutigem YVege, durch Wendung und

Extrahirung des Kindes, oder auf blutigem Wege, durch Ent-

hirnung und Zerstiickelung. Diess wird deutlicher und aus-

fiihrlicher in den folgenden Cap. iiber das Verfahren bei Euto-

cien und Dystocien auseinandergesetzt.

Zeichen ernes grossen Foetus.

Frauen, welche schon vor der Schwangerschaft cine grosse

Blutfidle verrathen, ferner Frauen mit breiten Iluften, im

Allgemeinen also Frauen von robuster Constitution pflegen

grosse Kinder zu haben.



31

Zeiclien eines monstrosen Foetus.

Eine schlechte Kbrpcrconstitution, das Vorhandensein der

pica, und wenn gar keinc Kindesbewegungen wahrgenommen

werden, glaubt S oranus fiir Zeiclien eines monstrosen Foetus

zu kalten.

Welclie Zeichen das Vorhandensein von Zwillingen

hundgeben.

Soranus bezielit sicli auf das, was er friiher in dem Cap.

„Zeiclien fur das Vorhandensein eines mannlichen oder weib-

lichen Foetus 64 (Janus, Bd. I. Heft 4. p. 749) gesagt hat, und

gelangt zu dem Kesultate: wenn die rechte Brust grosser ist

als die linke, so wil’d ein Knabe geboren, im umgekehrten

Falle ein Madchen. So kann man auf das Vorhandensein eines

mannlichen und eines weiblichen Foetus schliessen, wenn
*

beide Briiste anschwellen.

Die drei folgenden Capitel, die ich in dem yon mir angege-

benen Index unter Nro. 39, 40, 41 (Janus, Bd. I. Hft. 4. p.711.)

angedeutet habe, sind so mangelhaft und corrupt, dass ich

kaum einen Sinn herauszufinden im Stande bin. Ich muss sio

desshalb ganz iibergehen.

Welcher Ort fiir die Gebarende auszuwahlen, und was

in Bereitschaft zu lialten sei.

Die Gebarende muss im Winter in einem geraumigen war-

men Zimmer mit gesunder, frischcr Luft sich auflialten.

Ausserdem muss alles in Bereitschaft stelien, womit die

trockenen Geschlechtstheilc schliipfrig gemacht werden konnen,

wic: ein Decoct von Foenum graecum, fiitssigesWaclis u.dgl.

Bei dicser Gelegenhcit spricht Soran. cine Ansicht aus, die
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noch heutigen Tagcs in Zweifel gezogen wird und zu viel-

fachen und ernsten Diskussionen Veranlassung giebt. Die

Frage: „soll die Mutter auf Kosten des Kindes, oder soli das

Kind auf Kosten der Mutter geopfert werden ?“ lost unser

Autor entschieden zum Besten der Mutter, indera er ausdriick-

lich sagt: „Gut ist es, bei der Entbindung zugleich Beide,

Mutter und Kind, zu erbalten; wenn diess aber unmoglich, so

ist es verniinftiger, die Mutter zu retten als das Kind*).“

Dieselbe Ansicht spricht Soran. spater noch einmal aus.

v ^

Die Vorbereitungen zur Geburt.

Zum Gebaren ist vor Allem ein passender Ort nothwendig,

dannmuss inBereitschaft gehalten werden : Oel,warmesWasser,

Fomentationen,weiche Schwamme,Baumwolle, Binden, ein Kopf-

kissen, Riechmittel, ein Gebarstuhl fiuiatnxov ?/ xud'id'Qftv),

zwei Betten. Wie und zu welchem Zwecke diess Alles angewen-

det werden miisse, wird naher auseinandergesetzt. Wir heben

nur einige fiir unsern Zweck interessante Punkte hervor. Yon

den beiden Betten muss eins weich und gepolstert sein, auf

welches die Frau bald nach der Entbindung gebracht werde,

das andere muss von der Art sein, dass die Frauen auch liegend

darauf gebaren konnen (horizontal Lage). Die Lage der

Gebarenden muss ausserdem nach Riickwarts sein, die Schen-

kel auseinander gebracht und die Fiisse an einander gezogen,

so dass die Hebamme zwischen den Schenkeln sitzen kann.

Unter die nates muss eine Unterlage gebracht werden, damit

die Geschlechtslheile sich nach Abwarts ncigen. Die Wehen
miissen gemildert werden, entweder dadurch, dass die Hande

warm eingefiihrt werden, oder durch Einreiben der Geschlechts-

l

) [xiv ovy laws txartQct aio^tiy jjj xvtjati. ti iff tovto nifvyaroy,

if qovugt£ov /AuUoy rijv lixrovaav aoi^tiv to xvov/utyov.“ p. 84.
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theile warmen Oel u. dgl. Hierauf muss die Exploration vor-

sichtig und sanft geschehen, und wenn das Chorium gefiihlt

wird, dann muss die Frau auf den Gebarstuhl gesetzt werden;

wenn sie aber schwach und angegriffen ist, so muss
sie im Bette bleiben; denn diese Art zu gebarenist

sicherer und weniger gefahrlich. („El [isv do9-£vrjg eCrj rj

xvoyoQovoa. xaX uxovog, xtjv /jlo.IcoGiv stz'i xaT(xxsi[jL£VT]g avx^g noirj-

x60v. uGxv\ox£Qog ovxog o xqot:oq xul a(pofitux£Qog>“) Auch muss

man sich liiiten, dass die Kreisende sich keiner Erkaltung aus-

setzt. — Ausser der Hebamme miissen nocb drei andere

Frauen Beistand leisten, zwei an beiden Seiten und die dritte

hinterm Riicken, damit die Gebarende von der regelrechten

Lage nicht abweiche, zugleich miissen sie ihr zureden, dass sie

die Scbmerzen ertrage. — Soran. beschreibt ferner, wie die

Hebamme bei der Kreisenden sitzen und welche Hilfen sie an-

zuwenden habe, um die Geburt zu bescbleunigen. Moschion
hat dieses Thema so ausfiihrlich ganz im Sinne unseres Autors

bearbeitet, dass ich nur nothig habe, darauf hinzuweisen.

(„Obstetrix ubi et quomodo sedere debet?“ cap. 52. p. 134.)

Von historischem Interesse ist das, was Soran. in diesem

Cap. iiber die kiinstliche Erweiterung des Mutter-

mundes sagt. Die Hebamme muss, wenn die Wehen ohne

Erfolg bleiben, mit den Fingern sanft und vorsichtig die Ban-

der des Muttermundes erweitern, keineswegs aber, wenn der

Uterus kontrahirt ist, weil dann leicht Entziindung, Hamor-

rhagien und descensus uteri eintreten kann.
( „ cfaxTvXu) is xvx-

XoxZQUig 6uXGT£Xk£TU), TO cJ'fi OTOfUOV VGT^QUg XU 7TT£QVyO)^axa, xal

u.vaxQ£X£t, x tj Gxofuoy avxrjg, noxs elf xul tiqoxv ttt£i.“ p. 89.) —
Schon Celsus hat diese Operation, wie Keiner vor ihm, mit

folgenden Worten beschrieben: „ex intervallo vero paulum

dehiscit. Plac occasione usus medicus, unctae manus indicem

digitum primum debet inserere atque ibi contincre, donee

Bd.Il.I, 3



34

iterum id os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere

debebit et per easdem occasiones alios, donee tota esse intus

manus possit. (Lib. VII. cap. 29). Moscliion bezeichnet eben-

falls dieDilatation des orific. uteri im cap. 52. p. 135: „digitae

manus sinistrae oleo inuncto uteri orificium sensim dilatans

aperiet etc.“ — Spater wurde diese Operation nicht nur mit

den Handen, sondern mit Hilfe von Instrumenten vollzogen.

So bei den Arabern. Avicenna sagt: „et fortasse, quandoque

indigebis ,
ut aperias vulvam ejus cum instrumento os matricis

ejus et aperiatur“ (Lib. III. Fen. XXL Tract. II. cap. 24.

p. 399). Fast auf dieselbe Weise verfahrt Albukases in Lib.

de methodo medendi (Lib. II. p. 77). In Frankreick hat Am-
brosius Paraeus zuerst viele Instrumente beschrieben,

welcke diesem Zwecke entsprechen (Opera chirurg. Lib. 23.

cap. 62). In Deutschland Jacob Rueffius de conceptu et

generatione hominis. Tig. 1554. 4. p. 30. und sein Hebammen-

buch Francf. a. M. 1600. B. III. cap. 6. p. 70. — In neuerer

Zeit kaben Osiander (Fr. Benj. Handbuch der Entbindungs-

kunst. Tubing. 1821. 8. Bd. II. Abthl. 2. cap. 7. p. 127) und

Busch (ein Ausdehnungswerkzeug des Muttermundes beson-

ders fiir die kiinsthche Friihgeburt, in der gemeins. Zeitschrift.

Bd. VI. Heft 3. p. 369.) besondere Dilatatoren des orific. uter.

beschrieben.

Bemerkenswertk ist ferner, was Soran. fiber die L age der

Gebarenden mittheilt. Da wir spater nock einmal darauf

zurfickkommen werden, so wollen wir hier bloss bemerken, dass

Soran. nicht bloss bei Dystocien, sondern auch schon bei

regelmassiger Geburt die horizontale Lage als die passendste

cmpfiehlt, welcherAnsicht auchMoschion beipflichtet
:
„supi-

nameamin lecto, qui dure stratus est“ etc. (cap. 49. p. 133).

—

Das wichtigste historische Fragment in diesem Cap. ist die

Beschreibung eines Gebarstuhls. Ich ci tire den Text
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mit den von Lobeck hinzugefugten Conjunkturen und will ver-

Buchen, da die wortliclie Uebersetzung wegen der vielen

Corruptionen unmoglich ist, den vollstandigen Inhalt damns

wiederzugeben.

os xaxa xy;v (j.sooxv]xa too Syppoo xal xahopipo* * stuxoo-

cpi'Cooai, jx^vosioa)? aotjipsxpov sopo^ujpiav £xxsxo<p&ai i)irpos xs

jjL^xs {xstCovos auxr^ oTTap^ouar^p^xs puxpoxspa? [xs/pt xaiv lo^ttov

xaxacpspsafrai, pr^xs xoovavxtov axsvTjv sfc xo (at) TusCeoOat xo fovat-

xstov alSoiov, oTTsp ^aXsrrwxspov. Tr^v *ydp rtXaxoxspav Ixxpyjoiv

2 )£v8s^sxai 7ipo? sxTrX^poov paxjrj 7rapa(3dXXooaav. Too 8£ 0X00

8dppoo x8 ooptrav TtXaxos txavov saxa> 7rpo? xo xal xa? soaapxoxspa?

5
£<opsTv Y^vaua?, oofxjxsxpov 8£ xal xo Gtyo?. xaT? 'yap jxtxpojxsYS-

Osoiv ottottoSiov *

)

uTToxtdsfxsvov avaTrXYjpoi xo £XXst/jtov. Ttov 6^

euro x9j? sopa? TiXsooaiv xd |xsv sx nXa^couv 4)(hXa . . .) aavtoi

oxerra'aHiOj xo os sp-irpootlsv xal xo o~io&sv avs(p}({bj rrpoc X7jv

Xs^bTjoojxsv/jV £v xats ixauuasoi ^pstav* sx 8s xaiv a'XXtov [xspaiv

xaxa jxsv xa uXoqta p-spyj ooo el'Svj xo^a'vst xal s )8ia7ty(,paxt rrpoc

xo xaxa xd? svoxaasi? lie aoxa? xa? /psia? IvxsptCetv s£otucji>sv 8 h

avdxXixov, waxs xal x v oaepov xal xd lo^ta xo avxi[3aTvov xais 6rra-

va/cup^asoiv s^siv. El yap xal Yovaix8? ^otuo&sv 6 )££d)OYj? ava-

xXiohsv sv xu> avajixdXaj aj(7]|j.axiO[j,u') 7rapa7ro8tCooai xrjv sMlsiav

xoo £[x(3pooo <p opa'v. ’'Evtot 8s xaxaxdxaxai psprj xoo Sdppoo dx&sxov

d;ova trpocPa'XXooatv IS sxaxspoo pspoo? 7 )mpt.0Lyw'(as sj(ovxa xai

xoXov, Zva 8v xaig i|j.[3poooXxtais 7rspixd)svai [3po)(oo?, 8
)-i) rrapa

xoxXoxspoo? xots Ppa^ioaiv r
t
a'XXoi? pspsaiv xoo ip.[3p6oo xal xd

a'xpa 9 )a7roorjoa[xsvcov rrpos xov xoXov xr^? 7rspia',

j'a>'yr
i
? xdjV oXxtjv

TTO iTjOOVxat, p.7j aovisvxs? xo xoivov oxi xrjv 8}x[3poooXxiav £7xl xaxa-

xsi[asv7]s osi YivsaDai xyjc 8ooxoxo6or^. <c (pag. 85.)

*) Fort, tiqos to. Lob. J
) Fostea tvGccgxioTEQas legebntur. Lob. *) vnon-

9e/utvoy om. B. 4
) Post ftka lacunam trium litcrarum notat P. axtneodw P. lu

seqq. scrib. uvuo/ftto. Lob. ®) d'tamr\yfAcai B. ®) Leg. tauoarjg ctvcixXiQey

Lob. 7
) TtfQi uyovug B. ®) rjnotQ aid B. >7 nccQwcc sic! P. jj 7T«p« cx Schcd.

•) dno^tjaufxivwv B. unodriauv P. (inod'fjcayjfg cx Schcd. (p. 85.)



36

.

4>

\y
fe ' •

.

|v

fc

„In der Mitte des Stuhles muss ein halbmondfdrmiger ver-

haltnissmassig weiter liaum ausgeschnitten sein, der weder zu

gross noeh zu klein sein darf, so dass man bis zu den Iliiften

hinabsinken kann. 1st er zu eng, so wird die weibliche

Schaam gequetscht, und das ist schlimmer, als wenn die Oeff-

nung zu weit ist; denn diese kann man mit Lappen ausfiillen,

die man daneben steckt. Die ganze Breite des Stuhles sei hin-

reichend, dass auch wohlbeleibte Frauen darauf Platz haben.

Verhaltnissmassig sei auch die Hohe, denn bei kleinen Frauen

fullt eine untergesetzte Hiitsche den fehlenden Baum aus. Die

Seitenwande des Stuhles seien mit Brettchen bedeckt, die vor-

dere und hintere Wand aber sei fur den Gebrauch bei Ent-

bindungen, der noch beschrieben werden wird, offen. Hinten

aber sei eine Lehne, so dass Hiiften und Weichen einen Gegen-

halt haben, denn wenn auch eine Frau hinten steht, so kann

doch leichtdurch eine widernaturliche Lage der Gebarenden die

gliickliche Geburt des Kindes verhindert werden. — Einige

aber fiigen noch zu den untern Theilen des Stuhles eine nach

Aussen befindliche Walze hinzu, welche von beiden Seiten

Handhaben und einen Nagel daran hat, um bei der Embryulcie

Schlingen um die Anne oder andere Theile des Embryo zu

legen, und nachdem sie die Enden derselben an den Nagel

angebunden haben, den Zug zu bewirken. Diejenigen, die diess

anrathen, meint Soranus, wissen nicht das Allergewohnlichste,

dass namlich die Embryulcie nur geschehen kann, wenn die

Gebarende in einer liegenden Stellung sich befindet. Ein Ge-

barstuhl soli aber so sein, wie er Oben beschrieben worden,

oder es kann auch ein Sessel sein, der vorn und hinten aus-

geschnitten ist und eine Hohlung bildet.“ (,,/lel cte tocovtov

sivin dicpQov, oiov sIqtjxu/isv, tj xud'^dQct.v ifutQoad'sv v\ xal

Zmcd-sv sxT£t/X7]/xdvT]v, xoilov clfc y s v o/i dv rj v.'
e

p. 86.)
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Triller 1
), Chr. Siebold®) u. A. wollen schon bei denalten

Aegyptiern und Hebraern Gebarstiihle, d. h. Stiihle zum
Gebrauch fiir Gebarende, erwlihnt finden. Bei den Hebraern

ist nlimlich das Wort Exod H. cap. 2. in derBedeutung

„Gebarstuhl“ erwlihnt. „Wenn ilir den kebraiscken Frauen

helfet, und auf dem Stuhle sehet, dass es ein Sohn ist, so

todtet ihn u. s. w.“ Dieses Wort hat die widersprechendsten

Interpretationen erfahren. Zu den neuern gehoren die von

Bottcher, Rettig, Resdlob u. A. Bottcher meint, dass

Topfersitze auch zu Entbindungen benutzt worden sind.

Rettig widerspricht dieser Meinung und halt die „Scheibe“

fur die weibliche Schaam, ,,welche in ihren kreiselnden Wen-

dungen unter den Handen der Hebamme, wie ein Geschirr

unter den Handen des Topfers hervorsteigt, sich aufwinden

lasst.“ Bottcher erklart als Gegensatz das Wort fiir

„Drehscheibe.“ „Sehet auf den Drehscheiben, oder sehet,

wenn ihr das Kind noch nicht vom Mutterschoosse (das neue

Gebild noch nicht von der Scheibe) gelost habt.‘ c Redslob

hingegen iibersetzt das Wort mit „S teine.“ „Sehet auf die

Steine,“ d. h. auf die Testikel, um so einen Knaben von einem

Madchen zu unterscheiden. Diese Auslegung halt Casp. J.

v. Siebold (Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe p. 41.)

fiir die beste von den dreien. Ich fiir meinen Theil halte auch

diese Interpretation fiir eine ganz wiUkuhrliche und schliesse

mich denen an, welche unter einen Stuhl versteken,

der bequem war fiir Kreissende, um darauf zu gebaren. Da

die Kreissenden nicht eher auf den Stuhl gebracht wurden, bis

die Geburt des Kindes schon nahe war, so war es dann erst

denHcbammen zeitgerecht, ein Unterscheidungsmerkmal fiir das

') D. W. Triller, Clinotcchnia medica antiqua. Francof. & Lips. 1774. 4.

*) G. Ch. Siebold coimncntatio do cubilibus sedilibasque tisui obstctricio

inservientibus. Gottingae 1790. — Sect. II. cap. 1. Succincta cubilium scdilium-

que obstetriciorum historia. —
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Geschleclit des Kindes aufzufinden. ,, Schet ihr auf dem

Stuhle, dass die Frau einen Knaben gebiert, so tbdtet diesen.“

Dr. I sraels halt ebenfalls D\J2Kn fiir eine sella obstetricia

(vergl. Tentam. p. 121, 22, 23 u. 24), wiewohl er mit Recht

diese Auslegung nicht fur eine durchaus zuverlassige angiebt.

— Im Talmud, undzwar in derMischnah, wird eines Gebar-

stuhles, Avie eines schon bekannten Gegenstandes, ausdriicklich

Erwahnung gethan, und zAvar unter dem Namen („pro-

prie fractor, a vires feminae frangendo“) der nicht bloss bei

schweren, sondern auch bei ganz regelmassigen Geburten

gebraucht worden ist. Israels schliesst daraus, dass dieser

Stuhl schon lange vor denMischnischen Aerzten (im3tenJahr-

hundert) bekannt geAvesen ist.

Hippocrates spricht von Gebarstiihlen und Betten zum

Gebrauch der Gebarenden. Die geAvichtigste BeAveisstelle

fiir die Anwendung eines Stuhles bei Ilippocr. ist die im B. de

superfoetatione (p. 261): ,, si vero supra lasanum puerpera

ipsa sedere nequeat, turn super reclinatam sellam perfo-

ratain collocetur.“ Hier haben wir zAvei Ausdriicke fiir einen

Gebarstuhl: "k a a a v o v '(lasanum) u. uvuy.XrjToi; dLygog tstqv-

n q [i svoq (sella reclinata perforata). Trill er und Chr. Sie-

bold halten diese Bezeichungen fiir Avirkliche Gebarstiihle,

Avahrend Ed. Casp. Ar . Siebold entgegengesetzter Meinung

ist. Dieser behauptet namlich geradezu, ,,dassindenHippo-

cratischen Schriften durchaus keines Goburtsstuhls Erwah-

nung geschieht, dass die daselbst vorkommenden „kaaavov“ und

„<U(pQo<;“ nicht dafiir angegeben Averden konnen“(p.41), und an

einer andern Stelle fp. 93): „die hicr vorkommenden Aus-

driicke „XuGuvov‘ e und „otvay.XrjToq d'Upoog T€TQVTz/;[xavoq, ft auf

Avelche eine Gebarende gebracht werden sollte, hat Avoid auf

die Meinung gefuhrt, dass darunter Gebarstiihle, wie sie

spater allgemein gebraucht Avurden, verstanden Averden miissten
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(Triller, Chr. Siebold), indessen, wie es scheint, mit Unrecht.“

Foesius ist der Gewahrsmann dieser Ansiclit. Weil namlich

Foe siu s in der oeconomia Hippocr. das Idoavov fiir eine

} , sella familiaris ad ventris onera exoneranda“ erklart, weil

ferner dieses Wort schon bei Aristophanes in gleicher Be-

deutung vorkommt, und weil endlich bei andern klassischen

Schriftstellern des Alterthums das Bett zum Gebaren erwahnt

wird, — desshalb haltSiebold das vonHippocrates genannte

Idauvov fiir keinen wirklichen Gebarstuhl.

Es ist moglich, dass Hippocr. einen Unterschied zwischen

Xuguvov und dUfQoq gemacht hat, moglich auch, dass das

luoavov ein solcher Familiensessel gewesen ist, wofiir ihn

Foesius ausgiebt, desshalb aber kann die Bedeutung des

dicpQog nicht mit der des Xuoavov ohne weiteres verwechselt

werden. Die Beschreibung eines solchen Stuhles, wie sie

Hipp ocr. mit wenigen Worten von seinem dUj>Qog giebt, ist

sogar noch bezeichnender, als die des Mo s chi on von seinem

sedile obstetricium. Der Stuhl des Hippocrates ist eine

Bella perforata und recubitoria zugleich, der des Mo s chi on

nur mit einem „foramen in lunae formam excissum“ versehen.

Schon desshalb diirfte Mo s chi on nicht der erste gewesen sein,

der einen Gebarstuhl beschrieben. Man konnte dagegen ein-

wenden, Mo s chi on habe seinen Stuhl ausdriicklich eine „sella

obstetrician genannt. Hippocr. aber spricht ja von einem

Stuhle, der dann gebraucht wird, „ubi dolores partus maxime

vexant,“ (Lib. I. de morbis mulier. cap. 67), d. h. wahrend des

Gebaren s. Hat ein solcher Stuhl nicht auch die Bedeutung

einer sella obstetricia? Endlich erfahren wir aus S or an us mit

voller Bestimmtheit, dass unter dicpQog nur ein Gebarstuhl

zuverstehen sci, der desshalb auch dhyoog ficucorixog heisst,

vonSoran. aber schr oft dlyQog schlechtweg genannt wird. "W ir

milssten wirklich der Historic Gewalt anthun, wolltcn wir aus
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der Soranischen Bezeichnung und detaillirten Beschreibung

des cH<pqo<; nicht zu der Ueberzeugung gefiibrt werden, dass

Hipp o crate s unter dUfgog ebenfalls einen Gebarstuhl ver-

standen, wenn er auch dessen Construktion nicht angegeben

hat. —
Celsus erwahnt nirgend eines Gebarstuhls. In der bekann-

ten Stelle Lib. VII. cap. 29
:
„oportet autem ante omnia resu-

pinam mulierem transverso lecto sic collocare etc.,“ wird

bloss eines Querlagers gedacht.

In den Monumenten, die uns die Votivtafeln aus der Zeit

der Ant o nine hinterlassen haben, wird ebenfalls auf den

Gebrauch der Stuhle liingedeutet. So finden wir in Caspar

Bartholinus eine Abbildung, welche eine Mutter auf einer

Sella sitzend darstellt. Chr. Siebold halt diese Sella fur einen

Gebarstuhl, indem er folgendermassen combinirt: „posses

tamen dubitare aliquomodo, num sella eadem sit, in qua mulier

partum peregerit. At ubi respiciamus ad reliquam imaginum

juncturam , ad lavacrum , ad vultum aut aegritudinis habitum

matris parturientis simillimum, ad enodandum difficile

non est, sellam hanc eandem esse, quamodo ad pa-

riendum mater usa sit.“

Artemidorus Daldianus und Moschion sind bisher als

die beiden Ersten genannt worden, welche einen Gebarstuhl

ohne alien Zweifel angefiihrt und beschrieben haben. Bei

Daldianus, derzurZeitdes Hadrianusund Pius gelebthat,

heisst es :
„Visa est sibi mulier quaedam (de qua somniante

agit), quae filios sibi gigni optabat, sellas videre obstetri-

carias (dicpqovg Xo^siulovg), quibus mulieres in puerperio (ngoq

to unorexsTv) communiter utuntur, mari innatantes.“ (Oneiro-

critica ed. Reiff. Lips. 1805. 8. Lib. V. O. 73). Ausfiihr-

licher ist Moschion. ,,

c O [lutevx ixbg dicpgoc, iarco, xad-uneg

early fj xov xvg^ajg, tv u> x<x&e£sxcu ovxiog, iva c%rj vno
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Tfjv (pvGiv ofiolw^a asXrivrjg, TQOjylrjv T€T[jLr]/Ji&T]v , onwg exelas to

l/ippyov neoelv ^vvt]&fr
( ‘ „Sit ergo sella obstetricalis sicut

sella tonsoria, in qua sedetur, ita ut liabeat sub ipso sexu, sive

sub muliebris membri loco ad similitudinem lunae formam inci-

sam, ut illuc scilicet ipse infans ex utero cadere possit. 44 Mit

Recht ffagt Cbr. Siebold, wie wohl eine solche sella tonsoria

construirt gewesen sein moclite und fiihrt dazu eine Beweis-

stelle aus Caelius Aurelianus (Tard. passion. Lib. II.

cap. 1) an
: „ hae sellae tonsoriae anconibus instructae erant,

quibus adhuc binas characteres accessisse admodum probabile

reddit Chimetellus (de honoreBiselliiinGraeviithesaur. antiq.

Roman. I. VII. p. 2122): bumiditatem pedum et brevi-

tatem fulcri; quae brevitas, noxia, in phirimas dein obste-

tricias sellas recentiores abiit, utpote supra caput illius, qui

ejusmodi sellae insideat non exeuntis. — Quare mixtum quod-

dam hoc sellae obstetriciae genus fuisse dicas ex lasano et ton-

soria compositum neque prorsum ab iis diversum, quarum effi-

gies exhibitae sunt a. J. Rhodio (Nota ad caput LXI. p. 193)

ad Largum vaporarias binas aut balneares aut vel ipsas ster-

corarias, utique perforatas, et fulcris licet iis satis erectis et

immobilibus instructas. 4 * — In der neuen Ausgabe des Mo-

s chi on yon Dewez ist der Stuhl nicht sella tonsoria, sondern

„consulari sedi simile 44 genannt. (cap. 47. p. 132).

S oranus lost durch seine specielle Beschreibung des Ge-

barstuhls, wie wir sie bis zu Eucharius Rosslin nicht wie-

derfinden, alle bisher gehegten Zweifel liber das Alter und die

Bedeutung dieses Instruments, und rnacht alle fruhern Annah-

men, die zu einer geschichtlichen Geltung gekominen waren,

vbllig zu niclite. Es schwindet mit einem Male die Autoritat,

welche dem D aldian wie dem Moschion in der Gcschichte

des Gebiirstuhls vindicirt worden war, und S or anus usurpirt
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das historische Kecht dcs erstcn und vorziiglichsten Geburts-

helfers im ganzen Alterthum.

Das Fragment des Soran. hat einen doppelten historischen

Werth. Einmal zeigt sich der Autor in der einfachen und

pracisen Darstellung des Gegenstandes gegeniiber der compli-

cirtenundvon Soran. selbstverworfenen Angabe(bei der Em-
bryulcie, s. Oben) anderer Aerzte als ein wissenschaftlich

selbststandiger Geburtshelfer , der nach bestimmten Systemen

und Methoden handelte und sich bereits von der rohen, unsy-

stematischen Verfahrungsweise, wie sie noch zu seiner Zeit

iiblich gewesen, losgesagt hat. Er beginnt die Schilderung

seines Stuhles mit den Worten: ,,dei de“ u. s. wr
. und schliesst

dieselbe, indem er sagt: so muss ein Stuhl beschaffen sein, wie

ich ihn beschrieben habe („<)£? ds toiovtov tlvcu dUpQov, olov sIqij-

xct/u£v“). Er missbilligt die unzweckmassige Construktion

anderer Stiihle, so wie das damit in Verbindung stehende rigo-

rose Verfahren anderer Geburtshelfer, und nennt diese unwis-

send in dem Allbekannten
, Allergewohnlichsten u. s. w. („/u>i

j

GvneyTtc to xoivoy“). Auf der andern Seite erfahren wir gerade

aus diesem letztern Theile des Fragments, dass nicht Soran.

allein sich eines Gebarstuhls bedient und sich allein mit dem

technischen Theile der Geburtshilfe beschaftigt hat, sondern

dass mit ihm auch andere Aerzte Geburtshilfe ausgeiibt und,

was den speciellen Gebrauch des Gebarstuhls anbetrifft, sogar

noch Modifikationen fur die verschiedenen Gebrauchszwecke

angegeben haben. ( „ I'vioc tlf xutu t« y.uuo iitQrf'' u. s. wr
.)
—

Hierher gehort noch, was wir schon friiher angedeutet haben,

dass Soran. den Gebarstuhl nicht bloss bei schweren Geburten,

wie Hippocrates bei schwerer Losung der Placenta, sondern

bei normalem Geburtsverlauf nach bestimmten Indikationen,

die wir ebenfalls oben angegeben haben, inAnwendung bringt.

Auch in diescr Beziehung ist Soran. der Erste, von dem wir
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etwas Bestiinmtes liber denGebrauch des Gebarstuhls crfahren.

— Nocli bleibt zu erwahnen fibrig, dass Soran. einen Unter-

schied zu maclien scheint zwischen seinem diygoq [uxicjtixoq

und der y.a&edgu, die er naher bescbreibt mit „£[xngo<sd'£v 7}

xai oJtcad'sy iyrtT/LiTjiJist'rjy, xoLlov fig ysrof.iivT]v.“ Ich mochte fast

glauben, als wollte Soran. mit diesen Worten eine kurze

Definition des Gebarstuhles fur die Hebammen geben, die

auch Mo s chi on eben so kurz wiedergegeben hat. Ein naheres

Eingehen in die Untersuchung dieser Frage wfirde zu Weit-

lauftigkeiten fiihren, ohne dadurch ein bestimmtes Resultat

erzielt zu haben.

Vergleichen wir das, was Geburtshelfer spaterer Zeit fiber

den Gebarstuhl berichtet haben, mit dem, was uns Soran.

erzahlt, so sind bis zu Eucharius Rosslin nur Reminis-

cenzen ausMoschion und sogar noch aus H ippocrates

laut geworden. Euch. Rosslin gait desshalb bisher als der

Schopfer einer neuen Aera in der Geschichte der Geburtshilfe.

Kein Munder, wenn die Andeutungen, die Hippocrates und

seine Kachfolger bis zum Soran. fiber einen Gebarstuhl gege-

ben, die Historiker zu der Ansicht geffihrt haben, es konne

unter den genannten Ausdrficken „di(poog, Iuguvov“ u. s. w.

kein wirklicher Gebarstuhl verstanden worden sein, weil man

ihn nirgends beschrieben findet. Aus Soran. leuchtet nun klar

ein, dass der Gebarstuhl ein schon bekanntes, ganz altcs In-

strument gewesen sein muss, dessen sicli Hippocrates und

gewiss auch schon die alten Hebraer bei der Geburt bedient

haben. Ob dieser Stuhl vielleicht auch ausserdem zur Bequem-

lichkeit andern Zweckcn gedient habc, etwa, wieF oesius will,

„ad ventris oncra exoncranda,“ ist leiclit moglich, so wie wir

heut noch die grossern Gebarstfihle, namentlicli in den Gebar-

anstalten, zu vcrschiedencn Operationcn benutzen.

Galen erwahnt des Stuhles im B. de facultat. (Lib. III.
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cap. 3). „Obstetrices non illico parturientes surgere jubent,

nec in sella collocant.“ In demselben Cap.: „postea vero ad

partum transitus satis patet surgere mulierem etsedere jubent‘*

(
xudiQovai . Einige iibersetzen „in sub s ellio collocant“).

—

Paul von Acgina empfiehlt neben dem Bette auch den

Stuhl. „Tempus autem descensus in sellam turn demum

est, quum uteri osculum apertum digito occurrerit et praerup-

tio sic prominuerit.“ Lib. III. cap. 76. — Aetius hat die

Beschreibung des Stuhles nirgends wiedergegeben
, wiewohl er

den grossten Theil.des Cap. aus Soran. iibertragen hat.

Unter den Arabern empfiehlt Avicenna: „ut sedeat

mulier hora una et tendat pedes suos“ u. s. w. (Lib. III. Fen.

21. Tract. 2. cap. 23). — Albukases rath bei schwerer Geburt

den Stuhl an. „Quando . . . mulier non facile fert, doloresque

vehementiores hunt, et adeo difficilis sit partus, ut videas vir-

tutem jam debilitatam, turn jubeas sedere super sedem,

aut mulieres teneant eam.“ — Ferner: „ si egrediantur primo

duae manus foetus, turn oportet, eas reducas cum facilitate

paulatim. Si autem non possint retrudi, tunc pone mulierem

super sedem et eleva pedes ejus sursum, deinde concute

sedem super terram“ u. s. w. (de affectibus mulier. in Collect.

Gynaec. Spach. Cap. 75. p. 443).

Gehen wir in unserem historischen Vergrleich zu der Periode

iiber, in welcher der Gebarstuhl ausfuhrlicher beschrieben wil'd,

so finden wir zunachst im Jahre 1477 von Ortholffus fol-

gende Schilderung. „Itcm wie aber sicli cine firaw stellen soli

so sy nyder wil kommen ist das die best gestallt das sy eyn

fraw leg an den rugk, doch das sy nit gantz lige. auch niclit

recht stce, sunder ein mittel soil es sein under dem ligen und

steen. un das haupt mer hinter sich soil ligen dann fur sich.

und in walschen landen liat man bes under Stiill darzu wenn

sy geberen wollen und sind schier als die Stiill die man fiir die
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tisck ist seczen in unsern landen do man sich hinten an lainen

ist mit dem rugken und fullen. sy aucli wol auss liinden mit

tuckern. und darann lainen sy dann die frawen mit dem

rugken, und iiber den Stull liinden so lassen sy dann das

haubte ein wenig bangen und seind nit lioc Stiillu u. s. w.

(Ortbolffus aus Bayerland Arzneybucb teudsch Niirnberg

1477.)

Eucbarius Rbsslin (Der Scbwangern Frawen und Heb-

ammen Rosengarte. Wurms 1513.4.) giebt uns eine Sckil-

derung des Gebarstuhls, abnlicb der des Soranus. „Undin bohen

teutscben Landen, aucb in welschen Landen liaben die Heb-

ammen besond Stiil darzu, wenn dieFrawen geberen sollen,

und seind nit bo ch, aber inwendig usgenommen. Und

sollen also gemaebt sein dz sich die Fraw hinten mog anleinen

mit dem rucken. Denselben Stiil sol man hinden am
rucken usfullen mit tiicbern. Un so es Zeit ist, so soil

die hebamm die tiicher wol erheben und sie keren jetzund uff

die rechten seyten. Und soil die hebamm vor ir sitzen fleissich-

lichen achtnemen des kindes“ u. s. w. (In einigen Aus-

gaben des Rossi in findet man eine Abbildung des Stuhles mit

einer unbeweglicben, aber zuriickgebogenen Lelme, die kurz

ist; der Stuhl ist ausgeschnitten, auf vier Fiissen ruhend,

weniger hocb als andere Stlihle, ohne Arme, aber von beiden

Seiten Oehre (ansae) oder etwas dem Aehnliches). „Dieser

Stuhl, meint Sie bold, ist im Allgemeinen dem des Moschion

nicht uniihnhch, nur dass er etwas unbequemer ist, weil ihm

die Lehne fehle. Vergleichen wir damit den Stuhl des Soran,

so mochte man glauben, Rosslin habe zur Zeit des Soranus,

und dicser zu Rosslin’s Zeit gclebt.

Reiffius o. Ryffius (Ein schon lustig Trostbiickle von den

empfangkniissen und geburtcn der Menscken etc. getruckt zu

Zurich bei Cbristoffel Froscbouer. 1554. 4.) giebt folgcnde
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Beschreibung eines Stuliles
:
„Unnd so sy battet hand, heissen

Aviderurab ufston, ouch die fromven in dem Naramen Gottes

heissen sitzen uff den St ul darzu verordnet: den dann also

gemachet sol syn, wie harnach staat. Er soli haben vier bein

oder fiiss mit einem rugkbrett hinder sich geheldet mit einem

schwarzen wiillinen tuch umbhenckt, damit die frouAV lind sitze,

uff dass das Kind nit verletzt und unden hariim verborgen bly-

ben moge, und die andern wyber, wo es von noten wiird seyn,

ouch helfen konnind liinden, vornen, unn zu beiden syten, wie

das am geschicksten syn mochte. Der Sitz des Stuls soli

allenthalber mit endenund linden tuchlinen umbbunden und ver-

sorget syn, damit die fromv lind sitzen, uff dass das Kind nit

verletzt, als wie geschicht nit one grossen schaden.“ (fol.

XXXIII.) — Diese Beschreibung ist schon vollstandiger, als

die Rosslin’s, hat aber in Bezug auf die Construktion des

Stuhles keinen Yorzug vor der des S or an us.

Die erste bemerkenswertke Yerbesserung am Gebarstuhl

ist im J. 1652 von Gottfried Welschius durcli die beAveg-

liche Lehne und bewegliche Handhaben gemacht worden, bis

in neuererZeit durch Fried, Roederer, Stein u. A. mit den

Fortsehritten der Wissenschaft im Allgemeinen auch der Ge-

barstuhl insbesondere wesentlich verbessert und den Bediirf-

nissen gemass vervollstandigt Avorden ist. Ein specielles Ein-

gehen in die Gesckichte des Gebarstuhls der neuern und neue-

sten Zeit liegt nicht im Zweck meiner Untersuchung. —

Wie man Hand anlcgcn muss beim Empfangen des

Kindes.

Die Ilande miissen warm gemacht, die Finger, deren Nagel

kurz abgeschnitten sind, mit fliissigem Wachs bestrichen, dann

zuerst derZeigefinger, hierauf derMittelfinger angelegt Averden,
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nachdem vorher der Muttermund mit fliissigem Wachs bestri-

clien worden ist. — (Hier ist irn Cod. P. eine Liicke von ciner

ganzen Seite. In einer Note heisst es: ,,conjicio et paginas

vacuas antecedentes aliquot figuris fuisse dicatas foetuum posi-

tionumque omissarum. Ex Sched.“)

Das folgende Cap., welclies ich im Inbaltsverzeichniss (Janus

Bd. I. Heft 4. p. 712) unter Nro. 55 angedeutet habe, fehlt

im Cod. Barb, ganz, und in einer Note wird an der Aeclitkeit

dieserAbliandlung gezweifelt 1
). Icli iibergehe desshalb dieses

Cap., das ohnediess sehr corrumpirt ist.

Ueber die zuruckgelialtene Nachgeburt.

Sehr haufig bleibt, wenn das Kind schon geboren ist, das

Chorion (placenta) im Uterus noch zurtick, wodurch Contrak-

tionen, Kopfschmerz, Krampfe und Asphyxie hervorgerufen

werden. Diese Retention kann verschiedener Art sein.

Entweder die placenta hangt noch mit dem Kinde zusammen,

oder sie ist schon von ihm getrennt, oder sie ist mit dem Uterus

zusammengewachsen, oder endlich sie ist von ihm gelost, liegt

aber noch in der Hohle der Gebarmutter. Von Hippocrates

seien Errhina, VonEuryphon, dem Knidier, Diuretica aus

Dictamnus, Elelysphacus (salvia triloba), Pessi haemagogi

aus Struthion, Irislllyrica und Canthariden, endlich Conquassa-

tionen angewendet worden. So ran. erwahht auch bei dieser

Gelegenheit derMethode desEuenor, des Sostrus, Apollo-

nius Prusanus und des Dion. Andere wenden Bahungen

an aus Asphalt, Menschenhaaren, Cornus cervi, Galbanum,

Artemisia u. dgl. Strati on habe sich der aromatischen Mittel

') „Totura hoc caput an figurarum margini adsutum sit, Soranine sit gcnui-

num, hacrco. Ex Sched.“ (p. U3.)
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bedient, wie: nardes, cassia, prasium (marrubium), artemisia,

dictamnum, susinura, der Rosen u. dgl., in einem Gefasse

erhitzt, aus welchem eine Rohre bis zu den Geschleclitstheilen

reicht. NachMantias werden die Kinder neben die Schen-

kel der Mutter gelegt, um durch ihre Schwere und Bewegung

die placenta aus dem Uterus berauszuziehen; in demFalle aber,

wo das Kind von der placenta getrennt ist, habe er ein Blei-

gewicht an den Nabelstrang gebunden, durch dessen Schwrere

das Chorion herausgezogen worden sei. — Alle diese Metho-

den halt Soran. fur unniitz und schadlich, was er durch viele

Beweisgriinde zu erlautern versucht. Er lehrt vielmehr, wie

die placenta entfernt werde, wenn sie entweder nur mit dem

Uterus verbunden ist, ohne mit ihm verwachsen zu sein, oder

wenn sie mit dem fundus uteri durch Cohasion aufs engste ver-

wachsen ist.

Wenn das Kind noch mit der placenta verbunden ist, so

solle manErstes mit der einen Hand halten und mit der andern

vorsichtig langs dem Laufe des Nabelstranges so agiren, dass

durch die sanftesten Traktionen die placenta gelost werde,

keinesweges aber soli sie mit Gewalt abgerissen werden, weil

sonst leicht eine Inversio uteri entstehe. Wenn aber auf diesem

Wege die Entfernung der placenta nicht geschehen konne, so

soil man den Nabelstrang durchschneiden und so das Kind von

der placenta trennen. Hierauf soli man die mitOel bestrichene

Hand in das orificium uteri, wenn dieses namlich offen ist, vor-

sichtig einbringen und die placenta zu entfernen suchen. Ist

diese aber am fundus uteri angewachsen, so bringe man auf

gleiche Weise die warme und eingeolte Hand ein, ziehe sie

aber nicht, wenn sie erfasst ist, geradezu heraus, weil sonst

prolapsus uteri entstehen konne, sondern ganz allmahlig, ohne

Gewalt anzuwenden, fiihre man sie seitwarts, indem man sie

bald dahin, bald dortliin wendet. Hierauf ziehe man etwas
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kraftiger, denn so wird sie von der Anwachsung gelost und

folgt dem Zuge *). Wenn aber das orificium uteri geschlossen

ist, so werden zunachst Injektionen angewendet und dann erst

die Dilatation des Muttermundes versuehf. Wenn diese nicht

bewerkstelligt werden konne, so werden Cataplasmata, Inun-

ctionen und wiederum warme Injectionen empfohlen. In noch

hartnackigeren Fallen werden auch Schnupfpulver angewendet,

wie: Castoreum, Pfeffer u. dgl., auch Raucherungen aus

Cassia, Narde, Artemisia, Iris, herbaSabinae, Dictamnum und

dergl. Wenn aber alle diese Mittel zur Dilatation des orific.

uteri nichts beitragen, so bleibt nichts iibrig, als die Placenta

im Uterus zuriickzulassen, damit sie putrescire und mit dem

abfliessenden Ichor abgehe.

Unter alien alten Autoren, welche iiber die Retention der

Placenta geschrieben haben, nimmt Soranus wegen der kla-

ren Auffassung und tiefen Sachkenntniss den ersten Platz

ein. — Hippocrates will die Placenta bald nach der Geburt

des Kindes entfernt wissen, wozu er die Kreissenden entweder

auf den Stuhl (lasanum) oder, wenn sie aus Schwache nicht

sitzen konnen, auf eine sella recubitoria bringen lasst. Er

bedient sich ferner zur Entfernung der Placenta der sckon

') ,,Ei di noognt'fvxog tirj no rijg

oajtQtti nvO/xivt,, xafhevm /liev o/uoi-

(os dtl ii]v Xtlga SiQ/uyv xtd kthnu-

afitvrjv, ovikapovTa de to yo^iov tk-

xnv /urj In' tu&tius did iov rfjg nQo-

mwotcog yoftov Ttjs uyTyag, akkd /urjdi

fund iG/vgug, nddyviios dt, y.cd

to juiy uqwtov dvii/jtvov fxtTuytiy tig

tu nkdyia, Tijdt y.uxtlot rcuQciff Byovrcc,

i'itu xul tuiovujTiQov noodog ((pikxnw

vnuxovn yaQ tovtu) Tip TQanu) xcd

unokvtTui T>jg n(jogrf,votujs,
u Soran.

p. 98.

Bd. II. 1.

„Si vero uteri fundo connexa fuerit

similiter quidem manum immittemus

calidam et pinguefactam, verum apprc-

hensam secundam non statim rectam

attrahemus propter prolapsus vulvae

timorem, sed sensim nulla violentia ad-

hibitq. primum in obliquum placide du-

cemus, line et illuc obvertentes. Deindc

aliquanto validius attrahemus; sic cnim

obedit et a concrctione cxolvitur.‘

Aldin. Collect, p. 858. (Aetius.)

4
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erwahnten Errhina 1
), cines an den Nabelstrang angehangten

Gewichts, selir reizender Medikamente, wie der Canthariden,

der Pessi emmenagogi u. dgl., oder auch des Pulvers von einer

getrockneten Placenta, oder des aus ihr bereiteten und destil-

lirten Wassers, des Testikels von einem Pferde, des Urins vom

eigenen Manne 2
), der Eselldauen, derZunge eines Chamaeleon,

des Kopfes von einem Pluhn 3
) u. dgl. Der wirksamsten und

sichersten Mittel, seiner Ansicht nach, erwahnt er im B. de

superfoetat. Sect. III. p. 42 u. 43. Foes. „Supponendae foetui

lanae quam maxime sublatae, recens carptae, quo paulatim

cedant, aut utriculi duo copulati aqua pleni, supra quos lanae

imponendae, et supra lanas foetus collocandus, deinde uterque

utriculus stilo pungendus, quo sensim aqua defluat, qua efflu-

ente utres demittantur ac considant, his autem demissis foetus

umbilicum attrahit, umbilicus vero secundas extrakit.“ Er war

jedoch oft genothigt, die Placenta im Uterus zurlickzulassen,

welche dann, durch Faulniss aufgelost, am sechsten oder sie-

benten Tage abging 4
). Das Kind loste Hippocr. nie eher

von der Placenta, wenn diese nicht zugleich aus dem Uterus

entfernt worden ist, weil es seiner Ansicht nach zu den

Ursachen einer schweren Geburt der Placenta gehorte, wenn

der Nabelstrang entweder durch Unklugheit derHebamme vor-

zeitig abgeschnitten oder gewaltsam von seinem Zusammen-

'

) „Ut secundae excidant, sternutatorio apposito, nares et os comprimito.“

Aphorism. Sect. V. 48.

2

) S uch ier Yolksmittel zurBeforderung derGehurt und lebendiger Geburts-

stuhl, in Ed. v. Sicbold’s Journal Bd. XIY. St. 3. p. 545.

3
)

Gotti. T h om. lie r rraann Diss. de remediorum quorundani ad placen-

tam uterinam expellcndam commendatorum, tam insufficiente quam noxio usu.

Halae. 1761.4.—

Ch. He nr. Donne r de secundinarum extractione. Lugd. Batav. 1789. 4.

4
) „Plerumque vero putrescunt (secundae), sexto tamen aut septimo die aut

ctiam postcrius exeunt.“ De morb. nmlier. Lib. I. p. 608 u. 9. —
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hange getrennt worden ist. — TrefFender als Hip pocrates ist

Celsus in seiner Lehre vonderLosung der Placenta. „Medicus

sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita, ne abrura-

pat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas vocant,

quod velamentum infantis intus fuit: hisque ultimis apprehen-

sis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu didu-

cere a vulva, totumque illud extrahere, et si quid intus prae-

terea concreti sanguinis remanet.“ (Lib. VII. cap. 29). — Nach

Celsus ist Soranus der Erste, welcher die rohe Weise der

Alten, die Placenta zu losen, verwarf und das operative Ver-

fahren zu einer kunstgemassen Form bis fast zu der Vollen-

dung zu erheben versuchte, in welcher es heut zu Tage in

Ausfiihrung gebracht wird. Er weicht von Hippocrates und

dessen Anhangern ab und huldigt einer eigenen, bessern An-

sicht, die ein reiches Feld der Erfahrung und eine grossere

wissenschaftliche Durchbildung voraussetzt.

Indem S. bestimmte Indikationen fur die Losung der Pla-

centa angiebt, rath er auf der andern Seite die grosste Vorsicht

und Sorgfalt bei Ausiibung der Operation an. — Mo s chi on

schildert in wenigen Worten das Verfahren bei Ketention der

Placenta. Ist dieselbe am Uterus nicht angewachsen, so soil

man sie herausziehen, in welchem Falle die Kreissende selbst

durch ihr eigenes Bestreben zu Hilfe kommen kann. „Si vero

ab utero detineantur (secundinarum partes), leniter hinc

inde moveat.“ Wenn das orificium uteri contrahirt ist, so

dass man weder die Hand einbringen, noch die Nachgeburt von

selbst herauskommen kann
,

soil man sich aller der Mittel be-

dienen, die bei der Entzundung des Uterus angewendet wer-

den. „Hac enim accuratione, relaxata omni strictura, si quid

intus remanserit, excidit.“ (cap. 53. p. 136). Im nachstfolgen-

den Cap. (54: „Veteres quaenam in secundinarum retentione

exhibuerunt?“) verwirft Mo s chi on die von den Alten ange-

4 *
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wendeten Sternutatoria, die schwebendenLeitern, die SufFumi-

gia, die Pessaria, so wie die Anwendung der ans Choriura an-

gehangten Gewichte, „quae nos omnia reprobamus, eo quod

partes ipsas inflammare, et praesentem, sine mora, haemor-

rhagiam producere possint.“ Wir erkennen hieraus, dass Mo-

s chi on die Lehren des Soran. fiir den Gebrauch der Hebam-

men in gedrangter Kiirze wiedergegeben hat, ohne das eigent-

lich operative Yerfahren ihnen naher entivickelt zu haben. —
Aetius giebt im Cap. 24 (Tetrab.IV. Serm.IV.) einenAuszug

aus Soran. in wortlicher Uebersetzung und schreibt dasselbe

falschlich dem Philumenos zu. Wir haben oben eine Probe

gegeben. — Die Talmudischen’ Aerzte haben, ivie Israels

(Tentam. p. 151) berichtet, von der Losung der Placenta ent-

weder nichts gewusst, oder sie haben jedes kiinstliche Ein-

schreiten verworfen
;
aber sie theilen Falle mit, in welchen die

Placenta zehn, drei bis vier und zwanzig Tage nach derGeburt

des Kindes im Uterus zuriickgeblieben ist '). — Galen 2
)
und

nach ihm Paulus Aegineta 3
)
und die Araber 4

) sind in der

Lehre der Placentenlosung dem Hippocrates allein gefolgfc.

Erst im 18ten Jahrhundert und in neuester Zeit ist dieser

Gegenstand mit den Fortschritten in der Physiologie zu einer

wissenschaftlichen Peife gediehen.

(Fortsetzung folgt.)

') Nidda, fol. 27 a. „Dixit Rabba Bai* Scbilaj: dixit R. Mathtta:
Schemuel dixit: Factum cst, ut attribuerint secundinas infanti ad decern dies

l<

in fans jam deccm dies natus fuit, ct sic povro: RabbaBarBar C liana dixit:

factum cst, ut attribuerint secundinas infanti usque ad diesviginti tres.R. J oseph
dixit: usque ad dies viginti quatuor.“

J
) Dc composit. medicam. sec. locos. Lib. VII. cap. 5. Tom. XIII. ed.

Kiihn. p. 101.

3
)
Lib. VI. cap. 75.

*) Avicenna Lib. HI. Fen. XXI. Tract. II. cap. 16. p. 397.
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III.

Historisclie Unlersucliungf

iibcr den

Morbns cardiacus der Alten
von

Dr* Landsberg in Breslau.

Innerhalb des kurzen Zeitraumes von ohngefahr einem hal-

ben Jahrtausend, und auch da nur bei einigen Scliriftellern

des Alterthums, findet sich unter dem Namen Cardiacus,

Morbus cardiacus, Passio card., KaQ^iay.ov, 2vy-

y.oiiT], auch 2. y. a iuy.ij eine Krankheit beschrieben, deren

Wesen und eigentliche Stellung im Systeme bis auf den heuti-

gen Tag trotz mannigfacher Forschungen und versebiedentlieh

gehegten und mehr oder weniger begriindeten Meinungen noch

in tiefes Dunkel gehiillt. Es ist schwer in der That, aus einem

blossen Umriss
, wenn auch von noch so geschickter Klinstler-

hand entworfen, die Portratahnlichkeit zu finden; und viel

mehr ist es wahrlich nicht, was wir bei Celsus (Med. III. 19),

dem ersten arztlichen Schriftsteller von Bedeutung iiber diese

Krankheit, finden.

Der Gang unserer Untersuchung wird darauf gerichtet sein

mussen, dass wir vor Allem zu ermitteln suchen, ob die

Krankheit eine Entdeckung des Celsus, vor ihm nicht

bekannt gewesen, oder ob sie vor demselben schon unter die-
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sem odcr anderm Namen, als selbstandige Krankheit, oder als

Symptom anderer Krankheiten
,
gefunden werde.

Dass Celsus keinesweges eine Prioritat der Entdeckung

des Morbus cardiacus in Anspruch nimmt, geht aus den

ersten Worten seiner Bescbreibung genugsam hervor, indem

er ausdriicklich sagt: quod xuQdiuxbv a Graecis nominatur.

Wir erkennen hieraus, dass die Krankheit zu seiner Zeit be-

kannt, von griechischen Aerzten vor ihin beschrieben gewesen.

So findet sich denn in der That die erste deutliche Spur dersel-

ben bei Erasistratus, der bekanntlich am Ende des vier-

ten Jahrhunderts v. Chr. lebte, spater bei Soranus. Bald, ja

vielleicht friiher selbst als bei den Aerzten wurde die Krank-

heit im Volke bekannt, und erlangte eine solche Popularitat,

dass es nur einer einfachen Nennung des Namens bedurfte, um

Jcdem begreiflich zu machen, wovon die Bede sei. So finden

wir bei Cicero (Divin. I. Cap. 38) die merkwmrdige Stelle:

Aristoteles quidem eos etiam, qui valetudinis vitio furerent et

melancholici dicerentur, censebat habere aliquid in animis prae-

sagiens atque divinum. Ego autem hand scio an nec Car-

diacis hoc tribuendum sit, nec Phreneticis; animi enim

integri, non vitiosi corporis, est divinatio. — Ja, dieses vom

Cardiacus hergenommene Bei spiel, wromit Cicero Aristo-

teles zu widerlegen sucht, ist keinesweges ein zufalliges, in-

dem die Alten in der That ihren Cardiacalkranken eine Art

von Divinationsgabe zugeschrieben zu haben scheinen 1
).

—

Daher lasst das Ungeniigende der Beschreibung, selbst des

Celsus, der fast von keinem andem Zeichen der Krankheit

l

) Km tft jolciL xctQfhoiff(Tov(TL xnl nlnfhjai o^vtsqoi, tog Idtlv xnl nxov-
aat {inlXov ij 7T(j6afbii>

, xnl yyco/it] nia^t]itaTfQoi, xnl t/jv/jj uak&axioTtQni,

xnl T(iJt ovx tl$ r« nnqtovTtt /ioivov
, xal tig rd {itklovra flaying txTQtxitg

(Aret. ed. Kuhnii. p. 40).



spricht, als profusen Schweissen des Korpers bei kalten und

trockenen Extremitaten, eine zu genaue Bekanntschaft mit

derselben verrouthen
,
als dass es der Mlibe werth hatte gehal-

ten werden sollen, ausfiihrlicher zu sprechen. Es ist indessen

auffallend, dass Cels us nicht, wie er es sonst wohl pflegt,

irgend eine Auctoritat anfuhrt. Die Vermuthung wenigstens

ist erlaubt, dass in den Hippokratischen Schriften, wo kri-

tische und symptomatische
, ortliche und allgemeine, warme

und kalte Schweisse eine so grosse Eolle spielen, irgend eine

Andeutung gefunden werden wird, die sich auf unsern Mor-

bus card, bezieben liesse. Ja, wir diirfen dies um so mehr

erwarten, als Celsus sonst liberall als der getreuste Anhanger

der Hippocratischen Schule auftritt und oft genug eine

fast wortliche Uebersetzung des H. bringt.

Es ist wohl sehr begreiflich, wenn wir, um unsere Aufgabe

zu losen, alle Hiilfsmittel, die uns zu Gebote stehen, zu be-

nutzen suchen, und hier ist es zuerst der Name und der mit

demselben verbundene Be griff, auf den wir unser Augenmerk

zu richten haben. Bei den nicht arztlichen Schriftstellern der

griechischen Litteratur wird xagdla unter keiner andern Bedeu-

tung als der des Herzens gefunden ’), und Cicero leitet das

lateinische Cor vondiesem griechischen Worte ab (Tusc. I. 9).

Allein bald wurde demselben auch, namentlich von den grie-

chischen Aerzten, und besonders in den Zusammensetzungen,

xr/Qdiub/ia, xrxQ^uoy/xog, die Bedeutung der Magenmiindung
untergelegt. Sofindenwir in des Hippocrates und den unter

seinem Namen auf uns gekommenen Schriften diese doppelte

l

) Itfovon <I*aid()a. xotydinv xnrioytTO

“K[)<on d(iv<o.

Eurip. Hipp.

Oaa dtj didrjyfxcu 7 rjv (/uaviov xagdittv.

Aristoph. Acharn.
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Bedeutung desWortes deutlich ausgesprochen 1
). Wennnunin

dem Buche negi vovawv (IV. p. 339. T. II. K.) dem Herzen we-

gen seiner Festigkeit und Starke die Moglichkeit des Erkran-

kens abgesprochen 2
) wird, so mochte man hieraus den indi-

recten Schluss wagen diirfen, dass H. den Morbus card, als

eine Krankheit des Herzens wenigstens nicht gekannt

habe. — Auch Thucydides (Bell. Pelop. II. 49. 3.) in seiner

bekanntenBeschreibung der Pest brauchtxotgdiu* *) in derBedeu-

tung des Magens, wie dies der Zusammenhang deutlich ergiebt,

indem woH vom Magen, nicht aber vom Herzen aue die gal-

lichten Durchfalle ihre Erklarung finden. Jedenfalls ist aber

auch hier Thucydides nicht als Geschicht-, sondern als arzt-

licher Schriftsteller zu beurtheilen.

Wir erkennen hieraus, dass xagdia in der Bedeutung

des Magens bei den Alten mit cro/tia^og, und keineswe-

ges etwa im heutigen anatomischen Sinne fur eine be-

8timmte Magengegend gebraucht worden, und musste sich

diese Bedeutung aus dem Zusammenhange ergeben, wahrend

') S. 7itot xaQdirjg. tmqI TTctoftiviuiv (II. 52.) Epist. (III. 825.) und vide an-

dere Stellen, wiihrend die Zusammensetzungen xa^dtaXyktiv, xagduoaouv
u. s. w. (Foes. Oec. H.) immer, das Simplex zuweilen sich auf den Magen bc-

zieht. Kct^dirjg noyog a/ua vnoyovd()iip avvTovw xai xt(f cd.aXyir] xaxoij&tg xni

r» aoD^uaicbdtg
( ll(>0(j

y. I. 166. Kiihnii).

*) A«t d/ua ctvTt] ij xoiqcfit} ortotrj x(d nvx/'ij ferny
,

toare fnj yooeny vno
Tov ix^ado

g

, xcd tovto (fur did tovto
,

wie h'aufig bei II.) v6oi]fua iv n xa(j-

diy ovdey yiynai.

J
) h at onoTf dg jr/u xaQdiav arijQt^fu, arioTQiCfE rt avrl/v xai dnoxafran-

cus yoXi'S nciaai, bora vno iarQcoy ojyo/uao/.ityai tioiy {nfitaay ,
xcd avrat

fitid Tcdainoyiag /nydlyg, wo der Scholiast in Bezug auf bemerkt

:

otl xaQUtau ot aqyatoL tov OTo/uayov <jc«n, xcd xaodioiy/xoy tov not'ov tov ojo-

pdyov. Achnlich dem Scholiasten erklart Erotian die Bedeutung des Wpr-
tes xffpd'tKx (Glossaria in IIipp . 194 ): Kcujdlay IxaXovy oinaXatoi xai to tov ya-
ctt (»o ? OTo/Aa' ov xai arofxayoy xoiycog xaXou/uty. tort di xai trfQog xu(>-

dttoyfxog o Ttjs xcrgdiag xvQlwg tov cmXuyyvov dicoypog. Tovt£<stw a&Qouig
xai otf.odQujg xai 7laXjuog £y avuo ytyoptyog.)



im gewohnlichen und aUgemeinen Sinne das Herz be-

zeichnete.

Dies auf den Morbus card, angewendet, so wil’d es vor-

laufig schwer zu bestimmen sein, ob derselbe eine Krankheit

des Herzens oder Magens darstellt. Denn wenn auch Cel-

8us ausdriicklich von einem Magenleiden 1

) spricht, so kann

dies doch im Grunde moglicherweise nichts weiter bedeuten,

als dass der Magen, wie dies wohl bei jeder schweren Krank-

heit der Fall, mehr oder weniger (sympathisch) ergriffen. Von

einem idiopatkischen Magenleiden ist bei Celsus entschie-

den nicht die Rede. Ueberhaupt aber hat stomachus, wie

aus mehren Stellen deutlich hervorgeht, bei Celsus im engern

Sinne die Bedeutung des Oesophagus, wahrend er den Ma-
gen dann V entriculus nennt. Am deutlichsten beweist dies

das eigentliche anatomische Kapitel dieses Schriftstellers ( lib.

IV. Cap. I.), wo es heisst: Stomachus vero, qui intestinorum

principium est 2
), nervosus a septima spinae vertebra incipit,

ac circa praecordia cum ventriculo committitur. Ferner ( Cap.

5.): Faucibus subest stomachus u. s. w. 3
). Und wenn an an-

dern Stellen Stomachus allerdings Magen 4
) zu bedeuten

scheint (lib. V. Cap. 15.), so geht es mit diesem Worte bei

Celsus, wie mit xagdict bei Hippocrates, und es liisst sich

nicht erwarten, dass er eines so unbestimmten zweideutigen

*) Quod, Stomacho languente, immodico sudorc digcritur, und weiter unten:

Quodsi stomachus parum continet u. s. w.

*) Hiezu bemerkt der Scholiast: Stomachus Celso ipsa gula, per quam tran-

seunt alimenta, priusquam ad ventriculum veniant, qui vulgo Stomachus appcl-

latur. Medici vocant Oesophagum etc.

*) Man mochtc versucht sein, hier Stomachus durch „Magen“ zu

iibersetzen, da sonst die Krankheitcn dieses Organs bei Celsus nirgends abge-

handelt werden.

*) Quam vis aliquando ct pro vcntriculi parte inferior,e Stomacho utaturCel* *

sus, ut cum ait: stomachus vero intestinorum principium est, wic dorsclbe Scho-

liast sagt.
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Wortes sich bedienen werde, wenn es ihm auf Bezeichnung des

eigenthiimlichen Sitzes der Krankheit ankame. Dies erken-

nen wir auch daraus, dass immerhin, wie C. Aurelianus

(Acut. II. 34) anfiihrt, die Benennung des Morbus card, zu

mannigfach divergirenden Meinungen iiber den Sitz der Krank-

heit Yeranlassung gegeben.

Wir finden namlich diesen Schriftsteller, einen muthmaasslich

jiingern Zeitgenossen Galen’s, und also nur wenig spater als

Aretaus lebend, wiederum sehr bemiiht, eine Erklarung des

Namens des M. card, zu geben. Er nimmt, sonderbar genug

und gleichsam als wollte er die verschiedenen Ansichten iiber

den Sitz der Krankheit vermittelnd aussohnen, die „Passio

cardiaca“ fiir ein zweifaches Leiden an, indem er eine „ com-

munis “, die ihren Sitz im Magen habe, und eine „ propria,

“

mit profusen Schweissen und sehr schwachem Pulse, bei der

das Herz selber leide, unterscheidet. Man kann sich hier des

Gedankens nicht erwehren, dass Aurel. diese sonderbare Un-

terscheidung dem Namen zum Opfer gebracht habe. Gleich-

wohl fiigt er hinzu, dieser stehe nach Andern zum Sitze der

Krankheit in gar keinem Yerhaltnisse und habe so zu sagen

nur eine prognostische Bedeutung, indem die Krankheit auf

gleiche Art, wie Lues deifica, Morbus Herculeus u. s.

w.
, ihrer Starke wegen nach dem vornehmsten Organe des

Korpers genannt worden sei (p. 145. ed. Amstel. 4.). — Es

muss iibrigens bemerkt werden, dass C. Aurel. weder vom

Aretaeus, noch vom Celsus und Galen Kenntniss gehabt

zu haben scheint, so sehr er sonst in seinen arztlichen Yorgan-

gern sich belesen zeigt. Dass wir seiner auch bei Galen
keine Erwahnung finden, darf weniger befremden, da zu seiner

Bliithenzeit unter Alex. Severus Galen schon ohngefahr

20 Jahre todt, mithin C. Aurel. zu Galen’s Zeit wakrschein-

ich noch ein ganz junger Arzt gewesen war.
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Aretaeus, der erste arztliche Schriftsteller von Bedeutung

nach Celsus, und fast unmittelbar nach diesem auftretend,

beschreibt die Krankheit unter dem Namen Svyxonr], und setzt

seine Griinde ziemlich weitlaufig aus einander, weshalb die-

selbe ihren Sitz im Herzen ' ), und nur dort habe (Opp. ed.

Kuhn. p. 38. 39). Er macht sich geradezu lustig iiber Dieje-

nigen, welche die Krankheit deshalb dem Magen zuschrieben,

weil sie durch Speisen und Wein geheilt werde, und meint, sie

konnten mit gleichem Rechte die Phrenitis fur eine Krank-

heit der Haare und der Kopfhaut halten, weil die Kranken

durch Abschneiden der Haare und Kopfbegiessungen erleich-

tert werden.

Diesem direct entgegengesetzt, definirt Galen (Opp. ed.

Kuhn. XIX. 420) die Krankheit als eine Auflosung und Unter-

driickung der Krafte, und sagt ausdrlicklich , sie habe ihren

Sitz im Magenmunde und dem Magen und gehe mit

unertraglichen Schweissen (/j.£& Idgainov uy.uTr/cyhwv) einher,

fiigt aber gleichwohl hinzu, Einige seien der Meinung gewe-

sen, die Krankheit beruhe auf einer Herzentziindung (s rii

xaqdia cpAsy/jicuvovGy yivscfrou to nu&rjfju) und haben sie deswe-

gen xr/Qd'Ktxbv nad-j]fxu oder Syncope genannt. Yon letzterer

Benennung in der angegebenen Art findet sich indessen vor

Aretaeus, den Galen, wie schon bemerkt, nirgends citirt,

in den auf uns gekommenen Schriften keine Spur. Hippo-

crates, bei dem die hnico&v[iirx sehr oft vorkommt, hat das

Wort ovy/.onrj gar nicht, das erst Gorraeus auf subtile Weise

von Lipothymia und Lipopsychia unterscheidet.

Deutlicher, wiewohl dem Ebengesagten etwas widerspre-

chend, spricht sich Galen an einer andern Stelle (llspl tojv its-

jiov S’. rCnuiv. E. Cap. 2. p. 302. T. VIII. Kuhn.) hieriiber aus.

*) ^ ovyy.onrj xagdirjs (art xal £u)rje vovaof.



Es gebe ein Erysipel oder Entziindungdes Herzens, die

rasch todten. DiesehabenHerzohnmachten(x«^Jt«xcti avyxortal),

bo wie das Magenleiden Magenohnmachten (cxo^uyixuX) 1

) in ihrem

Gefolge. Allein auch bei diesen Letztern leide offenbar sympa-

thisch das Herz mit (d'qXovon Gvunucynvcrjq Ttjq y.c/QdLuq). G. un-

terscheidet ausserdem {TIsqI tq6/.iov, VII. p. 607) zwischen

Frost
(xaidxfjv'^q) und Erstarrung und sagt, dass dieje-

nigen, welche GTo/jbuyixtog oder xuq<$i.c/.xu)Q leiden, zwar frieren,

aber nicht erstarren. In beiden Organen entstehe aber die

Krankheit entweder durch Dyskrasie, durch Entmischung der

Safte (<JV vyQOTtjru yciQuaxudr}
2
), auch durch Erysipel und Ent-

ziindung
, oder eine sonstige widernatiirliche Geschwulst.

Deranach ware also die Benennung Morb. card, von der

urspriinglichen Bedeutung des Wortes xuqSLol abzuleiten. Um-
gekehrt sagt aber Galen an einer andern Stelle (Elcuywyrj

jj)

iuTQog. T. XIV. p. 735) ausdriicklich : Passio card, wurde

dieses Leiden nicht vom Herzen {xagdlu) genannt, sondern

nachdem die Alten den Magen mit Cardia bezeichnet (end

xugdlai ol nuXuiol ruv GTOfxuyov exdXovv); indem dieser im hitzi-

gen Fieber leide, werden die Kranken aufgelost. Dergleichen

Widerspriiche finden sich bei Galen, wie ich an einer andern

Stelle Gelegenheit hatte zu bemerken, iiberall haufig genug

und diirfen bei einem Polyhistor dieser Art nicht besonders

auffallen.

Kurz abgefertigt endlich wird unsere Krankheit bei Ale-
xander von Tralles (Basil. 8. p. 341), der bekanntlich

im 6. Jahrhundert gelebt, und es scheint, als wenn man ihr

damals nicht mehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Er

') Galen ist der erste Schriftsteller, bei welchem oiiftnyos nnr in der Bc-

dcutung des Mage ns gefunden wird.

*) dies so ubersetzt werden miisse, ergiebt der weitere Verfolg; die la-

teinische Uebersctzung giebt es durch — ob venenosum humorem.
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bezeichnet sie ohne Weiteres als ein Magenleiden 1

), das

aus dem Zusammenfluss atzender Safte in demselben entstehe

und augenblicklichen Tod verursachen konne. Neu ist die Be-

merkung bei ihm ,
dass die Krankheit auch oft durch einen

Spulwurm, der in den Magenmund hinaufsteige , verursacht

werde; sie bringe grosse Schwache, Ohnmachten und Tod her-

vor, weshalb man die Magenmundohnmachten (avyy.orcaq tov gtJ-

/jlutoq trjq yaoTobg) nicht immer in den Saften suchen, sondern

auch an Wurmer denken miisse.

Mit Alex. Tra Ilian schliesst jede directe Nachricht vom

Morb. card. Aetius (Tetrabibl. III. Lugd. p. 5 seq. ), der

in Allem fast nur als Compilator Galen’s zu betrachten, er-

klart die „vogoq xccodiuy.i]“ fiir eine vom Magen ausgehende

Affection, bei der jedoch wegen seiner Nachbarschaft auch das

Herz in Mitleiden gezogen werde. Dieser Schriftsteller war

bekannthch von ohngefahr gleichem Zeitalter mit Trallianus.

Bei Paulv. Aegina endlich, der schon fast 2 Jahrhunderte

spater, namlich im 7. bis 8. Jh. n. Chr. G., lebte, findet sich

der Name unserer Krankheit gar nicht mehr, er handelt die-

selbe, wie es scheint, als Herzleiden ( FIsqI twv jqq xuQdiag

nu.d'wv. III. 34) nacli Aretaeus Yorgang unter dem Namen

Svyxonrj ab, und bezeichnet sie als ein ganzliches Niederliegen

der Krafte (u&qou ttjg dwa/Mstog xuTdnTcoGtg), welches sich durch

Schwinden der Lebenskraft
(
XsiTtod-v/jita,), kleinen Puls (/

uxqo

-

Gyvtycn), Kalte der Extremitaten (7t£Qiipv£ei<;) und iibermassiges

Schwitzen (tregu^QroGig) auszeichne. Wenn aber auch das

Herz hiebei als eigentliche Krankheitsursache zu betrachten,

so leide es doch nicht idiopathisch (x«ru nQiaronudsiav), sondern

sympathisch (x. oviinud-eiuv)

,

indem die Krankheit vom Ge-

hirne
, der Leber oder dem Magen ausgehe ,

und durch depri-

') Kid xciQifiuxt] iTuldfilH tov CTO/Jix/ov 7id&og lari.



mirende Gemiithsaffecte, Furcht, Trauer u. dgl. entstehe (ovy-

xonrj 'ey. xagdiug y.inu avfjnti&eiuv ini oto/iuti yuoTQtig nuayovaiji

ywoiiivt}). — Auch in dem Capitel neol lemod^vfiluq (II. 60)

befinden sich ahnliehe auf unsere Krankheit zu heziehende Be-

merkungen, in denen man durchgehends leicht Galen’s jene

Zeit absolut beherrschenden Einfluss erkennt.

Wir konnen demnacb mit Alexander, wo nicht schon frii-

her, jede selbstandige Beobachtung der Krankheit fast bis auf

den Namen selbst als geschlossen ansehen, und wir begegnen

derselben unter ihrem eigentlichen Namen, wiewohl auch hier

nicht in Originalbeobachtungen, erst im 12. Jahrhundert wie-

der, und zwar in einem Codex Salem itanus, der sich in

der Bibliothek des hiesigen Magdalenen - Gymnasium’s

befindet und den ich der Giite des Herrn Prof. Dr. Hens ch el 1

)

verdanke. Es versteht sich von selbst, dass weder diese, noch

sonst eine Beschreibung der Krankheit aus diesem Zeitalter in

historischer Beziehung von grossem Einfluss sein kann
,
doch

wird sich spater Gelegenheit linden, auf die Handschrift zuriick-

zukommen.

Hieraus geht denn nun wenigstens so viel hervor, dass der

Name der Krankheit und dessen Begriffsbestimmung

uns fiber die pathologische Anatomie, eine ohnehin in jener Zeit

wenig cultivirte Wissenschaft, keinen Aufschluss zu geben ver-

mag. Nichts desto weniger werden, wie spater anzufiihren,

Sectionsresultate an Morb. card, verstorbener Thiere von

Galen angegeben.

Sehen wir nun, in wie fern die Pathologieim Stande sein

mochte, uns auf friihere oder spatere Spuren der Krankheit zu

') Hr. Prof. H. hat mit einer diplomatischcn Treuc und Griindlichkeit, wie sie

nur von einem solchen Gclehrtcn sich erwarten liisst, cine Charaktcristik dicser

Handschrift in scinem vortreffiichen Janus ( 1846 . I.) geliefert.
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fuhren, und stellen zu dem Ende ein moglichst deutliches

Krankheitsbild auf, wie wir es aus alien bisher genannten

Schriftstellern entnehmen konnen. Es ist dies, wie leicht ein-

zusehen, der wichtigste Theil der Untersuchung, da aus ihm

sich leicht von selbst ergeben wird, welchen Platz der M.

card, im Systeme unserer heutigen Pathologie einzuneh-

men hat.

Hier haben wir aber die Krankheit zu betrachten

1) in symptomatologischer Beziehung. Es sind

a. als allgemeine Symptome hervorstechend
*

«. profuse Schweisse. Diese sind von ganz eigen-

thiimlicher Art, uber Hals, Brust und Kopf verbreitet,

wahrend Fusse und Schenkel allein trocken und kalt

(Celsus). Der Schweiss ist unertraglich (Aretaeus), er

entsteht plotzlich und reichlich liber den ganzen Kor-

per, in manchen Fallen anfangs massig, diinne, wiiss-

rig, bis zum Halse und Gesicht; dann erst reichlich,

dick, zahe, klebrig, iibelriechend
,

dein Fleischwasser

ahnlich und uber den ganzen Korper (C. Aurel. ).

Bisweilen fehlen die Schweisse ganz ohne besondern

Einfluss auf die Krankheit, es findet, wie die Alten in

diesemFalle sagten, eine adijXosdiurporjijoigsfatt^C. Aur.).

fi.
Du nner, schwacher Puls (Celsus), im Anfang

ein schneller, dichter, niedriger und gleichsam feuchter

(densus, humilis et quasi humectus. C. Aur.), spaterhin

ein dichter, schneller, kleiner, schwacher, leerer, gleich-

sam zerfliessender, bei zunehmender Krankheit ein un-

terdruckter, zitternder, unordentlicher Puls (C. Aur.,

Aret.)

y. Die Krankheit ist fieberhaft (acuti id morbi genus

est. Cels.), und schon im Anfange zeichnet sich das

hieber durch seinen Verlauf und entziindlichen Charak-



64

ter aus (Febr. acuta, celerrima, flammosa. C. Aur.), ein

solches Fieber heisst, wie der Scholiast beraerkt, bei

denArabern F. syncopalis, wahrscheinlich weil auch der

M. card., wie sclion bemerkt, bei einigen Autoren den

Namen Syncope fiihrte. Dieser Fiebercharakter scheint

jedoch jedenfalls nur im Anfange oder in der hochsten

Ausbildung als Febr. secundaria statt zu haben, wie die

Krankheit iiberhaupt sich oft aus einem C aus us ent-

wickeln soil (Aret.), und lasst auch hier sich kaum als

constant erwarten, da die Krankheit gewohnlich in

Folge von Depletionen, starken Blutentleerungen,

Durchfallen und sonstigen Colliquationen in bosartigen

Fiebern auftreten soli (C. Aur.)
, wo sich unmoglich ein

sehr activer Fiebercharakter voraussetzen lasst und in

welchen Fallen sie denn auch fieberlos auftritt

(C. Aurel.) *).

<h Die Respiration ist kurz, keuchend (C. Aur.), kalt

(Aret.), Sprache schwer und zitternd (C.Aur., Aret.),

es findet Schwere auf der Brust statt (C. Aurel.).
i

e. Die Zunge ist gewohnlich feucht, zuweilen trocken

und diirre mit starkem Durste 2
) und Verlangen nach

kalten Getranken. Nach Aretaeus u. A. findet kein

Durst statt.

’) Vor Asclepiades hat man der Krankheit das Fieber entschieden abge-

sprochen, dieser meint, es sei oft kein Fieber vorhanden. Der Streit war jedoch

ein ziemlich unniitzer und fast nur thcoTetischcr, indem man sich fiber den Be-

griff des Fiebers nicht vcrstandrgt zu haben scheint. Auch ma-chte sich die

Meinung a posteriori geltcnd, dass cine so schwere Krankheit nicht fuglich ohne

Fieber gcdacht werden konne. Galen (Eionfwyii XIV. P- 73°) zahlt den M.

card, zu den fieberhaften oder acuten Krankheiten. Da er indessen eben dahin

die Gclbsucht, Cliolero, Apoplexie, Tetanus u. s. w. rechnet, so scheint jedenfalls

eine Verwechsclung des raschen mit dem fiebcrhnften Ycrlaufc stattzufinden.

*) Bibere et sudaro vita Cardiaci est. Scnec. Lib. II. Ep. 15.
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£. Das Gesicht ist blass, die Augen hohl und eiternd,

mit violetten Ringen (C. Aur.).

b. Zu den nervosen Symptomen gehoren:

a) Haufige Ohnmachten, nach welchen die Krankheit

sogar bei einigen Autoren denNamen 1

)
erhalten, mit

Umnebelung der Sinne (C. Aurel., Aret.) und

S chw in de 1 (Aret
.
)

.

/3. Ungetriibte Geistestathigkeit (Cels.), zuweilen

mangelhafte Besinnung, Geistesverwirrung, Stumpf-

sinn
(
oIb dvaurd-rjalt]. Aret.), dann wiederum erhohete

Thatigkeit der aussern und innern Sinne, des Gesichts

und Gehors, so wie eine scbarfe Wahrnehmung
nicht nur der Gegenwart, sondern auch eine Art Divi-

nationsgabe der Zukunft. Nach Andern stumpfes

Gesicht. — Unruhe. (C. Aurel.)

y. Taubheit(C. Aurel.),Lahmung der obern und untern

Extremitaten (Aret.).

d. Haufiges
,

objectiv wahrnehmbares Herzklopfen

(Cordis saltus 2
)

crebrior. (C. Aurel.) — nurayov Trjg

y.nodirjq, enl y.otQTSQy. Aret.).

€. Grosse Schwache mit alien iliren Folgen, Ap petit-

mangel, Diarrhoeu. s. w. Diese Entkraftung ent-

steht, wie man gewbhnlich glaubt, aus den profusen

Schweissen 3
), die wiederum ihrerseits durch ein Leiden

des Magens enstehen sollen; allein es werden auch die

') Bei Aretaeus wird cvyyonri und hinofrvfxiq in diesem Falle fiir idcn-

Usch gcbraucht.

1
) Die subjective Empfindung des Hcrzklopfcns, abgesehen von der aussern

Erscheinung, heisst bei den rbmischen Schriftstellern — cordis pnlpitatio.

*) Id autem nihil aliud cst, quam nimia imbecillitas corporis; quod, sto-

macho languentc, immodico sudore digeritur. Celsus.

Bd I. i. 5
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fusen Schweisse stattfinden (C. Aur.).

£. Unwillkiihi'liches Weinen, olme Ursache, bei trii-

bem, erloschenem Auge (ein Zeichen von sehr iibler

Bcdeutung).

ry. Schlafmangel, Auffahren und leichtes Erwachen

im Schlafe (C. Aurel.).

Beissen in den dargereichten Loffel oder Becher

(ebenfalls ein sehr imgiinstiges Zeichen.) (C. Aurel.).

t. Hierher gehort aucli die Erscheinung lividerFlecke

an den Gelenken als eine Folge depravirter Innervation,

Kriimmung der Nagel, ein schon nach Hippo-

crates, in neuester Zeit von Pigeaux bestatigten

Erfalirungen
,

in Brust-, besonders Herzkrankheiten,

stattfindendes Symptom.

c. Als gastrischerZufall wird von alien Autoren eine

besondere Magen sellwache erwahnt, so dass derselbe

nichts vertrage ‘), Eckel, Erbreclien. Aretaeus hin-

*) Quodsi stomachus resolutus parum continet, et ante cibum, et post eum
sponte vornere oportet

;
rursusque post vomitum cibum sumere. Diese Stelle

des Celsus ist, zumal wie sie hier nach Krause, Almeloveen u. A. inter-

punctirt ist, kaum verstandlicb. Sie wiirde wortlich ubersetzt heissen : Wenn
aber dcr scbwache Magen zu wenig vertragt und vor und nach
dem Essen sich freiwillig erbreclien muss; so soil ernach dem
Erbrcchen wiederum Speise nehmen. Man weiss aber nicht, was man
hier mit dem queanrursus machen soil; auch ware statt sumere mit Hinzu-

fligung eincs oportet — ein sum at viel bequemer gewesen. Ich interpunctire

deshalb continet: et ante cibum et post eum sponte vomere oportet,
rursusque u. s. w. und iibersetze : Wenn aber der schwache Magen zu
wenig vertragt (d. h. das Genossenc durch Erbrechcn von sich geben muss),

so muss er (dcr Magen) vor und nach dem Essen freiwillig (d. h. oline

durch die Krankheit gezwungcn zu scin, sondern durch eigenes Hinzuthun)

brechen und nach dem Erbrechcn wiederum Speise zu sich nehmen.
Dass vomere und vomitus bei Celsus das kiinstlicheErbrechen durch
Urechmittcl bedeuten, beweisen mehre Stellcn (p. 166 . 1 79 . cd. Krnuso), es
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gegen giebt diese Zeichen nebst s au r emAu fstossen, A p-

petitmangel, Schlucken, als diagnostisch fiirMagen-

krankheiten, bier fehlend, ausdriickbch an.

d. Endlich ist nocli als rein objectives Symptom zu erwahnen

eine von einigen Autoren angegebene Geschwulst in

der Herzgegend (tumor secundum cor 1
). — Artemi-

dorus. Asclepiades), die entweder immer, oder wenig-

stens eine der Ursachen des M. card, sein soil.

Zu den ungiinstigen Zeichen gehoren heftige Ohn-

machten, bei denen sodann eine Runzelung der Haut sich

einfindet, Durchfalle, die rasch zum Tode fiihren, unwill-

kiihrlickes Weinen, eiternde Augenlider, triibes,

erloschenes Auge, Yerschlucken der Speisen, ehe sie

gekaut, die dann unter Gurgeln wie in einen Schlauch hinab-

fallen, ganzlicher Appetitmangel oder Beschwerde und

Fieber nacbdem der Kranke etwas genossen, grosseEnt-

kraftung, Erbrecken, Zittern der Lippen, Beissen

in den dargereickten Loffel oder Becher. — Auch Delirien

im Schweisse geboren zu den ungiinstigen Symptomen, des-

gleichen stumpfes Gesicbt, raube Zunge, Hebung der

Praecordien u. s. w. Unter diesen Erscheinungen magern

die Kranken ab und sterben nach einigen Tagen (Cels., C.

Aurel.). Ein rascber Tod erfolgt nur bei organischer Ent-

artung des Herzens (Galen).

Bei der Section von Thieren, die am M. card, geendet,

cntspricht dies Woi’t dem (utachuj des Hippocrates, welches diesolbe Bedeu-

tung des kiinstlichcn Erbrecliens durch Brechmittcl hat. (S. de morbis. p. 32.

36. cd. Foesii. fol.)

') Bei C. Aurel. bedeutet zwar tumor secundum „Entziindung des dass

aber hior dennoch von eincr wirkbehen, objectiv wabrnelimbaren Geschwulst

die R'cde ist, gcht daraus hervor, dass Galen von eincr solcbcn spricht. Zuver-

lsSssig ist die Bcdcutung der Entziindung uberhaupt cben dadurcb enstanden,

dass die Geschwulst zu ihren wesentliehen Symptomen gchdrt.
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im Her zb eu tel, so dass das Herz nothwendig in seiner Be-

wegung beeintrachtigt werden musste (tisqI tlov nenov^. rov. E.

p. 303). Bei einem Affen war eine widernatiirliche Ge-

schwulst auf dem Ilerzbeutel, welche, Hydatiden

gleich, eine wassrige Fliissigkeit entliielt. Bei einem Hahne

war das Pericardium skirrhos verdickt, als wenn es aus

mekren Hauten bestande, weslialb Galen vermuthet, dass

Aehnliches auch beim Menschen, den er also bier nicht, wie
\

dies iiberbaupt noch zweifelhaft, secirt zu haben scheint, statt-

finden moge.

Uebersehen wir diese Gruppe von Symptomen, so finden

wir leicht, dass dieselben tlieils von einem so allgemeinen

Charakter, tbeils einander bei den verschiedenen Autoren so

geradezu widersprechen, nirgends aber einen so pathognomoni-

scben Ausdruck haben, dass irgend ein bestimmter Schluss

sich recbtfertigen liesse. — Gehen wir daher

2) die atiologischen Momente der Krankheit durch, so fin-

den wir

a. als wesentliche Ursache, wie schon angegeben,

Entziindung und Geschwulst des Herzens (tumor

secundum cor. C. Aurel.). —

-

Diese wird indessen wiederum von S or anus geleugnet, der

das Wesen der Krankheit in einer sclmellen Auflosung des

Korpers in seine einzelnen Theile suclit (disjici corpora per

omnes viarum particulas). Es wird ferner angegeben phleg-

monose und erysipelato se Entziindung des Herzens

(Galen), Wassersucht des Herzbeutels, zuweilen mit

Hydatiden (Galen), Krankheiten, dercn Existenz ge^viss

nicht geleugnet werden kann
, die aber in ihren Erscheinungen

tlieils sich ganz anders aussprechen, als wir sie liier dargestellt

finden, anderntheils eine untcr sich ganz verschiedene Physio-
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gnomie haben. Denn, wenn aiich die Bezeichnung des Ficbers

bei den Alten zweideutig genug ist, um dessen Existenz im

M. card, nach unseren heutigen Begriffen vom Fieber allenfalls

negiren zu konnen, ja, wenn schon bei den Alten selbst, wie

wir gesehen, dieAnsichten liber das Fieber gar selir verschieden

waren; wenn ferner auch die nervosen Symptome, z. B. Ohn-

machten, nicht felilen: so ist, abgesehen von dem libchst

raschen Yerlauf einer Herzentzundung und wohl auch einer

Herzbeutelwassersucht, das Charakteristische der profusen

Schweisse, die grosse Schwache, die gastrischen Erscheinun-

gen, so wie die auf die innern und aussern Sinne Bezug haben-

den Symptome, in dem Grade wenigstens, wie sie hier statt-

haben sollen, nicht der Natur entsprechend. Und ist auch der

Verlauf einer Herzbeutelwassersucht nicht immer ein sehr

schneller, so sind die Pulse in derselben doch gewiss von ganz

anderer Beschaffenheit. — Noch grosser wird unsere Verlegen-

heit, wenn wir von der einen Seite einen Depletionszu-

stand (Cels., C. Aurel., Galen, Aret.), von der andern (Galen

Comm, in Hipp. ttsoI SiahrjQ Z'^iwv T. XV. p. 775. — Aretaeus

0'§£wv vovg(uv. (j. p. 259) venose Plethora als Hauptbedin-

gungen angegeben, und in diesem Falle sogar antiplilogistische

Behandlung, ganz gegen die sonst bestehenden Gesetze, em-

pfohlen finden. Ja, sogar Entziindungen verschiedener

Organe, besonders der Leber, werden von Galen
(Elaaywyr

)

p. 735) und Aretaeus als Ursache der Syncope card, be-

schuldigt. Ueberhaupt giebt es fast keinen Theil, der nicht

als Sitz der Krankheit gegolten hatte. So geben Era si stra-

tus und Asclepiades das Herz, Andere den Ilerzbeutel,

Andere das Zwerchfell, den Magen, die Lunge, dieLebcr

als leidenden Theil an. Erstere berufen sich auf den Namcn
der Krankheit, auf das sichtbare Ilerzklopfen

,
auf die Grosse

des Leidens, die auf ein vornehmes Organ schliesscn lassc.



Dagegen wil’d denh wiederum eingewendet, der Name sei, wie

dies schon oben bemerkt worden, eben nur von der Grosse der

Krankheit hergenommen, das Klopfen komme von den Arterien

und sei keinesweges bios in der Herzgegend, es seien mehr

gefabrliche Leiden, die nicht eben im Herzen ihren Sitz haben.

Ware dieses der leidende Tbeil, so miisste der Tod bald erfol-

gen. — Dem entgegnen Jene wieder, das Herz leide nicht auf

solclie Art, dass der Tod bald erfolgen miisste. C. Aurel.

theilt die Meinung des Soranus, nach welcher der ganze

Korper leide und es ein eitles Bestreben sei, wissen zu wollen,

welcher Theil vornamlich leide, da dies auf die Kur ohne Ein-

fluss sei.

Dem sei wie ihm wolle, so wird es vor Allem nothwendig

sein, wenn von demWe sen der Krankheit die Rede ist, von

Galen, der eigentlich die meisteVerwirrung indieselbegebracht

(S. Gruner Morbor. Antiq. p. 258), vorlaufig ganz XJmgang

zu nehmen. Wir werden dann spater sehen, auf welche Weise

sich Galen’s Begriffe und Ansichten von der Krankheit gebil-

det und er in der scheinbaren Verwirrung naher als seine Vor-

giinger, wiewohl ohne sich /dessen ganz bewusst zu sein , der

Wahrheit gelangt ist. — Gehen wir jetzt

b. zu den aussern Ursachen des M. card, iiber, die wir

im Allgemeinen viel bestimmter ausgesprochen linden, so

sind es vornamlich solche, die, sei es durch indirecte oder

directe Entziehung der Safte, eine Depletion hervor-

bringen, ungemessenes Fasten (Celsus), zweckwidrige

Aderlasse oder sonstige Safteentziehung *), ferner

* ) 1 U'tTI'l rj'fi TO TluttoS (tig t7UTono).V $X TCOX UIXtTQtOl' UTlOGlTiaV, TJ SX CfXt-

fioTO/uuts uxaiQH, tj rivog <i'/ akoyu nciQnktirf fh-iarjs. Galen Kaiay.

T. XIV. p. 735. — Sclion Hippocrates (Aph. Sect. I. A. 2) sagt von alien

Ausleerungen : Jh> oin (hi ylyvtadcu yiyv^Tou, Tt xcti tvyoQUJS

fynaiu, tjv <fe urj, THvavTinv.
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heftige Er killtun gen (lurch kalte Luft, kalte Speisen

imd Getranke 1

), Wiirmer im Magen (A. Trail.), Indi-

gestion sfehler uberhaupt. Wem es unglaublich scheint,

bemerkt Galen an einem andern Orte 2
), dass vom Magen

aus Ohnmachten entstehen konnen, der bedenke, dass durch

Verdauungsfeliler Epilepsie und Krampfe entstehen, was

eben so wenig sich erklaren lasst. Nervensympathie zwi-

schen Herz und Magen 3
) erklare dies freilich nicht ganz,

wohl aber eine weitere Verbreitung der im Magen statt-

habenden Dyskrasie nach dem Herzen.

Zu den Ursachen gehort ferner der Gebrauch der Bader

bei verdorbenem Magen 4
); es kommen hier zwei Momente

zusammen, die Korperkrafte zu untergraben, wodurch leicht

eine Krankheit entsteht, die wesentlich auf Entkraftung

beruht, zumal Cruditaten 5
), braune Galle iin Magen 6

)

allein schon im Stande sind, die Gvyxonrj xaodoaxt] liervorzu-

bringen. Auck C. Aurelianus zahlt zu den vornehmsten

Ursachen Indigestion, Trunkenheit, Bad nach dem
Essen, eben so Erbrechen nach derMahlzeit, eine bei

den Schlemmern des alten Roms bekanntlich gewohnte und von

Satyrikern oft gegeiselte Unsitte, nach dem Essen durch ein

*) lI!v%ig ts yr<Q la/vqd nors fxtu dvrt] xnS ’ ccvitju, ton Jots ini yXty/uctr
L

nuvv lf/vynip, — tty ijxioTcc dt xal r/vacodXg nutv/ua ij/vyoov, adr6 ts ryg

xoiXiag to GTcfxu xaTon/jvytTcu, xcd avv (tvup did /uix rcoy i'Svqcov tov lyxi-

cya).ov ,
did tie 7 rjg /utyc'drjg fioTtjQiccg ti’/i/ ‘/MQdiav ovyxoncapvysTui. Aretaeus

nsnl (ilndiu av/xnTiDfxuTwi'. d. p. 138.

*) II. tmv nsnovd. ion. T. VIII. p. 341.

3
)

1. c. p. 342.

*) “axiom de Xstiv xcuqoq thtoigiv, olaiu y xotUy vygoTSQrj ts xcuqs eV

Tfjai vhgoigiv (Ilipp. 77, duciTyg o|.), worauf Galen (T. XV. p. 721) bemerkt
:

xaiyoiQ rsTsg ityiUfvrjg xuru/.vdiji'ca (jpo/Jof, ojGts ti)v xcdsfxivrjv txxo^s{lija«i

Giofxrxyixrji/ ovyxontju.

*) Gal. SsQun. /usdod. T. X. p. 833.

*) 1. c. p. 830.
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Brechmittel neue Esslust zu provociren. Ausserdem aber

deprimirende Gemiithsaffccte, Traurigkeit, Furcht,

die an und fiir sich einen gewissermassen lahmenden Einfluss

auf die Haut haben, so dass der Korper leiclit sich in Schweiss

aufzulosen geneigt ist; dieses profuse Schwitzen ist aber be-

kanntlich das Haupt- und wesentlichste Symptom der Krank-

heit. Nachtwachen, heftige langwierige Schmerzen. Fer-

ner die continuirenden, hitzigen und entziindlichen Fieber, in

deren Folge aus leicht einzusehenden Grunden die Krankheit,

haufig am 5. oder 6. Tage, entsteht (Aret., C. Aurek). Hiezu

mag tkeils das Fieber und seine entkraftende Wirkung auf den

Organismus an sich, theils aber eine zu weit gehende Antiphlo-

gose beitragen. Auch pflegt die Krankheit in den kritischen

Tagen des Fiebers zu entstehen (Aretaeus), was gleich-

falls sich daraus leicht erklaren liisst, weil die Krisen, gewohn-

lich durch Schweiss, an und fiir sich schon eine Krankheits-

disposition darstellen. Endhch sind es theils an und fiir sich

safteentziehende Krankheiten, z. B. Dysenterie,

sonstige langwierige und colliquative Durch fa lie in bosar-

tigen Fieber n, die die Syncope card, hervorbringen, theils

solche, bei denen, wie schon bemerkt, eine entziehende Ktir

nothwendig war, z. B. Phrenitis (Cels. u. A.), Pleurit.,

Tetanus (Aret.). Wir diirfen uns indessen nicht verhelden,

dass alien diesen Causalverhaltnissen die einfache Angabe,

die Krankheit befalle meist jugendlich kraftige Subjecte,

Manner mehr als Frauen (C. Aur.), zu widersprechen scheine.

Das Alter der Kranken ist gewbhnlich 40—50 Jahre

(Galen), ihr sind am Meisten jugendlich kraftige, arbeit-

same Menschen
, daher mehr Manner als Frauen unter-

worfen. Ausserdem ist sie haufiger im Sommer, bei grosser

Ilitze, als im Winter, was sich Aviederum aus der mehrer-

wahnten Disposition derHaut zu profusen ScliAAreisscn erklaren
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lasst, zur Zeit epi clem i seller Krankheiten, wahrscheinlich

weil die Gemuther wahrend einer solchen von Furcht und

Angst aufgeregt sind. Andererseits aber befallt die Krank-

heit haufig zarte aufgedunsene Subjecte, cbe „ofter schon

von derselben befallen gewesen.“ (C. Aurel.). Dem wicler-

spricht indessen Soranus, der nur die entgegengesetzte, oben

angegebene Disposition anerkennt.

Ein vorziigliches, unci doch bis jetzt durchaus niebt ganz

beachtetes Moment fiir die atiologischen Bedingungen cles M.

card, ist sein Verhaltniss zur Phrenitis. Es ist dies fast

durchgebends bei alien Scbriftstellern, die liber die Krankheit

gesclirieben
, mehr ocler weniger cleutlich ausgesprochen.

Cels us erklart geradezu den Cardiacus fur eine der Phre-

nitis entgegengesetzte Krankheit 1
), wiewohl diese oft in jene

iibergehe. Auch Aretaeus (p. 39. ed. Kiihn) wird clurch

eine Art von Icleenassocitation von cler ovyy.ojvi] auf (pgaviTig

gefiihrt, um die Meinung derjenigen zu widerlegen, welche clen

M. card, darum im Magen suclien, weil er durch magenstar-

kende Mittel gebeilt werde, und bemerkt, indem er von der

Ph renitis handelt ( "O'S-iuv v&awv. p. 196), man moge nur ein-

oder zweimal mit Beriicksichtigung des Entziindungsgrades

und des Kraftezustandes, so wie der Blutmenge, zur Acler

lassen, indem eine Uebertreibung Veranlassung zur Syncope

werde 2
) . Ja , auch die T h e r a p i

e

richtet Aretaeus 3
)

l

) Huic morbo (sc. Phrenitidi) praecipue contrarium cst id genus, quod

xaqifiaxou a Graceis nominatur, quanivis saepe ad cum phrenitici transeunt.

(Med. III. 19).

*) Mitjv de rj <JtvTf(jr]v, ox.ojg dv id Tt
<f
Ityttuivovici atj/uaiyj] xai ij (Jvi>((-

fuiS xaku)t], didq y.((l to nkijOog iS (d'/umog. loiai cft itXfiaQiiov. d/unoitj yon

avyxonrg uiictj. diuq xni i/kijia id/uviou /.if/ nokh'tv d(paiqinv, xijr (r d(J/j'l

idfxvtfy ff Qtx'mg ydq tvrqtmov ig avyy.ontjc xaxov (p. 188).

s
) Ttyl-itg xKfukrjg i/jvyqal, oxoam /um ini y Qexnixolffi hkiyaini, dxwg

tvutinitjg okiyqj /ut^ui. ’0|. vxa. p. 260. — yqij (ft xtqttk >}v iiQorjocprekioiha



einigermassen tier bei Phrenitis erforderlichen gleich ein.

Auf ahnliche Weise empfiehlt Cclsus 1

)
die Diat in der Phre-

nitis, die weder zu reiohlich sein solle, damit der Kranke nicht

in Raserei verfalle, noch zu sehr enthaltsam, damit er nicht

durch Schwaclie cardiacalkrank werde.— Galen (Eiouy. XIV.

730) stellt die Phrenitis wenigtens in so fern mit der xunihaxrj

diu&soig zusammen, als sie beide zu den acuten Kranklieiten

gehoren. Weiter setzt er sogar an einem andern Orte (Oeqan.

lisd-oS. N. X. 928) weitlaufig aus einander, wie man oft eine

Phrenitis zu behandeln glaube, wahrend die Krankheit eigent-

lich in einem Herzleiden begrundet sei 2
) ;

und wenn eine Be-

ziehung der Art, wie wir sie bei den andern Autoren gefunden,

bei Galen nicht so deutlch ausgesprochen, so diirfte dies in

seiner yon den Uebrigen wesentlich verschiedenen Ansicht von

der Krankheit begrundet sein. — C. Aurel. erwahnt zwar

nicht direct einer solchen Beziehung, warnt aber (I. 10) vor

iibermassigen Aderlassen bis zur Ohnmacht, die besonders in

der Phrenitis sehr gefahrlich seien. Auch Cicero stellt nach

dem obengemachten Citat (S. 2) den Morb. card, mit der

Phrenitis 3
)
zusammen u. s. w.

liyhai >jde rtju xvonv. Xsltxrcu de uoi tuiFt axta enl roJin y qivvnxoiau ibid.

p. 261.

l

) Neque aeger implendus, ne insauiat; uequc jejunio utique vexandus est,

ne imbccillitatc inCardiacum incidat (dc Med. III. 18).

2
) dvvcaov d ’ IotI xc<i irj5 xctydius yQtviTi’Xov yivtod-cci tov

uvdnwnov.

3
) Wenn dsibev Darember g in seiner Ausgabc eines nenerlich gcfundencn

Manuscripts der Parisor Kbnigl.Bibliothek, das desRufus Ephesius. ivotfits

ntQl dfvyfjwv entbi.lt, zu derStelle: Tuju ds xctQdutxwv 6 a
if
vypoi (an fuxQO-

rsnoS y&i' TiXtov th 70')v (pfitviTixuj)', tvTOVMTfQoS dt /uuhXot' Xtti oioi'ti ItVbt-

dtoTfQos u. s. w. die Benierkung maeht, er wisse nicht, ob bier vom eigentlichen

Morb. card., uber welchcn die Autoren noc.h langc nicht cinig seien, odcr von

Her z krankheit i m A1 lgemeincn die ltede sei : so konuen wir schon aus der

(jcgenuberstellung mit Phrenitis fiir ersteres schliessen, wof fir auch die Bcschal-
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Wenn wir nun schon strenge genommen keine Krankheit

eigentlich als der andern entgegengesetzt betrachten konnen,

so gelit doch wenigstens aus jener Bemerkung der Alten ein

gewisses Yerhaltniss zwischen Phrenitis und Morb. card.©

hervor, es miissen namentlich gewisse Symptorae in beiden

Krankheiten einander widersprechen. Diese sind in der That

1) der entziindliehe Charakter der Krankheit im

Allo’emeinen. So deutlich dieser auch in der Phrenitis aus-©

gesprochen, so tritt doch leicht, wenn man, hiedurch verleitet,

eine zu strenge Antiphlogose in Gebrauch zieht, bis zur Ohnmacht

venaesecirt, den Ivranken fasten liisst, der entgegengesetzte

Zustand, der M. card., ein. Entgegengesetzt sind die Krank-

heiten einander ferner dadurch, dass

2) in der Phreniti s die Gei stesthatigkeit alienirt, im

M. card, nicht’); und wenn auch andere Autoren Dehrien,

Stumpfheit der Sinne, Divinationsgabe unter den Symptomen

aufzahlen, so gilt dies einmal erst vomVerlaufeund den spatern

Folgen der Krankheit, hat ferner nicht jenen activen Chara-

kter der Phrenitis und gehort endlich nicht zu den wesentli-

chen, pathognomonischen Symptomen der Krankheit. Diese

Symptome allein geniigten, um einen entgegengesetzten Chara-

kter beider Krankheiten annehmen zulassen, so wie auch die

Lethargie in andererHinsicht alsGegensatz der Phrenitis

(aliter phrenetico contrarius. Cels.) betrachtet wird, indem bei

dieser kein Schlaf, dagegen active Geistesalienation (difficilior

somnus, prompta ad audaciam mens), bei jener hingegen Gei-

fenheit dcs Pulses spricht. (S. meine Abhandlung iiber die Pulslchrc dcs

Rufus Ephesius nacli Darembcrg’s Ausgabe im .T anus. 1840. Heft 4).

*) Mens in illis labat, in hoe constat. Cels. — <J>Qoi>Soi yt ,utju nnavTtS

htoi, /ui/ni 7i( q civ Ciocriv, /uaQTVQHVTog v.cd thth tov tfcuvofA&vu nnXaio)

ifoy/Actu van 7h to Xoyiguutvov rtjg t/wyijg tix tlvcu xetrei r/jv xctQcficcv. (Galen.

If- nov ntnovO. r. K. T. YIII. p. 304).



stestragheit und Schlafsucht (marcor et inexpugnabilis paene

dormiendi nccessitas) stattfindet. Hieraus geht denn zugleich

indirect hervor, dass die Schlaflosigkeit dem M. card, mit

der Plirenitis gemeinschaftlich. Wir wissen aus der Mathe-

matik, dass die Natur einer unbekannten Grosse aus ibren ge-

gebenen Verhaltnissen zu zwei bekannten sich ermitteln lasst,

daher diese Beinerkung gewiss nicht unwichtig scheinen darf.

— Fiigen wir vorlaufig noch hinzu, dass auch die Behand-
lungsweise beider Krankheitsarten im Allgemeinen eine

entgegengesetzte,indem eine antiphlogistische Behandlung

immerhin bei der Pkrenitis Hauptsache, bei dem M. card,

eine roborirende, dort Aderlasse, hier nach der Ueberein-

stimraung aller Autoren ein guter alter "W e i n
,
selbst T h e r i a. k,

wenn auch jener nichts mehr hilft (Galen), angezeigt ist. —
Dass Celsus nicht auch die Dauer der Krankheit, wie

•wir erwarten sollten, als diagnostisckes Zeichen angegeben,

indera der M. card, oft langwieriger Natur J
) sein kann,

so dass schon genug gewonnen ist, wenn Zeit gewonnen, ist

daraus sehr leicht erklarlich, dass Celsus nicht unsern Be-
i

griff mit der Plirenitis verbunden, sondern, wie man sich

ohne Mlihe iiberzeugen kann, fast alle Arten yon activem

Wahnsinn unter dieser Benennung verstariden.

C. Aurelianus und Aretaeus geben die Unterschei-

dungsmomente

1) von Stomachalleiden an. Schweiss im Anfange der

Krankheit, Kalte der Gelenke, kleiner Puls, Ohnmacht, Blasse

des Gesichts haben beide Krankheiten mit einander gcmein.

Doch ist bei M. card, der Puls kleiner, er ist schwach bei leb-

haftem Herzschlage, es findet Schwere auf der Brust und der

') Per quae si conscqui potuimus, ut ct sudoris impetus miuuatur ct vita pro-

rogetur, incipit jam tempus ipsum esse praesidio. Celsus.
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Respiration statt(Asclepiacles), wahrend bei einemMagenlei-

dcn Qeschwulst in der Magengegend, Druck nach dem Essen,

Speiclielfiuss, Uebelkeit, Erbrechen (C. Aur.), Appetitmangel,

Schlucken, Aufstossen, sauves Aufstossen (Aret.) sich bemerk-

bar maclien. Audi wecliselt bier die Kalte oft mit Hitze, die

Schweisse sind dick und iibelriecbend, die Ohnrhacht findet

bios im Anfange der Krankheit statt (C. Aurel). — Es giebt

aucb

2) eine Passio Cardamoma, Cardiogmon, bei wel-

clier ein Sclimerz in der Magengegend vorhanden, den der

Laie gewohnlich Herzweh (cordis dolor, xagdiulyia) nennt,

und der unserm gewblinlichen Magenkrampf entspriclit

(C. Aur.).

3) Yoin gewohnliclien Herzklopfen, wie dasselbe meist

nur bei jungen und kraftigen Leuten vorkommt, unterscheidet

sich der M. card, dadurch, dass bei jenem keine sonstigen

Symptome dieser Krankheit wahrnehmbar (avsv (pupsq 8 cv/xmco-

/iuTo<; STSQ8. Galen) und dass es durcli einen Aderlass', schmale

Diat und entsprechende Mifctelgeheilt wird. Doch sterben auch an

diesem dieLeute oft genug vor der Zeit (tiqIp yr]QuG9-ai), indem

ein hitziges Fieber, eine Syncope hinzuschlagt, oft auch oline

solche, und erreichen selten ein Alter yon mehr als 40— 50 Jah-

ren (Galen). — Wichtig ist der Unterscliied

4) von den kritischen Schweissen (C. Aur.), zumal der

M. card, oft an kritischen Tagen hitziger Krankheiten zum

Ausbruch kommt (Aret.). Es ist nicht schwer zu begreifen,

dass unerfahrene Aerzte, welclie, dieselben fiir Cardiacal-

schweisse haltend, die Schweisse zu unterdriicken suchten, den

Tod hervorbringen mussten. Der Unterscliied wird aus der

vorangegangcnen Krankheit, indem der M. card, gern aus

depletorischen Ursachen, nach starkcn Blutentzichungen in

der Phrenitis, Pleuritis, im Tetanus, so wie nach der
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Dysenterie u. dgl. entstcht, ferner aus derNatur und Grbsse

der vorangegangenen Krankheit (Aretaeus), aus der Zeit und

Ordnung, Menge und Beschaffenheit des Schweisses herge-

nommen. Ueberdies zeigt der kritische Schweiss eine Erleich-

terung allerKrankheitssymptome, freien, leichtenAthem, ange-

messenen Sclilaf u. s. w. (C. Aurel.).

Was in progno sti scher Hinsicht von der Krankheit zu

halten, ist bereits beilaufig erwahnt. Dieselbe gehort jeden-

falls zu den bedeutendsten, was schon daraus zu entnehmen,

dass man den Namen sogar, gleichviel mit welchem Rechte, auf

die Grbsse der Krankheit hat beziehen wollen (C. Aurel.).

Dass auch hier, wie in alien Krankheiten, die Prognose sich

nach der Heftigkeit, mit der die Krankheit auftritt, modificirt,

indem diese zuweilen rasch todtlich wird(Cels.), zuweilen, und

selbst in den schwerstenFormen, dasLeben noch lange besteht,

wenn nicht organische Entartungen am Herzen zu Grunde

liegen (Galen), dass sie ferner nach den Causalverhaltnissen,

nach der Constitution des Kranken u. s. w. verschieden, andert

den prognostischen Ausspruch nicht 1

). Ja, sogar der lang-

gehegte Streit, ob die Krankheit ihren Sitz im Herzen oder

im Magen habe, ist in prognostischer Hinsicht ziemlich bedeu-

tungslos, indem auch die Magensyncope leicht todtlich wird

2

).

— Die Erscheinungen, die dem Tode vorangehen, sind Ueber-

maass der Schwache, heftiges Herzklopfen (Galen), Diarrhoe,

runzlige Haut bei haufigen Olmmachten, unwillkiilirliches Wei-

nen, triibes erloschenes Auge, eiternde Augenlider, hohltonen-

l

) Galen bezieht hiehcr den Ausspruch des Hippocrates: Ol ixXvoixtvot

TloXXdxig y.cti Io/vqws uvtv qmvsQrjg ngay-detag, i^aniurjg TtliVTiSaiv.

3
) Kai xcu xaib i-Ttnox rivet rgonov, ini Tf oroitaytxnig avyxonaig,

uXyrj/Auci rt ffcpoiFpoZ?, xai yopotg layvQoig, xjJovcug rt
t

u(yiOTni(yCcno9x>]Oxsoi

Tivts’ oirotg yceQ aa9-sxt]g ianv 6 fwTtxo? roxog, layvnitrs ndSxj xpvyiy.it rtnayx

<nv finmJtvoiag, tvJitiXvrog roinoig lariv f) rijg x/>vyijg unite rtJi' roixrmv

mot x«i Jut Xvnrjv dnb&avov. (Galen II. Ttov mnoxd. r. K. YHL 301).

t
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der Schlucken, Verschlingen der ungekauten Speisen, Zittern

der Lippen, Beissen in die dargereichten Gefasse u. s. w.

(C.Aurel.). Es sind dies, wie man leicht einsieht, Zeichen,

die aul‘ ein heftiges ErgrifFensein des Hirnes hindeuten, der

Tod geht dann von diesem aus, er erfolgt durch Hirnlah-

m u n g.

Dass die Krankheit keinesweges immer todtlich, sind fast

alle Autoren 1

) einig, selbst Aretaeus 2
)
spricht nur yon einer

schweren Heilbarkeit der schon ausgebildeten Syncope, und

es wurde schon bemerkt, wie sie oft genug unter Nachlass der

Kalte, Hebung des Pulses, verbesserter Respiration, Riickkehr

des Muthes, Schlafes, Appetits und der Krafte (C. Aurel.) in

Genesung iibergeht. Immer aber ist sie leicht zu Recidi-

ven 3
) geneigt und erfordert die grosste Vorsicht in der Con-

valescenz.

Combinationen sind zwischen Her z- und Magensyn-

cope (Galen), ferner mit Hirnaffectionen (C. Aur., Aret.),

und endlich mit denjenigen Krankheiten, aus denen der M.

card, seine Entstehung genoimnen, Dysenterie, chronischer

Diarrhoe u. dgl. (Galen). Dass diese auf die Prognose niclit

ohne Einfluss bleiben konnen, ist einleuchtend,

Wir gehen nun zur Kur liber, wie dieselbe von den Alten

angegeben, und konnen uns hier um so kiirzer fassen, ala fast

alle empfohlenen, heute ohnehin schon veralteten, zum Theil

selbst nicht gekannten Mittel als einziges Ziel die Hebung
des Kraftezustandes 4

), und nur zu diesem Endzwecke

l

) Deridcndi cnim sunt, qui hoc passionis genus incurabile judicantes rclique-

runt (C. Aurel.).

*) IIctQtSactv (ovyxonfjv') de « yyidicog didQijaxuai^ oi I'oatvurtg*

®) Ubi in tuto esse videtur, verendum tamen cst, ne ad candem imbccililatcm

recidat (Celsus).
4
) Haec enim defectu extinctam corporis fortitudincm retinent. — Sic cnim

corporis servabimus vires. C. Aureliauus.



Unterdrtickung ties Scliweisses, von welchem die Entkraftung

ausgeht, im Auge haben. Es wird in letzterer Beziehung

Vermeidung der Sonne, Aufenthalt an kiihlen Orten, ja,

kiinstliche Abkiihlung durch Aufstreuen frischer Pflanzen, ein

nickt zu weiclies, aber aucli nicht zu hartes Lager empfbkleri,

ersteres befordere die Scbweisse, letzteres verhindere den

Sclilaf, da der Kranke ohnehin an Schlaflosigkeit leide, leichte

Bedeckung etc. —
Dass eine gelinde Kalte ebenfalls roborirend wirkt 1

), ist

bekannt, dalier auch Waschungen mit in frisches Wasser

und Essig getauchten Schwammen, selbst kalte Bader, ausser-

dem olige und andere Kataplasmen, Einreibungen des Korpers

u. dgl. m. (Cels., C. Aurel., Aret.). Zum Getranke wird

kaltes Wasser (Galen), doch nicht zu viel auf einmal, gege-

ben (C. Aurel.). In demselben Sinne werden zur Nahrung

leicht verdauliche und gelind roborirende Dinge (Cels., Aret.),

Tauben, Hiihner, und alles in breiiger, halbconsistenter Form,

z. B. Gallerte von Schweinsfiissen, Austern u. dgl., empfohlen

(C. Aurel., Aret.), da fliissige Nahrung leicht denSchweiss ver-

mehre. — Wenn unterUmstanden auch ein Aderlass nothwen-

dig wird (Galen, Aret.), so soli dies jedenfalls nur mit der

grosstenVorsicht, aus einer kleinenVenenbffnnng geschehen 2
).

Auch suche man auf das Gemiith einzuwirken, durch ange-

nehme Gesellschaft, heitere Gespraehe u. dgl. den Kranken zu

ermuntern (Aret.).

Wenn nun auch hierin die Schriftsteller auf unwesentliche

Weise variiren, so ist ein Hauptmittel, in welchem Acrzte und

Laien vollkommcn einig sind, ich moclite sagen — Omnibus

*) A. Bcckcr V. d. Wirkungen d. iiussern Warme u. Kiiltc. Gotting. 1804.
a
) ’7/v yoo ini ovyxonij x«i OfuxQov, uyidiu)£ tis ccdov rointi (Aret.

’Of. vac. 259).
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et lippis noturn et tonsoribus — der We in. Ihn kann man

nacli gehoriger Vorbereitung des Korpers ') nicht entbehren.

Es werden zu dem Ende die besten griechischen und italieni-

scben Weine, Chier und Lesber, Phaleriner, Surentiner, Fun-

daner und Sagiciner (C. Aurel., Aret., Galen), doch nur zu

massigem Genusse, empfohlen; denn so wie er, zweckmassig

gegeben, wahrhaft lebensrettend 2
) ist, so wird ein unzeitiger

Gebraucli oder Missbrauch leicht todtlich.

I

) Nisi autcm necesse est, ad vinum festinare non oportet. Cels. — Si neque

ita vires surrexerint ad vini dationem deseendimus. C. Aurel. (S. auch

Galen Qtqan.
t

ut&. X. 831. — II. evnoqiceciv. XYI. 532. 735)» — firjv ywq

ig avnyy.T)v ohsonooitjg rjy.rj 6 clvd-qujnog, a yaqra daycdeg Ini yXtyjj.ovyGi

oivonoiitiv' o'ivog yciq (pXtyfxaii/HGb /utv novoiv inidoGig, aqXfyfxrhoiGt, de

cpuaiog uulgrjGig. (Aret. ’0^. vug. 259).

J
) So sagt denn Juvenal (Sat. V. v. 32), indein er die Schmarotzer geiselt,

die sicli nacli den Tafeln der Yornelimen drangen, um mit schlechtem Weine

abgefunden zu werden, wahrend der Herr selbst (rex) den besten trinke

:

Ipse capillato diffusum consule potat,

Calcatamque tenet bellis socialibus uvam,

Cardiaco nunquam cyatkum missurus amico.

Mit einemBeeher wiirde er vielleicbt einen carcliacalkranken Freund rettenkdn-

nen von dem Weine, den er selbst imUebermaass trinkt, aber auch diesen Becher

giebt er nicht. — Auch Plinius d. A., der bekanntlich im J. 79. n. Chr. G. bei

cinem Ausbruche des Vesuvs scinen Tod fand, kannte die Krankheit und ihr

Heilmittel. Er sagt (Hist. nat. lib. 23. C. 25): Cardiacorum morbo uni-

cam spem in vino esse certum est. Sed id dandum quidam nonnisi in acces-

sion censent, alii nonnisi in remissione. Illi ut sudorem coerceant : hi. quia

tutius putant, minuente se morbo; quam plurium sententiam esse video. Dari

itaque nonnisi in cibo dcbet (C. Aurel., Aret.), nec a somno, nec praecedente alio

potu, hoc est utique sitienti, nec nisi in desperation suprema (Aret.), et viro fa-

cilius quam feminae (Galen), seni quam juveni, juveni quam puero, liieme quam

aestate, assuetis potius quam expertis (Galen). Modus dandi pro vehementia

vini, item mixtura, Atque vulgo satis putant, unum vini cyathum duobus aquae

misceri. Si dissolutio fit stomachi, dandum, et 6i cibus non descendat. — Wir

habcn diesen Satz vollst'andig angcfiihrt, um zugleicli zu zeigcn, welche Popula-

ritat die Krankheit bei den Alton crlangt habcn muss, wean sogar mit solchcr

Bestimmtheit und Genauigkeit von nicht arztlichcn Schriftstellorn die Therapio

abgchandelt wird.

Bd. II. 1. 6



Selir ausfiihrlich liandelt besonders Galen (Osq. [left. M.

X. 830) iiber den Gebrauch desWeines und seiner verscliiede-

nen Arten in der Syncope card, an meliren Stellen. Ausser-

dem empfiehlt derselbe noch (A/. Trjg frriQiuxJjq. XIV. 273), wenn

der Wein sclion nicht den profusen Schweissen und der grossen

Entkraftung Einhalt zu tliun vermag, den Theriak auf’s

dringendste, der selbst (p. 305) dem Tode nahen Kranken noch

neues Leben zu geben vermoge 1
). In wie hoher Achtung

aber der Theriak bei den Alten als eine wahre Panacee, als

ein belebendes, starkendes, schmerzlinderndes Mittel gestan-

den, ist bekannt, und kann in dem genannten Buche des

Galen weitlaufig auseinandergesetzt gefunden werden.

Haben wir aber oben schon bemerkt, wie aus der Pathologie,

namentlich der Symptomatologie, kein beslimmter Schluss iiber

das Wesen der Krankheit gemacht werden konne, so gilt dies

noch mehr von der Therapie, die, von dem Weine abgesehen,

fast allein sich mit einer symptomatischen Behandlung der

Schweisse beschaftigt. Wein aber mochte von uralter Zeit

her ein Cardinalmittel gegen alle schweren Kranklieiten, ja,

selbst gegen die Pest 2
), gewesen sein.

So weit nun reichen die Documente, die von den Alten iiber

Morb. card, auf uns gekommen. Wir haben schon oben be-

merkt, wie durch fast G Jahrhunderte, von A. v. Tralles im

6. bis zur Salernitanischen Schule iml2. Jahrhundert, ent-

weder gar nicht, oder doch nicht unter ilirem Namcn von der

Krankheit die Rede war. Da indessen auch in jenem Codex

‘) Kcd bill X«Q(?IC(XGJV by fo^UTOLS OVTOJV hnfio&biOU TlttkiyyiVtaiccV, (liiTlfQ

Tltis XiipnvGil
, imrfcoQijootTO.

3
) Der Chor in Sophocles Oedip. Tyrann. (V. 205) ruft Bacchus zu Hiilfc

gegen den bdsen Gott, der das Land durch die Pest verhcerc:

Toy Xqvgo[altquv rt xixXtjffxo),

Tiegdf inoiyv/uoy yui,

Olyconn Bux/h bviov

Mcuvixd'iuv ofiocoXoy,

IJkciadijvcu yktyovr' dyXnconi ntvxn

nl ioy dnon/uoy iv (Xtols \Xt6y.
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Salernitan, nichts weiter als eine Wicderholung der Ausspriiche

Galen’s gefunden wird, der iiberhaupt im ganzen Mittelalter

als Canon gegolten, die historische Kenntniss mithin auf keinen

Gewinn zu reclmen hat, so wird eine kurze Auseinandersetzung

geniigen.

De sincopi M. Co. In einem mit dieser Aufschrift verse-

henen Artikel wird die Syncope als eine Magenschwache
angegeben, die von der S. cardiaca dadurch verschieden sei,

dass bei dieser eine Auflockerung der Poren mit profusem

Schweisse, in dessen Folge die Schwache, statthabe, bei jener

ein Magenleiden ohne Schweiss. — Wir haben ahnliches bei

C. Aurel., so wie die Namen Cardiaca und Syncope

identisch bei Aretaeus und Galen gefunden, hier wird

beides auf ein Stomackalleiden, aber verschiedener Art,

bezogen. Dass aber die Schwache eine Folge der profusen

Schweisse, wurde oben schon nach Cels us 1

) bemerkt.

—

Auck die Behandlung entspricht der des Celsus und erfor-

dert im Anfange die wiederholte Anwendung leichter Brech-

mittel 2
) durch den in den Hals gebrachten Finger oder Feder-

kiel. Wein spielt ebenfalls zuletzt die Hauptrolle.

Item M. P. de eodem. Hier wird die Syncope als

eine „defectio virtutis et cordis“ angegeben, die aus verschie-

denen llrsachen (diversis occasionibus) entstehe, d. h. aus

Plethora, aus Saftemangel oder aus Geistesaffection. Es wird

die Erkenntniss und Behandlungsweise einer jeden Art nach

ihrer eigenthiimlichen Ursache kurz angegeben, auck der Ader-

lass nicht vergessen, und man sieht leicht, dass hier besonders

Galen’s Theorieen zu Grunde liegen.

') Id autem nihil aliud cst, quam nimia imbecillitas corporis; quod, stomaclio

languenle, immodico sudorc digeritur.

*) In principio dcmus vomilus levissimos ct assidnc etc. Cod. S. — Et ante

cibum ct post cum sponte vomcrc oporlcl. Cels.

6*
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M. B. de eodem. Die Syncope wird als eine mangel-

hafte BeWegung des Herzens (defectio motus cordis) angese-

hen, die von den Eincn ,,Malfactio,‘ c von den Andern ,,Exolu-

tio,“ von noch Andern „Lipothymia,“ gewbhnlich „Spasmatio“

genannt werde und von Gemiithsaufrcgungen, Zorn, Fureht

oder auch Freude entstehe. — Es werden kalte Begiessungen,

Leibesiibung empfoblen. Auch soil der Kranke durch an die

Nase gehaltene Niessmittel, durch Zupfen an den Haaren und

Ohren vom Schlafe abgehalten werden. — Man sieht nicht

schwer, dass liier von einer gewohnlichen Ohnmacht, beson-

ders wie sie nach Blutverlusten alltaglich vorkommt, nicht von

jener eigenthiimlichen, sonst mit dem Namen Syncope be-

zeichneten Krankheit die Rede ist. — Weiter heisst es aber,

die Syncope entstehe aus iibler Constitution, Saftemangel,

Plethora, Schweiss, Verstopfung der Blutgefasse, Warme,
Kalte, fiir deren jede die entsprechcnde Behandlung auf ge-

wohnte Weise angegeben wird. — Es folgt nun

Item de passione cardiaca M. Co., von demselben

Verf.
(
der zuerst iiber „Sincopi“ geschrieben, was hinlanglich

fur eine Unterscheidung beider Krankheiten in jener Zeit

spricht. Die Letztere wird als eine Krankheit, welche Schwa-

che des Herzens und aller Glieder verursacht 1

), definirt. Der

Urin ist in derselben diinne, Athem schwer, Hitze gross,

Angst unertraglich. Zuweilen sind die Kranken ohne Ge-

fiihl und Bcwegung, wie epileptisch. Die Krankheit ent-

steht aus Fureht oder Angst oder anhaltender Geistesanstren-

gung (ex cogitatione assidua). Zuweilen ist ein Uebcrfluss

an Galle (colera exuperat), dann ist der Urin roth und dick.—
Man erkennt auch hier Galen’s Vor<Tan (T

, nach welchem

auch iiberall die Behandlung eingerichtet. Auch empfiehlt dic-

l

) Cardiaca vero passio cst cordis ct cctcrorum meinbrorum inferens dcbili-

tatem.
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ser Arzt Spiel und Freude und verordnet die „pilule arconti-

con, que mestos exhilarant“ u. s. f.

De eodem M. J. A. entlialt nichts besonderes.

Item M. B. de eodem. Hier wird die „cardiaca passio“ als

eine Krankheit definirt, die den ganzen Korper in ununterbro-

ehenen Schweiss auflost, wesbalb sie auch ,,passio diaforetica‘ c

von den Antoren genannt werde, weil eine „Diaf'oresis,“ d. h.

eine Oeffhung der Poren mit ihr einhergehe. Die Krankheit

entstehe zuweilen im Herzen, zuweilen gelie sie vom Magen

aus, zuweilen von der Leber, zuweilen vom Blutiiberfluss

(Galen), es werde aber im engern Sinne nur die vom Her-

zen ausgehende — ,,passio cardiaca “ genannt 1
j- Cardiaca

werde sie vom Griechischen Cardian 2
), welches lateinisch

cor heisse, genannt. Sie sei bald mit hitzigem, bald mit

sclilcickendem Fieber verbunden. — Es wird sodann die ge-

wohnliche Behandlung angegehen.

„Item. Item.“ Es giebt noch eine andere „Cardiaca pas-

sio“ ohne Fieber, vom Magen, der Leber, und Verstopfung der

Blutgefasse ausgchend. Es werden dann die Zeichen ober-

flachlich und die Behandlung angegeben und besonders der

feinste Wein 3
) empfohlen.

Diese wcnigen Proben werden hinreichen, um den Beweis

zu liefern, dass eine Fortbildung der Lehre vom Morb. card,

und selbstandige Beobachtung seiner Natur und seines Ver-

laufes nicht stattgefunden
; es wurde vielmehr nur das iiber-

kommene Material, besonders nach Galen, wiedergegeben.

Wenn daher auch manches noch in diesem Zeitalter, wo eben

nur Galen und die Araber in der Medicin den Ton angebcn,

') Nulla propric passio cardiaca appcllatur nisi ilia quc liabct exordium a cordc.

s
) a greco cardian (sicl).

*) Subtilissimum vinum dc quo dixit uuetor. Nunquam cardiaco cyathum

missurus amico.
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vorkommen sollte, das von mir iibersehen worden, so diirfte

gewiss fiir die Lehre vom Morb. card, nichts dabei verloren

sein, es muss uns vielmehr nur darauf ankommen, nach den

von den Alten selbst iiberlieferten Zeichnungen den Bau zu

construiren und das Wesen und die Natur derKranklieit, wenn

moglich, zu bestimmen.

Hiezu hat, so viel ich weiss, in neuerer Zeit zuerst Hux-
ham den Versuch gemacht. Er sagt, nachdem er (Opp. phys.

med. ed. Reichel. T, II. p. 88) seine Feb res lentae et

nervosae meisterhaft beschrieben und Tiber die kritische

Natur der Schweisse gesprochen: Zu reichlicheSchweisse seien

selten oder niemals gut, er habe sie oft sehr lange dauernd ge-

sehen, es sei ein Miliarausschlag hinzugekommen, der Kranke

ohne Erleichterung geblieben, ja, vielmehr von den Schweissen

sehr entkraftet worden. Diese reichlichen Schweisse seien in

der That meist mehr symptomatisch als kritisch,der darauf fol-

gende Ausschlag ein Symptoma symptomatis u. s. w. In einem

so profusen und colliquativen Schweisse habe er oft den massi-

gen Gebrauch eines edlen Rothweins, wenn es nothig war —
mit Wasser verdtinnt, mit grossem Yortheile gegeben, da er

den Schweiss massige, den Kranken starke und selbst den

Miliarpapeln vielleicht begegne. — „Celsus,“ fiigt er

hinzu, vinum austerum quidem, sed tamen tenue et meraculum

suadet in morbo cardiaco, quern febris nervosae

cum sudore colliquativo fuisse speciem reor. “ —
Auf andere Weise sucht Huxham leider nicht seine Mei-

nung zu begrunden. Dass diese aber nicht geniigen kann,

leuchtet schon bei einer oberflachlichen Betrachtung des

bisher Gesagten ein. Es wiirde nach Huxham’

s

Meinung,

um einen Morb. card, zu constatiren, erforderlich sein,

1) dass eine I ebris nervosa (lenta) vorangegangcn. —
Nun ist zwnr aus dcm bisher Gegebenen gewiss, dass derselbe
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sicli secundar aus andern Krankheiten, z.B.Phrenitis, Pleuritis,

Hepatitis, Dysenteria u. dgl., entwickelt. Dass dieKrankheit

eieh aus einem Nervenfieber herausbilde, wil’d nirgends ge-

sagt, und selbst Aretaeus, der dieselbe (p.258) mit einem

Causus anfangen lasst, will hiemit weiter niclits sagen, als,

was auch Galen u. A. bemerken, dass sie zu den fieberhaften

gehore, mit dem Causus, wie man dies deutlich aus seiner

Bescbreibung 1

) erkennt, schon als Gvyxonrj vorhanden

sei. Das Nervenfieber war aber den Alten zu bekannt und in

alien seinen Erscheinungen gewiirdigt, als dass wir nur glau-

ben durften, es hatte ihnen eine so wichtige Beziehung dersel-

ben, wie die zum M. card., entgelien konnen.

2) Dass der M. card, an einem kritischen Tage ent-

8telien, sich so zu sagen aus den kritischen Schweissen heraus-

bildenund aus einer Crisis boni ominis eine Crisis malaherstellen

konne, ist freilich von Aretaeus (p. 259), denHuxham iibri-

gens gar nicht erwahnt, bemerkt, nicht aber, dass colliqua-

tive Schweisse allein mit einem Miliaraus schlag den

M. card, darstellen. Von Letzterm sprechen die Alten, von

den andem Symptomen des M. card. Pluxham nichts.

3) Gesetzt aber auch Huxbam’s Febris nervosa mit

colliquativen Schweissen und F riselausschlag konnte

unsern M. card, repriisentiren, so ware dies hochstens nur die

eine, so zu sagen — asthenisclie Form desselben. Der M.

card, soil aber nach Galen und Aretaeus auch unter der

Form einer veno sen Plethora, einer passiven Conge-
stion entstehen, ja, sogar in diesem Falle den vorsichtigen

Gebrauch der Blutentziehungen nothwendig maclien. Wem in

aller Welt konnte dies im Colliquationszustand einer Febris

') Knvaos /utv yr(Q 6 nvfitTog aQ%q. ’lint <Ie tm xaveftp xtixiccc atjfutpct,

grjooTtjs, uyQvnvirj, OtQ unair) idv onXt'yyi'wt', oxws and nvqoS, 7«
f^a>" yt'iQtg xul nodtg uXQot tJiuyjtnraTot u. s. w.
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nervosa, bei profusen Schweissen mit Friesel, wohl in den Sinn

kommen ! — Nicht zu gedenken endlich

4) dass wo von Colliquationen die Rede ist, fiiglich von kei-

ner Heilung mehr die Rede sein kann, eins das andere aus-

schliesst und colliquative Scliweisse eigentlich Todesschweisse

sind, daher bei aller Achtung vor einem Arzte wie Huxham
wohl derZweifel erlaubt ist, ob der besteWein selbst imStande

sein mochte, einen agonisirenden Kranken zum Leben zu brin-

gen. Celsus ist zufrieden, wenn mit aller Sorgfalt der Be-

handlung nur Zeit gewonnen wird und hofft von dieser 1
) das

Uebrige; sind aber Colliquationen und Friesel, so ist von der

Zeit schwerlich viel zu erwarten und der Tod erfolgt schnell.

Und wenn es schon in einem Falle von Hunderten gelingen

mochte, einen Kranken aus seinen Todesschweissen noch in’s

Leben zuriickzurufen , so entspricht dies immer noch der

Prognose des Morb. card, nicht, wo der Tod nie plotzlich

erfolgt, es sei denn, dass organische Entartungen obwalten

(Galen), und das Leben oft genug noch erhalten wird (Celsus.,

C. Aurel.).

Ich kann daher der Ansicht Huxham’s, der M. c a r d. sei

eine Art Nervenfieber mit colliquativcn Schweis-

sen und Friesel 2
) auf keine Weise beistimmen. Dass

nach neuern Erfahrungen das Frieselexanthem immer einHerz-

leiden verrath, ist in dieser Beziehung gleichgiiltig, da nach

Iluxham’ s Auffassung vom Herzen als Krankhcitssitz ganz

abgesehen wird. — Auch scheint Huxham’s Mcinung keine

besondere Beriicksichtigung gefunden zu haben.

Bonet (Sepulchret. I. p. 8G5. Gen. fol.) erzahlt nach Z a c u -

tus unter der Aufschrift Syncope cardiaca a verme in

') Jam tern pus ineipit esse praesidio.

J
) Fcbr. nerv. species cum sudoribus collujuati vis ct miliaribus.
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sinu cordis destro oborto, es sei ein Wurm im Ilcrzven-

trikel gefunden worden bei einem Genesenden, der von Zeit zu

Zcit von Syncope card, und Herzklopfen gequalt, plotzlich

der Hcftigkeit des Uebels erlegen. Ein todter Wurm king

dem rechten Herzventrikel an 1
). — Wenn Bonet sich liiebei

auf Trallians Auctoritat 2
)

beruft, so fallt zuerst die Frage

auf, wie konimt Trallian’s Bemerkung von Spulwiirmern im

Magen, die allenfalls auf Syncope card, im Sinne eines

Magenleidens passt, kieher, wo von einem Wurm im Her-

zen die Rede ist? Sodann aber liisst sick aus A. Trallian’s

Besckreibung allein, die im Ganzen okngefakr 20 Halbzeilen

einnimmt, vom M. card, kein Urtlieil fallen. Dieser Sckrift-

steller war selbst sclion zu weit von den Alten entfernt und

sckeint die Krankkeit kaum vom Horensagen gekannt zu

kaben.

Beiliiufig bemerkt, sckeint das „adliaerescere“ bei Zacutus

auf nicktsweiter, als einen sogenannten Her z poly pen kinzu-

deuten, die bekanntlick in alterer Zeit eine so grosse Eolle

spielten und nock von Kreisig unter gewissen Besckrankun-

gen angenommen werden. — Fiir unsern M. card, ist also aus

diesem Bonet’ scken Falle niclits gewonnen (S.aucli Lan-

ds i D. subit. mortib. T. I. Ven. fol. p. 11).

Van Swieten (Comm, in Boerh. Aph. T. IT. p, 159) be-

zeieknet mit der Benennung Cardiaca diejenigen Mittel,

welcke zur Vermekrung der Bewegung des Herzens dienen,

obgleick dies Wort bei den Alten mit einem andern Begriffc

') Inventus cst vermis cordis ventriculo dextro adhaercscerc, nigerrimis

magni (was das licissen soil, weiss ich nicht, wenn hier nicht ctwa cin Druckfch-

lcr obwaltct) forma etc. —
*) Auctor A. Trallianus (lib. 7. C. 9), frequentur (?) lumbrieos sursum ad

ventriculi adsccndentes cardiacos affeetus et syncopas cxcitavc, ut nonnulli statim,

cum a lumbrieis roduntur, intereant.
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verbunden gewesen sei und einc Krankheit des Magens 1

;

bedeutet habe. Er citirt hierbei den A. Trallianus und

C. Aurelianns; von Celsus, Galen u. A., die diesem ge-

lehrten und grossen Arzte sonst so bekannt waren, erwahnt er

nichts, aber auch dieBescbreibung desC. Aurelianus geniigt,

der bestimmten Bezeichnung des M. card, als einer Magen-
krankheit entgegenzutreten.

Reiske und Faber (Opuscula med. ex monum. Arab, et

Ebraeor. ed. Gruner 1776. p. 60) erwahnen nach Abu Osei-

bah (Cap. 10) eines griechischen, cachektischen, biliosen, von

alkalischer Scharfe aufgeriebencn Jiinglings, den die griechi-

schen Aerzte anfangs clurch ein hitziges Regimen, aber erfolg-

los, behandelt und gequalt, dann die Araber iibernommen und

mit kiihlenden Mitteln, aber gleichem Erfolge, behandelt, und

es sei nicht einzusehen, warum jene so kraftigen Mittel, als

Psilothra 2
) vonKalk und Arsenik angewendet worden, wenn

wir nicht etvva annehmen wollen, er sei nachArt derHektischen

in Schweisse zerflossen, die jene Aerzte h'atten beruhigen wol-

len. Die Herausgeber bemerken aber hiebei, dass in England

und Frankreich die Phthisiker und Hektiker nach Schulz

durch die Aqua benedicta Pharm. Batean. behandelt

worden, aber gestorben seien. Einreibungen des Korpers mit

Topferthon (creta figularis) gebe Celsus (I. 3) als Mittel an,

den Stuhl anzuhalten. Gegen iibermassigen Schweiss dienen

Einreibungen mit Gyps oder Cimolischem Thon oder Bestreu-

ung mit deren Pulver 3
). Die Rede ist hier, fiigen die Yf. hin-

*) Caidiacos enim saepe vocavcrunt, quibus ventriculus et inprimis orificium

cjus superius laborabat, quod xaiitfini/ dixerunt; adeoque ct auxilin, huic morbo
propria, potcrant did eardiaca etc.

) imXotOpn waren nach Galen (Comp. med. I. 4.) Reibungen des Korpers
mit den genannten Substanzcn, deren sich die Alten nach den Biidern, wic die

Tiirken noch heute, bedienten (S. Savary’s Bricfc I. 101).
*) Si sudor vincit, delinicndus homo est vcl gypso, vcl argenti spumn, vcl
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zu, von der Car diacalkrankheit, die nach ihrer Ucber-

zeugung mit unsem Hektisclien identisch seien 1

). — Diese

weiter nicht motivirte Ueberzeugung darf auf Geltung schon

darum keinen Anspruch machen, weil in den Beschreibungen

der Alten durcbaus nichts uns begegnet, was uns den Gedan-

ken an die ihnen so wohl bekannt gewesene Phthisis fund

mit dieser ist ja dochHektik hier identisch) aufkommen lassen

konnte. Abgesehen von denSchweissen, die aber auch bei den

Hektikern von ganz anderm, als jenembestimmt ausgesproche-

nen Charakter, so sind im Uebrigen Symptome sowohl als

Aetiologie, Prognose, Cur des M. card, zu entschieden dage-

gen, als dass eine weitlaufige Widerlegung nothwendig ware.

Ueberdies ist nach Clark (the sanative influence of climate.

Lond. 1841) die Phthisis inltalien selbst eine zuselteneKrank-

heit, als dass ein einzelnes Symptom derselben, das noch oben-

drein nur in der hochsten Bliithe der Krankheit vorkommen

konnte, zur Beschreibung einer selbstandigen Krankheit

hiitte Yeranlassung geben konnen. — Ob der M. card, als

Symptom oder acgessorische Krankheit der Hektik vorkommen

konne, will ich vorlaufig dahingestellt sein lassen; dies thut

aber nichts zur Sache.

An verschiedenen Orten nimmt Hecker(Der engl. Schweiss.

Berl. 1834. 8. S. 186. — Med. Vereins-Zeit. 1833. 2. 1834. 25.

Vergleichung zwischen der Herzkrankh. d. Alten u.d. Cholera2
).

— Fror. Xot. 1841. 3G8. Aphorismen iiber Volkskrankeiten.

eimolia cretn, vcl ctiam subindc horum pulvere respergendus (Cels. d. Card. III.

19. p. 1 50. ed. Krause).

') Quos cum hccticis nostris eosdcm esse mihi persuadeo. R. ct Faber.

*) Es ist bier ferner zu envahncn: Bbger Dc morbo card, voter. 183r>, eine

an sicli unbedeutende Dissertation, die uns Ilcckcr’s Ansichten unvollstiindig

reproducirt, und Lobach Pericarditis rbcumat. c. morbo card, comparata.

Perl. 1840, die ich leider nicht zu Gesicht bekommen konnte.



Aph. 15), dieser Heros der Gcscliiclite der Medicin, Veranlas-

sung, iiber unsere Krankhcit zu sprechcn. Er fiihrt in erste-

rer, unstreitig der Avichtigsten Schrift iiber den M. card, iiber-

haupt, Iloulier (De morb. int. lib. II. fol. 60. a.) mitden Wor-

tcn: Sudor anglicus, fere similis ei sudori, quem cardiacum

dicebamus, als einzige Auctoritiit aus dem 1 6. Jahrhundert fiir

Erwahnung der Krankhcit an. Er bemerkt aber mit Iiecht

dabei, dass dieser Ausspruch zu kurz war, um besondere

Beachtung zu erwerben, dass ferner niclit geringe Unterschiede

zwiscken beiden Krankheiten seien, dass endlich, fiigen wir

hinzu, Iloulier selbst durch den modificirenden Zusatz eines

„fere“ niclit ernstlich gedacht zu haben scheint, beide Krank-

heiten fiir identisch auszugeben.

Gleichwohl bemerkt Hecker weiter (S. 189), man erkenne

eine auffallende Aehnlichkeit des alterthiimlichen Herz libels

(Hecker hat sich aber nirgends auf eine Beweisfiihrung einge-

lassen, dass Morb. card, bei den Alten uberliaupt ein Herz-

iibel bedeute) mit dem englischen ScliAveisse. Herzklop-

fen, dieselbe Veranderung der Stimme (ist im M. card, ganz

unwesentlich)
,
dieselbe Angst, dasselbe Athemhinderniss, der-

selbe iibeh’iechende Schweiss (auch dieser ist niclit constant

und nur bei C. Aurel. obenhin erwahnt), dieselbe todtliche

Entleerung und alle Avesentlichen Zufalle aus demselben Kreise

der Verrichtungen. — Allein ein wesentlicher Untcrschied, der

von Hecker zwar bemerkt, doch niclit genugsam hervorgeho-

ben wird, besteht in den Hirnzufallen. Die todtliche Schlaf.

sucht namlich, dem englischen Schweisse eigenthiimlich, fehlt

im Morb. card, so ganz, dass Cclsus, der diesen sowolil als

die Letliargie fiir der Bhrenitis entgeffeno'csetzte Krankheiten

angiebt, bei Lotzterer als Grund die Schlafsucht anfuhrt,

welche bei der Bhrenitis felde, ivoraus denn von selbst her-

A’orgeht, dass dieselbe auch dem M. cardiac, niclit eigen sei.
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Auch wird bei diesem cin ganz andercs Symptom des Schlafes,

namlich ein sparlicher Schlaf mit Aufschrecken, angefiilirt.

Aber iiberhaupt sind die Hirnsymptome , so iibelbedeutend

aucli
,

docli keinesweges zhm Wesen der M. card, gehorend,

so dass Celsus ') sogar hiedurch die entgegengesetzte Natur

dieser Krankheit und der Phrenitis begriindet.

Nicht so unbedingt lasst sich, wie wir weiterhin zeigen wer-

den, mit Hecker beliaupten, der M. card, sei dem Hippocra-

tes fremd gewesen, und ich glaube vielrnehr beliaupten zu dlir-

fen, dass nur der N am e, nicht das Wesen der Krankheit

ihm unbckannt war. Hiemit schwindet denn auch Ilecker’s

Hypothese von einer Yerweichlichung der Haut durch Ueppig-

keit, wie solclie zur Zeit der Kaiser in Rom und zur Zeit der Ent-

stelning der Krankheit wahrend derKriegsztige Alexander's

des Grossen stattgehabt (S.195). Gleichwohl kann auch dann

noch immer Zeitalter und Oertlichkeit in beiden Krankheiten fur

wesentlich genug verschieden angesehen werden, um dieselben

als heterogen zu erkennen. Ja, wir wiirden es mit Hecker

im hochsten Grade ungerechtfertigt halten, eine so immer bei

den Alten wiederkehrende Krankheit, wie der M. card., bei

jenem sudlich milden Klima auf Rheumatism us zu begriin-

den, ein Charakter, der unbedingt, wie auch Hecker bemerkt,

dem engl. Schweisse zugesprochen werden muss. Auch

spricht die Behandlung durch kalte Waschungen
u. s. w. entschieden gegen die Annahme einer rheumatischen

Grundlagc des Morb. cardiacus. Endlich ist keines der

geringsten Momente einer Annahme von Identitat des engl.

Schweisses und des M. card, entgegen, dass wir, so oft uns

letzterer auch bei den Alton aufstosst, nirgends eine epide-

mische Grundlage desselben finden, die docli beim engl.

Schweiss ganz entschieden ist.

') Siquiilem mens in illis (phrcniticis) lnbnt, in hoc (cardiftCo) oonstnt.
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Wenn Heeke r indessen weiterhin bios eine Analogic,

keinesweges eine Identitat beider Krankheiten erkennen,

wenn er uberhaupt nicht entscheiden will, worin das eigent-

liche Wesen (S. 195) des M. card, bestehe; wenn er spater-

liin auch eine Analogie mit der Cholera erkennen will: so

lasst sick iiber Analogieen allerdings nicht streiten, und Aehn-

lichkeiten sind in den unahnlichsten Dingen am Ende zu fin-

den. — Zuletzt, und wahrscheinlich durch die bald zu bespre-

chende Abhandlung des Dr. Seidlitz bestimmt, andert

Hecker seine Ansicht dahin, dass er (Fr. Not. 1841. S. 254)

ausdriicklick erklart
:
„Von der Herzkrankheit (Morb. card.)

%

der Alten ist es „ausgemach t“, dass sieeineHerzentziin-

dung in scorbutischem Korper war.“ Quitzmann (Vorstu-

dien zu e. philosoph. Gesch. d. Med. I. 2. Carlsr. 1843. 8. 140)

scheint dieser Ansicht beizutreten. — Hieriiber kann ich mich

jetzt indessen, da ich auf den Urheber dieser Meinung selbst

zu spreehen komme, jeder Bemerkung enthalten.

Hr. Dr. Seidlitz in Petersburg namlich beschreibt

(Hecker’ s Annalen d. ges. Heilk. Bd. 2. Hft. 2. 1835. S. 129)

unter der Aufschrift ,,Ueber Pericarditis exudatoria sanguino-

lenta und Morbus cardiacus der Alten “ eine ihm im Jahre 1831

in einer kleinen Epidemie vorgekommene Krankheit, die er,

bevor er He cker’s Ansicht liber den Morb. card, gekannt,

als „Pericarditis exudator. sanguinolenta in homine scorbuto

affecto“, Dr. Crichton hingegen, dem er seine Erfahrungen

mitgetheilt und welchem die Krankheit ebenfalls vorgekommen,

als acute Herzbeutel wasser sucht angesprochen. Hr. S.

will nunmehr bei genauer Priifung diese Krankheit mit der von

C. Aurel. unter dem Namen der Passio card, beschriebenen

identisch gefunden haben. — TVir wollen sehen, in wie fern

sich dies bestatigen diirfte oder nicht und Hrn. S’s Angaben

einer genauern Musterung unterwerfen.
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Die Krankheit trat nur im Friilij a hr und Sommer 1

), vom

Februar bis September, auf, wo die scorbutische Consti-

tution herrsckend. Ihre Erscheinung war gewbhnlich von

einem vorubergehend rheumatischen Krankheit sgeni us

begleitct. Es kamen auch jedesmal gleichzeitig eine grosse

Anzahl Pleuresieen 2
) vor. „Somit,“ bemerkt S., „diirfen

wir wohl die scorbutische Krankheits-Constitution als vor-

bereitende, die rheumatische aber als gelegentliche

des genannten Uebels betrachten.‘ £ — Allein der Scorbut ist

eine den griechischen Aerzten zwar (Hipp. de aere, loc. et aq.

ed. Foes. p. 66), wenn auch unter anderm Namen (ajrXrjvsg

[isyuXoL) allenfalls bekannt gewesene Krankheit, bei den Romern

aber, zu denen ich in dieser Beziehung auch Galen zahle, fin-

det sich keine sichere Spur von ihm. Plinius (Hist.nat.XXV.

3), der den Scorbut von den deutschen Feldziigen her kennen

gelernt, verrath noch ganz fabelhafte BegrifFe von ihm, indem

er ihn einer in Deutschland befindlichen Quelle 3
)
zuschreibt.

Aufahnliche Weise bezeichnet Strabo den Scorbut als eine

Lahmung der Schenkel (naqdXvaLv tlvu tvsqI tu a/.tXrj). Noch

heute ist die Immunitat Italiens, mit Ausnahme der Seekiisten,

vom Scorbut aus Lind (Vom Scharbock, libers, v. Petzold),

Fincke (Med. Geograph.) u. A. bekannt. PIr. S. hat also ent-

schieden Unrecht, wenn er (S. 181) sagt: „Wie haufig iiber-

haupt die scorbutische Diathesis allmahlich aus dem Siiden

Europa’s verschwunden ist und jetzt sich nur noch in den nord-

') Fit autcm magis acstatis tempore. C. AureL — Aret. II. 31.

*) Weniger C. Aurel.
,

der bios die Meinung andrer Aerzte (C. 34) anfiihrt,

dass die Lungen im M. card, leiden, als viclmchr G alen sagt, dass er unter

andem auch aus einer PI cur it. sich bildet.

3
) In Germania trans Rhenum castris a Germanico Caesare promotis, mari-

tim° tractu fons erat aquae dulcis solus, qua pota, intra biennium dentes decidc-

rent, compagesque in genubus solvcrentur. Stoinacacen medici vocabant ct soe-

lotyrbcn ea mala.
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lichen Zoncn vorfindet, so ist aucli die scorbutisclie Passio

card, nur noch bei uns“ (in Russland) ,,anzutreffen.“ — Dcr

Scorbut war, wie gesagt, ausser an einigcn Seekiisten, nie in

den siidlichen Zonen anzutreffen.

Auch vom Rheumatism us kommt bei den Autoren iiber

M. card, nichts vor, sein Verbaltniss aber zu Entziindungen

des Herzens und seiner Anhange ist in neuester Zeit geniigend

dargethan, und es wird lieut zu TageNiemand befremden, wenn

er bei der Section eines an Rheumatismus acutus Verstorbenen

reichliche Exudationen im Herzbeutel findet. — Dass diese

allerdings auch im M. card, gefunden werden, sagt zwarnicht

C. Aurel.
,
haben wir aber nach Galen gezeigt, keinesweges

aber bier so constant, dass die Ivrankheit a potiori danach

genannt werden konnte. — Ausserdem scheint aber auch ein

Widerspruch darin, dass S. weiterhin ausdriicklich bemerkt,

man babe zu dieser Zeit auch in den Leichen von „ an ganz

andern Krankheiten Verstorbenen“ eine solche blutrothe Feuch-

tigkeit im Herzbeutel gefunden
, so dass demnach in dieser

nicht das Wesen der Ivrankheit gesueht werden darf.

Vergleichen wir aber die Krankheitserscheinungen mit

einander, so miissen wir vorweg bemerken, dass C. Aurelian,

wenn auch die erste, durchaus nicht die einzige Auctoritat fiir

den M. card, sein darf, sondern, wie wir gezeigt, auch Ga-

len, A. Trallianus, vor Allem aber Celsus 1

)? ja selbst

*) lu der That miissen wir liier mit G runer (Morhor. antiq. p. 259) rufen:

Medici restrain fidem
!
Quis unquam vestrum, si dc re abstrusiori, dubia, nec sa-

tis definita quacritur, in unius solius hominis fide ac sententia acqniescat, neque

potius in arte conjectural!, quae, ut raultis videtur, solo usu et experientia nititur,

ex omnium omnino Aselcpiadaruin decretis repetenda putet opinionis suae docu-

menta? Legenda sunt, amici, omnia omnis aevi monimenta, confercndisque iis

signis ac nominibus, quibus auctorcs ad significanda morborum genera usi sunt,

in interiores naturae rcccssus et adyta penetrandum est. Hac enim sola via,

quanti acstimandi sunt vetcres, intelligimus. Hr. Seidlitz kennt aber den Mor-

bus cardiacus bios aus dem C. Aurclianus.
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nichtarztliche Schriftsteller, Cicero, Plinius, Seneca u. A.

einige Beriicksichtigung verdienen. Manifestirt sich in erstern

die medicinische Ansicht und Erfahrung der Zeit, so vertreten

Letztere, zumal in einer Krankheit, die iiberhaupt fast friiher

vom Volke, als von Aerzten (S. Hecker Engl. Schweiss. S.

187) genannt wurde, die vox populi und diirfen so wenig ge-

ring geachtet werden, als die Beschreibung des Thucydides,

wo es sich um die Atheniensische Pest handelt. Die Sym-
ptome beider Krankheiten sind aber folgende:

Pericarditis exudatoria etc.

1. Ungewbhnliche Ermiidung

nach anstrengender Arbeit, Er-

kaltung gehen voran. Schlaf

erquickt nieht, Angst unter-

bricht denselben.

2. Die Krankheit befiillt kraf-

tige wie schwachliche Consti-

tutionen mit aufgedunsenem

Habitus.

3. Engbriistigkeit
, dumpfer

Schmerz uber die ganze Brust,

der sich sodann im rechten

Hypochondrium concentrirt.

4. Ilerzgrube und Leber-

gegend aufgetrieben
, vertra-

gen, nicht sowohl vor Schmerz,

als weil der Kranke dabei den

Athem zu verlieren glaubt,

keine Bertihruno;.O

5. Gesicht aufgedrungen,gelb,

glanzend, mit einem fettigen
B<l. II. I

Morbus cardiacus.

Langwieriges Fasten, depri-

mirende Gemiithsaffecte, deple-

torische Ursachen. Erkaltung

wird nur zuweilen beschul-

digt (Galen).

Kraftige Constitutionen
, so

wie aufgedunsenerHabitus sind

ihr vornamlich unterworfen.

Schwere auf der Brust ohne

alien Schmerz.

Geschwulst in der Ilerzge-

gend (Tumor secundum cor);

Beriihrung und Druck ohne

Einfluss auf Schmerz und Re-

spiration.

Blasses Gesicht, holeAugen,

eiternde Augenlider.
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klebrigen Schweisse, tier aucli

die Brust, selbst den ganzen

Korper bedeckt. Gelbe Far-

bnng der Albuginea.

6. Regelmassiges,odcr schnel-

les, aber oberflachliches,manch-

mal seufzendes, dabei auf Ver-

langen tiefes, sclnnerzloscs oder

schmerzhaftes Athmen obne

oder mit Husten.

7. Puls sehrunterdriickt, hau-

fig, Herzschlag durch die dik-

ken Bauch (?) wandungeri nicht

fiihlbar, kaum horbar; zuwei-

len Mangel des Puls- undHerz-

schlags.

8. Vollige Besinnung, Moro-

sitat
,
Tragheit im Antworten,

passive Lage auf dem Riicken

oder der linken Seite mit nie-

drigem Kopfe.

9. Grosse Schwiiche, Ohn-

macht, besonders bei Korper-

bewegung, dock kann Olin-

macht aucli fehlen.

10. Kein Fieberfrost noch

Jlitze, kein Durst noch Appc-

Respiration kurz, keuchend,

kalt, ohne Husten.

Anfangs schneller , dichter,

dann diinner, schwacher, bei

zunehmender Krankheit unter-

driickter, zitternder, unordent-

licher Puls (sed non ita, ut de-

ficiens intelligatur, sed celeri-

tate coactus, implicatis salti-

bus, ordinibus careat modo

C. Aurel. ). Haufiges, objectiv

Avahrnehmbares Herzklopfen.

Umnebelung der Sinne und

Schwindel
, zuweilen Geistes-

venvirrung, Stumpfsinn, stum-

pfes Gesicht, unruhige Lage.

Weinen ohne Ursache.

Haufigc Ohnmachten
,

aucli

ohne vorangegangcne Bewe-

gung, sind constant und patho-

gnomonisch.

Schon im Anfange Fieber mit

entziindlichem Charakter
, das
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Pcricardit. cxmlator.

tit, Stuhl verstopft oder

normal.

1 1 . Hauttemperatur bald

warm, hald marmorkalt, mit

kaltem Scliweisse bedeckt,

kalte Extremitaten
,

Gesicht

und Zunge.

12. Behandlung durcli reicli-

liche Aderlasse (zul^ Pf.). Das

Blut war oft zahe, wie bei Cho-

lerakranken
, und nur durcli

Driicken und Welgern zum

Ausflusse zu bringcn, cs zcigte

vicl Serum und cine gelblichc

Kru8te. — Schropfkopfe. Sal-

Morbus cardiacus.

sich jedoch spater verliert, und

eben so, wahrscheinlich wenn

die Krankheit aus Depletion

entstanden, fehlen kann; gros-

ser Durst und Yerlangen nacli

kalten Getranken bei feucliter

Zunge (nacli Aretaeus fehlt

Durst), Eckel, Erbrechen,

Schlucken, kein Appetit (nacli

Aretaeus sollen letztere Zei-

clien nur ein Magenleiden ma-

nifestiren)
,
Stuhl anfangs ver-

stopft, spater Diarrhoe.

Profuse, unertragl. Scliweisse

iiber Hals, Kopf und Brust ent-

stelicn plotzlich
,

sie sind bald

dick, zahe, klebrig, tibelrie-

cliend, bald diinne, dem Fleisch-

wasser ahnlich ( Cels., C. Aur.

Aret.). — Taubheit, selbstLah-

mung der Extremitaten mit li-

viden Flecken. KrUmmung der

Nagel.

Reizcnde Behandlung, als

Hauptmittcl steht ein guter

cdler A\
rein obenan, Blutent-

ziehungen nur in seltenen Fal-

len und mit grosser Vbrsicht,

dagegen kalte Waschungen,

Einrcibungen u. dgl.
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Pcricardit. exudat. Morbus cardiacus.

zige Klystiere. Salpcter mit

Brechweinstein. Calomel. —
Spaterhin bald nach dem Ader-

lass fliichtige Reizmittel.

Campher.

13.

Der Tod am 2. oder 3. Die Krankheit zieht sich ge-

Tage. Genesung gehort zu wohnlich sehr in die Lange,

den grossen Seltenheiten. ehe sie in den Tod iibergelit,

Genesung ist nicht selten.

14. Herzbeutel enthielt 4— 5 Urinahnlicke Fliissigkeit im

Pfund schwarzrother Fllissig- Herzbeutel , Hydatiden - Ge-

keit, abnliche Exudate fanden schwiilste auf demselben, skir-

sich auch in den andern Holen, rbose Verdickung des Ilerz-

die Lungen von Blut ange- beutels (Galen).

schoppt, undurckgangig.

15. Wo die Krankheit in Ge- Hievon ist bei keinem der

nesung iibergelit, sind die Lei- alten Autoren die Bede, imGe-

den so furchtbar qualend, dass gentheile spricht das accedente

die Kranken sicb sebnen durch animi securitate
( C. Aurel.

)

den Tod befreit zu werden. entschieden dagegen.

Demnach konnen als cbarakteristisch gelten:

Engbrustigkeit,Schmerz iiber Profuse Scliweisse liber den

die ganze Brust, marmorkalte Bumpf bei trockener Kalte der

Extremitaten, Zunge u.Athem, Extremitaten
, liaufige Ohn-

ruhige apatliischeLagcaufdem machten, grosse Unruhe, hef-

Riickcn oder der linken Seite tiges Herzklopfen.

mit niedrigem Kopfe , sehr

schwacher oder gar kcin Puls-

und Herzschlag, schwere Con-

valescenz.



Hr. Seidlitz parallelisirt seinerseits, wie ich es eben gethan,

amSclilusse seine Pericardit. exudativa mit demMorb. card, des

C. Au reli anus, dessen beziigliche Stellen wortlich angefiilirt

werden, und gelangt zu dem Rcsultate, dass

1) beide Krankheiten im Friihjahr und Sommer, besonders

bei grosser Hitze, vorkamen

;

2) mehr Manner als Frauen, meist (?) kraftige und aufge-

dunsene Constitutionen befielen.

3) Deprimirende Gemiithsaffecte ,
Traurigkeit und Furcht

(Heimweh in einem Falle) waren disponirend.

4) Desgleichen heftige Korperanstrengungen ,
Erkaltung,

Trunkenbeit. — „Indigestio und post cibum lavacra <£
,
lieisst

es weiter, „mogen wohl auch angescbuldigt werden

kdnnen. “

5. Eben so gewaltsam herbeigezogen ist das synochale Fie-

ber, aus welchem die Krankheit in einigen Fallen entstanden

sein soil, um dem quinta vel sexta die in febribus continuis

vel ardentibus atque flammosis zu entsprechen.

6) Die oberflachliche, unregelmassige (oft genug aber regel-

massige), seufzende Respiration, sehr oft mit Husten steht der

Respiratio anhela atque parva et insustentabilis ohne Husten

gegeniiber.

7) Von Herzklopfen, Umnebelung des Gesichts, Kriimmung

der Nagel, unrichtiger Wahrnehmung (falsitas intellectus),

runzliger Haut, lividcn Flecken ist so wenig, wie von andern

mehr oder weniger wesentlichcr Erscheinungen in der Pericar-

ditis die Rede, wiewohl

8) die Schwache allerdings in beiden Krankheiten so gross

ist , dass die geringste Bewegung Ohnmacht hervorruft. Im

Morb. card, ist diese aber wesentlich ]

) und findet auch ohne

solche Veranlassung statt.

l
) Schcller

( 1846 . Braunschw.) ubcrsctzt nc imbccillitate in Cardiacum in-
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Die Pericarditis hatte eine cpidemische Grundlage.

10) Der Tod erfolgte schon am 2. oder 3. Tage.

11) Die Convalescenz war mit so vielen Beschwei'den ver-

kniipft, dass die Kranken den Tod ihr vorzogen u. s. w., wie

oben bereits angegeben.

Sind schon die Zeichen zum Tlieil zu unwesentlich und zu

Avenig charakteristisch, um als BeAveis einer Identitiit gelten

zu konnen, so divergiren andere so vollkommen, dass sie fast

als miissige Zuschauer einander bei Seidlitz gegenuberstehen.

Mit Avelchem Rechte aber Hr. S. die Lungen von aller Theil-

nahme bei seiner Krankheit freispricht, Avissen wir in der That

gar nicht. „Ein riistiger wohlgenahrter Arbeiter“ (S. 162)

„ hatte die linke Lunge vollig comprimirt und daher ganz un-

wegsam/' ein „blasser, kachektischer Arbeitsmann“ (S.150)

die linke Lunge „ soavoIiI an der Oberflache, als an manchen

Stellen bis einen Zoll tief entziindet, hepatisirt ,
nach dem

Riicken zu vermittelst einer gallertartigen Ausschwitzung an

die Brustpleura geklebt.“ Eben so waren beide Lungen

pathisch afficirt bei Emeljan Charitonoff (S. 147), „ sie

Avaren violett von Farbe, ganz vollgepfropft von schwarzem

Blute, sehr schwer, gar nicht knisternd.“ — „Die linke Lunge

durch eine gallertartige Substanz an die Pleura befestigt“ bei

Matz Tobiassohn (S. 138) u. s. w. — In der That kommt

der Complex der Symptome, die Entstehungsweise aus der

Influenza und dem Rheumatismus zu sehr auf Rechnung der

Respirationsorgane, als dass deren Theilnahmlosigkeit hatte

crklart werden konnen.

Hr. S. schliesst: Besassen Avir Angaben ttber die patholo-

cidat bei Cels us (III. 18
)
„damit cr niclit aus Sclnvache in Ohnmacht verfallc,u

indem er dieses Hauptsymptom sogar zur Benennung der Krankheit bcnutzt.

Eben so die Ucbcrschrift: Dc cardiacis „von der giiuzlichen Erschbpfung (Ohn-

macht). “
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gisch-anatomischen Veranderungen in der Passio card, der

Alton, so w'aren sie ohne Zweifel den so eben angegebenen

almlich gewesen und hatten ohne Zweifel die Identitat jener

Krankheit und unserer Pericarditis exudativa sanguinolenta

bekundet. — Da wir nun aber, entgegne ich, diese nicht

besitzen, wie kann Avoid Hr. S. mit Grand voraussetzen, dass

die Alton die Diagnose einer He r z krankheit ,
fiir uns selbst

trotz den riesenartigen Entdeckungen der neuern Zeit noch so

schwierig, mit so entschiedener Bestimmtheit gefunden haben,

dass sie die Krankheit sogar x«r nach diesem Organc

benannt? — Wir haben noch hinzuzufiigen, dass Galen aus-

driicklich bemerkt, nur bei einer organischen Krankheit dcs

Herzens sei in der Syncope ein plotzlicher, auch dann irnmer

nicht rascher Tod zu erwarten. — Welche auffallende Zufalle

machen sich aber nicht im Laufe der Zeit bemerkbar (ich

erwahne nur die obenanstehende Wassersucht) bei einer cliro-

nischen Herzkrankheit! — Es ist also gewiss, dass selbst die

Diagnose deijenigen alten Autoren, welche von einer Herz-

krankheit spricht, auf einem Irrthume beruht. Der Morb.

card, der Alten ist entschieden keine idiopathische

Krankheit des Herzens, daher jedes durch diese Voraus-

setzung geAvonnene Resultat durch die falsche Praemisse in

sich selbst zcrfallt. — Uebrigens giebt Galen, dessen patho-

logische Anatomic immerhin von selir beschranktem Wcrthe,

mit aller Bestimmtheit nur eine Avassrige, urinahnliche Aus-

schAvitzung, und auch diese nicht constant, im Herzbeutel an.

Den Streit, ob die Krankheit fieberhaft oder nicht, glaubt

Hr. S. dadurch zu schlichten, dass im gewohnlichen Sinne das

Fieber, voller, beschleunigter Puls, Hitze, Durst u. s. av., feh-

len. — Allein Durst ist so charakteristisch bcim M. card.,

dass er sogar bei den Alten sprichAvortlich Averden und Seneca
sagen konnte: Bibere ac sudare vita cardiaci cst.



Audi die Aehnlichkeit mit dcr Cholera, die wir von

lie eke r schon angeregt gefanden, hat, wie S. bamerkt, C.

Au r el. schon angedeutet mit den Worten: Item in cholericis

plurimus sequitur sudor, adjecto frigido torpore; sed in chole-

rica passione vomitum vehementem esse necesse est. Es ist

offenbar, dass eine Aehnlichkeit mit der Cholera, wie wir sie

kennen gelernt, am allerungliicklichsten vom Schweisse herge-

nommen ivird , da bei dieser vielmelir die Haut trocken
,
diirre,

lederartig. Hr. S. will in diagnostischer Beziehung noch hin-

zufiigen, dass Stimme und Urinsecretion bei Cholerischen durch-

aus fehlen, beim M. card, nicht, wobei nur zu verwundern,

dass er Aurelian’s „per morbi progressum rara locutio ac

tremula “ nicht eben so leicht fiir sich deutet, wie die ,,Sitis

immodica“ auf dasYerlangen nach saurem kalten Getranke,

den ,,pulsus inordinatus, sed non ita, ut deficiens intelligatur,“

und den ,,cordis saltus crebrior “ auf den ganzlich fehlen-

den Puls- und Herz schlag u. wT
. dgl. m.

Eben so tadelt Hr. S. den Aurelian mit Unrecht, dass er

eine Diagnose von kritischen Schweissen angegeben, was zu

seiner Zeit noting gewesen sein moge, weil es sich bios um

eine symptomatische Unterdriickung des Schweisses gehandelt

babe. — Dem muss aber geradezu widersprochen werden, da

das Ilauptmittel
,

ein guter alter Wein, doch wahrlich nicht

geeignet ist, die Transpiration zu unterdriicken, und vielmehr

ausdriicklich ein regularer Schweiss als Krise 1

)
des M. card,

angegeben wird.

Diese etwas weitlaufige Auseinandersetzung waren wir dem

Gegenstande und einem Manne, wie Hr. S., dem sich iiberdies

Manner, wie Hecker und Quitzmann, angescldossen, schul-

dig, sie mdge indessen geniigen zu beweisen, dass die Peri-

1

)
Sudoris quoque floor prirao non frigidus, dchinc obtentus. C. Aurel.
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cardit. exudator. sanguinol. und der M. card, nicht

identisch, sondern heterogene Krankheiten sind. — Sollen

wir unser Urtheil liber erstere Krankheit fallen, so halten

wir dieselbe fur einen acuten Rheumatismus des Herz-

beutels und anderer serosen Haute des Korpers auf scorbu-

tischem Boden mit der raschen Tendenz zur Ausschwitzung,

analog etwa der Peritonitis puerperalis, deren rasche

Todtlichkeit (wie sie, wir wiederkolen es, beim M. card, der

Alten nie stattfindet) von der Dignitat des Organs bedingt

ist, das durch die Menge des Exudats fast augenblicklich dem

lahmenden Drucke erliegen muss. Diese Meinung wird da-

durch gestiitzt, dass

1) auch auf andern serosenHauten, und nicht bios desHerz-

beutels, Exudate vorkommen, wenn auch nicht in so betracht-

licher Menge wie hier;

2) dass die Krankheit offer mit Pleuritis complicirt war,

eineEntziindung, die wohl in den meisten Fallen rheumatischen

Characters

;

3
)
dass sich Blutentziehungen, Nitrum, Stibiacea, Deriva-

tionen und Kampher am vortheilhaftesten in der Behandlung

gezeigt haben, Mittel, die am meisten der rheumatischen Na-

tur entsprechen.

4) Die Krisen erfolgten durch Schweisse.

5) Es war eine allgemeine rheumatische Krankheits-Consti-

tution herrschend.

6) Wenn auch Gliederschmerzen, die hier um so mehr erwar-

tet werden sollten, als sie auch durch die scorbutische Diathese

bedingt waren, nicht imm er vorhanden gewesen, so ist dies

dem Umstande zuzuschreiben
, dass der Rheumatismus sich

auf den serosen Hauten, namentlich dem Herzbeutel, concen-

trirte. Hort ja auch der acute Rheumatismus in seinen

Schmerzensausserungen auf, sobald das Herz und seineAnhange



von Entziindung ergriffen. — Dass sogar die scorbutische

Diathese nur eine selir untergeordnete liolle spielte, geht aus

der Behandlungsweise hervor, bei welcher diese wenig oder gar

nicht beriicksichtigt worden.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass eine gewisse Aelm-

lichkeit zwischen beiden Krankheiten obvvaltct, dies liegt aber

in der Natur der Sache, da, wie wir bald sehen werden, beiden

eine gemeinschaftlichc, wesentliche Ursache zum Grundc

liegt.

Sollen wir niimlich jetzt, nachdem wir die Meinungen von

Mannern, wie Huxham, Hecker, Seidlitz u. s. w. wider-

legt, unsere eigene Ansicht von der Natur des M. card, und

seinem Verhaltnisse zur heutigen Pathologie aussprechen, so

miissen wir vor alien Dingen unsere Verlegenheit bekennen,

keinen bestimmten Krankeitsnamen zu finden. Unse-

rer Ansicht nach lag eben der Fehler jener Forscher darin,

dass sie sich durchaus bemiiht, um jeden Preis einen Krank-

heitsnamen zu finden, und somit, da keine unserer Krankhei-

ten vollstandig passen wollte, diejenige fiir Morb. card, er-

klarten, die am meisten zu passen schien. So geschah es,

dass bald ein Nervenfieber, bald eine Hektik, Krankheiten, die

den Alten an und fiir sich hinlanglich bekannt waren, bald

endlich eine unserm, und gewiss mehr nocli dem milden italie-

nischen Klima fremde Krankheit mit dem fremdartigen Namen

des M. cardiac, belegt wurden. — Dieser stellt aber nach

unserer Ueberzeugung gar keine sclbstiindige Krankheit dar,

sondern ist ein bei uns unter dem Namen der Anamie
bekannter Zustand, der in den meisten Fallen als Sym-
ptom und Folge anderer.Krankheitsarten, zuweilen aber

auch idiopathisch auftritt. — Aniimie ist ein Zustand ab-

soluter oder relativer Blutleere des Organismus, wie er, im

ersten Falle nach dirccten Blut- und Safteverlusten, im letz-
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tern, wenn n'amlich durch eine Kranldieit der Respirations-

und Circulationsorgane eine mangelhafte Blutbereitung statt-

findet, auf indirectemWege, n’amlich durch passive Stockungen

des Blutes, zu Stande kornrnt. Dass eine jede Warmeentzie-

liung von dergleichen Stockungen begleitet ist, kann man sich

leicht iiberzeugen, indem man bei grossem Frostgefiihle in den

kalten Theilen venos-livide Farbung (ein auch beim M. card,

genanntes Symptom), also passive Congestion, sich bilden sieht.

— Wie dem immer sei, so sind die Hauptsymptome, welche

einen solchen anamischen Zustand begleiten, grosse Schwache,

als Folge derselben haufige Ohnmachten, starkes Herzklopfen,

profuse passive Schweisse bei kalten Extremitaten, heftiger

Durst, wie er bei Schweissen nie fehlen kann, besonders Ver-

langen nach kalten Getranken, weil der geringe Warme-

stoff des Blutes, auf die innern Organe concentrirt, daselbst

iim so mehr Hitze verursacht, als die aussern des Warme-

stoffs entbehren und deshalb an Kiilte leiden.

Dass nicht iiberall in der Amirnie sich profuse Schweisse geltend

machen, darf nicht eingewendet werden. — Die Anaemie beruht

aufeiner krankhaften Venositat und kann in sofern durch Pa-

ralyse der Gefassendungen profuse Schweisse mit sich flihren,

es wird dies jedoch nur in den hochst ausgesprochenenFormen,

wie sie wohl bis auf Celsus und seine Zeitgenossen allein in

Betrachtung gekommen
,

geschehen. Auch dtirfen wir nicht

vergessen, dass die Alten die Krankheit fast allein als Folge

vorangegangener Krankheiten beobachtet und gewiirdigt.

Spiiter und als man dem Wesen der Krankheit schon etwas

naher zu riicken angefangen, wurden, wie wir namentlich bei

C. A urel. kennen gelernt, die Schweisse keinesweges mehr

als wesentliches Symptom, und nur den schwereren Formen

zugehorend, betrachtet. Ja, es wurde von ihnen sogar eine

formclle Unterscheidung der Krankheit (S. 58)
hergcnommcn.



Ohne hier auf den langen unerquicklichen Streit zuriick-

koramen zu wollen, ob es eine Plethora oder Congestion gebe

oder nicht, den ich beilaufig in meiner Abhandlung „iiber das

Wesen und die Bedeutung der Eclampsia parturientium “

(Hamb. Zeitschr. 1846. Hft. 3. 4) beriihrt, ist doch meines

Wissens nie bezweifelt worden, dass es einen Zustand der

Aniimie, in hoherem Grade — Collapsus giebt, wenn sein

Wesen auch nach den Untersuchungen der neuern Physiologie

nicht eigentlich in einemBlutmangel, sondern vielmehr in einer

Abnahme der Menge der Blutkorperchen besteht. Es ist dies

derjenige Zustand, den wir nach Blut- und Safteverlusten,

Nahrungsmangel, aber auch in verschiedenen Krankheiten und

Dyskrasieen, Krebs, Chlorose, Phthise u. dgl, zu finden ge-

wohnt sind.

Die Erscheinungen aber, unter denen sich dieser Zustand

des Organismus kundthut, sind folgender Art: Im Gesichte

und alien im natiirlichen Zustande mit einer rothen Haut ver-

sehenen Theilen, Lippen, Schleimhaut desMundes etc., schwin-

det jede Rothe, sie sind leichenblass, grauweiss, die Augen in

die Hohe gezogen erscheinen hohl (Ora pallida, oculi con-

cavi), die Haut ist welk und faltig (corporis 'superficies rugo-

sa). — lm Nervensystem erscheinen Gefiihl und Empfin-

dung verringert (animi desponsio,Falsitas intellectus), abnorme

Gesichts- und Gehorfunctionen (Hsus obscuritas, visus obtu-

sus), Appetitlosigkeit, Eckel, Brechneigung ,
Erbrechen,

Schwere *) nach dem Genusse, Empfindlichkeit, Yerdriesslich-

keit, Unlust, Neigung zur Traurigkeit 6
), Aufschrecken im

I

) Cibi sumtionibus privari fastidio, atque omnino accipienda recusare, vcl

ctiam vinum non appetere, aut post acceptum cibum gravari potius. C. Aurel. —
Quodsi stomachus resolutus parum continct etc. Cels.

J
)
Involuntaria laci^raatio cum quadam mocstitudinc etc. — Hebctudo.
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Schlafe 1
), Unruhe (Jactatio; inquieta corporis jactatio), Ver-

gesslichkeit,Delirien 2
), Schwindel, Hinterhauptschmerz. Letz-

tere Symptome sind zwar nicht hei denAutoren iiber M. card,

ausdriicklich angefuhrt, dagegen Symptome einer secundaren

Hirnaffection 3
)
deutlich genug ausgesprochen. — Im Circu-

lations- und Respirationssystem machen sich besonders

in der Anamie bemerkbar: Herzklopfen (cordis saltus cre-

brior), ein hiifpender, scharfer, geschwinder, schwacher Puls

4

),

beschleunigtes, kurzes, von Seufzen und Schwere auf der

Brust begleitetes Atliemkolen^) und in Folge der gestorten

Circulation und Kespiration — kalte Temperatur der Extre-

mitaten und des ganzen Korpers 6
), Blutstockungen (articulo-

rum livor), haufige Ohnmachten (animi defectus. Tunc rur-

sum in solutionem recurrere. C. Aurel. — Febr. syncopal.

Arabum. Svyxonri Aretaei etGaleni.— Si verendum est, ne de-

ficiat etc. Cels.)
,
passive, symptomatische, kalte, klebrige

Schweisse 7
). — Verdauung und Assimilation sind in

Folge der mangelhaften Blutbereitung daniederliegend 8
).
—

') Somnus pai-vus et facilis in suscitatione.

*) Hallucinatio. Est etiam gravius diaphoreticum delirare.

3
) Mordere etiam in accipiendo cibo vel potu cochlearia velpoculorum labra.

*) Pulsus celer, densus, humilis ct quasi humectus. — P. densus, celer, par-

vus, imbecillis, inanis ct quasi fluens.

*) Respiratio parva atque anhela et insustentabilis. — Thoracis gravedo de-

bilitatis causa.

•) Pedibus tantummodo et cruribus siccioribus. Cels. — Genuum gclidus

stupor atque cubitorum et tibiarum. Articulorum frigidus torpor, aliquando

etiam omnium crurum vel manuum aut totius corporis.

7
) Rcpentino et coacervato per totum corpus sudore. Quibusdam vero ccrvice

tenus, et vultum parvus, tenuis, aquatus, dehinc per totum, ut supra diximus,

corpus plurimus, ac tunc crassus, ct tractuosus, atque viscosus, vel male redolcns,

tanquam lotura camis. — Disjici per sudorcm. C. Aurel. — Sudor autem supra

consuetudinem et modo ct tempore ex toto thorace et cervicibus atque etiam

capite prorumpit. Cels.

*) Si cibum non aecipit etc. — Quodsi stomachus resolutus parum eonti-
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In den Bewegungsorgancn manifestirt sich, wie sich von

selbst versteht, grosse Entkraftung, Miidigkeit und Mattig-

keit, Abgeschlagenheit der Glieder ').

Es wiirde in der That ein leichtes sein, die Identitat der

Anamie (S. Budge’s Allg. Pathol. 3844) und des Morb.

cardiac. 8
) in ihren beiderseitigen Symptomen weiter aus-

zufiihren, doch glaube ich nicht, dass cs dessen bedarf, wenn

wir das bisher Vorgetragene gehorig im Auge behalten, zumal

sich auch in den atiologischen und therapeutischenVerhaltnissen

StofF genug finden wird, die ausgesprocheneAnsicht zu stutzen

und gehorig zu begrlinden.

Wenn wir namlich oben schon auf den Unterschied aufmerk-

sam gemacht zwischen directer oder absoluter, und indirecter

oder relativer Anamie, eine Unterscheidung, die in neuester

Zeit auch Trousseau angenommen: so wird zu jener gehoren

diejenige Form des M. card., die nach entziindlichcn
,
mittelst

einer iibertriebenen Antiphlogose behandelten Krankheiten,

z.B.Phrenitis (Cels., C.Aurel., Aret.), Pleurit.
,
Tetanus

(Galen, Aret.), nachBlutflussen iiberhaupt, oder nach Dysen-

teric u.dgl,(Aret.)ensteht. Eine relative oder indirecte Anamie

wird genannt werden miissen derjenige Fall, in welchem bei

vollsaftigen, plethorischen Subjecten sich eine Stase billet,

durch die die Circulation behindert wird, so dass bei normaler

Blutmenge, z. B. nach unterdriickten Blutfliissen, nach iiber-

gangenen Gewohnheitsaderlassen, oline Blutfluss, ohne Yeran-

derung der Secretion, gleichwohl unter nervosenErscheinungen

net etc. Cels. — Fastidium. — Omnibus cibi sumtionibus privari fastidio etc.

C. Aurel.

') Tunc rursus in solntioncm, viriura exolutioncm rccuiTcre. Ncquc vini da-

tione. necjuc varictatc ciborum ad sublevaudas constantius vires uti possumus.

Marcore quodam dcmersi moriuntur. Vires solvuntur et naturalis vigor — —
extinguitur. C. Aurel.

2
)
Ich habc bier zur Bczeichnung der parallelcn Symptomc niich vorzugS-

weiso an die Bcschrcibung des C. Aurel. gehaltcn.
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die Symptome einer Anamie sich geltend machen. Dies sind

die Fiille eines Morb. card, bei plethorischen Subjecten, von

denen Galen und Aretaeus sprechen, und die sogar zuweilen

durch vorsichtig angestellte Aderlasse behandelt werden

miissen. Aber auch auf andere Weise kann ein anamischer

Zustand aus der Plethora hervorgehen, wenn diese namlich

durch reichliche Blutentziehungen behandelt worden, es ent-

stelit die Anamie dann nach denselben Gesetzen, wie bei der
4

Phrenitis.

Es ist durch die neuere Physiologie bewiesen, dass das Blut

zwar an und fiir sich es nicht ist, welches die Zusammenzie-

liungen des Herzens veranlasst, dass dasselbe jedoch nicht ohne

bedeutenden Einfluss auf diese ist, liisst sich gleichwohl mit

Sicherheit behaupten, weil das Blut die Muskelmasse in ihrer

Integritat erhalt, die Herzhohlen mechanisch ausdehnt, so dass

deren Bewegung jedenfalls eine kraftigere wird. Nach einer

starken Blutentziehung fand man den Herzschlag kleiner und

seltener, das Atlimen langsamer, die Sinne vergingen, es ent-

stand vollkommene Bewusstlosigkeit. Durch oft wiederholte

kleinere Blutentziehungen liingegen wird der Puls nicht sel-

tener, sondern viel haufiger, die Respiration frequenter, die

llimfunctionen trager, es entstehen profuse, ortliche, kalte

Schweisse, Kalte der Extremitaten u. s. w. (S. M. Hall, On
loss of blood, p. 28). — Die Anamie aber ensteht, wie Trous-

seau richtig bemerkt, nie von einem, auch noch so kraftigen

Blutverlust, sondern am gewohnlichsten durch Hamorrhagien,

die sich bfter wiederliolen. Nun aber sind es nicht absolute

Blutverluste allein, sondern allc diejenigen Ursachen, welche

verhindern, dass die gewohnliche Blutmenge zum Herzen

gclange, z. B. Mangel an Nahrung, andcrerseits Ueberfiillung

mit Spciscn, Triighcit desKorpers und derSeele, deprimirende

Gemuthsaflfecte
; mit einem Worte, allc diejenigen pathischen

Einwirkungon, welche Blutstockungen in den Venen, vorziig-
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lich des Unterleibs, hervorzubringen vermogen, sind auch im

Stande, die Zufalle der Anamie zu bewirken (S. Budge a. a.

O. S. 157 ff.).

Dass diese im Sommer haufiger und heffciger, als im Winter,

aufgedunsene, leucopblegmatische Subjecte vorzugsweise

ergreift, ist jedem Arzte bekannt. Schwerer zu erklaren ist

es, wenn C. Aurel. Manner mehr als Frauen, Aretaeus und

Galen besonders kraftige plethorische Subjecte disponirt halt,

und wir konnen als Grund vielleicht nur annehmen, weil Jene

leichter sich denjenigen Einwirkungen, Korperanstrengung,

Ermiidung 1

) u. dergl. aussetzen, durch welche die Krankheit

veranlasst wird, auch mehr zu entziindlichen Krankheiten,

Phrenitis, Pleuritis u. dgl., Anlage haben
,
welche bekanntlich

ebenfalls leicht zum M. card, fiihren.

Betrachten wir ihremWesen und ihrer Bedeutung nach

die Erscheinungen, welche uns im M. card, vorzugsweise ent-

gegentreten, so gehoren sie derjenigen Reihe, welche gewohn-

lich unter demNamen der nervosenReizbarkeit oder reiz-

baren Schwache cursiren, wie wir sie aus erschopfenden

Einfliissen, in der Convalescenz von schweren Krankheiten,

nach Blut- und Safteverlusten aller Art sich entwickeln sehen.

Sie beruhen meist auf erhohter Sympathie und zeigen beson-

ders eine Neigung zu Krampfen; unwillkiihrliches Weinen

oder Lachen, plotzliches Zusammenschrecken, besonders im

beginnenden Schlafe, Veranderungen in der Respiration und

im Herzschlage, Erscheinungen, die sowohl von physischen,

als auch auf die sensibeln Nervcn statthabenden Eindriicken

') Als Ursachen der Ohnmaclit giebt Clay an plotzliolic Vermindcrnng der

Lebenskriifte durch zu grosse Anstrengungen, zu lang anbaltendc aufrechte

Stellung, ubertriebene Hitze, heftige Gcmuthsbewcgungen, widrige Gcriiche und

Gesichtseindriicke, Stbnmgen in den Ycrdauungsorgancn. grosse Schwache, un-

inassigc Auslecruugen, Krankheiten des Herzens und der grossen Gefiissc u. s. w.



entstehen. Bei korperlicher Anstrengung findet, wie schon

iin gesunden Zustande, besonders leicht eine Neigung zu

Mitbewegungen, zumal in den fur die Respiration und Circu-

lation fungirenden Muskeln, und eine Veranderung im Tonus

des Gefasssystems bei jeder Art von Nerventhatigkeit statt.

,,Solche Individuen wechseln“ wie Henle (Ration. Patholog.

S. 279)bemerkt, „schnell dieFarbe, gerathen leicht inSchweiss

und haben eine besondere Disposition zu Congestionen. Deli-

rien, Phantasmen, Convulsionen treten in ausgezeichneten

Fallen der Anamie von selbst ein , sie geken bei raschen

Blutentziehungen der Ohnmacht, und in chronischen Erschop-

fungszustanden demCollapsus voran, hier zugleich mit erhoh-

ter Sinnesscharfe, mit gesteigerterEmpfindlichkeit gegenLicht

und Schall sich verbindend.“ — Wir stossen hier also iiberall

auf die namlichen Symptome und dieselben Causalmomente,

die bereits mehrfach nach den verschiedenen Autoren fiir den

M orb. card, angefiihrt worden, und werden nun auch leicht

begreifen , warum die Alten den Mb r b. card, der Phrenitis

gegeniibergestellt und beide als entgegengesetzte Krankheiten

betrachtet. Bei ihrem Mangel an Kenntniss einer patholo-

gischen Anatomie konnten sie namlich die Krankheiten nur

nach der subjectiven Auffassung ihrer Erscheinungen beur-

theilen, und hier haben sie denn bald in der Phrenitis so zu

sagen das non plus ultra einer hypersthenischen Krankheit

gesehen, die nun eben (ladurch um so eher geneigt sein musste,

ins entgegengesetzte Extrem, in einen anamischen Zustand

oder den Morb. card., iiberzugehen. 1st es ja noch nicht gar

zu lange her, dass man (nach Brown) von einer sthenischen

Krankheit sprach und sich hierunter eine Krankheit mit erhoh-

ter Lebenskraft gcdacht, wiewohl Brown’s Sthenie nicht

eigentlich erhohte Starke, da diese keine Krankheit begriin-

den kann, sondern erhohte Reizung zu bedeuten hat. Dass
Bd. II. I- 8



die Alten aber solche Uebergange fur leicht hielten, sehen wir

bei Hippocrates (Aph. 1.3), der das hochste Woblbefinden

trugerisch‘)nennt, wissenaberauchausderPhysiologie, dass je-

der excitirendeReizzuletzt das Organ nichtnur bis zumnormalen

Tonus, sondern unter denselben hinabfuhrt, mit andem Wor-

ten, dass auf den Reiz die Abspannung folgt. Darum empfah-

len denn die Alten grosse Yorsicht bei Behandlung der Phre-

nitis mittelst der Antiphlogose und wir wissen in der That

noch heute, wie wenig (auch Phrenitis im Sinne der Alten

fur verschiedene Krankheiten des Gehirnes verstanden) hier

kraftige Aderlasse zumZiele, wie leicht zurn entgegengesetzten

Extrem, zu einem anamischen Ausgang, fiihren. — Auf die

Wichtigkeit der Stellung des M. card, zwischen Phrenitis

und Lethargus bei Celsus, hat schon Hecker, doch nicht

mit gehorigem Nachdrucke, aufmerksam gemacht. Beide Be-

nennungen, sowohl Phrenitis als Lethargus, sind bei den

Alten nicht fur sich abgeschlossene, selbstandige Krank-

heiten, Bondern fiir Symptome verschiedener und verschieden-

artigerKrankheiten zu nehmen, wie man sich leicht bei Celsus

uberzeugen kann, und in diesem Sinne in der That ist auch

’) Ai In u/.qov tvtfycu cyaXiQcd. Der Aph.beginnt eigentlich: 'Ey rolai

yv/u veto rixoioiy ui in uxqov etc. und wire! iibersetzt: Bei den Faust-

k'axnpfern ist der hochste Gipfcl der Gesundheit bedenklieh. — Allein warura

gerade bei die sen? — Warum ferner sagt II. nicht 'Ey rotaty ili} Xrjralffiy

etc., da cr sonst nic ein andcres Wort, namcntlich nie yvfivaanxog fur dOXtj&Tjs

braucht? — Ich halte inich daher iiberzcugt, das das tv rolai yvuvuauxoiot

ganz und gar falsch und von einem Spiitern eingeschobcn ist. Aber auch so

gehort es nicht zu Anfang des 3., sondern zu Endc des 2. Aph., wo es nunmehr

heisst: *EnifrXintiv ovv dtl xal /diprjv, xal (ugyv, xal tjXixiyv, xni vu'cttg, fy

rjai dtl, rj « (iy rdiai yv/uvnanxolaiv). Der Arzt muss daher (in seinen Stu-

dien) Land, Zeit, Alter und Krankheit, bei denen es gehorig sei, oder nicht,

beriicksichtigen. ru[xvuai,ov in dem Sinne einer Geistcsiibung ist zwar nicht

in der Hippocratischen, wohl aber in einer spatem Zeit gebriiuchlich

gewesen. — Mehr hieruber an einem andern Orte.
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der zwischen ihnen stehende M. card, zu verstehen. Um so

auffallender aber ist es, dass Hecker sich gleichwohl hiebei

nicht beruhigt und Seidlitz’s Pericardit. bereitwillig fur

M.carcl., diesen also denmoch fiir eine selbstandige Krankheit

annahra.

Aber auch in prognos tischer Hinsicht stimmt der Morb.

card, vollkommen mit unsererAnamie, indem die Prognose

zwar immerhin bedenklich, ja, nach dem Grade der Krankheit

sogar gefahrlich gestellt werden muss, keinesweges aber unbe-

dingt todtlich 1

)- Ja, selbst wo det Tod erfolgt, pflegt dies

auchnur in seltenen Fallen rasch, gewohnliph erst nach langerer

Dauer der Krankheit 2
) zu sein, und zwar unter den Erschei-

nungen einer allgemeinen Auflosung der Krafte und den

bekannten nervbsen Aeusserungen. Sogar eine Art divina-

torischer Gabe wird oft genug, wie sie von Einigen im

M. card, angegeben, in der Anamie beobachtet, nur ist dies

nicht dahin zu verstehen, dass die Kranken Geheimnisse

der Zukunft mit Sicherheit vorausbestimmen, sondern sie sagen

allenfalls ihren Tod und Todesstunde voraus, sprechen iiber

Verhaltnisse, welche die ihrigen betreffen, in einer Weise, wie

sie sie wohl in gesunden Tagen gehofft oder gefiirchtet, und

in einem Tone, der wohl geeignet sein konnte, den Alten fiir

einen Prophetenton zu imponiren. — A Is Folge der Anamie

endlich tritt die von M. Hall zuerst beschriebene Hydro en-

c e p h a 1 o i dk r a n k h e i t ein und mit ihr diejenigen Zufalle,welche

von C. Aurel. als besonders gefahrlich geschildert worden,

Beissen, Knirschen, unwillkiihrliches Weinen u. s. w. Ihre

Ursachen sind chronische Diarrhoe und andere Safte- und

l

) Deridendi etenim sunt, qui hoc passiouis genus incurabile judicautes reli-

querunt. C. Aurel,

*) Ovx 6%vs o Ouviaos i'nfTaip xcau de jus i%cu(pvMioS' Galen.

8*
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Blutentleerungen, ihre Be handlung eine reizend starkende,

als fast specifisch empfieklt M. Hall den Brandwein. — Es

bedarf keiner weitern Auseinandersetzung , wie wenig dies

Alles der Seidlitz’ schen Pericarditis, der Hektik des

Reiske und Faber, oder der febr. nervosa mit colliquativen

Schweissen Huxham's entspricht, wiewohl alle diese Krank-

heiten in ihrem Endstadium einen M. cardiac, zeigen konnen

und gewohnlich zeigen.

Die im Allgemeinen von den Alten angegebene Behan d-

lungs weise, im wesentlichen eine reizend-roborirende, Wein,

frische Luft •), entsprechen so vollkommen unsererBehandlung

der Anamie, dass jeder Beweis iiberflussig ware. Unsere

Stahl- und Chinamittel konnten naturlicli von den Alten nicht

empfohlen werden, Wein aber und Bewegung im Freien sind

noch heute, wo sie irgend anwendbar, vortreffliche Unter-

stiitzungsmittel der Kur. Clay empfiehlt gegen Ohnmachten

besonders frische Luft, Reizmittel an die Nase gehalten 2
), und

bemerkt, dass der Aderlass nur bei vollsaftigen Personen und

solchen Ohnmachten gestattet werden darf, die nicht von

Schwache oder Blutungen herriihren.

Wir haben schon oben bemerkt, wie nahe Galen der Wahr-

heit gewesen, indem er, ganz abweichend von den andern Auto-

ren, vcrschiedene Arten und Grade des Morbus cardiac,

statuirt. Ausserdem namlich, dass er leichtere und schwerere

Falle unterscheidet (T. VIII. p. 303), giebt er auch Entziin-

dungen und Wunden des Herzens (ibid. 304), Herz-

und Gefiisslciden verschiedener Art (T. VII. p. 137), und

als Gelegenheitsursache
, ausser den von den andern Autoren

l

)
Levi veste debet esse contectus, loco non calido, fenestris patentibus, sic ut

perflatus quoqne aliquis accedat. Cels us.

*) Naribug quoqne acstuantis admovere, quod rcficiat, ut est rosa et vinum.

Celsus.



angegebenen, eine heftige Erkaltung 1

), kalte Verschlei-

mung an. Eben so bildet nach ihm eine venose Plethora

(T. XV. 775) eine der vornehmsten Dispositionsursachen.

Galen konnte sich zwar von der Idee einer Krankheit des

Herzens oder Magens niclit losmachen und bemerkt in progno-

stischer Hinsicht, dass auch die Syncope stomachalis, wie-

wohl weniger haufig, todtlich werden konne (T. VIII. 301),

erklart dies auch ausdriicklich niclit durch Nervensympathie

zwischen Herz und Magen, sondern durch Mittheilung derDys-

krasie vom Magen aus an das Herz (ibid. S. 342); gleichwohl

hat er allein auf ein Leiden der Gefasse 2
), und nicht des Her-

zens, aufmerksam gemacht und bemerkt, dass ein schwaches,

oberflachliches Athmen eine entgegengesetzte Ursache hat

von der grossen, schnellen und starken Respiration, mdem

diese von erhitztem, jene von erkaltetem Blute entstehe

(VIII. 306).

Es wird nun leicht zu begreiferi sein, wie es zuging, dass der

Morb. card, allmahlich vom Schauplatze verschwand, oder,

wie Hec ker sich ausdriickt, „ verschollen “ war. Man kann

namlich seine Geschichte in 2 Perioden theilen, deren erste mit

den ersten Spuren seines Auftretens beginnt und mit C.Aure-

lian sein Ende erreicht. Man kann sie die pragmatische

nennen. Sie beschaftigte sich nur mit den einfachen That-

eachen, den Symptomen der Krankheit, und zwar anfangs nur

in ihrer hochsten Bliithe, und ihrer Heilung. Es trat dann die

2. Periode, die anatomische, mit Galen und Aretaeus

l

) ‘PtlJjie rt yd() ia%v()(c non /u£v uvirj xccd-' nvTrjv
,
ten, cT ots ini i/kty/uccTi

nuvv tpv/Q({) etc. Wie vortrefflich hatte Hr. Seidlitz diese Stelle benutzen

kbnnen, wenn er nicht weiss, wa6 er bei seiner Hypothese mit der Erk'dltting, als

gewohnlichcr Gelegenheitsursache seiner Pericarditis anfangen soil.

*) Al di oxo/un^o/uturxi xagdiaxal avyxonal rrjg xnrcl xctqdictv ti xai

rag aqr^qiag ov/xnadovoqs intyiyvovrca' ovr<o de xnl noifv^iat re xm
fitxQoocpvllcd xai xnxoacpv^iat. (VII. 137 ).
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auf, manbemiihte sich, das We sen midden Sitz der Krank-

heit zu ergriinden und entschied sich meist fur ein Herzlei-

dcn. Als solches wurde die Krankheit auch noch im Mittel-

alter (Salernit. Schule) angesprochen. — Als man nun end-

lich cine bessere Einsicht in das Wesen der Krankheiten

erlangt, einen anaemischen Zustand namentlich , wie wir

ihn, was als ein nicht geringes Moment fur meine Annahme

spricht, bei den Alton nie beschrieben finden, zu

beurtheilen verstand: konnte sich jener Name nicht mehr er-

halten, er wurde vergessen, die Sadie, die Krankheit selbst,

blieb, aber ohne alle Beziehung zu jenem in Bezug auf sie ganz

bedeutungslosen, obsoleten Namen.

So diirfte man denn auch vielleicht beweisen konnen
,

dass

die Krankheit eben so vor jenen romischen Schriftstellern, und

zwar eben so, wie bei uns, nicht als selbstandige Krankheit,

sondern als Symptom bekannt gewesen. Schon Galen (VIII.

303) bezieht, wie bereits bemerkt, einen Aphorism, des Ilip-

pocrates') auf die Syncope cardiaca. Mehr auf diese

Krankheit vielleicht hindeutend, und zwar acute Falle dersel-

ben darstellend, ist eine Stelle im ersten Theile der Epide-

mieen (III. p. 401, Kiihnii): „Um die Tag- und Nachtgleiche,

in der Pleiadenzeit und gegen den Winter hin folgten die hitzi-

gen Fieber.“ Zeit sowohl als Art und Weise, wie die Krank-

heit nach Aretaeus anfangt, stimmen mit dem M. card. —
„Ausserdem waren fortwahrend viele Hirnkranke ((posnu-

xoi).“ — Wir haben schon das Verhaltniss der Phrenitis zu

unserer Krankheit kennen gelernt — „und es starben die Mei-

sten von ihnen; aber auch im Sommer waren Einige. Und

schon im Beginne des hitzigen Fiebers zeigte sicli’s, wenn

') Ot hh o/J.ti'01 7To).l(rXiS xal aviv cpavtQrjs Tiqo'fdaiwg
,
i^aniyi

TtXivTcjaty.
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Gefahr bevorstand. Denn schon im Anfange war heftiges

Fieber mit massigem Frost, Schlaflosigkeit, Durst, Hitze,

etwas Scliweiss um Gesicht und obere Brustgegend,

keiner im iibrigen Korper, viele Delirien, Furcht, Muth-

losigkeit, die aussern Theile, Fiisse, besonders aber die

Hiinde waren etwas kiihl (vndtpvxQu). Die Paroxysmen tra-

fen auf gleiche Tage, am 4. war meist die Krankheit am heftig-

sten, der Schweiss etwas kiihl, die Extremitaten

erwarmten sich nicht wieder, sondern blieben blau

und kalt, und es fand hiebei (namlich in den Paroxysmen

selbst) „kein Durst statt. “ (Dass die Krankheit von Durst

begleitet war, ist friiher bemerkt). „Der Urin war schwarz,

sparsam, dlinne, der Stuhl verhalten. Es fand sich niemals

ein Blutfluss aus der Nase“ (
wahrscheinlich weil der Zustand

ein anamischer war), „sondem ein massiges Tropfeln“ (durch

eine Art von paralytischer Exosmose), „es kam auch bei Nie-

mand zu einem Riickfalle (oyc)’ sg vjiooTQoyrjv ovdevl tovtwv

ril&Ev), sie starben am 6. Tage unter Schweissen. Auch

den Himkranken widerfuhr Alles
,
was eben angegeben, die

Entscheidung war aber meist am 11. Tage, bei Einigen auch

am 20. Wo aber die Hirnkrankheit ((fQsvlTig) nicht um den 3.

oder 4. Tag vom Anbeginne der Krankheit eingetreten, sondern

anfangs ein ertragliches Befinden (fisroicog £%ov(nv) stattgehabt,

da wurde die Krankheit um den 7. Tag heftig.“

„Es war eine Menge von Erkrankungsfalien. “ (Die einzige

Spur eines epidemischen Yorkommens, das indessen auf die

Phrenitis bezogen werden muss). „Von den Kranken starben

meist junge Lcute, im bliihenden Alter, von weibi-

schem Korperbau (XsToi = glatt, unbehaart), von weisser

Hautfarbe“ ( also leucophegmatische
,
aufgedunsene Consti-

tutionen), von schlichtem (l&VTgtx&g), schwarzem Haar, s(ihwar-

zen Augen, die ein massiges Leben gefiihrt (vielleicht Mangel
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an Nahrung unci clen gewohnlichen Reizmitteln hatten) „von

holier, diinner, scharfer Stimme, Stotterer, Zornmuthige“

(Geraiith shewegung steht beim M. card, wie bei der Aniimie

als wichtiges Moment obenan). ,,Die meisten Frauen dicser

Art starben. — — Denen die monatlichen Regeln er-

schienen, diese genasen.“

—

Wenn die ganze Darstel-

lung auf eine Anaemie(M. card.) in Begleitung eines hitzi-

gen Fiebers mit passiven Congestionen sich bezieht, so

diirfte letztere Bemerkung sich leicht auf einen chlorotischen

Zustand in Folge unterdriickter Menstruation deuten lassen.

—

Dass die Chlorose bei den Alten iiberhaupt keiner ausdriickli-

chen Erwahnung unterworfen worden , hat wahrscheinlich nur

seinen Grund , weil diese Krankheit unter die Uterinleiden im

Allgemeinen mitbegriffen worden (vgl. Galen Elq ru
c

/. IJtol

zQoyrjg vno/jvrj/iu JH. T. XV. p. 328 seq.). So musste es clenn

auch geschehen, dass sie bei der Geschichte des M. card,

nicht, wie sie es verclient, von den Alten beriicksichtigt

worden. — Hippocrates schliesst die hieher beziigliche

Stelle: ,,Die Tochter des Philo bekam reichliches Nasen-

bluten, ass am 7. Tage unangemessen und starb,“ also wahr-

scheinlich durch eine Steigerung des ohnehin anamischen Zu-

standes.

Ob diese Darstellung unter der angegebenen Modification

unserer Krankheit entspricht, raochte ich nicht mit Gewissheit

entscheiden, es ware auch sehr schwer, zwischen einer an und

fiir sich dunkeln Krankheit, wie der M. card., und leicht

noch dunklern, in aphoristischerKiirze abgefassten Stellen eine

zuverlassige Beziehung zu finden. Sicherer hingegen mochte

eine andere Stelle als Beweis dienen, dass Hippocr. mit der

spaterhin unter dem Namen des M. card, bekannt gewordenen

Krankheit vertraut gewesen ist, wo er namlich ('Enid. II. p.

461) sagt: Bei einem Leiden der Cardiamuss warmes Brodmit
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reinem Weine gegeben werden ‘). Foesius (D. morb. vulg.

Sect. VII. p. 131) bczieht diese Stelle unter raehren Citaten

aus Galen, Aretaeus und Plinius, die wir zum grossen

Theil schon oben kennen gelemt, ohne Bedenken, und wohl mit

Recht, auf die Syncope cardiaca, und es ist gewiss merk-

wiirdig, dass sogar sclion der zweideutige Name dem Hipp O'-

er a tischen Zeitalter angehort. — Es ist ferner zu bemerken,

dass der Gebrauch des warmen Weines den iibrigen Autoren,

namentlich Galen, entgegensteht, die uberall nur kalte Ge-

tranke verordnen. Wir sehen aber zugleich hieraus, dass die

bisherige Annahme einer ersten Spur der Krankheit zur Zeit

der Heeresziige Alexanders des Grossen (Hecker) und alle dar-

auf gestiitzten Folgerungen durchaus unbegriindet.

Gehen wir nun am Schlusse auf die Bedeutung des Namens
der Krankheit zuriick

,
so haben die Alten sehr richtig gefiihlt,

dass dieselbe weder im Hagen, noch im Herzen, sondern im

Gesammtorganismus ihren Sitz 2
)
habe. Da sie aber als Haupt-

symptome Schwache, Ohnmacht, Ilerzklopfen und Digestions-

zufalle erkannten, letztere wenn auch von geringerer Bedeu-

tung, doch immerhin in so fern wichtig genug, als das Magen-

leiden hinlanglich geeignet war, jeder Heilanzeige durch die

ersten Wege hindernd entgegenzutreten: so konnten sie, in

ihrer Nomenclatur iiberhaupt von den Symptomen allein auszu-

gehen genothigt, keinen passendern Namen finden, als den des

Cardiacon, der auf gleiche Weise das Herz- sowohl, als das

Magensymptom bezeichnet. Der Schweiss hingegen wurde

als ein secundares und keinesweges pathognomonisches Sym-

ptom bei der Benennung der Krankheit ausser Acht gelassen.

l

) Sinfudv ccqtov /JtT oXvov ixxqijtovtfn/oVcr**.

*) Hoc vero cum Sorani judicio quum totum videmus corpus in solutioncm
laxari, totum neccssario pati accipimus. C, Aurel,



Die Aerzte waren (und Merauf kam es vornamlich an) hiedurch

schon auf die Art der Mittel, die hier in Anwendung zu brin-

gen, hingewiesen, namlich soldier, die, herz- und magenstar-

kend
, zugleich Letztern in ihrer Einwirkung so viel moglicli

schonen. Hier stand naturlich der Wein obenan, sodann eine

leichte, nahrhafte, massige Diat *), nebenbei so viel moglich

Mittel, die einen andern Wirkungsheerd, die iiussere Haut 2
),

ja sogar die Nase 3
) in Anspruch nehmen. Hochst wahrschein-

lich hat der in spaterer Zeit in der Materia me die a gebrauch-

lich gewordehe Name der Cardiaca (S. v. Swieten a. a. O.)

fur eine gewisse Klasse von Mitteln eben dem Namen unserer

Krankbeit seinen Ursprung zu verdanken.
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IV.

Noch ein Wort
uber

Magnentius Rabanus Maurus.

Vom Geheimen Medizinal-Rathe und Regierungs-Medizinal-Referenten

Dr. Schneider In Fulda.

Gross war Rabanus 1

)
Maurus (sagt der geistl. Rath und

Stadtpfarrer Dahl zu Darmstadt, in der Biographie desselben

l

) Raban, auch Hraban gcschrieben, (Rabanus, Hrabanus), war sein

Name, dies erhellet aus seiner Grabschrift und aus dem Ende seines Buches de

Cruce, wo er sich theils Raban, theils Hraban nennt. Ausser oder neben diesem

wurde er auch Maurus genannt, welchen Namen ihm sein Lehrer Alcuin in

seinem Briefe an Raban vom Jahre 802, beigelegt hat. Magnentius ist ein

Beiname, welcher dem Raban von einigen Geschichtschreibern, namentlich von

Joannes Trithemius, gegeben wird, so soli auchRaban aus derFamilie der

Magnentier zu Mainz stammen, sein Yater Ruthard und seine Mutter

Adelgunde geheissen haben. Den Streit der Geschichtsforscher iiber das

Vaterland und Geburtsort dieses grossen Gelehrten, hat Mabillon (im Elogio

historico de beato Rabano aus seinem eigenen Epitaphium widerlegt, welches er

als Erzbischof sich selbst verfertigt hat

:

Urbe quidem hac (zu Mainz namlieh) genitus sum ac sacro fonte rcnatus

In F ulda post haec dogma sacrum didici.

Hieraus erhellet demnach, dass Raban in Mainz geboren worden, in Fulda

abcr seinen Unterricht crhielt. Die Worte dogma sacrum didici werden von

mehreren Geschichtsforschcrn von dem ersten Unterrichte in den Wissenscliaftcn

des Heils verstanden und wollen sie daraus schliesscn, da68 Raban im Kloster

Fulda erzogcn worden sei, welches auch nach dem was Mabillon davon

berichtet hat, ganz wahr ist. Das Wort Raban heisst im iilteren Deutsch so

viel als rapcrc, raubcn. (S. S ch i 11 c r e Glossarium tcutonicum.)
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in meiner Buchonia 3. Bds. 2. ITefte S. 112), sowohl in seinen

Handlungen, als auch in seinem Lehramte und in seinen

Schriften; merkwiirdig war und bleibt er nicht allein fur

Mainz und Fulda, sondern auch fur ganz Deutschland.

Rabans Schreibart, fiigt diesem nach Dr. Fr. Kunstmann

in seiner historischen Monographic liber denselben S. 163

hinzu, zeichnet sich unter den literarischen Arbeiten seiner

Zeit durch Einfachheit der Darstellung aus
;
sie ist klar, natiir-

lich, und meistens frei von der erkiinstelten Beredsamkeit

und dem gesuchten schwulstigen Yortrage, der sonst den

Schriftstellern eigen ist. Auch in seinen Gedichten ist die

Darstellung grosstentheils einfach und rein
; von Harten und

Fehlern in Prosodie und Metrum sind sie, wie alle poetische

Arbeiten seines Jahrhunderts, nicht frei. Raban besass eine

grosse Kenntniss der Literatur und der Sprachen, seine

Belesenheit in den classischen Schriften des Alterthums tritt

fast in jedem seiner Werke hervor.

Dass auch derName dieses grossenMannes in der Geschichte

der Medizin einen ehrenvollen Platz verdiene, hat bereits

Dr. Spengler in dieser Zeitschrift (Janus 1. Bds. 1. Heft.

S. 15—27) dargethan.

Die Zeit Karls des Grossen (sagt Derselbe S. 15), unter

welchem der beriihmte Alcuin die erste Akademie, die Schola

palatii und zahlreiche Schulen griindete, in denen die Wissen-

schaften gepflegt wurden ,
ist auch flir die Medizin eine hochst

wichtige Zeit; denn aus Alcuin scheint hervorzugehen, dass

auch dieArzneikunde von den Mitgliedern der Akademie betrie-

ben wurde.

Accurrunt medici mox Hippocratica tecta;

Hie venas fundit, herbas hie miscet in olla,

Hie coquit pultes, alter sed pocula praefert.

(Alcuin carm. 228. p. 228. Yol. H. cfr. Sprengel). So



127

verordnete auch im Jahre 805 der Kaiser, dass in den Kloster-

schulen die Arzneikunde gelelirt werden sollte. Unser Ra.ban

war einer der beriihmtesten Schuler desselben und auch diesep

war zu jener Zeit von der Arzneikunde unterrichtet. —
Nachdem ich Alles, was Spengler im oben angpfuhrten

Hefte des Janus gesagt hat, voraussetze, theile ich hier noch

zur Erganzung Nachstehendes aus dem 6ten Bande seiner

Schriften, herausgegeben von Colvenerius Colon. Agripp.

1626 mit.

Hrabani Mauri Abbatis Fuldensis Glossae latino barbaricae

de partibus humani corporis. Walafridus Strabus Mauri

discipulus.

Hie homo consistit, sic corporis illius artus

Expositos Mauro Strabus monstrante tenebo.

Homo ab humo dictus est. Anima a ventis noipen traxit.

Unde et Graece uve^iog, ventus dicitur, quod ore trahit aerem

homo. Corpus a Corruptione dicitur. Caput a capiepdo,

eo quod omnes Sensus corporis capiat, et quod prima pars

corporis sit. Vertex, Scheitila, nuilla, Occipitum, Hail ancha.

Capilli locha fahs. Caesaries, gischoran fahs. Crines

prqpyie mulierum dicuntur eo quo vitiis discriminantur. Tem-
pora, thuna uengin. F a c i e s dicta ab effigie : ibi est enim

tota figura hominis et cujuscunque personae agnitio. Vultus

vero dictus et per eum voluntas animi ostenditur. Frons.

endi a foraminibus oculorum dicitur Frontispitium. Oculi

dicti quasi ocior lux, quod cito lucem capiant. Pupilla, seha,

medius punctus oculi. Cir cuius vero quo a pupilla albae

partes oculi separantur. discreta nigredinc Cerana dicitur.

Palbebrae sunt sinus oculorum a palpatione dictae nug-

brauna. Cilia idest tegmina, quibus operiuntur oculi ,
et dicta

quod celent oculos. Super cilia, id est uvindbrauna. Genae
inferiores partes oculorum, hufilon. Malae est braccho sic et
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maxillae indc diminutione ducuntur. Aures ab hauriendo

dictae sunt, quia vocem hauriunt. Pinnula, summa pars

auris. Nares, nasa. Narium recta pars Columna vocatur:

extremitas ejus Pirula vocatur a forma pomi piri. quae vero

dextra laeuaqe sunt pinnulae dicuntur. Medium autem

Interfinium dicitur. Os id est mund, quasi ostium dicitur,

quia ibi ingrediuntur cibi, egre dicuntur Sermones. Labra

virorum dicuntur: Labia mulierum. Lingua a lingendo

sicut labia a lambendo dicuntur. Dentes, ceni: quorum

primi Praecisores dicuntur, quia praecidunt cibos. sequentes

Canini vocantur, quia sicut canes cum eis ossa confringunt.

ita et homo quae non possunt priores praecidere, illis tradit ut

confringantur. ultimi suntMolares, chinni ceni. Dentium

numerum discernit qualitas sexus. nam in viris plures, in

faeminis sunt pauciores. Gingivae, id est bilorna. Palatus

guimo sive hurunna. F auces, a fundendis vocibus nominatae.

Arteriae, id est Weisunt. Gurgulio, querca, chela, a

gutture nomen traxit, cujus meatus ad os et nares conten-

ditur. Pumen Rumen, proximum gurgilioni, a quo cibus et

potio devoratur; sublinguium est, id est hracho. Menturn

Chinni. Collum, hals, interior pars Chela dicitur, posterior

Cervix. Humeri, Scultyrre. Cubitum helina. Vlnie

secundum quosdam utriusquae manus extentio est. secundum

alios cubitum. Brachium arm. Lacerti, musi. Ascilla

oahchasa. Palma, manus extensa. Ir, medietas palmae

epissior. Primus digitus pollex est, secundus index sive

demonstratorius, tertius pudicus sivemedius, quar-

tus annularis, quintus auricularis. Vugula, nagal.

Mam ilia e, prusti. Papillae capita mammarum. Pec-

tus, sub quo est firmitas hominum. Cutis, pars exterior

Corporis, sicut et pell is. Aruina, est pinguedo cuti adhae-

rens. Pulpa, caro est sine pinguedine dicta. Membra,



129

sunt partes corporis. Art us, quibus colligantur. Verti-

bulae, sunt snmmae ossium partes. Cartilagines, mollia

sine medulla, quod genus auriculae et narium discrimen et

costarum extremitates. habent. Costae, ribbi. Latus, sita,

Scapula, absala. Dorsum vel Terga, posterior pars cor-

poris a cervice usque renes. Spina, est junctura dorsi, dicta

co quod habeat articulos acutos et juncturas costarum in se:

fcrtur per earn pars cerebri longo tractuqu haec et Sacra

Spina dicitur: quoniam primum infante concepto nascitur,

ideoque et hostia id primum agentibus Diis suis dabatur.

Viscera hinnuoculi. Cor, a cura dictum. Polmon, lun-

gun. Venae, dictae quia viae sunt natantis sanguinis.
__ i

Jecor, lebera. Fibrae, jecoris sunt extremitates. Splen,

id est miltzi. Fel id est galla. Stomachus, id est mago.

In te s tin a, id est tharma. Omentum, membranum quod

continet, intestinorum majorem partem. Venter, id est

huuanba, et alvus et uterus inter se differunt. Venter est,

qui acceptos cibos digerit et aj^paret extrinsecus. Alvus est

qui cibum recipit et purgare solet. Uterum solae mulieres

habent, in quibus concipiunt infantes. Aquilicus, pinguedo

ventris quod de foris est. Matrix, est locus uteri quo foetus

gignitur. Vesica, blatra. Renes, lendibraton. Lumbi,

lendin. Umbilicus, nabulo. Ilia, lancha. Clunes vel

coxae, hufphi. Anus, arsloch. Nates, arsbelli. Extales

Crozdorm. Genitalia, corporis partesque nomen gignendae

sobolis acceperunt. haec et pudenda a verecundia sive a pube.

Unde et indumento operiuntur. dicuntur autem ista et inho-

nesta, quia non habent speciem decoris sicut caetera membra,

idem et veretrum quiaviri est tantum, vel quia est tantum vir

qui ex eo virus emittit. Testiculi, hodon. qui semen

vecti infundunt. Viscus est pellis in quo testiculi sunt positi.

Faemora, dech, quorum inferiores partes faeminae vocantur.

Bd. 11.1. 9



Genua, Ghinie. Crura, bein. Surae Wadon. Tali, id est

ancli de quibus caligae nocturnales subtalares vocantur, quia

sub tabs sunt. Pes, phuoz. Plantae, sunt anterioris pedis

partes, quae de multis ossibus constant. Calcis, primae pars

plantae inferior pede qua terra calcamus. Calcaneum infe-

rior pars pedis, dictum quia vestigia terrae imprimimus.

1st das nicht eine kleine fur die damalige Zeit gediegene

Anatomie und Physiologie?

Audi manches Scbone findet man noch in seinen Allegoriis

in universam Scripturam et veteri quodam Manuscripto de-

scriptae, jamque primum in lucem editae. In seinem Tractatus

de Anima. u. s. w.

Vergl. auch Hrabanus Maurus der Schopfer des deutsclien

Schulwesens. Programm von Dr. Nic. Bach. Fulda 1835.

Vita Rabani Abbatis, edita a Rudolfo Presbytero. in

Schannat Codex probationiun Fuldensium. p. 117.

Raban starb hocligeehrt und bewundert von seinen Zeit-

genossen, geliebt von Allen die ihn kannten in einem hohen

Alter (von 76 Jahren) zu Winkel eines sanften Todes, am

4. Februar 856. Seine Grabschrift bat er, wie sebon oben

erinnert, selbst gemacht und ist in deutscher Uebersetzung

folgende

:

Willst Du, o freundlicher Leser, mein irdisclies Leben besebauen,

Sieb’, in verscblungenem Yers zeiebnet mein GrifFel es Dir.

Mainz gebar micb und weibt, aus beiliger Quell’ micli zum Leben

;

Fulda’s Scbule sodann lehrt’ micb das gottlicbe Wort.

Moncb geworden daselbst, geborebt icb der Stiinme der Vater

Und des Ordens Gesetz zeigte den Lebenspfad mir.

Zwar aus menschlicberScbwiicbe niebt stets denGesetzen geliorcbend,

Liebt icli mein Zellcben docb stets, freundlicber Raum -war es mir.

Docb als der Jahre schon viele im Strome der Zeiten entronnen,

Scbuf mir ein anderes Loos wurdiger Manner Bescbluss.

Traulicber Zell’ entzog man micb, zum Konig micb fubrend,

Dass icb — an Kraftcn so scbwacb — fiibrtc des Erzbiscbofs Amt.
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Nicht tlurch des Lebens Verdienst, durcb Wissenschaft auch nicht

gewiirdigt,

War mir der Hirtenstab nicht, wie er es sollte, genelnn.

Willig zwar immer derGeist, doch schwach und wankend der Korper,

Wirkt ich, so viel ich vermocht und mir die Gottheit verliehn.

Nun, o geliebtester Bruder, das fleh ich heraus aus dem Grabe,

Sprich Du fiir mich ein Gebet, rufend zu Christus dem Ileri’n.

Dass mir in Ewigkeit werde die Gnade des ewigen Richters,

Schauend nicht auf Yerdienst, wagend den Willen allein.

Raban nennte man mich: in Gottes Worte zu lesen

Immer an jeglichem Ort, war es mir susses Geschaft.

Mog der allm'achtige Gott das Himmelreich mir gewahren,

Und in der Seligen Land ewige Ruhe und Heil

!

Dahl in meiner Buchonia a. a. 0. S. 143.

9



y.

Biographiscli - litterarische Notizen,

beriihmte Wundarzte und Aerzte des XIII. and

XIV. Jahrhunderts

betreffcnd,

void Herausgeber.

I.

Wundarzte.

1. Roger v. Parma.

(circa 1214?)

Der alteste cler italienischen Chirurgie nach der Araber-Zeit

ist Ruggiero (Quorum primus fuit Hiogerius sagt Guy
Chauliac. Prooem.) Er war ohnstreitig von Parma, und nicbt,

wie Freind und Portal, jedocb unentschieden ,
angeben, von

Salerno. Doch konnte er wohl da gelehrt baben, obwohl in

Parma schon seit dem XT., besonders aber im XII. Jakrhun-

dert eine gelekrte Scbule bestand. Den Grand, warum er vor-

zuglich Roger genannt wil’d, hat Tiraboschi£(Stor. della

Lett. Ital. III. p. 214.) aus alten Handschriften aufgedeckt.

Er war namlich eine Zeit lang Lehrer in Montpellier, und mek-

rere Handschriften der Pariser Bibliothek kaben bei seinem

Werke den Beisatz „Auctore Rogerio Studii Monspessulani

Cancellario.“ (A s true weiss nickts davon.) Dass er gleich-

zeitig mit Hugo von Lucca, also vor der Mitte des XIII. S.

gelebt habe, ist ausser Zweifel. Er und dieser sind also die

Vater der Chirurgen in Italien. Sein Ilauptwerk ist unter dem

Namen: Rogerina major und minor, auch unter dem Xitel

:

Practica medicinae major et minor bekannt, von seiner Chirar-
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gie nicht verschieden, und in der Ausgabe von Chauliac (Opp.

ap. Juntas 1546.) enthalten. Er hat ferner ein Biichlein iiber

den Aderlass geschrieben, welches der Baseler Ausgabe des

Albucasis von 1541 beigedruckt ist. Nach La mi us Catal.

Bibl. Riccardianae (bei F abricius Bibl. med. et inf. Lat. VI.

p. 119.) sind noch zwei Werke von ihm daselbst als MS. vor-

handen : de secretis naturae und de exhibitione medicinarum.

Ohnstreitig ist er der erste Abendlander, der den Abul-

Casem benutzt und bekannt gemacht hat. Seine Roge-

rina Avurde der Codex, iiber welchen in Salerno Chirur-

gie im XIII. Sec. gelesen wurde. Noch existirt auf engli-

schen Bibliotheken ein MS.: Expositio quatuor Magistro-

rum Salerni super Chirurgia Rogeri (Cat. MSS. Angliae

et Hibern. tom. II. nr. 971). Da schon im XI. Jahrhundert

in Salerno vier Meister von Salerno angefiihrt werden, so

scheint die Salernitan. Schule von jeher 4 Ordinarii fur

den Unterricht in der Medizin gehabt und behalten zu haben.

C. Sprengel sieht ihn als den Stifter derjenigen chirurgi-

schen Schule an, die die Wunden mit anfeuchtenden, erschlaf-

fenden Mitteln, Breiumschlagen behandelt. Allein es ist dies

ein grosser Irrthum; dass er feuchter Mittel und keiner Salben

sich bediente, muss zugestanden Averden, aber keinesAveges so,

dass er bios erschlaffende Mittel brauchte ;
vielmehr bediente er

sich ofters reizender Fomentationen; er verschmahte dagegen

allerdings die Amvendung der nachmals beliebten StreupuLer

und der Consolidantia s. carnem generantia. Ueberhaupt ist

S p r e n g e 1 s Eintheilung der Chirurgie des XIII. Jahrliunderts

in zwei entgegengesetzte Schulen gar nicht durchzufiihren

;

theils Aviderspricht sie derZeitrechnung, theils demjenigen, was

in den angeblich zu eincr und derselben Schule gchorigen

Schriltstellern
, vorkommt. — Wenn iiberhaupt einc solche,

immer nach theoretischer Einseitigkeit schmeckende Einthei-
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lung der chirurgischen Methoden gemacht werden soil, so ktin-

nen wir untersclieiden

:

a) Fomentarii und

b) Unguentarii.

Zu denErsteren gehorten aber 2 Niiancirungen: die mit vor-

zugsweise erschlaffenden Mitteln fomentirten: allerdings Ro-

ger und Roland, und die mit reizenden INXitteln verfubren:

Hugo v. Lucca und Bruno v. Calabrien. Zur Klasse der

Unguentarii miissen wir Wilh. v. Saliceto und Lanfranco

von Mailand reclmen
;

allein es ist gewiss, dass diese Manner

schon vorurtheilsfrei genug waren, bald reizende consolidirende,

bald mildernde Master und Salben nach Befund der Umstande

anzuwenden, und Theodor v. Cervia, ob er sich gleicli der

Schule des Hugo nake halt, brauchte sowolil reizende Fo-

mentationen als Unguente und bildet also eine dritte
, oder,

wenn man will, vierte Partei.

2. Hugo y. Lucca.

(c. 1214— 12§£.)

Nach der Mitte des XII. S. in Lucca geb., aus der vor-

nehmen Familie der Borgognone (ob er gleick den Zuna-

men nie geftikrt: aber sein Sokn Hubert war Ritter des Ol-

dens der heil. Jungfrau, in welchen nur Adelige aufgenommen

wurden). Im Jakre 1214 wurde er, der erste, zur Ausiibung

der Medizin und Ckirurgie , nicht zum Lehrer
,
nach Bologna

berufen, vermutklick unter Yermittelung des Grafen Rudolph

Borgognone, seines Yerwandten, der Prator (Podesta) von

Bologna war. Ein jahrlicher Gchalt wurde ihm liierbei nicht

festgesetzt, sondcrn er erliielt ein fur alle mal 600 Bol. Lire

(Pfund-Mtinze) als Feudum, durch welches er vcrpflichtet war,

sechs Monate im Jalire in Bologna, zu weilen und in Kriegszei-

ten dem Heere unentgeldlich als Wundarzt zu dienen. .Der
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Contrakt dariiber ist noch vorlianden. In der That folgte

Hugo dem Bologneser Heere im Jahre 1218 in den Kreuzzug

und war mit bei der Belagerung von Damiette 1220, kehrte

aber wahrscheinlich 1221 nacli Italien zuriick. Noch im Jahre

1249 lebte er in Bologna, und eine Stelle in den Bologner

Stadtstatuten von diesem Jahre ist vorlianden, worm er in

Pflicht genommen wird
,
in gericlitlichen Fallen

, vom Podesta

befragt, nach geleistetem Eide ein der Wahrheit gemasses Gut-

achten zu seben: eines der altesten Fakta fur die

Medicina forensis im Mittelalter. In eben diesen Sta-

tuten wird er von der Pflicht, im Kriege Waffen zu tragen,

befreit, sondern nur gehalten, Instrumente mit sicli zu fiihren,

et id quod per Civitatem secum ferre pro infirmis solent ( die

Stadt gab also wahrscheinlich die Arzeneien. Er lebte noch

1252, wo in einer Urkunde seiner und seines Collegen Deote-

salvi mit den grossten Ehren gedacht wird; gewiss aber lebte

er niclit mehr 1258. Er starb als beinahe hundertjahriger Greis

nach 1252, und ein holies Alter war bei seiner Familie erblich.

Von seinen fiinf Sohnen wurden ihrer drei Aerzte; der alteste

von ihnen ist der be'riihmte Theodorich, nachher Dominika-

ner und Erzbischof von Cervia. Diese sich der Medizin wid-

menden Sohne unterrichtete Hugo selbst, aber wie in der

Asklepiadenfamilie
, unter dem Siegel des tiefsten Geheimnis-

ses und erst nach geleistetem Eide, niclits von den eroffneten

Arkanen zu verrathen. Erst als ein hundertjahriger Greis

theilte er dem Theodorich eines seiner Specifica olme Eid-

schwur mit; es ist das im Mittelalter beriihmte Pulvis mirabi-

lis Ilugonis, bestehend aus lladix et folia Pilosellae, Pimpinel-

lae, Caryophyllatae, Gentianae et Valerianae (von der Gent,

die Wurzel allein). Theodorich wicli aber iiberhaupt zucrst

von dieser Gchcimtlmerei ab, und sagt in der Vorrede seiner

Ghirurgie: se artis secrcta, deposito omnislivoris aculco, aper-
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tissimc manifestare.“ Der Sohn erzahlt vom Vatcr: „Prae-

dictus tamen vir mirabilis, Magister Hugo, omnia fere vulnera

cum solo vino, et stuppa et ligatura decenti, quam optime facere

noverat, sanabat, consolidabat, et pulcherrime cicatrices sine

unguento aliquo inducebat.“ (Theodor. Chir. lib. I. cap. U.)

Er also und nicht Bruno von Calabrien ist der Griinder die-

ser von Guy Chauliac dem Bruno zuerst zugeschriebenen

Methode; denn 1252 vollendete Bruno seine Chirurgia magna,

im 38sten Lebensjahre, als Hugo bereits ein Centennarius war,

und wenn der Gebrauch dieser Methode eine eigene Secte

bezeichnet, wie Guy Chauliac will, so ist Hugo, und nicht

Bruno der Stifter derselben. Uebrigens war Hugo auchmit

Chemie beschaftiget und der erste, der die Sublimation des

Arseniks lehrte (Theod. Chir. lib. IV. cap. 8.).

3. Roland v. Parma.

(c. 1252.)

Roland hat theils in seiner Vaterstadt Parma, theils in

Bologna gelebt. Nicht ganz richtig nennt Guy Chauliac ihn

viel alter als Bruno und als fast gleichzeitig mit Roger. In

der That war er noch ein Zeitgenosse des Hugo, und da 1252

Bruno 38 Jahr alt war, wenig alter als dieser, aber Roger v.

Parma bereits gestorben. Er wirkte noch gleichzeitig mit

Theodorich, der indess jiinger Avar. Sarti halt es fur

wahrscheinlich, dass Roland den Inhalt seiner mehrmals

bekannt gewordenen Schriften zuerst Schulern mitgetheilt

habe
;
Professoren der Medizin und Chirurgie gab es jedoch

seiner Zeit in Bologna noch nicht. Er hielt sicli streng an die

Lehrsatze des Roger und ist vermuthlich dessen Schuler gewe-

sen. Neues ist bei ihm wenig zu er\A'arten, denn er sagt selbst

am Ende seines Werkes: „ego in opere presenti juxta

meum posse in omnibus sensum et literaturam ( den Buchsta-
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ben) Rogerii sum secutus.“ Theodorich sclieint etwas eifer-

siichtig aufihn gewesen zu sein, denn er giebt ihm eine Usur-

pation schuld, bei folgendem merkwiirdigen Falle, den wir

zuerst aus der Erzahlung des Roland anfiihren. Letzterer

wurde zu einem verwundeten Bologneser Herrn am oten oder

6ten Tage nach der Lasion gerufen, und sah ein Stuck der

Lunge zurWunde herausragen. Die herbeigerufenen geschick-

testen Bologneser Chirurgen batten den Kranken bereits als

ein Kind des Todes verlassen. Auf Verlangen der Angehori-

gen, nach eingeholter Erlaubniss des Bischofs, geleisteter

Sicherlieit aller Befreundeten und in Gegenwart von beinahe

30 Umstehenden schnitt er das Stuck der Lunge ab und die

AVunde auf ein klein Finger -Nagelbreite aus und behandelte

sie mit (consolidirendem) pulvis rubeus. Die Wunde heilte und

der Verwundete hat lange Zeit nachher noch eine Wallfahrt

nach Jerusalem gemacht. Dieses Factum bestreitet Theodo-

rich in soweit, dass er angiebt, Meister Hugo babe die Ope-

ration gemacht und Roland nur dabei assistirt, er schmucke

sich also mit fremden Federn, wenn er das fiir sein Werk aus-

gebe. Guy Chauliac bestreitet die ganze Geschichte als

fabelhaft und unmbglich. Das Werk des Roland hiess im

Mittelalter schlechthin die Rolan din a und wurde gleich der

Rogerina minor der Codex, iiber welchen im XIII. Jahrhun-

dert in Salerno von 4 Meistern gelesen wurde, daher haben wir

auch eine Copula s. Apparatus quatuor Magistrorum super

Chirurgiam Rolandi auf englischen Bibliotheken (Catal. MSS.
Angliae et Ilibern. Tom. 1. p. 169. no. 3501.). Ausser seiner

Chirurgie wird auf der Pariser Bibliothek noch eine IJand-

schrift: Rolandi Physionomia in 6 libros divisa (Catal. MSS.
Bibl. Reg. Paris. Tom. 4. p. 344. Cod. 7340.) aufbewahrt. Sie

ist wahrscheinlich aus des Mich. S cotus gleichnamigem Werke

geschopft.
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Bemerkenswerth ist, class man den Roland des XIII. S.

mit cinem Roland von Parma, mit clem Beinamen Capel-

lu'ti, des XV. Sec. verwecliselt hat, und selbst Fabricius ist

in diese Falle gegangen. Den Irrthum veranlasste eine Hand-

schrift cler Koniglichen Bibliothek zu Parma aus clem XVten

Jahrhundert, welche anfangt: lncipit Cyrugia Rolandi Capel-

luti de Parma; aber diese Handschrift ist viel zu jung, urn

Autoritat zu haben, und gliicklicherweise hat man eme Hand-

schrift ebenfalls in cler Bibliothek zu Parma von cliesem nam-

lichen Rolando Capelluti, handelnd cle Curatione pestiferorum

apostematum entcleckt, an cleren Schlusse cler Verfasser er-

wahnt, dass er sich 1468 bei der grossen Pest in Parma daselbst

befunden habe. Auch letztgenannte Pestschrift hat man mit

Unrecht clem alten Roland v. Parma zugeschrieben.

4. Bruno von Calabrien.

(c. 1252.)

Bruno von Longoburgo aus Calabrien ist fast ganzlich sei-

nen Lebensumstanden nach unbekannt. Wir wissen nur von

ihm selbst, class er im Jahre 1252 seine Chirurgia magna, die

von Guy Chauliac so gefeierte, in Padua vollendete: „Anno

Dom. MCCLn. mense Januar. Indict. X. apud civita-

tem Paduae in loco S. Pauli ego Brunus gente Calaber, pa-

tria Longoburgensis sub spe divini favoris
,
per omnia vestigia

veterum Sapientum perscrutans
,

huic operi debitum finem

imposui“ schreibt er am Ende derselben. Er scheint sich lange

in Padua aufgehalten zu haben, denn er erwahnt seiner Freund-

schaft mit Lazarus v. Padua, auf dessen Verlangen er die

Chirurgie geschrieben
,
und zwar in kiirzerer und deutlicherer

Form, als ein ahnliches weitlauftiges Werk, welches er fur

Andrea v. Vicenza gearbeitet, jedoch nicht ganz vollendet

hatte. Er spricht in cliesem Werke nicht bios aus Rhazes
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und,, Albucasis, sondern aus seiner eigenen langen Erfah-

rung, welclie ilun aucli Guy Cliauliac in vollem Maasse zu-

erkennt, ob er gleich ihm den Mangel tier anatomischen Kennt-

niss vorriickt. Bemerkensworth ist, class, indem er von den

chirurgischen Operationen spricht, er das Scarificiren undAder-

lassen absichtlich ausliisst, weil quae licet chirurgiae species ha-

beatur, tarnen ipsarum operationem noluerunt meclici prop-

ter indecentiam exercere sed illas barbarorum in rnanus

reliquerunt. Diese merkvviirclige, liber manclies noch heute

Streitige, Aufscliluss gebende Thatsache, welclie eine schon

damals statt gefundene Trennung der sog. kleinen Chirurgie

von der wissenscliaftlichen zugleich chirurgischen Medicin

cleutlich genug bezeichnet, ist wohl darin gegriindet, dass

diese niederen chirurgischen Handleistungen deni vulgus Preis

gegeben warden
, um theils den canonischen Gesetzen, theils

wohl vorziiglich, um der geistlichen Wiirde nicht zu schaden.

Interessant ist ferner seine Warnung, sicli nicht in Dinge ein-

zulassen, die man nicht recht versteht (non cupiclitas inducat

te ad illud apucl quod est ignorantia tua), unci daraus erklart

sich auch sein Path: dimitte aegrituclines terribiles, in quibus

non est fiducia sanitatis (Chirurgia magna in fine). Vgl. Colic

Storia del studio cli Padova Fasc. III. p. 123 seq.

5. Theodoricli v. Lucca.

Bischof v. Cervia.

Eine ganz iibersehene Thatsache ist, dass dieser beriihmte Chi-

rurg der Sohn des Hugo v. Lucca war, wie Mauro Sarti

ausgemittelt hat. Als Hugo von Lucca nach Bologna 1217

berufen ward, war er 6 Jalir alt. Sein Vater unterriclitete ihn.

Da aber in seinen Junglingsjahren der ohnlangst entstandene

Prediger-Ordcn in Bologna grosses Anselm fand, und die edel-

sten sich ihm zugeselltcn, so trat er bald nach 1230—31 in die-
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sen Orclen, also ini 22. — 23. Jahr, und gesteht demnach selbst,

den Unterricht seines Vaters bei weitem nicht lange genug

genossen zu haben (welche selbstgestandige Liicke er aber

naclnnals durch eigne Erfahrung und das Stadium des Galen
hinreichend ausgefiillt habe (sagt er). Es ist merkwiirdig, dass

der Eintritt ins Kloster ihm kein Hinderniss an der Ausiibung

der Medizin wurde, und dass man ihm sogar gestattete, ausser

dem Kloster zu prakticiren. Vermoge aber seiner anderweiti-

gen Gelehrsamkeit wurde er Caplan, Poenitentiarius und Haus-

arzt des gelehrten Innocenz IV., 1243— 54, hernach Bischof

von Bitone spatestens 1262, worauf er, von seinem Bischofs-

sitze abwesend, die Zeit in Lucca bis 1265 lebte, da er in die-

sem Jahre vom Pabst Clemens VI. die Weisung erhalt, zum

Kriege gegen Konig Manfred zu stimmen, welcher bekannt-

lich 1259 mit dem Interdict belegt wurde. Im Jahre 1266

wurde er zum Bischof v. Cervia ernannt, nach Ughelli

jedoch erst 1274. Nach dieser Erhebung lebte er fortdauemd

in Bologna, vermuthlich auf Dispens, denn auch Pabst Nico-

laus IV. 1288— 94 wollte ihm wohl und gestattete ihm z. B.

ahrlich eine bestimmte Quantitat Salz aus seinem Bisthum

nach Bologna zur Vermehrung seiner Einkiinfte einfuhren zu

diirfen. In Bologna bewohnte er ein prachtiges Haus und Gar-

ten, acquirirte daselbst auch mehrere Grundstiicke und ver-

diente nicht wenig durch seine Praxis, die er ungeachtet seines

Episcopats fortsetzte, ja er sammelte Reichthumer dabei, da er

rnassig zu leben und weniger, als bei den damaligen Pralaten

Sitte war, Aufwand zu machen, gewohnt war. Und da er

von seinen Giitern einen besonders mildthatigen Gebrauch

machte, so sah dies der Pabst sowohl als der Orden ihm nach.

In seinen letzten Lebensjahren krankelte er meistens und

fiihlte die Beschwerden seines hohen Alters selir, das er indess

bis auf 93 Jahr brachte. Er starb 1298 den 9ten Januar. Sein
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Grabmal ist in der Dominikanerkirche, in einer von ihm erbau-

ton Kapelle. Seine Besitzthiimer vermachte er theils der

Kirche ,
theils den Dominikanern und verschiedenen andern

Orden; seinem NefFen seine raedizinischen Biicher. Seine

Werke sind:

1)

Chirurgia, die zuerst 1498 gedruckt wurde. Er hat

sie zn der Zeit, da er papstlicher Caplan war, begonnen

und auf den Antrieb des Andreas v. Pabrucia, auch

eines Dominikaners, seines Freundes, der sogar das nocli

nicht ganz vollendete MS. mit sich nach Pabrucia

fiihrte, daher Codices derselben in alt-catalonischer

Sprache geschrieben vorkommen. Er scbeint sie 1266

vollendet zu haben. Guy Chauliac sagt, sie sei aus

dem Bruno ausgeschrieben, was keinesweges unbedingt

der Fall ist, da sie vieles eigen Erfahrene enthalt, wes-

balb auch Guy Chauliac selbst sie sehr oft citirt.

Sokommt z. B. dort zuerst die Cur durch Salivation mit

Quecksilbereinreibungen vor, wovon vor ihm keine

Kunde.

2) Zwei chemische Schriften: 1) de sublimatione Arse-

nici (mehrere Handschriften) und 2) Tract, de Alu-

minibus et Salibus. Beide kommen nur in kataloni-

scher Sprache geschrieben vor, erstere auf der Pariser,

letztcre auf der Florentiner Bibliothek.

3) Zwei Schriften iiber Veterinarkunde, beide nur MS.:

1) Mulomedicina ex dictis Medicorum mulomedicorum

sapientum compilata, offenbar aus lateinischen und grie-

chischen Quellen (dem Nicetas); 2) Tractatus do

cura Accipitrum, beide lateinisch in der Bibliotheca

Barberina vorhanden.

Nachstdem hat er einen Band Predigten geschrieben, den er

seinem NefFen Fr. Theodorich, auch einem Dominikaner,
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vermachte (Sarti de clar. Archigymnasii Bononiensis Profes-

soribus. Bonon. 1769. fol, Tom. II. P. II. p. 450 — 57).

6. Wilhelm de Salicelo.

(c. 1269— 1280.)

Er ist von Piacenza gebiirtig, dahererauch Magister Pla-

centinus genannt wird. Seine Lebensumstande sind grossten-

theils nnbekannt; dass er Geistlicher war, schliesst man dar-

aus (dock nicht mit Sicherlieit ) ,
dass er die Knnstgenossen

warnt, mit Laien in zu enge Familiaritat zn treten, denn das

hindere, flir seine Cur gehorig sich bezahlen zu lassen; das aber

sei grade das beste Mittel, um Ruf in der Welt und selbst Ver-

trauen bei dem Kranken zu gewinnen! Nicht ganz zuverlas-

sige Quellen geben an, dass er 1210 geboren, 1280 (einigel277)

gestorben sei. Im letzten Decennio seines Lebens wirkte er

theils zu Bologna, theils in Verona. Gewiss ist nach M. Sarti,

dass er im Jahre 1269— 74 in Bologna lebte, auch wahrschein-

lich allda lehrte, ob er gleich noch nicht ausdriicklich als Pro-

fessor angegeben wird, vielleicht weil dieser Titel erst viel spa-

ter gebrauchlich ward. Wahrend seines Aufenthalts in Bologna

herrschte dort eine epidemische ansteckende Krankheit ,
um

deren willen man ihn vielleicht dahin berufen hattc. Eben so

ist es nur Yermuthung, wenn gleich eine selir wahrscheinliche,

dass es die biirgerlichen Unruhen, welche 1275 in Bologna aus-

brachen, waren, welche ihn veranlassten, nachVeronazugehen,

wo er als Arzt von der Commune salarirt wurde. Hier vollen-

dete er, und zwar am 25. Mai d. Jahres 1276, seine Chirurgie,

die er bereits vier Jahre frtiher in Bologna in Ordnung zu

bringen angefangen hatte. Er hat aber auch (und wahrschein-

lich vorher) ein rein medizinisches Werk unter dem Titel: Li-

ber in scientia medicinali et specialiter pcrfectis qui summa
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conservationis et curationis appcllatur. Piacenza 14^5. fol. aus-

gearbeitet. Auf der hiesigen koniglichen Bibliothek befindet

sich handschriftlich aus dem XIV. Jabrhundert daraus ein

Fragment nnter dem Titel : Wilhelmi de Placentia Liber Pra-
c

cticae Cap. I. libri I. Seine Chirurgie schrieb er zum Unter-

riebt fiir seinen (wahrscheinlich natiirlichen) Sohn Bernardi-

nus, und auf Antrieb seines Freundes Rufino, Priors zu St.

Ambrosio in Piacenza. Sein Solin aber fand es eintraglicher,

in Bologna Wuchergeschafte, als die Medizin zu betreiben.

Guy Ckauliac nennt ihn mit dem grossten Lobe (valens

homo, einen tiichtigen Mann) und sagt geradezu, dass nach den

Griechen undArabernNiemand vor seiner Summa etwas beson-

ders Beifallswiirdiges in der Medizin geschrieben habe. Er

bezeichnet ihn mit Lanfranc als den Stifter der dritten chi-

rurgischen Secte
,

qui . .
. procurabant omnia vulnera cum un-

guentis et emplastris dulcibus. 1st dies fiir sich nicht zu

bestreiten, so gehorte er doch unlaugbar mit Theodorich zu

den ersten italienischen Chirurgen, welche beherzter es wag-

ten, zuweilen das Messer und selbst das Feuer anzuwenden,

wie z. B. bei Pfeilwunden des Kopfs, beim Empyem u. s. w.

So compilatorisch seine Darstellung gleich der seiner Zeitge-

nossen iiberhaupt ist , so hat er doch seinen Stoff wohl geord-

net und beweist an jeder Stelle, dass er ein eben so denken-

der als autoptischer und erfahrener Wundarzt war. Uns, die

wir uns kein sonderlich competentes Urtheil in der Chirurgie

zumessen
, hat es geschienen, als trete iiberall viel Eigenthiim-

liches in seiner Auffassung und Behandlungsweise (z. B. der

Lithotomie, der Operation der Sarcocele) hervor. Auch in der

Medizin istMeister Wilhelm nicht zu verachten; ihm gebuhrt

unter Anderen die erste genauere Beschreibung der Crusta

lactea, deren Gefahrlichkeit er gegen die Meinung seiner Zeit

bestreitet; ferner die erste Erwahnung siphylitischer Uebel aus

0
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gesclilechtlicher Ursachc (S. Littre in Janus I. 3. p. 588)

u. A. m. Auf einen scharfen kritischen Artikel von einem

Ungenannten iiber W. v. S. in Dezeimeris Dictionn. hist, de

la Med. 1835. T.II. 2. p. 657 und einen gerechteren von Bern-
stein (Gesch. d. Chir. 1822. 1. Th. p. 107) machen wir auf-

merksam.

7. Lanfranchi von Mailand.

(c. 1295.)

Aus Mailand gebiirtig, vermuthlich der alten Pisanischen

Familie der Lanfranchi angehorig und, wenn dies, von Urher-

kunft ein Deutscher, hat er in Mailand auch zuerst die Heil-

kunst und die Chirurgie als Arzt (Qualis qualis medicus nennt

er sich) ausgeiibt, und an mehreren Orten seines Werkes

erzahlt er von dort von ihm gemachten Kuren. Wir erfahren

ferner von ihm selbst, dass er darauf von Matteo Visconti,

Herrn von Mailand, aus Mailand vertrieben und auf seinen

Befehl an die Grenzen Frankreichs transportirt worden sei,

daher ich nicht weiss, wie sich Percy’s und Laurent’s

Angabe (Bibliograph. Univ. T. XXIII. p. 342) damit vereini-

gen lasst, dass ihm Matteo, der bekanntlich kein sehr gefalli-

ger, sondern ein gegen seine Feinde grausamer und blutdiirsti-

gcr Mann war, die Mittcl, sich nach Frankreich zu begeben,

selbst gereicht habe. Einen Grand seiner Verweisung giebt

er nicht an. In Mailand kampften damals die Visconti und

die della Torre um die Oberherrschaft: vermuthlich hatte

Lanfranchi sich den letzteren angeschlossen. Er habe,

erzahlt er weiter, sich hierauf nach Lyon begeben, dort seine

Chirurgia parva gesclirieben und sich der Erziehung seiner

beiden Sohne gewidmet. Mit ilmen sei er, immer die Kunst.

ausiibend, durcli verschiedene Lander (vermuthlich innerhalb

Frankreich) gereist, bis er endlich im Jahre 1295 nach Paris,

wohin er als einem Orte des Friedens und des Studiums
,

der
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den Aerztcn besonders empfehlenswerth sei, lange getrachtet,

gekommen. Hier habe er weft iiber sein Verdienst, wie cr

hbchst be8cbeiden sagt, einen unglaublich grossen Zulauf von

SchUlern (die ilm, wie weiland The ssalus von Tralles, zu

Hundertcn an die Bctten seiner Kranken begleitetcn) bekom-

men und ihnen zu Ehren, so wie auf Anregung mehrerer Mei-

ster der Chirurgie in Paris, besonders des Jean Passavant,

Professors in Paris und damals Dekans der med. Fak., liatte

er dort seine Chirurgia magna 1296 verfasst, (lie er dem Konig

Philipp dem Schonen gewidmet (Tiraboschi Stor. della

Lett. It. Tom. IV. p. 222—24). Eine neue Erscheinung war in

der damaligen Zeit, nicht bios die Geschicklichkeit, sondern

auch die Freimiithigkeit, mit welcher er dffentlich seine Opera-

tionen, sie zugleich theoretisch erklarend, wie ein clinischer

Lehrer vollzog. — Unter diesen Umstanden wurde er Ver-

pflanzer der italienischen und der Begriinder der franzosischen

Chirurgie, welche letztere damals, wie er sie schildert, in einem

klaglichen Zustande gewesen sein muss, denn er bezeichnet die

Wundarzte als Idioten, die ihre eigene Sprache kaum zu spre-

chen, das Cauterium actuale nicht vom potentiale zu unter-

scheiden wussten ,
er nennt sie gradezu Laien (nicht geistlich

Gebildete), Ilandwerker und Ignoranten. Die Form, unter

welcher er auf die Bildung der franzosischen Wundarzte ein-

wirkte, war die, dass er sich dem einige Jahrzehnte vor ihm,

von Jean Pitard gegriindeten Confrcrie des Chirurgiena dc

S. Cosme anschlo8s, den wundarztlichen Genossen dcrselben

Vorlesungen hielt und praktischen Unterricht gab.

Der eben genannte Jean Pitard, geb. 1228 f 1315, war

Leibchirurg Ludwig IX., Philipp III. und Philipp IV. des

Schonen, ein frommer, wohlthatiger 1

) Mann, Begleiter des hei-

*) Er Hess z. B. in scincra Hausc cincu Brunncn zuin ullgcroolncn Bestcn

Bd.11,1. 10
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lig gesprochenen Konigs ins gelobte Land (1249), der 1260

die Bruderschaft der heiligen Cosmas und Damianus stif-

tete, die, wie Eloy (Dictionn. hist, de la med. anc. et mod.

T. III. p. 575) sagt, keinesweges ursprunglich ein Institut zur

Beforderung der Chirurgie, sondern eine religiose Congregation

zunachst fiir nicht geistliche Chirurgen war, woran aher auch

andere Laien Theil nehmen durften. Die Thatsachen, die von

dieser Confrerie uns C. Sprengel (Gesch. d. A. K. II. p. 591)

meldet, sckeinen uns theils nicht geniigcnd constatirt, theils

nicht recht chronologisch zustimmend. Dass sie schon 1271

sich von der Fakultat getrennt (wie kam sie denn zu einer Ver-

bindung mit ihr?), ein eignes Collegium und schon damals eine

Art von chirurgischerAkademie mit den hochsten akademischen

Ehrenrechten gebildet habe, ist nicht wahrscheinlich, wenn man

die Schilderung best, die Lanfranchi vom Zustande der Chi-

rurgie in Paris macht. Sie scheint vielmehr erst durch Lan-

franchi’s unzweifelhaften Zutritt zu ihr (1295) diese glan-

zende Umgestaltung erfahren zu haben, und unter dieser Yor-

aussetzung lasst sich erst, bei den obwaltenden Verhaltnissen,

die Ehrenstellung , welche sie im letzten Jahrzehnd des XIII.

Jahrh. ohne Zweifel erhielt, begreifen. Lanfranchi war nam-

lich verheirathet, erzog, wie er selbst sagt, zwei Sohne, wovon

sich einer in der Mitte des XIV. Jahrh. unter den Wundarzten

von Montpellier ausgezeichnet haben soil, konnte daher auch,

eine so glanzende und von der Universitat begunstigte Rolle

graben, um von der Bcnutzung des ungesundcn Seinewassers abzuhaltcn. 6ei

der Renovation dieses Hauses ini J. 1611 trug es die Inschrift:

Jean Pitard en cc repaire,

Chirurgien du Roi, fit faire

Ce puits en mille trois cent dix

Dont Dieu lui doint sont paradis.

Die Biiste dieses Ehrcnmannee zicrt die Eingangsthur zum Amphitheater der

Ecole de Medecinc in Paris (Biograph, univ. T. XXXIV. p. 628).
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Universitat gewonnen werdcn, die damals noch aiisschliess-

licli nur Cleriker in ihr Gremium aiifnahm und erst ini X\

.

Jalirli. anficng, einzelne Ausnahmcn von diesem Gesetze zu

machen; es ist sogar zweifelhaft und ware, den damaligen Vcr-

hliltnissen nach, durchaus ungesetzlich gewesen, dass er auf

Bitten des Dekans der Pariser Fakultat und Passavant’s

Vorlesungen bei der Fakultat selbst (wie Sprengel, wenn

ich ihn recht verstebe, anzudeuten scheint) gehalten hatte.

Von zwei der bedeutendsten Medicinalpersonen des damaligen

Paris indessen, dem Leibchirurgen des Konigs, dem er als

Mitglied der Confrerie nahe stand, und dem Dekan der med.

Fakultat, der ihn zu wurdigen, aber nicht fiir die Universitat

zu acquiriren vermochte, begunstigt, bot er eine geeignete Mit-

telsperson fiir die Wimsche und die gemeinsamen Interessen

der Universitat und der Confrerie dar, indem er bei der letzte-

ren Vorlesungen hielt. Aus seiner ehrenvollen Stellung, die

er als Doctor rite promotus in Oberitalien, wo man im Punkte

des Clerikats als Requisits fiir die Promotion minder streng

war, zur Pariser Fakultat einnalnn, begreift sich, dass wenn

man ihn als Lehrer der Pitardschen Confrerie seitens der Fakul-

tat wiinschte und anerkannte, man ihn ohne akademischeEhren

an dieser nicht wirken lassen konnte; und so erklart sich das

bisher unerklarte
,

aber auch nicht einmal in seiner Unbegreif-

lichkeit wahrgenommene Factum, dass der Confrerie de S.

Cosme Rechte bewilligt wurden, die die Fakultat sonst gewiss

so leicht nicht einer blossen religiosen Congregation von (nicht

zu ihr gehorigen) Chirurgen ertheilt hiitte. Es ist mir hochst

wahrscheinlich, dass erst seit Lanfranchi’s Zutritt die Chi-

rurgen von S. Cosme die Rechte der magistri in physica, die

robe longue der Fakultisten erhielten
,

als cin quasi aggrega-

tes College unter die Oberaufsicht und die Priifung der Fakul-
10 *
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tat traten, und iiberhaupt jene hoclist bedeutende Rolle in der

Geschichte der franzosischen Medicin und Chirurgie zu spielen

anfingen, in der sie im XTY. Jahrh. auf'treten. Mogen nun

franzbsisclie Critiker, denen die Einsicht in die Registres der

Pariser Fakultat und vielleicht selbst in die Statuten des Col-

lege de S. Cosine zusteht, die hieriiber von mir aufgestellten

historiscben Combinationen weiter priifen und berichtigen J
).

Gewiss ist, dass Lanfranchi der wurdige Begriinder einer

wissenschaftlichen, nicht nur praktischen Chirurgie in Frank-

reich wurde, der er durch einen hiibschen Syllogismus, dessen

major ich allenfalls gegen Sprengelin Sckutz nehmen mochte,

eifrig dieBedeutung einer theoretischen zu vindiciren suchte 2
).

Obgleich Guy Ckauliac seiner nicht allzu ehrenvoll in der

beriihmten Yorrede zu seinem Werke gedenkt, indem er ihm

die Originalitat abspricht („Lanfrancus,“ sagt er, „etiam librum

scripsit, in quo non multa posuit, nisi quae a Guilielmo recepit;

in alio tamen ordine mutavit“), so scheint er doch hierin viel

zu weit zu gehen. Lanfranchi war allerdings ein Schuler

und treuer Anhanger des Wilhelm von Saliceto, und hat

ihn viel, wie das nun eben in seiner Zeit nichts Ungewohnliches

war, benutzt, ohne ihn zu nennen; vielleicht, weil sein Lehrer

eben so wie er, zum Theil das Seinige aus einer gemeinschaft-

lichen Quelle, den Arabern schopfte. Allein Niemand kann bei

ihm die eigenthiimliche Erfahrung und eigenthiimliche Auffas-

sung verkennen : mit der Rogerina verglichen
, sieht man reclit

an seiner Practica, Avelch einen nicht geringen Fortschritt die

l
) Ich bedaure, class mir, was Malgaigne dariiber in seiner Ausgabe des

Ambrosius Pare sagt, nicht zuganglich gcwesen.

*) Omnis practicus est theoricus — selir richtig, dcnn es giebt keine absolute

Praxis — atqui omnis chirurgus est practicus : ergo omnis chirurgus est theoricus.

Vortrefflich sagt hieriiber J. II. Schmidt (die Ileform d. Med. Verf. Preuss. p.

76): „was ist cine rein theoretische, was cine praktischeFrage in dor Medicin?—
ich weiss es nicht.“
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Chirurgie seit dem Anfang des Jahrhunderts gemacht hatte.

Ein sehr competenter Richter in dicsen Dingen ,
mein geehrter

College, Hr. Geh. R. Benedict, setzt ihn sogar (S. dessen

Lehrb. d. allg. Cliir. u. Operationslehre, Breslau 1842. p. 6) weit

iiber seinen Lehrer Guilielmus, und bemerkt von ihm: „sein

Latein ist viel besser und reiner, als das seiner Zeitgenossen

und noch viel lesbarer, als das seines Nachfolgers Guy de Chau-

liac; sein Vortrag ist edel, klar und durchdacht und mit vielen

trefflichen Bemerkungen ausgestattet
;
“ iiberhaupt betrach-

tet ihn B. nachst Guy de Chauliac als den wichtigsten Chi-

rurgen der ganzen Arabisten-Periode. Es ist eben so selten als

erfreulich, wlirdige Manner in unserer Zeit so vorurtheilsfrei

liber Schriftsteller des Mittelalters urtheilen zu horen. Nicht

so glimpflich verfahrt Malgaigne, und nach ihm Renouard

mit Lanfranc, indern sie ihm seine (den Arabern angeliorige)

Operationsscheu vorwarfen. In der That verwirft L. die Ope-

ration der Cataracte, der Lithotomie, der Trepanation, ja der

Paracenthese ganzlich: jedoch nichts davon ohne Grand; wer

aber meint, dass L. nicht operirt, nicht mehr operirt habe, als

die meisten seiner Zeitgenossen, muss ihn nur von Horensagen

kennen. Die Editionen seiner Werke sind bekannt. Indess

ware zu wiinschen, dass man erfiihre, ob die ITandschrift,

welche nach Eloy auf der konigl. Bibliothek zu Paris von

Lanfranc sich befindet, mit den von ihm gedruckten Werken

identisch oder verschieden sei.

ff tf iti t
. — , f

* * k f • . • <•% » g*

8. Heinrich von Hcrmondeville.

1285.

An dem Endpunkte der Reihe der beriihmten Chirurgen des

XIII. Jahrh., und als nachstcs historischesMittelglied zu Guy
Chauliac ist noch Heinrich v. Mondevillc genannt Iler-

mondavillc zu erw’ahnen. Wcnn Eloy gogen die Rechev*’
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chcs sur l’originc de laChirurgic en France streitet, die ihn zu-

gleich zu einem Schiiler Jean Pitards raachen, weil er 1285

Arzt Philipps des Schdnen gewesen, so vergisst er, dass

dies keinen Widerspruch enthalt, denn nach seiner eigenen

Aussage war auch Pi tar d (f 1315) Zeitgenosse, ja ebenfalls

Arzt Philipps des Schonen; freilich ihn bis zu den Zeiten

Ludwigs desHeiligen heraufzusetzen, weil Pitard seinLeh-

rer und der Begleiter Ludwig IX. auf dem Kreuzzuge war,

war ohnstreitig ein Irrthum, da Pitard durch die ganze zweite

Halfte des XIII. Jahrh. am Hole dreier Konige fungirte. Auch

die, ebenfalls von Eloy aufgcstellte, Frage, ob er Arzt oder

Chirurg gewesen sei, ist miissig. Den Zeugnissen nach war er

beides. Denn zuerst lehrte er in Montpellier bestimmt die

Medicin, wo es keine eigenen Lehrer der Chirurgie gab
;
nach-

mals iibte er, was eben so gewiss ist, in Paris die Chirurgie

aus, denn nach Fournier findet sich sein Name in einem

„Index funereus chirurgorum Parisiensium ab anno 1315 ad

annum 1529“, woraus zugleich hervorgeht, dass er iiber Pi-

tard und Lanf'ranchi hinaus, in die erste Halfte des XIV.

Jahrh. hinein gelebt habe. Fur sein medicinisches Wirken

spricht iibrigens auch die von II a z on (Vies p. 13. 14) aus

Riolan entlehnte Thatsache, dass er die Anatomie nach 13

Abbildungstafeln gelehrt habe: ein bemerkenswerthes Factum,

welches zeigt, dass man, wie dies auch schon aus ffiiher Er-

ziihltem hervorgeht, im XIII. Jahrh. bereits sehr wohl das

Bedlirfniss anatomischer Kenntniss empfand, wodurch dann

die kiihne That Mondini de’ Luzzi’s 1316 offentlich in

Bologna die Anatomie an einem Cadaver zu demonstriren, in

ihren Zusammenhnng tritt, wenn nicht Plermondeville’s

Tafeln etwa gar die von Mondini bekannt gemachten selbst

waren. In der Chirurgie bekannte er sich zu Theodorich

Ujxd L an franc, aber fur Guy Chauliac, der selbst in Mont-
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pettier seinen Unterricht genossen, ist der Schuler Hermon-
daville eine viel grossere Autoritat, als dessen letztgenannter

Meister; er citirt ihn selir haufig und stellt ihn neben die gross-

ten unter den chirurgischen Schriftstellern. Sein Ruf war auch

in der That unter Philipp dem Schonen ausnehmend gross,

und er entsprach ihm durch ein Werk iiber die Chirurgie in

fiinf Tradtaten, welches das Vollstandigste gewesen sein soil,

das vor Guido dariiber vorhanden war. Es ist ungedruckt

und vom Verf. unvollendet geblieben, da der Tod ihn dariiber

uberraschte. Aber auch der Nachwelt scheint es in neuerer

Zeit verloren gegangen. Rene Moreau und Claude

Gervais besassen noch eine Handschrift davon. Dass in der

Bibliothek der Sorbonne und in der koniglichen zu Paris sich

jetzt noch Codices davon befinden, ist eine Angabe Eloy’s

(a. a. 0. 111. p. 507), welcher in neuester Zeit von Fournier

(Bibliogr. Univ. XX. p. 267 - 268) widersprochen wird.

(Fortsctzung folgt.)

I I .
f . %
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VI.

Oer Inhalt einer schlesischen sogen. Apotheke

im Anfang des XV. Jahrhunderts.

Vo in Herausgcber.

Wir sind bereits vor einigen Jahren von Herrn Hofrath

D. Isense e in seiner Geschichte d. Med. 1. Th. p. 283 provo-

cirt worden, stringenter den Beweis zu ftlhren, dass, wie wir

„Zur Gesch. d. Med. in Schlesien“ 1837. p. 118 behaupteten,

schon am Ende des XIII. Jahrh. in Schweidnitz in Sehlesien

eine Apotheke bestanden habe. Wir gedenken dieser Auffor-

derung in diesen Blattern seiner Zeit nachzukommen ;
unter-

dess senden wir dies kleine, aber nicht unwichtige Document

voraus, worin ein Monch im Anfang des XV. Jahrh. in einem

sehr kleinen schlesischen Landstadtchen
,
Nicolaus von Co-

eel, zu seiner Uebung im Lateinisclien, was er in der sog.

Apotheke vorgefunden, mit deutscher interlinearer Ueber-

setzung in Verse bringt.

Nicolai tie Cosla Glozarium apothccc.

1417.

1) Hiis nitet inventis apoteca subinstitamentis

:

czetyr czeide leynz purpur gageler

Syndon vcl sericum byssus quoque purpura cactus

samet zeydengewant czindel blyant

Jussia cyromania cindelumque iacinctus

hanf scharlach

Est canapus epicum tcnedula scharliticumque
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Wogc wogenczunge -vvogenstal woge

5) Trutina vel bilanx simul examen quoque libra

Muschat nelcken annis cornel

Muscatumque cariofolumquc cyroma cuminum

weyrocb czitwar mirre zafran pfeffer balsam

Thus canotum mirra crocus piperque aroma

Bkesem cloe salbe kroworcz czemaye

Muscus fcymeama siler caroe cynnamomum

Lorber bucbeckir niszeworcz beil. Geistiswurz

Atque baca faginum carendula sive carismum

Sonnenblume czuckir lagkericz galean

10) Cassia cum cucara liquiritiumque galganum

Laureolus caritum nardus gentine philonum.

Talia frumenta nohis prebent alimenta:

'Weyz gercze liawcr korn erwez

Vt triticum milium vel avena siligoquc pisum

Tobekraut eugil claffir distil rost liolworcz

Supnifer cardo ceus tribulus rubido cyedo

Kornblume lollicli kleber raten getreyd

15) Castanus lolium carex zizania fruges.

(I. F. 250.)

16) Vires herbarum distribuuntur hie variarum.

alrune rawtlie notirk(raut) weworez
Mandragora ruta draconica elleborusque

Venchile wegebreyt rube meeretbicb
Feniculum plantago scil. rapula raphanusque

poley melde vermutho byphus
Poleyum atriplex apsintheum artemesiaque

cresse tille bebenelle cleblat cle

20) b»a8turcium anetum pipinella trifolium tyma
Laticli slangenworcze ei’bis hirze bone
Lactuca serpentina pisa miliumque faba

ysop wegewort vyol sebofgarbe

Verbena solseqium viola milifollium
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ysop scbehvorcz vebirworcz Ochsenzunge

Ysopus codat celidonia centhawria buglussa

Olant ncssil blutworz gartenhang

Enula vrtica sangvinarius orioganumque

cppe walteppc sawerham odirmay

25) A,plum abresum acciclula agrimonia

Knobeloch sennyf laucli czyppile hanf

Alium synape porum cepe canapusque

Wegebreyt engilwurcz bcnenelle bethonie

Pantagq angelica pipinella bethoniaque.

Impcdiunt voces crebro subscripte legentes.

Die vorstehenden Verse befinden sicli in 2 Codicibus der

hies. Eon. und Universitatsbibliothek. Die ersten 15 stehen

in einem Papier-Codex aus dem Anfange des XV. Jahrh., wel-

cher 1. Qi 466. bezeichnet ist; die letzteren 13 sind aus einem

ebcn solchen und gleichzeitigen Codex derselben Bibliothek

unter dem Zeichen I. F. 250. auf einem eingehefteten Blatte.

Nach demUrtheile Hoffmanns v. Fallersleben gehort dies

Blatt zu dem Glossarium des Nicolaus, ist von derselben

Hand geschrieben, und die in gleicher Manier versificirten und

interliniirten Zeilen reiken sich dem Inhalte nach an das Voran-

gestellte. Sind dieselben, wie kaum zu bezweifeln
,

wirklich

zu ihm gehorig, so geben sie uns zusammengenommen in der

That das Bild des Iphalts einer Apotheke auch in unserm Sinne.

Dies ist indess nur ein kleiner vorlaufiger, man konntc

sagen ,
nebensachlicher Beitrag. zu der obschwebenden Streit-

sache iiber die Frtihzeitigkcit schlesischer Apotheken: unsere

Thesis sclbst, dass wir in Schlesien schon im XIII. Jahrh., und

vollcnds im Anfange des XIV. Jahrhunderts gewiss, wirkliche

pharmaccutischc Officinen bcsessen haben
, werden Avir seines

Orts durch viel scldagcndere Thatsachpn
,
durch Personen und

Urkunden bewciscn konnen.

run
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Von den Fordernngen der Zeit an eine Reform

des Medicinalwesens.

Von

Hi*. G. Cams,
Konigl. Leibarzt und Geheimen Med. Rathe.

Vielfaltig unci tief ist es in der neuern Zeit empfimden wor-

den, dass in der Art und Weise der Medicinalverfassung der

meisten Lander nock etwas liege
,
was der Abanderung , der

Verbesserung dringend bediirfe. Mannichfaltige Anregungen

haben in dieser Beziehung bereits hie und da Statt gefunden,

und an andern Orten sah man schon wirklicbe Reformen in die-

ser Beziehung sich vorbereiten. — Geht man nun auf den

Grund dieser Unzufriedenheit, auf die Ursache dieses Suchens

nach Umgestaltung, so ward man bald gewahr werden, dass

sie verborgen liegen in einer Bildung und Stellung des medici-

nischen Personals, welche an einer Ungleichheit leidet, die fill*

friihere Zeiten und fur die kistorische Entwicklung im Ganzeu

allerdings nicht anders sich gestalten konnte, in der man es

aber gegenwiirtig nur zu deutlich erkennt, dass vor dem Rich-

terstuhJe der Vernunft sie sich in ihrer dermaligen Form kei-

neswegs rechtfertigen lasst.

In sofcm namlich der Staat es iiber sich nimmt und nelnucn

muss, dafiir zu sorgen, dass fur ein jegliches unabweisbares

Bediirfnis8 seiner Glieder es nicht fehle an hinreichenden und

moglichst befriedigenden Mitteln
,

diesen Bedurfnissen zu ent-

sprechen, so wird namentlich fiir Bcfriedigung eines so grossen

imcl wichtigcn BcdUrfnisses
, als das der lirztlichcn Iliilfe

jr Krankheitcn der Kinzclnen, die Aufincrksamkcit der

I



Staatsregierung im hbchsten Maasse in Anspruch genommen

werden miissen. Es tritt insbesondere hicr der wichtige Fall

ein, dass ein ganz urspriingliches , ein rein menschliches Ver-

haltniss und Yerlangen hier vorliegt. — Noch allgemeiner als

der Beruf des Priesters
, welcher unmittelbar doch nur an die

znm Bewusstsein gekommene und in diesem Bewusstsein ver-

harrende Menschheit gewiesen ist, findet der Arzt in seinem

grossenBerufe sicli der Menschheit schlechthin zur Hlilfe gegen-

iiber gestellt. Unmiindige, ja Ungeborene, Bewusstlose und

Geisteskranke, Hohe und Niedere, edle und verworfene Natu-

ren, ja selbst das Thier in seinen Leiden, machen auf die Hiilfe

des Arztes Anspruch, ja dieser Anspruch ist da um so drin-

gender, und muss da um so unabweisbarer befriedigt werden,

wo die Erkrankten mit den Mitteln, ihr Leben zu beschiitzen,

zu erheitern und zu geniessen, im Uebrigen am diirftigsten

versehen sind. —
Fragen wir nun, auf welche Weise kann diesen Bediirfhissen

durchaus entsprochen und wahrhaft geniigt werden? — so giebt

es nur eine Antwort, namlich die: „der Staat hat dafur

Sorge zu tragen, dass es nirgends und zu keiner Zeit

aneinemmoglichstvollkommenen, undzwars owohl

im wissenschaffentlichen als rein menschlichen

Sinne, vollkommen durchgebildeten arztlichenPer-

sonale fehle, und dass die Hiilfe desselben alien

Klassen der Gesellschaft, und den auch in anderer

Bezichung Armen und Hiilfsbedlirftigen insbeson-

dere, iiberall gleichmassig zuganglich sei.“

Man iibersieht hierbei sehr bald, dass in dieser einen Ant-

wort drei besondere Momente enthalten sind, welche Behufs

einer genaucn Erorterung einzeln in Betrachtung genommen

zu werden verdienen: — 1) die Forderung einer moglichst

vollkomnienen wisscnschaftlichcn Bildung der ihre Hiilfe dem
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Lande gewahrenden Aerzte, und zugleich 2) die Forderung

mbglichster Durchbildung jedes Arztes in rein menschlichem

Sinne; dann aber 3) die Forderung, dass jeder Kranke und

Hiilfsbediirftige die ihm nothige Hiilfe iiberall auch auf genii-

gende Weise erlangen konne. —
Was das erste betrifft, die Forderung mogliclist vollkomme-

ner wissenschaftlicher Ausbilduug des Arztes, so gilt sie fur

einen Stand, in dessen Hiinde Leben und Tod der Glieder des

Staates gelegt werden, mindestens in ganz gleichem Maasse

als fur die Anforderungen an Die, denen das Priesterthum

und die Handhabung der Gesetze tibergeben werden soil. —
AVie es nur in Zeiten der Noth entschuldigt werden konnte,

wenn Ununterrichteten oder Halbgebildeten die Sorge fiir den

Dienst der Religion und des Gesetzes zeitweise iibertragen

werden musste, so konnte es auck auf gleiche AATise nur

gerechtfertigt werden
,
wenn bei der Unmoglichkeit, sogleich

iiberall ein griindlich ausgebildetes arztliclies Personal herzu-

stellen, einstweilen ein nur fiir die dringendsten Falle abge-

richtetes Personal hie und da aufgestellt worden ist. — Der

Gedanke von „arztlichen Routiniers“ war gewiss, sobald

man ihn als einen irgend nackhaltigen und bleibend angewand-

ten betrachten wollte, einer der ungliicklichsten, und einer,

welcher eben dadurch auch der Entwicklung eines wahrhaft

geniigenden Zustandes der Medicin besonders nachtheilig
,
ja

ertddtend sein musste. — Die Wissenschaft und insbesondere

die Heilwissenschaft, sie kann nur eine, sie kann nicht cine

bald ganze, bald halbe, bald stiickweise sein, und sie kann nur

als eine vollstandige ihre wahre Bestimmung erreichen. — Dass
man dabei iibrigens nicht eine bloss iiusserliche und eine inner-

liche nicht ein blosses Plandwerk (Chirurgie) von dem Gei-

steswerk der Therapie trennen (liirfe, ist jetzt kaum mehr zu

erwahnen notliig. An dem Organismus ist nichts bloss tins-
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serlich ode'r innerlich, nichts bloss mechanisch, sondern alles

bildct ein Ganzes, allcs beziebt sich auf einander, alles ist

lebendig, alles muss, so palpabel und bloss raumlich es auch

ersclieint, zugleicli auf geistige Weise erfasst und behandelt

werden, wenn diese Behandlung Frucht bringen und heilsam

wirkcn soil. —
Weiss man also sattsam, dass es absurd und unthunlich sein

wiirde, eine Scheidung des arztlichen Personals in dem Maasse

vorzunehmen, dass das eine, das der Chirurgie, bloss mecha-

nisch einwirken, bloss schneiden, heften und Binden anlegen

solle u. s. w., und das andere, das der Aerzte, nur Recepte zu

verschreiben uud dynamische Heilmittel zu geben bestimmt

ware, so muss man auch zugleich eingesehen haben, dass es

iiberhaupt und in Wahrheit wirklich nur eine Heilwis sen -

schaft giebt und geben kann, und dass jeder, welcher Heil-

kunst zum wahren Wohle der Menschheit ausiiben will, zuerst

nothwendig allemal den ganzen Umfang der Wissenschaft in

der Weise und auf dem Wege, welehen man einmal als den

besten erkannt hat, kennen gelernt und iiberblickt haben miisse,

bevor er als Arzt seine Dienste dem Lande anbieten darf. Mag

er doch nachher in der praktischen Anwendung seiner Wissen-

schaft sich immerhin vorzugsweise nur mit einer Art des Heil-

geschafts befassen, vorzugsweise vielleicht Augenheilkunde,

Geburtshulfe, psychische Heilkunde u. s. w. ausiiben, allemal

soil er aber vorher von dem Ganzen der Heilwissenschaft auf

dem alleinigen und wahrhaft geeigneten Wege, sich den voll-

standigen Ueberblick verschafft haben. — Gerade auf dieselbc

Weise verlangt man ja auch von jedem Juristen eine griindliche,

nun einmal als die beste erkannte Durchbildung in der Reclits-

wissenschaft iiberhaupt, obwohl er dann spaterhin bald bios

mit der Criminaljustiz ,
den Verwaltungssachen oder irgend

einem andern besondern Zweige sich befassen wird. —
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Hat man sich nun zuerst hieruber vollkommen vcrstandigt,

so ist zugleicli damit darauf hingewiesen, dass das Studium

der Heilwissenschaft allerdings ein grosses, ein hochst umfang-

reicbes , kurz ein solches sei
,
was nicht von einem token und

unvorbereiteten, sondern nur von einem befahigten und

hinlanglich vorbereiteten, durch diese Vorbereitung wahr-

baft erweckten Geiste ricbtig erfasst werden konne. Erge-

ben sicb nun hieraus gewisse bobere Forderungen an eine Vor-

bereitung, von welcher alsbald naher die Rede sein wird, For-

derungen, welche an Jeden gestellt werden miissen, welcher

zu dieser Wissenschaft herantreten will, so bat man ausser-

dem noch zu bedenken
,
dass auch diese Wissenscbaft hinwie-

derum kein ganz Isolirtes sein kann, sondern dass sie mit

andern Wissenschaften im hochsten Sinne in ahnlichem Maasse

ein Ganzes darstelle, wie alle einzelnen Theile einer besondern

Wissenscbaft unter sicb unwidersprechlich zu einem Ganzen

geboren. Wer daber eine Wissenschaft wirklich ganz ausser

allem Zusammenbange mit den iibrigen Theilen menscblichen

Wissens fassen und durchdringen wollte, wiirde jedenfalls

gleicb dem, der bei dcr Medicin etwa die Operationslebre von

aller Therapie abzusondern versuchte, immer nur ein Unvoll-

standiges und Ungeniigendes ergreifen. — Von hier aus also

muss es deutlich werden, welch schoner Sinn unsern Altvor-

dern vorschwebte bei der Begriindung der Institute der „Uni-

versitat,“ d. i. einer Lebranstalt, wo das Studium das Erfas-

sen jcder einzelnen Wissenscbaft immer nur im Krcise der

andern, und nur im Zusammenhange mit den andern Wissen-

schaften gescheben soli, wo sie alle nur als eben so viel Zweige

eines gemeinsamen Stammes — als Strahlcn des cinen Licbts

erscheinen miissen, welches centralc Licbt dann zunacbst

natiirlich kein anderes sein kann, als die Liebe zur Weislieit,

d. i. die acbte Philosophic. — Wer sicb nun von alle diesem
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hinlanglich durchdrungen hat, der wird sich zugleich da von,

als von einer unlaugbaren Wahrlieit libcrzeugt halten, dass der

eigentliche Ort, die wahre und allein geniigende Gelegenlieit

zum griindlichem Studium der Heilkunde, immer und unter

alien Umstanden, nur die Universitat sein konne, und dass

nur dort der junge Mann, dessen Geistbereits hinreichend vor-

gebildet und vorbereitet worden war, auf eine wiirdige Weise

alles das aufnehmen und sich aneignen werde, was ihn zum

tiichtigen segensreich wirkenden Arzte dereinst zu bilden im

Stande ist; ganz auf gleiche Weise wie auch nur dort etwa ein

Anderer zum tiichtigen Juristen oder zum wiirdigen Geistli-

chen sich zu entwickeln vermag. — Freilich vorausgesetzt

muss dabei werden, dass wenn ein so schones Ziel erreicht

werden soli, nun auch die Einriclitung der Universitat wahr-

haft ihrer Bedeutung entspreche, und dass sie in Bezug auf

Bildung des kiinftigen Arztes, namentlich dem Studium der

Medicin diejenigen Hiilfsmittel gewahren iniisse, welche (lieser

Wissenschaft zu gewahren sind, wenn sie wirklich alle die

schonen Friichte bringen soil, welche sie in unserer Zeit aller-

dings bringen kann. — Sehr verdient es daher in dieser Bezie-

liung von denen, welchen die Fursorge fur Institute dieser Art

anvertraut ist, ins Auge gefasst zu werden, dass allerdings

sammtliche Naturwissenschaften, und mit ihnen namentlich

auch die Medicin, welche ein Theil von ihnen ist, in vieler Hin-

sicht andere Anforderungen zu machen haben, als Jurisprudenz

und Theologie. — Diese beiden Fakultatswissenschaften ruhen

namlich ihrer Bedeutung nach fast ganz auf dem Dogma und

auf der geschichtlichen Folgc; allerdings bleiben auch sie von

dem Fortschreiten der Zeit nicht unberiihrt, aber im Ganzen

ist ihre Bestimmung mehr eine conservative, und die freie

Untersuchung und Umgestaltung soli dort nur bis auf gewisse

Funkte gefiihrt werden. Anders ist cs mit den Natunvissen-

I
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schaften urid der Medicin! — Hicr sind in den letztcn 50 Jah-

ren in immer steigcnder Progression Entdeckungen auf Ent-

deckungen o-efolgt, das ganze Gebaude ist ein anderes gewor-

den und wird immer noch anders; wer hier nur wenige Jahre

nnbeachtet hat voruber gehen lassen, der ist schon aus der

zeitgemassen Uebersicht des Ganzen heraus, und findet sich

wichtiger Aufschliisse beraubt. Hier steht ein durchaus trei-

bender griinender Baum vor uns, welcher immer frisch mit fri-

schem Auge betrachtet werden muss
, so dass denn auch kein

Wissenszweig so wenig altherkommlichen Formalismus dulden

kann als dieser, indcm das immer wachsende Beale hier zu

machtig und zu reich ist, als dass es in alte formale Schalen

sich einschliessen liesse. Von einem solchen vollen lebendigen

Baume soli denn auch der Schiller genahrt werden, und diess

wird moglich einmal durch Lchrer, welche in diesem Geiste

zu wirken fahig sind, und welche, cben der fortwahrenden Wie-

dergeburt derWissenschaft wegen, nie zu lange in demselben

Fache lehren miissen; ferner dadurch, dass alle Bichtungen, in

welchen Naturwissenschaft und Ileilkundc sich neu entwickelt

haben und entwickeln, auch hinreichend und vollkommen durch

Lehrer vertreten sind, und endlich dadurch, dass es nicht an

den Lehrmitteln felde, welche gerade diese bewegte Wissen-

schaft selbst oft und immer neu gestalten muss. — Hierauf

also kommt es an und davon hiingt es ab, wcnn auf der Uni-

versitat in der Bildung des Arztes ein durchaus Zcitgemasses

und Vollkommencs geleistet werden soil. — Dann wird man
erfahren, dass, wenn zu der rechten Art des Vorbereitetseins

ein in diesem Geiste geleitetes Studium hinzutritt, man
eben so sehr gegen cine unvollkommcne und vernachlassigtc

Ausbildung derAerzte gesichert sein wird, als dagegen, dass

nichtAerzte in einerForm herangebildet werden, gegen welche

das Publikum, und zwar nicht ohneGrund, immer cine gewisse

Bd. II. I. 11
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Apprehension zeigte, und welche es mit dem Namen der arzt-

lichen gelehrten Pedantismus zu bezeichnen pflegte. —
Das Publikum fiihlt mimlich recht gut, dass dasjenige, was

man sonst sonderbarer Weise ausschliesslicli als Gelehrsamkeit

oder Gelahrtheit auffiihrte, d. h. das Wissen einer Menge von

Formen, welche durchaus kcine praktische Anwendung mehr

gestatten, das Geiibtsein in Sprachen, welche durchaus Nie-

mand mein’ spricht, und das Kennen von Biichern, die eben

nur fiir ihre Zeit eine Bedeutung haben konnten, und nun oft

sehr von Rechtswegen der Yergessenheit iibergeben sind— dass

diese Art des Wissens sich nicht fiiglich mehr vereinen lasse

mit dem so ungeheuer amvachsenden Material der Natur- und

Heilkunde. Indem nun eben das Universitatsstudium der

Medicin allerdings noch vielfaltig gerade durch diese Rich-

tung bisher hie und da beeintrachtigt und belastigt wurde, so

konnte hieraus wohl das vielverbreitete Vorurtheil entspringen,

als sei gerade ein solches Studium bei dem Arzt doch iiber-

haupt von weniger ergiebigen Folgen fiir das praktische Leben,

und als verdiene es bei weitem den Vorzug, wenn, ohne gelehrte

Bildung, durch moglichst zeitiges Treiben der Praxis nur rechte

Uebung in unmittelbarer Erfassung der Natur erworben wer-

den konnte. — Daher denn oft, mindestens unter Halbgebil-

deten, die Vorliebe fiir arztliche Pfuscherei, ja selbst fiirRath-

suchen bei Schafern
,

bei Geheimnisskramern und Somnambii-

len, und immer ist es eine gewisse Scheu vor dem bloss Theo-

retischen, bloss aus Biichern Erlernten, wodurch die Menge

sich nicht selten von dem wissenschaftlich durchgebildeten

Arzte abwendet und zu dem Empiriker hingezogen wird. —
Wie irrig nun auch eine solche Voraussetzung sei, und wie

vielfaltig dann dergleichen Yorurtheile selbst im Volke sich

allmalig ausgeglichen finden, so liegt doch darin unfehlbar ein

Wink, welcher andeutet, wie manches wohl noch in derGegen-
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wart, in der Art und Kichtimg unserer gelehrten Anstalten,

in soweit sie der Bildung des Arztes bestimmt sind, einer

Umanderung bediirftig sein konnte. — Nie muss hier verges-

sen werden, dass iiberhaupt nicht alles, was den wahrhalt

grossen Arzt ausmacht, als Wissenschaft erlernt werden

konne ;
denn hat ihm nicht Gott denselben Geist und schnellen

Ueberblick, und das scharfe Urthcil gegeben, durch welches

allein sein Wissen in der Anwendung als Heilkunst fruchtbar

wird, so kann doeli immcr mir ein mittelmassiger Arzt hervor-

gehen. Damit aber mindestens die moglichste arztliehe

Kenntniss von Jedem, auch dem minder Begabten, erworben

werde, ist immer darauf hinzuweisen, dass diese Kenntniss nur

darauf ruhe, dass das vollstandigste Wissen vom Bali und

Leben des Organismus, von den unendlichen Moglichkeiten

seiner Storungen und Erkrankungen
,
von den Verhaltnissen,

in welchen die Aussenwelt zum menschlichen Leben iiberhaupt

sich befindet, und von den Mitteln, welche sie darbietet, jene

Storungen aufzuheben und jene Erkrankungen zu heilen, erwor-

ben werde. Diese Kenntniss mit Eifer einzusammeln, sie als

wohlgeordnetes Ganzes aufzunehmen und festzuhalten, und die

Art ihrer Anwendung bei Krankheiten sich fest einzupragen

und gelaufig zu machen, dazu ist es also nothwendig, den Geist

des Schulers immerfort anzuregen. Das Gottliche, welches in

all diesen Erscheinungen und Vorgangen liegt und es begrlin-

det, es muss ihm so vernehmbar werden, dass es ihn begei-

stere, und nur so ausgestattet wird er wiii’dig in das Priester-

thum der Natur eingefiihrt werden und vorbereitet sein, einen

solchen Tempeklienst kiinftig im schonsten und erfolgreichsten

Sinne zu vcrwalten. Macht man sich dalier die Nothwendig-

keit eines solchen Studiums recht deutlich, und erkennt zugleich

das I mfangreiche und Schwierige desselben, so wird dann auch

vollkommen verstandllch sein, warurn diese Kenntniss nicht in

11 *
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elnem rohen Geiste, sondern nur in eincm zu hdhern Wissen

gchorig vorbereiteten wahrhaft beklaiben und ergiebige Fruclit

bringen konne, und warum also auch in dieser Beziehung, in

dem Gedanlcen arztlicher Routiniers so etwas Unverstandi-

ges ja gcradezu Absurdes liegen miisse. Muss doch der Geist

des Menschen zu allem Hohern erst allmalig hinaufgebildet

wcrden ! — Wie das Kind noch nicht reif sein kann, die schwe-

ren Lehren der Mathesis und Philosophie zu erfassen, so ist

auch der iiberhaupt roher gebliebene Geist durchaus nicht im

Stande, weder von jenem rastlosen Eifer ergriffen zu werden,

mittelst dessen allein so viel getrennte und in ihrer Trennung

schwer erfassbare Strahlen der Erkenntniss doch zu erfassen

sind, noch vermag er es, alle diese verschiedenen Strahlen der

Erkenntniss zu dem Brennpunkte des freien Urtheils zusam-

menzuziehen, welcher Brennpunkt zuletzt denn doch allein das

erleuchtende Auge, wie aller besondern Wissenschaft, so auch

der iirztlichen Kunst, der Heilkunst zu werden im Stande ist.

Sind wir also jetzt so weit in unsern Betrachtungen gekom-

men, dass wir crkannt haben, nur der aufgeschlossene

Geist konne mit Erfolg die Wissenschaft aufnehmen, so wer-

den wir nun auch noch die Frage zu entscheiden haben, welche

Vorbereitungen sind es denn eigentlich, wodurch

der Geist in dieser Hinsicht zuerst im Allgemeinen entwickelt

werden muss, wenn er fahig genannt sein soil, dem Besondern

irgend einer, und so auch der arztlichcn Wissenschaft mit

Erfolg sich zuzuwenden? — Gelien wir aber bei der Beantwor-

tung einer so wichtigen Frage mit der grdssten Umsicht zu

Werke, so wird es darauf doch zuletzt nur die cine Antwort

geben, namlich : dass diese Mittel der vorbereitenden Entwick-

jung des jungen Geistes fur ein- und allemal sind und bleiben

werden : a) die Sprache — b) die Mathesis — c) die Geschichte

•— d) die Poesje — und e) die Philosophie. —
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Betrachten wir daher zuerst diesc Mittel wissenschaftlicher

Vorbildang etwas naher, und wir werden jedcnfalls daran, in-

dem wir sie im Einzelnen ins Auge fassen, zu manclien auch

in andrer Bezielmng nicht unwichtigen Resultaten gelangen, ja

wir werden sehr bald zu entscheiden im Stande sein, ob es

mo^lich sei, dass demand die wahre arztliche Wissenschaft

ervverbe, auch ohne diese Vorbereitung des Geistes erlangt zu

liaben. — Zuerst also von der Sprache: — Das Unbewusste

der Seele wil’d nur dadurch Geist, dass die Seele jedes mog-

liche Yerhaltniss der eignen Idee zur andern, in einem beson-

dern gedankenliaften Aequivalente — in dem Worte — aus-

driicken lernt. Das Denken ist nur ein Gebahren mit solchen

Aequivalenten der Idee, und von dem Geiste heisst es eben mit

vollkommnem Recht: „cogito ergo sum“ — ich bin nur Geist,

in sofern ich denke. Die moglichst vollkommene Gymnastik

des Geistes mit diesen Aequivalenten zu gebahren, heisst aber

das vollendete Innehaben der Gesammtheit der Worte — die

Sprache — ja — da verschiedene Stamme der Menschheit

verschiedene bald mehr bald weniger geeignete Aequivalente

gefunden liaben, — der Sprache n. Ein gebildeter Geist ist

daher ohne wahres Innehaben einer oder mehrerer Sprachen

durchaus undenkbar und auch noch ohne sich immer dieser

grossen Bedeutung des Sprachstudiums vollkommen be-

wusst zu sein, hat von jeher die Erziehung immer das Studium

und die moglichst vollstanclige Erfassung der Sprache in Kede

und Schrift als das erste und wichtigste Mittel der Bildung

des Geistes sich vorgehalten, und dass folglich ein tieferes Ein-

dringen in irgend cine besondre Wissehschaft schlechterdings

nicht moglich sei ohne ein vollstandiges Erfassthalten der

Sprache, wem konnte dariiber irgend ein Zweifel beikommen.—
Am vollstandigsten wird indess immer nur eine Sprache —
die Muttcrsprache im Geiste sich vollendenkbnnen und im Stu-
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mohr der Geschichte und die, welche dem Interesse der Gegen-

wart angehoren. Die geschichtliclien werden wie die Geschichte

selbst bei einer irgend vollstandigen Bildung nie ganz entbehrt

werden konnen , sie werden aber bei denjenigen Wissenschaf-

tcn, welche wie Theologie und Jurisprudenz wesentlich auf der

Geschichte ruhen, eben darum bebonders unentbehrlich sein;

die Sprachen der Gegenwart miissen dagegen wie fur jedes

praktische LebendesYerkehrs ver schiedenerMenscliheitstamme

so auch fiir cine wesentlich in der Gegenwart hervorgehende

Wissenschaft wie die der Natur- und Heilkunde von besondrer

Wichtigkeit bleiben.

Das Zweite war die Mathesis — die Logik derFormenund

Zahlen — das Wissen, welches man schlechthin nennen darf

das von der Ordnung der Welt. — Die Mathesis ist zugleich

das wesentlichste Hiilfsmittel, um zur Kenntniss, ja zur biin-

digen Ueberzeugung von einem hinter allem Sinnlichen stets

obschwebenden Uebersinnlichen zu gelangen. Schon mit dem

Begreifen der ersten Definition des Euklid von dem Wesen des

Punkts: „Punctum est cujus pars nulla“ ist der Geist des

Schulers gleichsam unabweisbar genothigt, in einem Begriffe

zu vereinigen die Yorstellung eines eine gewisse Gegend des

Kaums bestimmenden Festen und deshalb Sinnlichen, und eines

doch an sich wieder durchaus im Ranine nicht Erscheinenden

und also Uebersinnlichen — und so je weiter in die Mathesis

liinein um so mehr, namentlich aber in alien den geradezu auf

das Unendliche deutenden Construktionen. Mit einem Worte!

Der Mcnsch als Messer und Maass der Schopfung, welches er

als Mathematiker in Wahrheit zu sein die Bedeutung hat, er

findet hier zuerst das Geheironiss der hohern Symmetric und

einer hohern Gesetzmassigkeit der Welt und soil auch dadurch,

indcm er im Allgemeinen sich so hbher ausbildet, zur Vervoll-
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kommnung des Studiums des Besondern mehr vorbereitet

werden.

Das dritte grosse Bildungsmittel des Geistes ist die Ge-

schichte. Die Geschichte ist es, welche den Menschen,

indem sie ihn einestheils als Schlusspunkt einer unendlichen

Vergangenheit und als Mittelpunkt einer unendlichen Gegen-

Avart darstellt, ihn zugleich vorbereitet, der Anfangspunkt einer

unendlichen Zukunft zu sein und seines besondern Verhaltnis-

ses zur Menschheit iiberhaupt sich bewusst zu werden. — Das

Studium der Geschichte bindet ihn sonacli zugleich an die

Menschheit, indem sie die Erfahrungen ihres gesammten Le-

bens zu seinen eignen macht, und sie sondert ihn auch wieder

gewissermaassen von der Menschheit ab und macht ihn ent-

schieden reifer als Individuum, indem sie ihm die Macht der

Selbststandigkeit, zu welcher ein hoherer Mensch gelangen

kann, auf eine durchaus gegenstandliche Weise vorhalt. Wie

sehr sie endlich, indem sie eine allgemeine Geschichte der Erde

und ihrer Produkte zur Vervollstandigung nothwendig mit

umfassen muss, zugleich den Blick des Geistes erweitert und

erhoht, das bedarf dann kaum bier einer besondern Andeutung.

Der vierte jener grossen belebenden Strahlen
,
welche in den

aufbliihenden Geist dringen sollen, um ihn sodann fur die

besondre Wissenschaft vorbereitet zu halten, ist die Poe sie.

Wenn die Mathesis die Ordnung und das Gesetz der Welt

begreifen lehrt, 60 wiirde docli die Seele in gewisser Beziehung

arm und ohne hohere Begeisterung bleiben, wenn ihr nicht in

Kunst und Poesie auch die Schbnheit der Welt — des

eigentlichen Kosmos — vernehmbar wiirde. — Untrennbar ist

daher von jeher bei den Volkern, Avelche irgend zu hoherer

menschlicher Entwicklung durchgedrungen Avaren, die Mitwir-

kung von Kunst und Poesie flir die Bildung der Seele gehalten

worden, und auch in der Gegenwart, wo ware ein Geist, der
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zu hoherem Erfiissen dcs Lebcns gelangt und ganzlich unbe-

riilirt gcblieben ware, von der Schonheit dcr Poesie und der

Kunst? — In den trockensten Geistern hat das friihe Gewahr-

werden dcrPoesie, sei es auch nur bei Gelegenheit desStudiums

der Sprachen, so oft den entschiedensten Antheil an einer kraf-

tigern Ausbildung gehabt
,
und da

,
wo spaterhin alle Kunst

und Poesie verneint zu werden scheint, zeigt sich doch bei

scharferer Untersuchung
,
wie gross der Antheil ist, den beide

an der Entwicklung im Ganzen durch ihre vorbereitende Ein-

wirkung gehabt haben. Doch ist allerdings mit Weisheit die

Einwirkung dieser grossen Machte fiir Ausbildung des Geistes

zu leiten, denn gewaltig und fortreissend wirken sie leicht auf

die aufstrebende Seele, so dass sie auch da, wo eine besondre

Berufung zu ihnen und fur sie nicht vorhanden sein kann, leicht

als ein Scheinbild eine zu heftige Neigung des erwachenden

Geistes entzlinden. — Der Sinn fiir das Schbne aber soli

iiberall durch sie erschlossen werden, und nur dann, wenn diese

Erwarmung der Seele zu Theil geworden ist, wil’d sie auch spa-

terhin das Wahre und Rechte zugleich auf schone Weise aus-

zuiiben das lebhafte Bediirfniss empfinden.

Die letzte Weike endlich ertheilt dem durch Sprache, Mathe-

sis, Geschichte und Poesie entwickelten Geiste fiir seine allge-

meine Ausbildung die Philosophic — dieses Schauen in

sich selbst und auf Gott — die Philosophic — welche im hoch-

sten Sinne iiberliaupt der Gipfel menschlicher Ausbildung und

der Schlusspunkt auch aller besondern wissenschaftlichen Ent-

wicklung genannt werden muss. — Eben weil sie aber in ihrem

ganzen Umfange den Schlusspunkt aller Erkenntniss und aller

Geistesentwicklung bildet, so kann sie v orb erei tend fiir die

besondern Wissenschaften nur durch ihre eignen vorbereiten-

den und allgemeinen Theile wirken, und das, was von ihr daher

ganz besonders fiir den erwachenden und zu erweekenden Gcist
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in sofern sie die Harmonie des Geistes mit dem hdchsten Gdtt-

lielien andeutet, allemal zugleich eine Religionsphilosophie sein

Avird.

Bedenken Avir nun alles Dieses, so diirfen Avir der Ueberzeu-

gung uns bingeben, dass nur von einem Geiste, Avelclier in der

hier genannten fiinffachen Weise und Ricbtung griindlieb

durcbgebildet ist, das Studium irgend einer besondern Wissen-

schaft, und so aucb das der Heilkunde mit Avahrem Erfolg und

zu iichtem Gedeiben aufgefasst und durchgefiihrt werden

kdnne. — Jene Studien also sind es, Avelcbe somit ganz insbe-

sondre fiir eine hohere Gymnasialbildung gehoren; denn ein

Avahres Gymnasium, im Gegensatz zu dem, Avas man Real-

schulen nennt, bat reebt eigentlich die Aufgabe, eine Spiri-

tualscbule zu sein, die Gei stesbildung ist ibr Gescbaft,

und eben darum ist wieder von ihr ein besondres Realstudium,

Avie das der Natunvissenschaften, fern zu balten, so wie von

der Realscbule die abstraktere Richtung ausgeschlossen bleiben

muss. — Erst dann also, Avenn durch solebe Geistesbildung es

hell im Innern geAvorden ist, erst Avenn dadurcb aucb das

Schdne und Gute in der Seele lierangebildet ist, und Avenn

zugleich durch eine richtig geleitete Hygiastik die Gesundheit

des unbeAvussten Avie des beAvussten Lebens wabrend dieser

Studien erhalten und gekraftigt worden Avar, lasst sicli hofFen

und erwarten, dass irgend ein besondres Wissen nun im aclit-

menschlichen Sinne, in seiner eigentlichen Tiefe und mit heil-

samen Erfolg fiir dieMenschheit ausgebildet und dereinst ange-

Avendet Averden kdnne.

Kehren Avir demnacli jetzt zuriick zu der speziellcn Bctracb-

tung der Bildung des Arztes, \s
7ie er sein soli, so ist klar, dass,

nachdem bereits friiher gezeigt Avorden Avar, das arztlicbe Stu-

dium kdnne im vollcn Sinne nur auf der, mit den gebdrigen
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Lehrmitteln ausgestatteten Universitat durchgefiihrt werden,

es nun auch wohl zu begreifen sei, dass, um cin solches ernstes

und vollkommenes arztliches Studiura auf dcr Universitat

beginnen zu konnen, in den hier erorterten Yorbereitungen des

Geistes diejenige Reife erfordert werden miisse, welche allein

den Geist in den Stand setzt, von nun an die Wissenschaft

selbst init geniigendem Erfolg zu erfassen. Sollte daher auch

die hier gemeinte Reife von deni, was insgemein als „Maturi-

tat“ f'iir die Universitat gefordert zu werden pfiegt, allerdings

in niancher Hinsicht abweichend gefunden werden, so wird man

sich doch bald tiberzeugen, dass diese Abweichung wirklich

nur in soweit besteht, als sie zu den iiblichen und bekannten

Anforderungen
,
mehr noch und mit Recht auch das belebende

geistige Princip hinzu verlangt und hinzu verlangen darf; ja

man konnte wohl sagen: das, was gewohnlich unter „Maturitat“

begriffen wird, sei eigentlich nur die noch immer unvollkommne

Bestrebung zu dem, was in derWahrheit und im obigen Sinne

unter diesem Worte wirklich verstanden werden muss.

Gewiss wird nur derjenige, welcher dem bisher verfolgten

Gedankengange aufmerksam nachgegangen ist, die bestimmte

Einsicht davon erlangt haben, dass von einem Studium irgend

einer besondern Wissenschaft und so auch der arztlichen,

schlechterdings nicht die Rede sein kann
,
wenn nicht die er-

wahnte Vorbereitung des Geistes hierzu wirldich stattgehabt

hat. — In diesem Sinne unterliegt es keinem Zweifel, ein Uni-

versitiits- Studium, d. h. also das angemessne Erfassen und

Verlolgen der Wissenschaft iiberhaupt, ohne diese Yorberei-

tungen, ist eben so unmoglich, als der Aufbau eines Hauses

ohne Legung eines hinreichenden Grundes, oder das Aufzcich-

nen einer Schrift ohne ein Blatt, worauf sie aufgezeichnet wer-

den kann. — Darf man also ein mbglichst vollkommnes Stu-

dium fur Alle und von Allen verlangen , welche irgend einer
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mid so auoli namentlich der arztlichen Wissenschaft aich wid-

men wollen, so versteht es sich auch ganz von selbst, dass Nie-

mand zu dicsem Studium gelassen werden kann und soli, der

niclit genugsame Beweise von der hierzu erlangten Reife gege-

ben hat. Das Eine ist ganz undenkbar ohne das Andere, und

entweder man wiirdigt das grosse Ganze derWissenschaft vom

Menschen, von seinen Krankheiten und deren Heilung herab

zu einem blossen Summarium von Becepten und Quacksalbe-

reien, allwo es freilich zuletzt von jedem Schafer oder altem

Weibe erlernt werden konnte, oder man erkennt es in seiner

Hohe an und man findet doch zugleich dessen vollkommne Er-

reicbung, indem man nicht mehr darauf halt, iiberall die Mittel

zu erfordern, dui’cli welche allein zu dieser Hohe zu gelan-

gen ist.

Indem wir nun aber bis zu die sen Betrachtungen gekom-

men sind, finden wir uns zugleich an dem Scheidewege ange-

langt, allwo die Anforderungen, welche an eine vollkommne

und allgemeine Bildung des arztlichen Personals vernunftmas-

sig gemacht werden miissen und neuerdings wirklich gemacht

worden sind, von den Einrichtungen
,
welche bisher in dieser

Beziehung in den meisten Landern befolgt worden, liberal!

und durchaus abweichen. — Der eigentliche Knoten-

pimkt der obschwebenden Streitfragen ruht in den hier beriihr-

ten Yerhaltnissen. — Bisher hielt man es an vielen Orten und

so auch in Sachsen nocli so, dass zugelassen wurde, es mdch-

ten neben den im ganzen Umfange der Wissenschaft Durch-

gebildeten und mit hinreichender Maturitiit zum Studium Ge-

kommnen auch solche zu Aerzten sich ausbilden , denen diese

Maturitiit von Ilaus aus abging, und welche daher auch eines

holiern und umfassendern Studiums der Heilkunde, wie oben

bewiesen, nicht Fahig sein konnen. —• Dass nun ein solohes

Gebahren in sich unlogisch und durchaus niclit zu billigen sei,



172

folgt aus den gegebencn Pracmissen ganz von selbst, und ee

ist klar, dass der Staat durchaus urn nichts besser verfahrt,

wenn er es autorisirt, dass Aerzte gebildet werden, welchen

die voile wissenschaftliche Bildung ganzlich abgeht, als wenn

er Geistliclie anstellen wollte, denen man bios nach gewissen

Formeln eingelernt hatte, Predigten zu halten und die iibrigen

gottesdienstlichen Handlungen auszuiiben und zu leiten, ohne

dass ihnen Sprachen, Geschichte, Pbilosophie und Psychologie

das eigentliche Licht ihres Standes entziindet hatten. — Jenes

Verfahren des absichtlichen Heranziehens balbgebildeter Aerzte

hatte aber ausserdem noch etwas nicht nur Falsches und AVi-

dersinniges, sondern geradezu etwas Humanitats widriges,

und zwar dadurch, dass man im Stillen damit und dadurch die

Gesinnung aussprach: jene lialbgebildeten Aerzte mochten im-

merhin den armern Klassen und den Landleuten geniigen,

dahingegen fiir die Reichen oder doch Wohlhabenden es an

moglichst vollkommen durchgebildeten Aerzten durchaus nicht

fehlen durfe. — AVer da nun weiss
,
wie gerade das Leben des

Diirftigen mit einer Menge der schwersten korperlichen Lei-

den bedroht ist, wie er auch weit haufiger davon wirklich befal-

len wird als der Reiche, dem wird es nicht beikommen, daran zu

zweifeln, dass gerade dieser Klasse wissenschaftlich und im

rein menschlichen Sinne moglichst vollkommen befahigte Aerzte

nie fehlen sollten. — Unsre Zeit ist dazu berufen, der Armen

und Gedruckten sich iiberall anzunehmen, ja wollte sie das nicht

thun, so wiirde iiber lang oder kurz gerade von diesem Punkte

aus ein fiirchterliches Gericht sich erheben, ein Gericht, des-

sen Vorzeichen Jeder sehen kann, der die Augen nicht absicht-

lich verschliesst.

Nicht genug also, dass die Richtigkeit der Theorie daflir

spricht, solche veraltete
,

in friiherer Zeit durch den wirklichen

Mangel wahrhaft gebildeter Medicinalpersonen zu entscluddi-
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gentle Formen fallen zu lassen ,
die Zeit drangte gebieterisch

hier, durchaus mit vollkommenster Menschenliebe zu yerfahren,

denn wohl hatte der Anne Keelit
,
an jenem Gerichtstage

,
den

ich andeute, unter andern aiich den Ausruf in die Wagschale

zu geben: wenn ich und wenn mein Weib und meine Kinder

im Elende krank lagen, ihr habt niclit einmal da fiir Sorge ge-

tragen, dass ein moglichst vollkommen ausgebildeter unci wahr-

haft humaner Arzt zu uns trat und unsre Noth linclerte.“

Man sage ja nicht, der holier Gebildete habe mit dem Unge-

bildeten keine Beriihrung, gerade der Ungebildete kann den

Ungebildeten nicht vertragen; der wahrhaft Gebildete wird

Jedes und Jeden an seine Stellc zu stellcn und so auch zu wur-

digen wissen, ja wahrhaft human wird immer nur der vollkom-

men Gebildete sein, und nur der, der in unserm Sinne mit Reife

zum Studium trat und sein Universitatsstudium in rechter und

vollkommner Art vollendct hat, nur er wird auch, wie mit voll-

kommnen Kenntnissen, so auch mit wahrer Humanitat ausge-

stattet an jedes Krankenbett treten, sei es das Betf eines Ma-

gnaten oder das Bett cines Bottlers. Es ist iibrigens leicht

nachzuweisen, dass da, wo zwar nicht desshalb jene altere

Maassregel Vertheidigt wird, dass man aussagte, der Anne ware

auch mit dem halbgebildeten Arzte hinreichend versorgt, daflir

alsdann die andre schon friiher angedeutete nicht minder falsche

Meinung im Ilintcrgrunde liegt, namlich die eigentliche Wis-

senschaftlichkeit gehore eben nicht wescntlieh zur Heilkunde,

und der nicht gelchrtc Arzt sei oft ein besserer, als der Ge-

lehrte. — Wir miissen indess allcrdings bemerken, dass wenn

die erste Verthcidigung aufeinen Mangel an Ilerz deutet, so

deutet die letztere auf cinen Mangel an Kopf
;
denn entweder

ist die Wissenschaft wirklich tier Schliisscl zur arztlichen

Kunst, oder sic ist es nicht. Wer das Letztere im Ernstc

behaupten konnte, mit dem wiirde man iiberhaupt kein Wort
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zu verlieren haben; wer aber von dem Erstern fibcrzeugt ist,

der muss auch einsehen, dass so schon, je nach verschie-

denen Geistesgaben
,
immcr die Menschen nur auf sehr ver-

schiedene Weise, von der Frucht der Erkenntniss geniessen

korrnen, mindestens iiberall dafiir gesorgt werden sollte, dass

nieht nur einige, sondern vielmehr a lie Theile eines bestimmten

Wissens von demjenigen, der dies Wissen auszufiben gedenkt,

angegangen und angestrebt werden miissen; dass Letzteres

indess nur da moglich ist, wo genugsame Vorbereitung und

Reife vorhanden war, bedarfjetzt, glaube ich, kaum mehr der

Erwahnung und nocli weniger besondrer Beweisflihrung.

Bei alien solchen wunderliclien und oft so ganz verkehrten

Ansicbten und Beurtheilungen muss man jedoch noch auf eines

aufmerksam machen und kann zuletzt auch dergleichen nur

dadurch erklarlich finden
, dass es namlich in gewisser Bezie-

hung der Medicin vielfaltig eben so gegangen ist, wie der

Kunst des Regimentes eines Staates : das heisst, bei beiden

finden wir nur zu oft, dass Jeder sich berufen und befahigt

glaubt, fiber beide zu urtheilen, und nur Wenige sind, die be-

greifen, wie schwer und in gewissem Sinne unergrfindlich beide

genannt werden dfirfen. So also hielt man sich nicht nur oft

berufen, fiber ein arztliches Handeln ein bestimmtes Urtheil zu

fallen, ohne irgend befahigt zu sein, den Stand der Sache hin-

reichend zu erkennen, sondern man urtheilt wohl auch fiber das

Gebaude der gesammten arztlidien Wissenschaft immerhin,

ohne einen Begriff zu haben, was hier, und namentlich in neu-

ster Zeit geleistet worden ist. Fiir Yiele ist die Heilkunst

wirklich noch eine blosse Sammlung von Recepten, und

die Aufgabe des Arztes scheint ihm innner noch nicht viel mehr

als die (wie in einer alten Fabel erzahlt wird) des blinden Mari-

nes, welcher, mit einem Stock bewaffnet, am Bett des ICranken

drauf losschlagt; trifft er den Tod, der demKranken nachstellt,
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so geneset der Letztere ; trifft er den Kranken, so fallt dieser

dem Tode anheim. Dergleichcn Personen haben dann freilich

keine Ahnung von dem, was iiber die Geschichte und Erkennt-

niss der Krankheiten neuerlich gearbeitet worden ist, sie haben

keine Ahnung davon, dass dem holier gebildeten Arzte der

Korper des Kranken gleichsam mehr und mehr durchsichtig

wird, dass er allerdings in den Stand gesetzt ist, die innern

Krankheitsvorgange in vielen Fallen, gleich als lagen sie zu

zu Tage, zu erfassen und mit geeigneten Mitteln zu bekampfen,

dass er oftmals eine so vollstandige Einsicht in die Geschichte

des Krankheitsprozesses erlangen kann, dass er nun wohl abzu-

messen vermag, wohin dieselbe sich wenden, wie weit man sie

sich selbst iiberlassen kann und wie weit sie gehindert oder ge-

fordert werden muss , um das Absterben der Krankheit und

das Genesen des Kranken zu bewirken. Diese Unkenntniss

von dem Umfange arztlieher Wissenschaft ist es denn auch,

welche viele Yorwtirfe, und namentlich den der Unzulanglich-

keit erklart, womit die Medicin von jeher vielfach bestiirmt

worden ist. Man wird freilich ganz gewiss den fur unsinnig

erklaren, der den Feuerloschmannschaften Vorwiirfe dariiber

maclien wollte, dass ein Haus nicht gerettet werden konnte,

welches entweder ganz mit leicht feuerfangenden Materialien

erfiillt war, oder welches bereits, als Hiilfe ankam, ganz in

Flammen stand, und nichtsdestoweniger horen wir oft, dass es

der Medicin zumVorwurfe gemacht wird, wenn sie einen Kan-

ken nicht zu retten vermag, welcher durch irgend ein jahre-

langes Leiden bereits so zum Tode vorbereitet war, dass es

vielleicht nur des leichtesten Anfalles bedurf'te, um das Ende

herbei zu fiihren, oder, wenn sie einen andern aufgeben muss,

bei welchem die neu eingetretene Krankheit selbst eine Hohe

erreicht hat, welche nun die Moglichkeit der Hiilfe ganzlich

ausschliesst.
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Gewiss! wcr in Vorurtheilen dieser Art befangen ist
, dem

wir'd uberhaupt die arztliche Wissenschaft nicht jcKe Ehrfurcht

einflossen, aus welcher allein das Bestreben hervorgehen kann,

das ernstestc Stadium derselbcn zu begiinstigen; es wird ihm

zuletzt fast gleichgiiltig ersclieinen, ob viel oder wenig dafiir

getban wird, ob Aerzte griindlicher oder ungriindlicher gebil-

det werden, denn ihm scheint es vielleicht am Ende doch nur

auf gut Gliick anzukommen, ob die Ausiibung der Arzneikundc

mit Erfolg gekront werde oder nicht.

Gewiss ist es indess zu hoffen, dass Irrthumer und Bornirt-

heiten dieser Art sicli mehr und mehr verlieren werden, und

dass das Bestreben miter Gebildeten bald durchaus allgemein

werden wird, wie jeder hohern Erkenntniss uberhaupt, so auch

der wahren arztlichen Wissenschaft ihre voile Geltung zu ver-

schaffen, etwas, das ohne eine liohere Sorge dafiir, dass nur

gehorig Vorbereitete
,
und diese nur auf die rechte Weise in

dieselbe eingeweiht werden, schlechterdings nicht erreicht wer-

den kann. —
Soviel also liber die Bedeutung und die Entscheidung der

erwahnten Frage , ob zu dem wissenschaftlichen Studium der

Heilkunde gewisse besondereVorbereitungen dem Geiste uner-

lasslich nothwendig sein oder nicht? — Und wenn es denn das

liesuitat unserer Betrachtungen gewesen war, dass ohne diese

Vorbereitungen ein griindliches Studium allerdings und noth-

wendig hinwegfalle, so muss es dem zufolge gewiss zu einer

wichtigen und durchaus unverletzlichen Norm werden, nur

denjenigen, dessen Geist in dieser Beziehung die

rechte Vorbildung bereits voihstaixli^ erhalten

hat, kiinftig zu jenem Studium fiir befahigt und

zulassig zu erklaren.

Hiermit darf man iibrigens zugleicli das in Ordnung gelegt

und berichtigt halten, was neuerlich hie und da, ebenfalls olme
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genugsame Kenntniss der wahren Verluiltnisse, dar liber

geaussert wofden ist, ob es niclit hinreichend sei, dass der

zukiinftige Arzt bloss auf einer Realschule gebildet

werde. — Wer das gehorig erwogen hat, was oben iiber den

Unterschied von Realschulen und Spiritualschulen, oder hoheren

Gymnasien gesagt worden war, der wird auch sogleich fiihlen,

dass die liohere Geistesbildung , wie sie eben die Aufgabe der

letztern ist, eine unumganglich nothige Bedingung fiir das

Erfassen jeder Wissenschaft und so auch der Medicin immer

sein und bleiben werde, und dass also den Arzt in seinen Vor-

bereitungen an die Realschulen verweisen, ganz entschieden

eben so viel lieisse, als die gesammte Wissenschaftlichkeit die-

ser Doctrin fiir alle Zeit vernichten. Handelt sich es doch hier

keinesweges bloss um die Grammatik der alten Sprachen! —
Wer sagen wollte, es konne nur der ein vollkommener Arzt

werden, der fertig griechisch und lateinisch schriebe und

spraclie, der wiirde ffeilich sehr im Irrthum sein, wer dagegen

niclit einsielit, dass nur der die wahre Wissenschaftlichkeit

der Medicin zu erfassen vennoge, der einen wahrhaft

gebildeten Geist dazu mitbringt, der steht so zuriick,

dass ein Streit mit ilim als iiberfliissig erscheint. — Freilich

geben wir gern zu, dass noch manche besondere Verbesserun-

gen eben an den hohern Gymnasien zu wiinschen sind, damit

der Zweck feinerer Geistesbildung dort auch wahrhaft erreicht

werde! — und eben deshalb wollen wir ferner gern zugeben,

dass bisher oft genug es vorgekommen ist, dass auch unter

denen, welche nach jctzt bestehenden Einrichtungen mit vol-

ler Maturit'at zur Universitiit kainen, Einige gewesen sind und

sein werden, die in Bczug auf wahre Geistesbildung keines-

weges diejenige Reife hatten, welche nach Obigem zu wiinschen

ist, so dass denn auch unter den in solcher Beziehung nach bis-

heriger Ansicht vollkommcn wissenschaftlich befiihigten Aerz^
Bd. n,i. 12

\
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ten so Manche sich finden, denen eine gewissc liohigkeit des

Lebens und der geistigen Bildung zeitlebens anklebt, allein

durch diess wird unser Urtheil im Ganzen nicht erschuttert,

vielmehr zeigt es nur um so deutlieher, wie viel noch uberall

zu thun und zu bessern ist, wenn die Medicin ihrem Idqale

wirklich ajlmahlig naher gefuhrt werden soil. —
Im Eingange aller dieser Betrachtungen hatten sicli aber drei

Anforderungen ergeben, welche an den Stagt in Bezug auf

•Medicin gemacht werden miissen, namlich: er babe Einrich-

tungen zu treffen, 1) dass es an Avissenschaftlich vollkommen

durchgebildeten Aerzten nicht fehle, 2) dass diesen Aerzten

auch eine acht humane, rein menschliche Durchbildung nicht

abgehe, und 3) dass dafiir gesorgt sei, dass uberall und von

jedem hulfsbediirftigen Kranken die arztliche Hiilfe sicher und

auf geeignete Weise erlangt werden kdnne. — Wie denn der

ersten dieser Anforderungen zu entsprechen sei, diess

haben die vorhergehenden Erorterungen, wie ich glaube, genii-

gend nachgewiesen; indem aber dabei ausdriicklich bemerkt

worden war, wie ganz unerlasslich dem Geiste eines Jeden, der

sich strenge wissenschaftlichen Studien widmete, die wahre

und allgemeine Vorbildung genannt Averden miisse, so ist

eigentlich auch grossentheils schon der zweiton jener

Anforderungen entsprochen. — Der Geist namlich, auf des-

sen Entwicklung Sprachstudium und Mathesis, Geschichte und

Poesie und zuhochst Philosophic in rechter Weise eingewirkt

haben
,

er ist nicht mehr roh, er ist ein gebildcter
,

ein Avahr-

haft im edlern Sinne menschlicher geworden , und Aver mit sol-

chen Gaben ausgeriistet zum arztlichen Studium hinzutritt,

ihm Avird es leicht werden, wahrend seiner Fortbildung auch

diese fiirAusubung der Heilkunst so Avichtige Seite immer voll-

kommener in ihrem Werthe zu erkennen. Hervorheben mochte

ich es jedoch bei dieser Gelegenheit, dass allerdings auch in
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dieser Beziehung der Zeit des LmivOrsitatsstudiums immer

noch -so manches nachzutragen, auszubauen und rzu vollenden

iibrig bleiben wild, worm jctzt noch bedeutende Liicken existi-

rcn. Ieh nenne eins liier yot alien, nnd diess ist die Gesinnung

der Verehrung, welche mit einer gewissen Weihe in einem

Studium immer festgehalten werden sollte, welches eben, weil

es mit vielem ganz Materiellen, oft Unreinen und Rohen sicli

nothwendig befassen muss, viel leichter als viele aiidere diese

Gesinnung der Verehrnng ganz verlieren, oder wenigstens sehr

hintansetzen kann. — Gothe, wo er von der Erziehung han-

delt, -sagt sehr sehon: Der Mensch'habe drei Ehrfurchten sich

anzueignen: die gegen das, was uber uns ist, die gegen das,

was nebenuns ist, und endlich die gegen das, was unter uris

ist. — In diesen Worten liegt ein grosses vielfaltig anzuwen-

dendes Geheimniss der Lebenskunst, und darauf ist aucli der

angehende Arzt immer wieder hinzuweisen
,
denn wennes ihm

nibht fehlt an Yerehrung eines hochsten Gottlichen, nicht felilt

anYerehrung des Aechtmenschlichen neben ihm, und an Yereh-

rung gegen das Geheimniss des itnbewussten Lebens
, auch in

seinen tiefsten Regionen
,

so witd er mit ganz anderer Seele

Arzt sein, als wenn ihm diess Gefiihl abgeht, oder wenn er es

nur im geringen Maasse empfindet. Die Yerehrung eines Hohe-

ren ist es, welche den Arzt stiitzen und erhalten muss in dem

Miihseligen und Aufopfemden seiner oft so anstrengenden und

aufreibenden Thatigkeit, sie ist es, die ihm allein die Begeistc-

rung erhalten kann, dass er arbeite an einem grossenWerke —
an dem der Beschiitzung und Fortbildung der Menschheit, und

die ihm immer wieder fiihlbar machen kann, dass er eincn Tem-

peldienst verwalte in Bezug auf das Geheimniss der nach so

eignen und tiefsinnigen Gesetzen fortsclireitenden stets sich

'verwandelnden Natur. — Das Bewusstsein, diesem fGefiihle

genugzittlum
, wird ihm dann den bcsten, gar oft einzigen

12 *
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Lolm darbieten, den ihm ein angestrengtes Wirken gewahrt.

— Nicht minder wichtig ist die zweite Art der Verehrung, die

gegendas, was neben uns ist. — Die wahrhafte Menschen-

liebe ruht ganz hierauf, denn man mag iiber das Verhaltniss

zu Menschen noch so versckiedene Ansichten haben, gewiss

bleibt es immer, dass man nur das wirklich lieben kann, was

man verehrt. Gerade das Wirken des Arztes wird aber erst

recht fruchtbringend durch eine s o begriindete Liebe. In jedem

Menschen, in dem Diirftigen und Elenden, in dem Beschrank-

ten und in dem Yerbrecher kann dem Arzte das gebroclme, oft

wohl sehr verdunkelte Licht eines Hohern, Gottlichen ver-

nehmbar und verehrbar werden, und nur, wenn auf diese

Erkenntniss seine Menschenliebe sich griindet, wird sie aucli

erfolgreich sein. — Endlich aber die Verehrung gegen das, was

unter ihm ist, sie wird dem Geiste die Begeisterung erkalten,

auch zu dem sich herabzulassen, was Anderen das Niedrige ja

das Unreine heisst, die geheimen oft so merkwiirdigen Betha-

tigungen des Lebens in diesen Kegionen aufsuchen und richtig

behandeln zu konnen, so dass er selbst von hier aus das Heil

seiner Kranken herbeizufuhren im Stande ist. Zu allem diesen

kann und soil nun der junge Arzt noch insbesondere auf der

Universitat mit erzogen werden, und gerade in dieser Bezie-

hung ware gar manches noch zu andern und zu bessern. Schon

die Behandlung der Anatomie, sowohl in ihrern Vortrage als

in ihren praktischen Uebungen, leidet an manchen Mangeln.

Ich will nicht an viele veraltete abgeschmackte Benennungen

erinnern, welche dem Schuler die feinsten und edelsten Theile,

namentlich in der Werkstiitte des Geistes, im Hirn — unter

rohen Bildern vorfiihren, und seinen Sinn ablenken von der

tiefen Bedeutsamkcit dieser Gebilde, aber es leidet keinen

Zweifel, dass es uberhaupt eine andere Methode giebt, als die

yon Ve sal und Albin beibehaltene gemein descriptive, eine
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Methode, welclie die allerfeinste Genauigkeit der Kenntniss

zulasst, und docli auf gewisse bedeutsame Urformen zuriick-

weist, und dadurch da's, was sonst bloss zu einer todten

Mechanik des Gedachtnisses wird
,

in den Bcreich einer geist-

rollen Einsiclit hinaufhebt *). — Nicht minder wird, wer sicli

die Praxis auf manchen sogenannten anatomischen Thea-

tern ansieht, zu gerechten Ausstellungen Gelegenheit genung

finden. Keineswegs wird hier immer mit der Wiirde verfahren,

wie sie der Wissenschaftliche dem wunderbaren, nie ganz zu

ergriindenden Baue des Menschen gegeniiber immer behaupten

sollte. Icb babe es selbst erlebt, dass ein renomistiscber Stu-

dent auf einer solchen anatomischen Anstalt sich riihmte, von

dem Fleische eines Selbstmorders gegessen zu haben, und tihn-

liche Rohigkeitcn fallen denn wolil hie und da vor — deren

Anblick schon ungunstig auf die Sinnesweise des angehenden

Arztes wirken muss.

Xoch wichtiger aber ist in dieser Beziehung der klinische

Unterricht! — Wir konnen es gewiss riihmen, dass wir nament-

lich in Deutschland vielfiiltig Kliniker gehabt haben, welche

nicht nur tiichtige Aerzte und treffliche Lehrer waren, sondern

auch den Menschen immer im Kranken hervorhoben, welche

wussten, im Schuler jene acht menschliche Theilnahme

zu entziinden, die der rechte Arzt allezeit haben soil, und

welche dadurch den Schuler vorbereiteten auf seinen kiinftigen

') Der verstorbenc Reil, cler geniale Arzt und scharfsinnige Anatom des

Gebims, wenn er auf das Capitel der ublichen mechanischen Anatomie kam,

pflegte sich mitunter sehr scharf auszudriicken. Man horte ihn einst von den

Mcdicinem seiner Universitat sagen:
,,Schon mit der Osteologie kommt die Bestie

in sie." Er mochte da an das mit Erbsen auseinandergesprengte schbne Gebilde

des SchiLdels denken, dessen Bruchstiicke man nun gleich wie zufiiUig gebrochne

Steine, als Fledermausbeine und Pflugscharknochen nach ihren Riindern und

Flachen beschriel), ohne irgend das Bedeutsame im Garizcn nnzucrkcnnen Oder

zu erwiihnen. •
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Berufi eincr Menge von Menschcn nicht nur Arzt im strengern

Sinne desWortes, sondern auch warnender berathender Freund

oder schiitzender Yormund zu werden, aber es hat auch nicht

an Lehrern gefehlt, welche den Kranken nur wie ein Phantom

behandelten, an welchem erst Cuririibungen und spater nicht

selten Seciriibungen vorzunehmen waren. — Gerade die neuere

Medicin, welche durch die physikalischen Hiilfsmittel der

Diagnose in mancher Beziehung einen wesentlichen Fortschritt

gemacht hat, sie gab auch nicht selten Yeranlassung, auf den

letz^erwahnten Abweg sich zu verlieren. — Es sei mir erlaubt,

hier> cine Stelle aus meinem Tagebuch eines im Jahre 1841

gemachten Aufenthaltes in Florenz einzufugen, in welcher ich

mich liber die Bildung der dortigen jungen Aerzte hauptsach-

lich durch eine sehr lange beaufsichtigte Praxis in den Spita-

lern
:
folgendergestalt ausgesprochen hatte : — „Ich durchging

mehrere der ungeheuren Krankensale im grossen Hospital von

St. Maria nuova (gegen 1000 Eranke werden liier taglich ver-

pflegt) in denen jetzt sammtliche in Toskana promovirte Aerzte

ihren zweijahrigen Cursus zu machen haben, bevor sie die

Erlaubniss zur Privatpraxis , erhalten. — Wir sprachen man-

cherlei iiber eine Einrichtung, die ihre grossen Licht- und

Schattenseiten hat. — Wenn namlich einerseits es gut und

nutzlich ist, dass der jungeArzt viel Kranke sehe, ehe er allein

seine.Wirksamkeit beginnt, so giebt auf der andern Seite dieee

lange (mit den Universitatsjahren mindestens 4— 5jahrige)

blosse Spitalpraxis den jungen Leuten eine gewisse Theil-

nahmlosigkeit und Routine, welche immer sehr fern von dem

Wesen des achten Arztes bleiben sollte. Sie gewohnen sich

unwillkuhrlich den Eranken, dessen Schicksal als Mensch ihnen

ganz fremd bleibt, mit dessen Leben, dessen Familie sie in

gar keipe.Beriihrung kommen, nur ala Gegenstand der Eunst

— als Phantom — als Aufgabe fiir Zeichnung einer mbglichst
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genauen Diagnose anzusehen. — 1st cliese entworfen, so han-

delt es sich zumichst nur nodi darum, schulgeredit die Indica-

tionen festzusetzen — und dann interessirt sie hoeBstens

nodi die zu madiende Section des etwa Verstorbenen j um die

Resultate mit der gestellten Diagnose zu vergleichen. — Wird

der Ivranke geheilt, so sieht der Arzt ihn niclit wieder, und von

allem weiteren schonem mensehlichem Verhaltniss, welches den

Arzt an seine Pflegebefohlenen bindet, durch welches er nament-

lich recbt eigentlich den Schutz und Rath in gesunden Tagen
! 1

und — was oft so unendlich wichtig ist — der Vorbauende

und Verhiitende gegen Krankheit werden soil — wird er nie
r

' i / *

einen Begriff erhalten. — Ich babe die Nachtheile dieser Art

arztlicher Bildung mannigfacli hier zu beobachten Gelegenheit

gehabt, und wie oft musste ich bei meinen Consultationen die

vertrauungsvoll ausgesprochene Klage der Klranken horen:

„I nostri medici trascurano.u

Gewiss in dem jungen, oft etwas leichtsinnigen Gemtith des

Studirenden kommt es ganz gern dahin, in einem ihm iibertra-

genen, ihm sonst weiter nicht bekannten' Kranken, nur die Ge-
r •

legenheit zu erblicken ftir die Anwendung des Stethoscops und

der Percussion, fur das Anstellen des chemischcn Experimentes

und fiir den Gebrauch des Mikroscops: und den Widerwillen

und den Mangel an Vertrauen, welchen das Publicum an man-

chen Orten, gegeniiber der sogen. physiologischen Medicin unit

deren physikalischen Pliilfsmittel hat bemerken lassen', ist wohl

mit darauf gegriindet, dass man ein, wenn auch allerdings oft

unbegriindetes
, Misstrauen fasst gegen eine Methode, welche

keineswegs an und fiir sich das menfechliche Verhaltniss des

Arztes zura Kranken beeintrlichtigen muss, aber doch leichter

als eine andere die Richtung des arztlichen Wissens hiervon

ablenken kann.
,

i f (
• • * r « i"

Wenn nun also durch Bolche Maassilahmen wirklich dafiir'
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gesorgt werden kann, dass cs 1) nicht an durchaus wissen-

schaftlich Gebildeten und 2) auch nicht an zugleich im Sinne

wahrer Humanitat durchgebildeten Aerzten fehle, so fragt sich

nur noch, wie es zu machen sei, dass auch jeder Klasse von

Hiilfsbediirftigen die geeignete arztliche Hiilfe zuganglich

bleibe. — Die Schwierigkeit des Verhaltnisses tritt nur ein:

1) fur die Diirftigen der Stadte, 2) fiir die Landleute und deren

Armen, und 3) fiir das Militar. Die Reichen und die wohlha-

benden Stadtebewohner, sie bediirfen in dieser Beziehung keincr

besondern Beriicksichtigung, denn ihnen wird zweckmassige

Hiilfe, wenn sie sie nur suchen wollen, immer zuganglich

sein. — Aus eben diesem Grunde waren es denn jene genann-

ten drei Klassen insbesondre, welche grossentheils bisher an

die Hiilfe der nicht vollkommen wissenschaftlich durchgebilde-

ten Aerzte sich gewiesen fanden, und eben deshalb Avird es

gegenwartig eine wichtige Aufgabe, zu zeigen, in wieweit diese

Schwierigkeiten bei einer neuenund angemessenenEinrichtung

auch hier zu iiberwinden sein werden.

Vorausgesetzt muss als erste Bedingung der Verwirklichung

jener einzig sachgemassen Einrichtung natiirlich werden, dass

fiir jedes Land eine genugsame Anzahl wissenschaft-

licher Aerzte sich bilden konne. So lange es an einer

ausreickenden Anzahl solcher Manner fehlt, treten natiirlich

andre unvollkommnere Einrichtungen als Liickenbiisser an de-

ren Stelle, bis es endlicli auch dort dem Staate gelingt, durch

Hebung wissenschaftlichen Sinnes iiberhaupt, und durch ver-

besserte Stellung der Aerzte im Einzelncn, eine grossere An-

zahl geeigneter junger Leute zu diesen Studien anzuregen und

aufzufordern. — Ohne jedoch auf solclie besondre ungiinstige

Verhaltnisse hier niiher einzugehen, nehmen wir fiir jetzt an,

die Anzahl der auf Universitaten griindlich studirenden jungen

Aerzte reiche wirklich vollkommen aus
,
jeden Anforderungen
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des Landes an tirztliche Iiiilfe zu entspreclien ,
— ein Verhalt-

niss, welches iibrigens jetzt fur die meisten gebildeten Staaten

leicht erreicht werden kann, und fiir Sachsen erwiesenermaas-

sen schon erreicht ist, — und selien nun zu, auf welche Weise

denn den obgenannten schwierigern Anforderungen entsprochen

werden kbnne.

Zuerst also, dass den Diirftigen und den Landleuten

eine geeignete und sichere arztliche Hiilfe zuganglich sei, dazu

bedarf es notlnvendig des besondern Eingreifens der Staats-

regierung. In Stadten hat man dies Bediirfniss langst gefiihlt

und ist ihm durch Anstellung von Armenarzten mit dem

besten Erfolge entgegengetreten. Jungere, auf eigne Hand

noch weniger beschaftigte tiichtige Aerzte erhalten durch eine

solche Anstellung eine angemesseneBeschaf'tigung, sie erhalten

Gelegenheit, reiche Erf'ahrungen zu sammeln und ihre Huma-

nitat zu bethatigen, und gerade in dieser Beziehung denkt

Schreiber dieses selbst nicht olme Riihrung an seine auf diese

Weise vor 35 Jahren begonnene Laufbahn zuriick. — Ganz

dasselbe Verhaltniss muss naturlich auch gelten fiir die Diirf-

tigen unter den Landbewohnern. Der Staat hat noth-

wendig dafiir zu sorgen, dass nach richtigen Uebersichten

Rayons gebildet werden, und in jedem Rayon ein nach alien

Richtungen d. h. auch als Chirurg und Geburtshelfer praktisch

befahigter Arzt eingesetzt sei, von welchem theils gegen Hono-

rar die Wohlhabenden Hiilfe erlangen konnen, theils die Diirf-

tigen unentgeltlich sich berathen finden. Dergleichen Rayons

soilten wohl nicht iiber 6— 7000 und nicht unter 2— 4000

Seelen umfassen. Die geringere Zahl kann nur durch weitlau-

fige Vertheilung iiber grossere Landstrecken gerechtfertigt

werden. — Diese Aerzte waren die eigentlichen Bezirks-

arzte (das was wir jetzt so nennen, sind eigentlich rnehr Sani-

l_atsbeamte, „Sanitatsrathe,“ wie man sie in Preussen zu
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ncnnen anfangt, und ihrer Thatigkeit kann deshalb gern ein

grosserer Landestheil zugebilligt werden, weil unter den Land-

lenten ini Ganzen entschieden weniger Krankheiten, als bei

Stadtern vorkommen. — Natiirlich muss es hierbei aufgegeben

werden, jedem Dorfe oder kleinen Flecken einen Arzt zuzuge-

ben, und es kann nicht anders sein, als dass an einem etwas

entferntern Orte Hiilfe gesucht werden muss; dies Yerhliltniss

tritt aber auch gegenwartig scbon bei den sogenannten Chirur-

gen, welche auf dem platten Lande sich vertheilt haben, her-

vor. Auch- bei diesen, wenn auch in grosserer Zahl Vorhande-

nen bleiben viele Ortschaften ohne besondern Arzt und miissen

die Hiilfe in einer gewissen Entfernung suchen, ja das beson-

dfe Aergerniss ist dabei
,

dass diese Art von Aerzten eigent-

libh bios zur Behandlung chirurgischer Falle legitimirt sind,

Falle, die doch weit seltener als inneres Erkranken vorkommen,

dass daher alle diese Leute illegitime innere Praxis treiben und

dabei oft Allcs anwenden, diese Praxis verborgen zu halten,

wodurch denn naturlich zu vielem Unheil Veranlassung gege-

b'en wird. — Wer daher dieYerhaltnisse des Lebens derLand-

leute, und namentlich der Diirftigeren unter ihnen, nur etwas

genauer kennt, der wird recht gut wissen, dass es vollkommen

geniigt,
1 wenn ihnen nur hinlanglich bekannt ist, es befinde sich

in der Mitte eines jeden Distrikts ein hinreichend anerkannter,

von der Regierung ihnen zur Hiilfe und zum Trost angestellter

Arzt. In jedem schweren Erkrankungsfalle werden sie dann

nicht verfehlen, diese Hiilfe in Anspruch zu nehmen, und wie

iibrigens in Fallen von grossen Epidemieen, wobei fiir einen

Distrikt die Hiilfe eines Arztes naturlich nicht ausreicht, ver-

fahren werden miisste, davon wird spaterliin noch besonders die

Rede sein. Jedenfalls wird man aber sehen, dass auf diese

Weise die Stellung der Landleute zum Arzte sehr derjenigen

ahnlich wird ,
welche sie bereits zum Geistlichen haben, und
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auchiii diescr AtelfnlicH1<eit liegt ein Grund mclir, gerade die-

ses Verhaltniss cinzufuhren.

Eine besondre Betraehtung endlich verlangen die Verhalt-

nisse des Militars in Bezug auf die Stellung der

Aerzte zu denselben. — Wo die widernatiirliche Absonde-

rung einer Soldateska von demVolke nicht statt fande, wo das

Volk, wie es eigentlicli im BegrifF eines wahren und freien Vol-

kes liegt, sich selbst bewacht, vertheidigt und auch nach Aus-

warts in Achtung erhalt, da wiirde es Niemand eingefallen sein

eine besondre Klasse von Aerzten zu schaffen, welche in irgend

einer Beziehung von den Aerzten, wie sie als durchaus wissen-

schaftlich Gebildete gedacbt werden sollen, sich unterscheiden

kbnnte. So lange dagegen
,
und wo immer das Militar nicht

ein Theil des Volkes ist, sondern mit dem Volke mehr oder we-

niger in einem gewissen Gegensatze sich befindet — mit einem

Worte, so lange es gewissermaassen einen Staat im Staate

darstellt, ward es, wrie andre Beamten — Juristen und Geist-

liche — auch besondre Aerzte angestellt haben miissen: nichts

destoweniger sind aber durchaus keine Griinde daftir anzufiih-

ren, dass die Aerzte des Militars anders gebildet sein miiss-

ten, als die des Volks. — Dass ein Arzt fur Militar noch insbe-

sendre sich liber Einrichtung und Verwaltung von Spitalern

unterrichten und dass er der Ausubung der Wundarzneikunst "

besonders beflissen sein musse, versteht sich von selbst, dess-

halb aber darf seine gesammte wissenschaftliche Bildung keine

andre sein, und in keiner Beziehung hat er sich sonst vom
grimdlich gebildeten Arzte des Volkes zu unterscheiden. —
Wahlt man denn nur tiichtige Manner dieser Art fiir das Heer,

so wii*d sich alsbald finden
, ditss namentlich fiir Friedenszeiten

man mind^stens nur die Halfte, ja viellcicht um zwei Drittheil

weniger Aerzte dort anzustellen habe, als bisher sich wirklich

angestellt fanden, und man wird bald ‘ begreifen, dass fiir
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12— 1300 Mann gesunder kraftiger Leute es nicht zu recht-

fertigen sei, winder 10 — 12 Aerzte zu besolden. Natiirlich

raiissen aber dann die wissenschaftlich gebildeten Aerzte des

Heeres auch eine wesentlicli bessere Stellung erhalten, als man

ihnen bisher gegeben hat; gewiss aber wird dann auch die

Mannschaft bei Krankheiten und Yerletzungen sich besser und

griindlicher berathen und behandelt finden. In Kriegszeiten

wird allerdings der Bedarf des Militars an Acrzten namentlich

desshalb grosser, weil die einzelnen Abtheilungen des Heeres

nicht wie im Frieden zusammenbleiben konnen ,
sondern sich

mannigfaltigst trennen miissen, wobei denn oft auch fur jeden

kleinern Theil arztliche Hiilfe dringend noting werden kann. —
Fur solche Fiille eines grossern Bedarfs an Aerzten fur das

Militar nun, kann dadurch sehr wold fiirgesehen werden, dass

bereits auf der Universitat stcts eine diesen moglicherweise

eintretenden Bediirfnissen angemessene Zahl von Studirenden

vorhanden sei, welche gegen bestimmte, fiir ein paar Jahre

bewilligte Stipendien sich anheischig machen, von der Zeit an,

wo sie so weit vorgeschritten sind, dass man ihnen unter Auf-

sicht erfahrner Aerzte die Behandlung von Kranken anver-

trauen konnte
,
sich bereit erklaren , so wie sie aufgerufen wer-

den, in die militarisch arztlichen Dienste als ein Hulfspersonal

einzutreten. Dass sie lderbei iibrigens schon wahrend ihrer

Studien die Yerpflichtung hatten, sich vorlaufig schon mit alien

besondern Erfordernissen des militar - arztlichen Dienstes ver-

traut zu machen, versteht sich von selbst, sowie ferner hieraus

folgt, dass der Staat Sorge zu tragcn habe, dass auf der Uni-

versitat stets eigne Vortrage iiber Beruf und Dienstdes Solda-

ten-Arztes gehalten werden. Wird nach zwei oder drei Jah-

ren einer dieser jungen Leute nicht einberufen und gebraucht,

so hort seine Yerbindlichkeit auf, er kann seine Studien be-

schliessen und promoviren, ein Anderer wiirde an seine Stelle
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lieit vorausgesehen werden konnen, dass gerade aus diesen

Exspectanten der Staat immer mit besonderm Vortheil sei-

nen Bedarf an bleibend anzustellenden Milit’ararzten erwahlen

konnte.

In dieser Einrichtung lage denn auch zugleich der Finger-

zeig, wie das oben beriihrte Bedurfniss an grosserer Zahl von

Aerzten bei Epidemien leicht und sicher zu befriedigen ware.

Theils namlich konnten anch jene Stipendiaten des Militars

zeitweise bei eintretendem Bedurfniss dafiir verwendet wer-

den, theils wiirde es uberhaupt dein Staate nicht schwer fallen,

sowohl unter denjenigen promovirten und noch etwa (was

gewiss uberall zu empfehlen ware) als Hulfsarzte in Spitalern

Angestellten , immer eine kleine Anzahl zur Disposition zu

haben, welche man da, wo es Noth ware, sofort eintreten las-

sen konnte.

Wie demnach diejenige Einrichtung, welche nur ein streng

wissenschaftlich durchgebildetes Personal zur arztlichcn Praxis

zulasst, allerdings sowohl die Bediirftigen in der Stadt

als auf dem Lande hinreichend mit Hiilfe versehen, als auch

das Militar mit seinem nothigen arztlichen Personal ausstat-

ten kann, diess wiirde im Vorhergehenden hiermit sattsam

nachgewiesen sein, und ich konnte somit diesen Gegenstand

fUr erschopft und diese Aufgabe als beschlossen betrachten,

bliebe nicht immer noch ein Gegenstand iibrig, welcher, wenn

vonFiirsorge fiir Kranke die Rede ist, durchaus nicht umgan-

gen werden kann, und das betrifft die Pflege der Kranken.—
Es giebt aber bei Kranken eineMengc klciner oder grosserer

Ilandreichungen, es gicbt mannichfaltige kleinerc Operationen,

und manchen Beistand bei grosscrn Operationen, welches alles

von dem Arzte zwar oft angeordnet wird, aber selbst nicht

auegelUhrt werden kann; fiir dieses nun muss denn nothwendig
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auch einer von den Vorwurfen, welchen man den-hierausge-

fiihrten rationalen und radikalen Vorschliigen zurVerbeBserung

fles Medicinalwesens macht, dass daduroh die Bildung eines

solchen Hiilfspersonals aufgchoben werde, wie es bisher in der

niedersten Klasse der Wundarzte gegeben gewesen und ntttz-

lich geworden sei. —
Bei diesen Vorwurfen hatte man aber freilich'den Umstand

ubersehen, dass wenn einerseits allerdings bisher^die Klasse

der niedern Cliirurgen in sofern oft hiilfreich sieh bewiesen

hatte, dass in ihr dem Arzte ein wahrhaft niitzliches Hiilfsper-

sonal wolil gegeben sein konilte, sie doeh dagegen auch^gerade

die wahre Pflanzschule der Medicaster und der arzftliehen Ffu-

scherei geworden ist. Inti Durchschnitt namlieh kann man

sagen: diese Leute vvussten zu viel, um sich bloss auf der

Stufe der Heildiener und mechanischen Gehiilfen zu halten,

und sie wussten zu wenig, um wirklich ausgebildete Aerzte

vorstellen zu konnen. Die Akten aller Medicinaleollegien sind

daher voll von Klagen und Processen, betreffend 'UebergrifFe

der Chirurgen in arztliehe Behandlung, und diese Quelle viel-

facher Misshelligkeiten kann nur verstopft werden, indem man

eine so inconsequente Stellung von Medicinalpersonen aufhebt,

denen einestheils eine gewisse arztliehe Praxis zugewiesen war,

von welcher sie durchaus nicht leben konnten (da grossere chi-

rurgische Falle immer zu den Seltenheiten gehoren) und denen

zugleich durchaus die Behandlung sogenannter innerlicher

Krankheiten verboten wurde, von welcher sie dllein ihren

Lebensunterhalt zu beziehen im Standc sind, und zu welcher

sie am meisten sich veranlasst finden.

Die Klasse eines wahrhaften und allein vollig geeigneten

medicinischen Hiilfspersonals, nenne man es etwa das der

„Heil diener“ odcr „Heildienerinnen,“ ist daher nur
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dann consequent unci mit Nutzen einzuricliten, wenn man diese

Leute durchaus und unbedingt von jeder Art des arztlichen

Studiums entfernt halt, und sie nur einzig und allein zur Kran-

kenpflege, zur Assistenz bei Operationen, und zur V ollziehung

kleiner arztlicher Hiilfsleistungen, des Schrbpfens, Blutegel-

setzens, Baclens u. s. w. unterrichtet und abrichtet. Auf diese

Weise wird man mittelst geeigneten Unterriclits in Spitalern

fiir weibliche Kranke weibliche, fiir mannliche, mannliche Pfle-

s:er und Heildiener erziehen und ausbilden, welche zum wahren

Nutzen der Kranken, und zur grossen Erleichterung des Arz-

tes gereichen Averden, und man wircl sonach in WhJhrheit aber-

mals beitragen, den Zustand der Heilkunde seiner Vollendung

immer naher und naher zu bringen, und alle jene Missbrauche

zu beseitigen ,
welche so vielfach gehinclert haben

,
in neuerer

Zeit der grossen herrliclien Wissenschaft des Arztes diejenige

Wirksamkeit, Geltung und Anerkennung zu verschaffen, wel-

eher sie in so vollem Maasse wiirdig ist.

Ich unterlasse es nun iibrigens, hier weiter im Einzelnen

auszufiihren, was theils iiber die Eintheilung arztlicher Stu-

dien, iiber arztliche Priifung und liber arztliche Stellung im

Staate weiter zu sagen Avare, ich unterlasse es, auch auszu-

fiihren, auf Avelche Weise das Institut der Heildiener anzu-

Avenden sei, auf die Pflege der Durftigen, auf Spitalvenval-

tung und auf das Militar; genug, wenn es mir gelungen ist,

das Wesen der hier angeregten Medicinalrefonn iibcrhaupt

deutlich zu machen, sie selbst als eine unabweisbare Eorde-

rung der Zeit alien Regierungen auf das Angelegentlichste zu

empfehlen und es zur unbedingten Anerkennung zu bringen,

die Avahre und achte arztliche Bildung konne nicht bald eine

halbe, bald dreiviertel, bald eine ganze, sondern sie miisse

nothwendig iiberall nur eine einzigc vollstandige sein,

als Avoraus denn fernerliin auch natiirlich zu folgern scin Avird,
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(lass iilcht mehrere verschiedcn gebildete und ver-

schieden bcrechtigte Klasscn, sondern dass nur
eine eiuzi^e Klassc von praktischcn Aerz-
ten von einer consequenten und vollkommen ratio-

nalen Medicinalverwaltung anerkannt werden kann

und darf.
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Nekrolog.

Joseph von Sontheimer.

Am 2 2. Juli d. J. starb dieser mit Recht geachtete und um das Stu-

dium der Historie der Medicin wohlverdiente Forscher im noch nicht

vollendeten 5 8. Jahre seines arbeitsamen Lebens. Es wird hoffentlich

den Lesern unserer Zeitscbrift, fur die der Verstorbene mit dankbar

anzuerkennendem Fleisse einen Aufsatz ausarbeitete
,

der im nachsten

Hefte erscheinen wird, nicht unerwiinscht sein, Einiges iiber sein Leben

zu vernehmen, welches ich zum Theil der gefalligen Mittheilung seines

Schwiegersohns, des Herrn Justiz-Assessor P r o b s t in Stuttgart verdanke.

Joseph Sontheimer wurde den 16. Marz 1788 in Gross-Almen-

dingen in Oberschwaben geboren, wo sein Vater Schultheiss war. Die

Talente, welche der Knabe in der Dorfschule zeigte, bestimmten die

Eltern, ihn der Theologie zu widmen, wie dies in den katholischen

Bauerfamilien Schwabens haufig geschieht. In seinem 12. Jahre kam
er so an das Gymnasium zu Echingen, wo er 8 Jahre lang Philologie

und Philosophic studirte und stets den ersten Platz unter seinen Mit-

schiilern einnahm. Im J. 1808 erhielt er die Erlaubniss zum Studium
der Theologie auf der Hochschule. Aber er hatte sich schon entschlos-

sen, der Medicin sich zu widmen und studirte dieselbe zuerst in Frei-

burg, dann in Tubingen bis zum Jahre 1812; nebenbei hatte er unter

der Anleitung von Hug in Freiburg die arabischc Sprache zu erlernen

begonnen, so viel ich weiss, von Frank aufgefordert, der fur die Medi-
cin die Kenntniss dieser Sprache als von besonderm Belang erklarte.

Die mangelnde Erlaubniss zum Studium der Medicin nothigte Sonthei-
mer alsdann im J. 1813 die Doctorwiirde der Medicin und Chirurgie
in Heidelberg sich zu verschaffen, und war mit die Veranlassung, dass
er noch am Ende desselbcn Jahrs in das Militar eintrat. In dem Mili-

t'arspital auf der Solitude bei Stuttgart begann er als Unterarzt seine

praktische Laufbahn
,
wurde alsbald Bataillonsarzt und machte als sol-

cher den siichsischen Feldzug mit. Auf dem Schlachtfelde von Bautzen
am 21. Mai 1813 leistete er bedeutendeDienste und wurde von bier mit
den wurtembergischen Verwundeten nach Dresden geschickt, wo fur sie

und andere J ruppen ein Spital cingerichtet wurde. Ilier zeichnete sich

Sontheimer durch eine erfolgreiche Thatigkeit aus, indem er nament-
lich unter mbglichster Vermeidung aller gewaltsamen Operationen eine

ungewohnliche Anzahl Vcrwundeter ganzlich wiederherzustellen so gliick-

Bd. II. 1. 13
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lich war. Konig Friedrich von Wiirtemberg belohnte ihn hiefiir nach
der Heiinkehr im J. 1814 mit dem Civil-Verdienstorden. Im Anfang
des Jahrs 1815 machtc er noch den kurzdauernden Zug der Wiirtem-

berger an den Rhein mit. Nach Herstellung des Friedens ward Sonth.
in Stuttgart Regimentsarzt

,
bis. icbi Im J. 18 28 zum Generalstabsarzt

(Chef des Militarmedicinalwesens
) ernanut wurde. In die Zwischenzeit

fiillt seine Uebersetzung von Wilson Philipp iiber die Gesetze des

Lebens und die Behandlung der innern Krankheiten. Aus dem Engl.

Stuttgart 182 2. 8. und seine Verwendung als Lehrer der beiden Prin-

zen you Oldenburg
,
der Sbhne der f Konigin Katharina aus erster Ehe,

deren einer, Prinz Peter, als russ. Staatsrath etc. bekannt ist. Er lehrte

ihnepNaturwissenschaft und begleitete sie aufJEteisen, die seiner Vorliebe

fur Botanik insbesondre reichliche Nahrung gaben. Seine Anschauun-

gfin wurden spiiter noch erweitert, als er den Konig Wilhelm auf Rei-

sen in Seebader nach England und Italien als Arzt begleitete. Indessen

blieb das Studium der arabischen Sprache nicht licgen; Sontheimer
lieferte eiuige.gelungene klcinere Uebersetzungen aus derselben in Jour-

nale, welche^dje Yeraulassung waren, dass Sylvestre de Sacy auf

$U aufmerksam wurde. Es hatte niimlich dicser „Gesetzgeber der arab.

Siprache“ das Bedurfhiss qrkannt
,
dass durch einen Orientalisten, der

zuigleich Arzt und Naturforscher ware, die bisher noch nicht

Uns Jjioht gefordertcii Schatze der medieinisch- arabischen Litteratur zum
Gemeingut gemacht wurden. Er fand seinen Mann in Sontheimer,
den er aufforderte, Ebn El-Beithars grosses Werk zu iibersetzen,

upd niit Eifer und wahrhaft staunenswerthem Fleisse maehte sich der-

selbe ans Werk. Es gait hier hauptsachlich, die technischen arabischen

Rezeichnungen der Ai’zneistoflTe, der Krankheitsformen, der Pflanzen und

Mineralien, zum erstenmal wiederzugeben, was nur einem mit derNatur-

Eunde und Arzneiwissenschaft ganz vertrautcn Gelehrten moglieh war.

Fiipf Jahre lang entzog sich Sontheimer jcglichc Ei’holung, um an

dem Hamburger Manuscripte zu sitzen und nebeu der Erfiillung seines

Berufs als gesuchter Arzt und Chef des Militararzueiwesens Tag fiir

Tpg die Uebersetzung zu fordern oder Studien behufs derselben zu

machen. Was Link kaum begonnen bei Seitc legte, was Andere gar

picht zu beginnen wagten, fiihrte er aus und legte endlich dor gelehrten

Wqlt das grosso ausfiihrlichc Werk vor, das man fast als den Mittel-

pgnkt der arabisch-medicjnischen Litteratur wird ansehen miissen.

Dass S. spater noch einen Theil von Ebn Sina, die Arzneimittellehre,

ubersetzte, ist ebenfalls bekannt. Vorziiglich aber war es das erstere

Wevk, welches von alien Seiten Ancrkennung crhielt; namentlich be-

«ieichnete Link, der das gloichc Manuscript in Handen gebabt hatte,

die Uebersetzupg als sehr getreu und gelimgen
,
woriiber aueh ein Brief

vorliegt. Yon den iibrigcn Rccensionon maehte nur cine eine Aus-

nahme ,
die .ip den Gdttinger gel. Anzeigen

,
iiber deren Begriindetheit
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uns ein Urtheil nicht zusteht. Diese und die Verdriisslichkeit ernes

Processes mit seinern Yerleger, det jegliches Honorar ihm verweigerte,

bewegte deu Abend seines Lebens. Angestrengte ^rbeiton, besonders

darauf gericbtet, die erwahnte Recension zu widerlegen, fiillten die letz-

ten Woclien desselben, welches, nachdem mehrere gefahrliche Krank-

hcitsanfalle desselben Jahres ihn sicktlick gesckwiicht hatten, eine Brust-

aflection, die nach nur 5tiigiger Dauer in Lungenlahmung iiberging,

beendigte. Friede sei seiner Asche! — H.

IX.

Miscellen.

1 .

„Die Entdeckung des Blutkreislaufes ist nicht deni Englan-

der Harvey, sondern dem Italiener Andreas Caesalpino zu ver-

danken “ — das ist der Hauptinhalt einer von Balthas. Chimenz in

Metaxa’s Annali medico -ckirurgici. April 1845 veroffentlichten Abhand-
lung. Der Yerfasser citirt zum Beweis seiner Behauptung mehre Stel-

len aus Caesalpin’s Werken, besonders dem 5 . Theile der Quaestiones

peripateticae. Indessen beweist er damit nicht rnehr, als was andere

Gesckichtschreiber schon dem Caesalpin zugerechnet haben
,
namlich:

dass derselbe wohl den Kreislauf gekannt, aber immer noch geglaubt

hat, es werde dem Blute in den Arterien (im Herzen) ein „Spiritus“ bei-

gemischt, welcher das Blut selbst bewege, die emgeathmete Luft diene

zur Abkiihlung des aus dem rechten Herz-Ventrikel kommenden Blutes

u. dergl., Ansichten, die bekanntlich erst von Harvey grundlich wider-

legt worden sind, daher diesem die Ehre gebiihrt, das wahre Wesen
des Kreislaufes zuerst erkannt und gelehrt zu haben. Auch ist es nicht

wahr, dass Caesalpino Alles, was er iiber diese Sache erzahlt hat,

zuerst mitgetheilt habe, vielmehr war es sein Lehrer Realdus Colum-
bus, auf dessen Entdeckungen er fusste. Uns scheint die Nachweisung
der Yenenklappen (durch Fabricius ab Acquapendente) fast

wichtiger als Alles, was Columbus und Caesalpin leisteten, weil sie

Harveys Entdeckung zunachst vorbereitete. Sehr unangenehm beriihrt

der verachtliche Ton, in welchem Herr Chimenz von Harvey spricht,

der nach ihm eigentlich nur ein Plagiator war, und noch dazu ein keeker
und unverschamter. Wenn Ch. die Exercitatio anatomica de motu cor-

dis et sanguinis etc. gelesen hat, so sollte er anders von dem grossen

Englander urtheilen und sich durch Patriotismus nicht zu Ungerechtig-
keiten hinreissen lassen.

Seidenschnur.

13*



196

2 .

Bckandlung der Syphilis der Manner durch eine Aerz-

tin. In den Frankfurtischen Frag- und Anzeigungsnachrichten vom
13. September 174C findet sich folgende Ankiindigung. ,,Die von des

Horn. Kaysers Caroli VII. Glorwiirdigsten Andcnkens sowohl als jetzt-

regierenden Kaysers Franzisci Majestat allergnadigst privilegirte
,
und

von der liochfiirstlich - Wiirtembergisch -Medizinischen Facultiit exami-

nirte Doctorin, Maria Francisca Charlotta Geringin, welche jetzt und

in Zukunft in Frankfurt am Main wohnkafft, thut hiermit alien Fremden

zu wissen, was gestallten sie viele Arcana oder Geheimnisse besitze,

woduroh sie sowohl innere als ausserlicke Gebrechen und Krankheiten,

zum Exempel allerhand Blindheit der Augen, wann sie gleich 5. 10. 12

und mehr Jahre gewakret, und solche Staaren und Hirnfell auch sogar

von Mutterleib an gehabt batten u. s. w. griindlich curiret. Auch be-

sitzt sie ein untriigliches Geheimniss gegen alle venerische Krank-
heiten, so alt und sehr sie auch eingewurzelt seyn mochten, inmassen

sie dieselbe in Zeit 24 bis 30 Tage, ohne Salivation und Ausspeyen oder

ekelkafteHolztranke zu trinken, sondern durch sehr geringe Stuklgange,

Transpiration und Urin aus dem Grunde curiret und zwar auf solche

neue Methode, dass der Patient nicht die geringste Sckmerzen spiihret

und dabei in die Luft gehen, reiten und seinen Geschaften nachgehen

kann. Auswiirtige brauchen bloss ihr Alter, Temperament und Zustand

einzuberichten und werden durch Uebersendung der Medizin aus dem
Grunde curiret. Sollten eiuige Patienten seyn, so nicht gern ihre Zu-

stande gemeldter Doctorin selbsten, entweder aus Sckaam, Scheu oder

sonstigen Ursachen halben offenbaren wollen
,

die konnen solches nur

ihrem bei sich habenden Bedienten anzeigen
,

welcher bei ihr in Pflicli-

ten steht. Dr. W. Strieker.

3.

Eine Sammlung von Biographieeu im wahren Sinne religios gesinnter

Aerzte, aller Zeiten und aller Orten, beabsichtigt Hr. Prof. Wilh. Alex.

Greenhill in Oxford zu einem milden Zwecke herauszugeben. Er

ubernimmt die Kosten und das (nicht geringe) Risiko des Geschafts, die

Verantwortlickkeit fiir die Treue und Auswahl des Stoffs und die Ver-

arbeitung des ihm mitgetheilten Materials
,

wiinscht jedocli Gcsckenke

oder Unterzeichnungen zur Forderung des Unternehmens
,
und littera-

rische Beitriige zur Lebensgeschichte zunachst folgender Personeu: Rich.

Blackmore f 1729 — William Blair f 1822. — Herm. Boer-

haave f 1538. — Thomas Browne f 1682. — Georg Cheyne

f 1743. — John Fothcrgill f 1780. — JolinMason Good f 1827.

— Albrecht v. Haller f 1777. — Albert Hamon f 1688. — Phil.

Hecquetfl737. — William Hey j- 1819. — C. W. Hu fe land
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f 18... — James Kennedy f 1827. — Thom. Percival | 1804.—
Benj. Rush f 1813. — Thom. Sydenham f 1G89. — Joseph Tha-
ckeray f 1832. — Charles Brandon Trye f 1811. — Mich. Un-
derwood •( 1820. — Thom. Willis f 1675. — Dem vor uns liegen-

den Prospectus zufolgc soli einzelnen Personen ein ganzerBand fiir sich

gewidmet werden, theils werden kiirzere Biographieen mehrerer in einen

Band vereinigt werden. — Der wiirdige Hr. Yerf. ist durch mehre

Schriften seit lange bemiiht, einen gottesfiirchtigen und wahrhaft christ-

lichen Sinn unter den Aerzten zu verbreiten: und von diesem Bestreben

hat er erst kiirzlich wieder durch die Herausgabe einer hochst interes-

sanien kleinen Schrift: Life of George Cheyne, M. D., with extracts

from his works and correspondence. Oxford 1846. John Henry Parker.

12. ein achtbares Zeugniss gegeben. — Unsere gelehrten Leser diirfen

wir wohl kaum erst auf seine verdienstliche Ausgabe des Theophilus
Protospatharius de corporis humani fabrica Libb. V. Oxon. 1842 e

Typogr. Acad, aufmerksam machen. H.

4.

„Meister Johann Wonnecke von Caub von (Dr.) Georg.
Aug. Pritzel.“ Auf diesen intei'essanten Aufsatz in der ,,Botanischen

Zeitung von v. Mohl und v. Schlechtendahl“ IY. Jahrg. 1846. nr.

46, diirfen wir die Leser unseres Janus I. 4. p. 779 „Ueber Johann
von Cube von Dr. W. Stricker u verweisen. H.

5.

„Die Grundsatze der medicinischen Statistik. Entwickelt

and kritisch beleuchtet von Dr. A. Witlacil. Wien 1846. 8. Gedruckt

bei den PP. Mechitaristen,“ eine Inauguralschrift, welche sich durch

eine klare und wohlgeordnete encyklopadische Darstellung des Gegen-

standes auszeichnet. Doch ist der Titel nicht richtig, da man vergeb-

lich einen einzigen statistischen Grundsatz selbst darin suchen wiirde.

Es handelt sich hier nur um die Frage, womit die med. Statistik sich

beschaftige. Hatten wir aber doch schon med. statistische Grundsatze!

6 .

In „Voyage au Darfour par le Cheyk Mohammed Ebn-Omar el-

Tounsy traduit de l’Arabe par Perron, publie par M. Jomard Paris
1 845. Duprat.“ befinden sich manche interessante nosogeographische
Mittheilungen iiber dieses dem Europaer bisher noch ganz verschlossene
central - africanische Land. Man wird Nachrichten iiber die Kinder-
krankheiten

,
die einheimischen Wechselfieber

,
die Blattern (die hier die

Stelle der Pest in Egypten vertreten), die Syphilis und den Aussatz be-

gegnen, die sehr belehrend sind. Dass unter diesem Volke noch Zau-
berglauben und Zaubergebraucb der Pflanzen herrscht, wovon der Verf,
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bei nns vorkommt. H.

7 .

Wie jetzt Oesterreich iiberhaupt in die neuc Welt der Medicin, die

da eben werden will, wir wissen nur eben noch nicht wie, wenn und wo,

im Siiden voran leuchtet dera iibrigen Deutschland
,
und sein edles Boh-

men, schon ehemals der erste Sitz deutsch - akademischer Bildung, ihm

treulich mit dazu die Fackel halt, so tkun sich aucb seine Zeitschriften

durch reichliche Beitrage zur geschichtlichen Verfolgung der Gegenwart

anerkennenswerth hervor
,

und unter ihnen ist die trelFliche Prager
Viertelj ahrsschrift, durch ihre von einem ehrenwerthen Kreise hoch

aufstrebender Manner bearbeiteten,,Analekten“ fiir dieGeschichte derMe-
dicin in ihrerWeise das, was inmitten Deutschlands Goschen undNeu-
meister, wie im Westen Canstatt und Eisenmann durch ihre Jah-

resberichte fiir ebendieselbe riihmlich zu Tage fordern. Je aufrichtiger

wir uns aber von Achtung fiir diese Bestrebungen unserer ehrenwerthen

Nachbaren durchdrungen bekennen, desto freimiithiger diirfen wir uns

erlauben, an der Form eben dieser Analekten zwei leichte Ausstellungen

laut werden zu lassen. Sind, fragen wir zuerst, die Grlinde wirklich

vollwichtig, aus welchen sie nach neuerer Einrichtung in ihren Berichten

iiberall Patbologie mit der Physiologie, beide mit der Therapie zu-

sammen werfen? Die Gbschichte muss die getrennten Wege, die diese

Studien zur Zeit noch gehen, schlechterdings aus einander halten, denn

wie man sich auch stelle, die Physiologie des Kranken ist eine andere

als die des Gesunden, und ist es schon ein selbstbetriigerischer Wahn,

zu glauben, eine Briicke fiihre bereits aus unserer Physiologie in unsere

Pathologie, so ist es eine noch argere Tauschung, sich einzubilden, un-

sere Therapie entspringe aus beiden. Noch sind alle drei Studien durch-

aus selbstst'andige Wissens- und Strebensgebiete, jedes auf eigenem Grunde

beruhend, zwar nahe stehend, da und dort zusammenstossend, doch jedes

getrennt. Der Geschichtsfreund bat aber bei dieser combinirenden Be-

handlungsform nur die unnothige Arbeit, sich miihsam herausklauben zu

miissen, was dahin, was dorthin gehori und muss, um nur Ordnung der

Uebersicht zu gewinnen, die kiinstliche Gemeinscbaft wieder auflosen, in

die man die disparatesten Gegenstande doch nur mit Gewalt gebracht hat.

— Und dann die zweite Frage, iibrigens von weit geringcrem Belange.

tVas fiir eine absonderliche Mode hat die Prager Yierteljahrsschrift

eingefiihrt, ihre Citate in den Analekten mit einer Art von Ilieroglyphen-

schrift, Abbreviaturen, aus absolut unerrathbarer Buchstabenzusammen-

stellung gebildet, zu bezeichnen? Welclier Mensch kann z. B. auf den

Einfall kommen, dass Ibr. Canstatts Jahresbericbt, Av. Hasers

Archiv, Ausl. Oppenheims Zeitschrift bedeute? Oder kann man

wirklich einem ehrllclien Freunde und Leser dter wackerh Pra'ger Tier-
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teljakrssckrift zumutken, class er sick hinsetze und das seitenlange Regi-

ster dieser krausen ominosen Keilsckrift Buckstabe fur Buckstabe, wie

Chinesisch oder Sanskrit auswendig lerne : odcr von ikm verlangen, dass

er bei jeder Zeile im Lesen unterbrocken, den Abkurzungs-Troster am
Ende nackscklage, um nur zu wissen, was er gelesen? 1st denn auf ein-

mal das Papier, der Druck so tkeuer, der Raum so karg geworden, um
nickt, wenn nun cinmal durckaus abbrevirt werden soli (was immer eine

Commoditat im literariscken Sclilafrocke ist, in welchem man sick sckickli-

cker Weise nickt vor anstandigen Leuten zeigen darf), ein klein wenig

deutlicker zu abbreviren, so dass es jeder mit der Sacke bekannte Leser

verstekt, allenfalls Canst. Jakresb., Haser Arck., Oppenk. Zeitsckr,

u. s. w. ?

X.
•

.

r
(

•

Recensionen.

i.

Berlin bei Liebmann et Comp. Die Gescliicbte

der Medicin und ihrer Hulfswissenscliaf-
ten von Dr. Emil Isensee, Hofrath, Universitats-

lehrer, pr. A. etc. etc. zu Berlin. 1. Theil: Aeltere

und mittlere Gescliicbte 1840. (Erstes und zweites

Bucb.) II. Theil: Neuere und neueste Gescliicbte.

1. Abtheilung: Naturwissenscliaften. 1842. (III.

Bucli.)

Berlin bei Albert Nauck et Comp. Gescliicbte
der Medicin, Ckirurgie, Geburtsbiilfe,
Staatsarzneikunde, Pbarmacie u. a. IVatur-

wlssensclialten und ibrer Literatur. Zwei-

ter Theil. Neuere und neueste Gescliicbte IV. Bucli

1843. — V. Buch 1844. — VI. Bucb 1845, nebst

der Inbaltsubersicht zum II. Theil (3.—0. Bucb) u.

d. Generalregister. (Aucb unter dem Titel: Neuere

und neueste Gescliicbte der Heilwissenscbaften und
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ihrer Literatur etc. etc. olme Tlieil-Bezeiclinun^,

mit Inbalisangabe.)*)

Indem Referent sich auf die von ihm bereits vor einiger Zeit gelieferte

ausfiihrliche Anzeige des ersten Theiles dieses Werlces (oder des ersten

und zweiten Buches) in der von der Niederrheinischen med. Gesellscbaft

dabier herausgegebenen Zeitscbrift ,,Organ fiir die gesammte Iieil-

kunde“ (im zweiten Heft des zweiten Bandes), und auf das damals von

ihm im Allgemeinen iiber die von dem Verfasser befolgte Bearbeitungs-

weise desselben bezieht, will er seine jetzige Anzeige auf die seitdem er-

schienene Fortsetzung und Vollendung des Werkes, oder auf die im 3ten

bis 6ten Bucb bekandelte Geschichte der neueren und neuesten Medicin

— oder wie sie der Verfasser jetzt bezeichnet, Geschichte der Natur-

wissenschaften — beschr'anken. Durch diese neue Bezeiclinung seiner

Aufgabe (statt des fiir den ersten Band gebrauchten Titels „Geschichte

der Medicin und ihrer Hiilfswissenschaften) hat der gelehrte Verfasser

auf der einen Seite seinem Werke allerdings eine weitere Ausdehnung

gegeben, die im Allgemeinen, wenn die liistorische Bearbeitung alter un-

ter dem Collectivum der Naturwissenschaften befassten Disciplinen mit

gleicher Genauigkeit und Vollstandigkeit, wie die der eigentlich physio-

logisch medicinischen und in harmonischer Verbindung behandelt wird,

nur als ein sehr verdienstliches Untcrnehmen anzuerkennen ist. Auch
schon der Versuch einer solchen umfassenden Geschichte wiirde sehr zu

loben und mit Dank anzuerkennen sein, wenn gleich — wie Ref. sich

schon in jener friiheren Anzeige siusserte — ein solches Unternehmen

die Kriifte des Einzelnen, selbst des Gelehrtesten und Fleissigsten, iiber-

steigt, und bei einer gleichmassigen, mit gleicher Kenntniss und gleich

pragmatisch-griindlicher Verkniipfung und Aufschliessung durchzufuh-

renden Geschichte alter dieser Flicker, fiir den Einzelnen auch bei einer

Arbeit vieler Jahre nicht moglich erachtet werden diirfte. Auf der

anderen Seite schliesst aber wiederum eine Geschichte der Naturwissen-

schaften, selbst im weitesten Begriffe dieses Wortes, einige rein tech-

nische oder auch bios fiir das praktische Verfahren Vorschriften und

Gesetze gebende Doctrinen aus: so wiirden die operative Chirurgie und
Geburshilfe als reine Technik, die Arzneibereitungs- und Verschreibnngs-

*) So eben gelangt zum Ref. die Anzeige einer hollandischen Uebersetzung

des ersten Theils dieses Werkes von Dr. Ali Cohen in Groningen u. d. Tit. E.

Isensee de Geschiedcnis van de Geneeskunde en hare Hulpweten-schapen ver-

medeert en voraal med betrekking tot Nederland en deszelfs bewerkt etc. 1843,

in Oppenheims trefflichcr Zeitschrift Bd. 29. Heft 3., zu Gesicht, die ich bei

dieser Gelegenheit nicht unterlassen will, auch bier zu erwahnen. Diese Ueber-

setzung enthiilt mehrerc Zusatze zu der Literatur, vorziiglich der hollandischen,

und berichtigtmanchesUnrichtige, unter anderndieVerwechsclung Kaa

w

Boer-
haave mit dem grossen Herrmann B.
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lehre und selbst ein grosser Theil der gerichtlichen Medicin und der

Sanitiits- und Medicinal-Polizei, soweit sie bios Verfahrungsnormen und

Gesetze geben
,
wahrlicli niclit in cine Geschichte der Naturwissen sellaf-

ten gehoren, wahrend sie doch wesentliche Bestandtheile einer Ge-

schichte der Medicin bilden. Doch wir wollen hieriiber niebt weiter

mit dem Yerfasser reebten und gern anerkennen, dass er es tvenig-

stens an dem besten Widen niebt fehlen liess, dem in solcher Weite

vorgesteckten Ziele nabe zu kommen. Wirklich lasst auch sebon cine

fliichtige Durchsicht der vorliegenden Abtheilungen dieses voluminosen

Werkesdenselben grossen, jaausserordentlicben und unermiidliclienFleiss

in demAufsucbenund Zusammenstellen des Materials zu dieser Geschichte,

erkennen, den Ref. sebon in seiner fniheren Anzeige des lsten Werks

geriibmt hat. Aber die Masse war zu gross, als dass sie auch ein eiserner

Fleiss in so kurzer Zeit bewaltigen konnte, daher er sich auch fast genothi-

get gesehenbat, die Realien, die specieller und in pragmatischer Fortfiili-

rung zu entwickeln gewesen waren, haufiger und in grossern Massen,

als es nothig war, durcb eine ungeheure Congeries von Namen und

Schriften einigermaassen zu ersetzen. Es sind daher diese neuern Bande

zum grossen Theil, und mehr, als es in dem ersten Bande der Fall war,

zu einem Repertorium der Literatur
,
zu einem iiberreichen

,
aber (wie

man leicht denken kann), grosstentheils nur die Titel und Namen, ohne

Kritik, und selbst haufig ohne sonderliche Ordnung abschreibenden Sup-

pellex oder Catalogus Literaturae geworden, und es wird auch dem auf-

merksamsten, geduldigsten Leser kaum moglieb, diesen Wald von Schrif-

ten, unter denen die wichtigsten neben den unbedeutendsten und neben

vielen gar niebt hierher geborigen steben, zu iibersehen und sich durcb

ihn mit der gewiinschten Sicbtung des Besseren und auf den Gang der

Geschichte Einflussreicheren, durchzuarbeiten. Hatte der gelebrte Ver-

fasser seinem unermiidlichen Sammelfleiss mehr Zeit und Musse gegonnt,

um den von alien Seiten zusammengetragenen Stoff griindlich und streng

unpartheiiscb zum Zweck einer wabrbaft pragmatischen Entwickelung

in wissenschaftlicher Haltung zu verarbeiten, so wiirde er zwar freilich

niebt in dem so kurzen Zeitraum von drei Jabren (seit der Erscheinung

des ersten Bandes) mit seiner Arbeit zu Ende gekommen sein, aber diese

wiirde auch unzweifelhaft an wahrem Gehalt und Wertb um so mehr
gewonnen und den gerechten Anforderungen an eine Geschichte in dem
Sinne, wie sie der Verfasser selbst aufgestellt, um so fruchtbarer ent-

sprochen haben. Uebrigens zeichnen sich auch diese Bande durch das

leicht und gefallig Fliessende, oft Bliihende der Sprache und die Leben-

digkeit der Schilderungen von Zeiten und Personen aus. Nur mochte
man dem Ausdruck zuweilen etwas weniger Blume und Emphase und
dafiir mehr Pracision und Beseitigung vieler iiberflussiger Reden wiin-

schen. Auffallend ist gleicbwohl auch in diesen Biinden das allzu obser-

vantc Lobreden, in welches sich der Verfasser unter Respectsbezeugun-
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gen gegen mekrcre der jefczt lebcnden Gelehrten zum Theil in seiner

Niike ergiesst. Dergleichen Weihrauchstreuen ist dera Charakter der

wahren Geschichtsschreibung fremd und kann auch selbst dem mit sol-

ehen Elogicn Gefeierten nicht angenehm sein.

Wir gebcn sogleich zur neuern Geschichte der Che mi e, die von dev

1-Ialfte des IT ten Jahrhunderts anfiingt, iiber. Dieser Artikel ist recht

gut und bei aller Gedriingtheit ziemlicli vollstandig bearbeitet. Doch
hat der Verfasser die bekannten Werke iiber die Geschichte der Ghe-
mie, wenn auch nur der alteren bis auf Gren’s, Lavoisier’s und

Four'croy’s Zeit (von Bergmann, Gmelin, Trominsdorf etc.)

nicht angegeben, wenn er sie gleich wahrscheinlich nicht unbenutzt ge-

lassen hat. Die Verdienste Becker’s, Stahl’s u. s. w. werden wie bil-

lig hervorgehoben
;
dass aber Boerhaave, dessenChemie doch ein klas-

sisches Werk von grossem Einfluss auf jene Zeit war, nicht genannt

wird, muss sehr befremden. Zu kurz und etwas fliichtig dagegen die

des grossen S ch e e 1 e r von dem iibrigens der Verfasser mit Recht sagt,

er habe wenig Substanzen der Untersuchung unterworfen, die nicht zu

einer bedeutenden Entdeckung gefiihrt hatten. Gleichwohl setzt er

hinzu, was schwerlich irgend ein Kenner der Scheele’schen Leistungen

unterschreiben wird,“ die Nullitat (?) seiner Erziehung habe fast jede

allgemeinere Geltendmachung und durchgreifendere Anwendung der un-

ubertrofFenenRealitat seiner Forschung verkiimmert, und so (wie denn?)

sei es mit alien seinen Versucken, deren Menge und Zweckmassigkeit in

Erstaunen setzen, dennoch zu so seltsamen und irrigen Schliissen

gekommen, dass Lavoisier sie mit einem Hauche zu zerstbren ver-

meinte! Wer mochte diesem ohne Weiteres beistimmen? Irrig heisst- es

S. 1 7 ,
der Arsenik, obgleich vonden Griechen und Romern doch nur in gewis-

sen Productionen angewendet, sei erst von den Alchymisten als eigenes

Metall entdeckt worden. Die Griechen kannten freilich nur das Operment,

das Dioscorides Arsenicum nannte, und das Rauschgelb, aber Pli-

nius unterschied von diesen und nannte schon den Arsenik (L. XXX-IV,

5 6), und die Araber (Rhazes und Andere) unterschieden diesen ge-

nauer, und fiihrten ihn selbst in die Materia medica ein. Bertkol-
let’s so grosse Verdienste um die chemische Statik werden nur in we-

nigen Zeilen angedeutet. No'eh fluchtiger, auf 3 Zeilen, wird des Hum-
phry Davy gedacht. Von Fourcroy und Vauquelirt ist zuni ge-

rechten Befremden kaum die Rede, nur ihre Namen linden sieh eiri paar-

mal angefuhrt (!). Nach Mitscherlichs Theorie des Isomorphismus

wird jetzt erst R. Glauber’s gedacht, in Bezug auf seine Em pfeh-

lung der Anwendung der Ckemie auf Fabriken. Wardm nicht auch

hinsichlich seiner Entdeckungen im Gebiet der Salzkunde?) Vol-

ta’s Saule, heisst es S. 24, habe auch Berzelius zur Ueber-

sicht der ganzen Chemie gefiihrt. D«r grosse Chemiker wird mit die-

ser so hingestellten Aeusserung schwerlich zufrieden sein. Ueberhaupt
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hafcte li i e i* ein Mehreres liber die Geschichte des Electrochemismus ge-

sagt werden sollen. Im Felde der organischen Chcmie werden auch

die nicht chemischen
,
sondern mikroskopischen Auffindungen der Blut-

kovperchen von Schultz, J. Miiller und Wagner und Andern mit

aufgefiihrt, neben den rein chemischen Untersuckungen des Blutes.

Die im folgenden Abscknitt mit gleichem Fleiss bearbeitete neuere

Geschichte der Physik giebt allerdings nicht bios die neuere Geschielite,

indem der Verfasser bis auf das 16te Jahrhundert zuriickgeht, wobei er

selbst den Hier. Cardanus und J. B. Porta mit unter den Physi-

kern nennt, aus dem 17 ten Jalirhunderte Torricelli’s zur Verwun-

derung nur mit ein paar Worten, Drebbel’s, Th. Champanella’s,
A. Kir cher’s hier gar nicht erwahnt, und grosse Physiker, Matkema-

tiker und Naturphilosophen
,
wie Cassini, die Bernouilli’s, Huy-

ghens, Fr. Baco von Verulam, Spinoza, Malebranche, selbst

von Leibnitz werden auf einer Seite, meist nur mit der Namensnennung,

abgethan. Im Ueberblicke der neueren Geschichte der Physik von

Newton an hat der Verfasser hauptsachlich Munke’s sehr schatzbare

Arbeit (in der neuen Ausgabe des Gehler’schen Worterbuchs Art.

Physik) benutzt. Nur mit dem simpeln Namen wird bei der Aerostatik

der grosse Robert Boyle genannt, dessen Forschungen und Ent-

deckungen in mehreren Gebietstheilen der Naturlehre, menschlichen

Physiologie und der chemischen Arzneilehre doch so mannigfach und be-

deutend waren. Fast unerwartet, und wenn auch nicht als ein Parer-

gon, doch in solcher ganz getrennten und isolirten Stellung nicht noth-

wendig noch vortheilbringend
,

schliesst der Verfasser als einen eigenen

Theil dieses Abschnitts die „Entwickelung einer medicinischen Physik“

an. Beim Electromagnetismus in der Medicin wird der fur diese Theile

der Naturlehre klassische Ettingshausen und Wetzler nicht ge-

nannt, so wie auch Ritter’s allbekannte Schrift: Beweis, dass ein

best'andiger Galvanismus das Leben begleite, hier ungenannt bleibt.

Das liber den physiologischen Theil der Warmelehre Gesagte ist ausserst

fragmentarisch und wenig mehr als ein Namenverzeichniss
,

in welchem
fast nur aus Burdach (den der Verfasser besonders fleissig benutzt)

Einiges ausgehoben wird. Das Wenige liber die Warme als Heilmittel

Gesagte enthalt bios Biickertitel
,

die sich noch gar sehr vermehren las-

sen konnten, und auch der Artikel der Geschichte der Atmosphaerologie
wiirde bei seiner grossen Ausdehnung eine weit vollstandigere Bearbei-

tung erfordert haben.

Der Abschnitt p. 92— 140 enthalt eine gedrangte Skizze der

Geschichte der Mineral ogie und der Mineral was ser. In der er-

steren, von G. Agricola ausgehend, aber sogleich auf das 18te Jahr-

hundert iibergehend
,

werden die Hauptstatoren dieses Theiles der Na-

turkunde genannt und auf die Verdienste der ausgezeichnetsten Chemi-

ker unserer Zeit (unter denen G. Bischof, Erdmann, Kiihn und
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manche andere ausgezeichnete Analytikcr hier nicht genannt siud) an
die ckemische Untersuckung der Mineralien durch einfache Namennen-
nung hingewiesen. Die neuern Forschungen und LeiBtungen iin Felde

der Geognosie und der Geologic sind zu umfangreick
,

als dass man in

eiuem doch zunackst medicinischen Gesckichtswerke viel Mehreres als

eine Angabe der Ilauptfdrderer dieser Geologie und ikres grossen Fort-

schreitens erwarten konnte. Der ganze Abschnitt sammt der beigefiig-

ten Skizze der Krystallographie liegt doch ausser den Grenzen einer

Geschichte derMediein und ihrer nachsten Ililfswissensckaften, und hatte

daher ganz fiiglich weggelassen, oder, wenn doch die Rubrik stehen

bleiben sollte, nur die Literatur, die gerade hier zum grossten Theil

fehlt, in ikren Hauptschriften gegeben werden kbnnen. Dagegen ist die

hier bei aller Kiirze, doch mit Fleiss und Kenntniss entworfene Skizze

einer Geschichte der Mineral wasser und Heilbader ganz an ihrer

Stelle. Sie wiirde es aber weit mehr sein, wenn sie nicht so ausserst

unvollstandig und fragmentarisch ware. Denn der Verf. beriihrt kaum
die wechselnden Schicksale und Epochen ihres Gebrauches und des Cul-

tus der Bader, er beriicksichtigt auch nur das in pkysikalisch-chemischer

Hinsicht Geleistete iiber diese Heilwasser, und kaum einigemale das

Therapeutische. Ueber die Mineral-Quellen und Bader Italiens, Frank-

reicks
,
Spaniens und des ganzen iibrigen Auslandes sagt er aber gar

nichts
,

weder in historischer nock in literarischer Hinsicht. Referent

hat in seiner neuesten Schrift iiber diesen Gegenstand sich zur Aufgabe

gemacht, die hier angedeuteten und bis jetzt auch in den umfangreiche-

ren Biiderwerken vorkommenden Desiderate und Liicken nach seinen

Kr'aften zu erganzen.— Hieran kniipft derVerfasser nock die Geschichte

der Wasserheilkunde an (unter besonderer Benutzung von Mauthner’s
Schrift), die aber doch auch nicht in einen Abschnitt iiber Mineralo-

gie, Geologie, sondern in die| Geschichte der Therapie gehort hatte.

Zu den Hauptrestitutoren und Lobrednern des kalten Wassers im

XVHI. Jahrhundert ist der hier fehlende Neapolitanische Arzt Nicolo
Lanzani (Vera methodo di servirsi dell’ acqua fredda nelle febbre etc.

Nap. 17 28. 4to) hinzuzusetzen. Unter den neueren Empfehlern des

ausseren Kaltwassergebrauclis
,

in Biidern, Ueberschlagen etc., fehlen

Manche, namentlick Giannini in Mailand, Zimmermann (vormals)

in Erlangen, Caspari, Gross und Andere. Die medicinisch
-
physika-

lische Gesellsckaft zu Erlangen hatte sclion vor langer als 30 Jahren

zum Erreichen genauerer Erfahrungen und Bestimmungen iiber die An-

wendung und Wirkung der kalten Begiessungen und Biider (der Cur-

rie’schen Methode) auf den Vorsehlag und unter der Redaction des Re-

ferenten eine Preisfrage aufgestellt, wclche dcm trefflichen Kolb any

mit Veranlassung zur Herausgabe seiner Schrift iiber den ansteckenden

Typhus (Breslau 1811) gab.

In dem folgenden Abschnitt geht der Verfasser zu der neuern Ge-
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schichte der Botanik iiber, in welcher selbst grosse Botaniker, wie

Trew, Dillenius, Targioni Tozzetti, A. v. Haller, selbst Nic.

v. Jacquin, Kurt Sprengel, Willdenow, de Necker, Poiret,

Vahl, Treviranus, G. E. Smith und mehrere Andere theils nur

sehr fluchtig, theils gar nicht genannt werden. Dass bei allem angewen-

deten Fleiss auf wenigen Bogen doch keine Vollstandigkeit auch nur

einio-ermassen erreicht werden konnte, zeigt schon einBlick auf Haller’s

Bibliotheca botanica, zu deren Erganzung jetzt wenigstens noch ein star-

ker Band erfordert sein wiirde
,
und auf die mehrbandige Geschichte der

Botanik von Sprengel. — Dasselbe Urtheil muss man auch von der

hieraus folgenden Uebersicht einer Geschichte der Zoologie fallen. Eben

dieser Unmoglichkeit wegen, innerhalb der einmal vorgesteckten und

nicht wohl zu iiberschreiten gewesenen Granzen des ganzen Werkes, auf

einem verhaltnissmassig doch so beschrankten Raum die so iiberreiche

Geschichte und Literatur aller dieser Zweige der Naturwissenschaften

mit der Medicin und Physiologie sammt Psychologie und Psychiatrie in

einer hinreichend ergiebigen und geniigenden Weise zu vereinigen, ware

es sehr zu wiinschen gewesen, dass der Verf., wenn er die schon bezeich-

neten Facher nicht ganz weglassen wollte, doch lieber nur aus diesen

Fachern so viel Geschichtliches aufgenommen hatte, als in einem wirk-

lich und wesentlich erganzenden Zusammenhange mit der Geschichte der

eigentlich physiologischen und medicinischen Doctrinen und ihrer Ent-

wiekelungsweise steht; also keine reine Mineralogie in ihrer doctri-

nellen und dieser oder jener Schule angehorigen Behandlung, keine

Krystallographie
,

auch keine reine Botanik in ihrer systematischen

oder bios beschreibenden AufFassung, keine Geschichte von Herbarien-

und Pflanzengarten. Besser und vortheilhafter fiir den Gebrauch dieses

AVerkes ware es wenigstens gewesen, wenn der Yerf. sich ganz an die

historische Behandlungsart dieser Hilfswissenschaften gehalten hatte, die

der wackere Eble in seiner Fortsetzung von Sprengcls pragmatischer

Geschichte der Arzneikunde befolgt hatte, indem dieser den kurz und

reeht biindig und gut gefassten historischen Uebersichten jener Facher

jedesmal ein ziemlich vollstandiges und gut geoi’dnetes Verzeichuiss der

Schriften mit ihren Titeln separat beifiigte, welches wie in den friiheren

Abschnitten des vorliegenden Werkes theils in den Text eingeflochten ist,

theils fehlt. In dem Geschichtlichen der Zoologie selbst und der an sie

gereiheten Zootomie ist der Verfasser wiederum in die alteste Zeit zu-

riick gegangen, wohin wir ihm nicht folgen konnen. Seine Verwundc-

rung will Ref. aber nicht bergen, dass einige der ausgezeichnetsten Zoo-

logen, wie F. v. Schreber, Esper, Panzer nur so fluchtig genannt

und ihre Hauptwerke nicht angefiihrt werden. So heisst es bci den

Saugethieren bios: ,,es haben ausser den iiltcren Zoologen bcsonders

gearbeitet Schreber, Bechsteinj seit 1817 fortgesetzt von

Go Id fuss (was noch tibcrdies durch die wohl nur zufallig entstandene
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Einsckiebung des kierher gar nicht gehorigen Namens Pechstein, ,ein

seltsamer Druckfehler (?) geworden ist), Tiedemann u. s. jw,“ und

kein Wort von dem grossen Siiugethierwerk selbst; und vpn Esper
werden bios seine Pflanzentkiere

,
nicht abcr auch seine europaischen

Sckmetterlinge (84 Heftc), von Panzer nicht sein grosses Insekten-

werk (mit Sturm 110 liofte) erwiiknt.— Besonders fieissig ist der Arti-

kel von den Infusorien gearbeitet.

Den nun folgenden, die eigentliche Gesckickte der Me die in behan-

delnden Abtkeilungen, und zwar zunaclist der sie eroffnenden Geschichte

der An at o mi e und Pkysiologie, ist das Geprage eines grossen

Fleisses und eines ernstlicken Bestrebens nach pragmatischer Darstel-

lung und Entwickelung unverkennbar aufgedriickt. Dooh werden auch

hier einige fremdartige und vielmekr den vorigen Abschnitten (der Zoo-

logie und Phytologie insbesondere) angehorige Gegenstande eingewebt.

Nach einer vorausgeschickten liistorisch-kritischen Entwickelung des

Begriffs der Physiologie kommt der Verfasser per Saltum auf das Ge-

schichtliche des Conservirens und Einbalsamirens der Leicken
,
von der

altesten Zeit, wobei die ganz unerweisliche Sage, dass Hermes das

Mumificiren erfunden und an dem fabelhaften Osiris zuerst angewendet

haben solle, aus Hero dot — freilich mit einem „soll“ — wiederholt

wird. Es fehlen hier unter den alteren Schriften die von dem wackern

Bellon, Rivinus, Sebitz, Lanzoni, von Bergen und mehrere

andere, die man doch in der sehr schiitzbaren Schrift von Magnus
,,das Einbalsamiren“ etc. (183 9) gefuhrt findet.

Die Geschichte der Anatomic selbst und der Entdeckungen in ihr seit

Boer have (mit welchem der Verfasser beginnt, obwohl der grosse

Mann gerade in der Anatomie am wenigsten geleistet hat) kommt hier

am magersten weg, und es ist Vieles vom Verfasser libergangen, was

aus Sprengel, Lassue, Portal und mehrern von ihm selbst (S. 370 ff.)

angefiihrten Schriften leicht und nothwendig zu entnehmen gewesen

ware. Dieser anatomisch - physiologische Abschnitt ist die schwachste

und unbefriedigendste Parthie desWerkes, und es kann 6olcher Mangel-

haftigkeit des anatomischen Theils der Geschichte, so wenig zur Recht-

fertigung als zur Abhilfe dienen, wenn der Verfasser es sich mehr hat

angelegen sein lassen, das in der Physiologie Geleistete mehr und spe-

cieller hervorzuheben. Auch in der Anordnung der Hanptgegenstande

der physiologischenLehren, Entdeckungen, neuen Grundlegungen u. s. w.

ware ,
um so mehr logischer Gang und pragmatische Entwickelung zu

* wiinschen gewesen. Nackdem der Verfasser Haller’s, Bichat’s und

Riche rand’s Leistungen in der Physiologie dargestellt hatte, schliesst

er ex abrupto: „So herrschte fortwahrend der Vital ism us (von dem

er vorher keinen Begriff aufgestellt, auch nicht gesagt hatte, wie und

wodurch man zu diesem Vitalismus gekommen sei)
,
dem nur temporar

der Galvanismus parallel ging“ und wendet sich sofort zu diesem Galva-

i
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nismus, von dem schon in dem Absohnitt von der Physik die Rede war.

Unter der eigenthumlichen Rubrik: pliilosopbisch-praktische Encyclo-

piidisten steht eine speciellere Uebersicht der schriftlichen Leistungen

mehrerer-— zum Theil in dem Vorhergehenden noch nicht genannter—
Anatomen und Physiologen nacli den verschiedenen Landern in Deutsch-

land und in Frankreieh
,

( wo zu Anfang wider Erwarten der Italiener

Leopold Caldani genannt, aber nur dessen Physiologie, nicht auch

das von dem NefFen Elorian iCaldani besorgte prachtvolle ana-

tomische Kupferwerk dieses grossen Anatomen, angefuhrt wird),

ferner in England, Italien u. s. w. Warum aber die hier kurz

aufgefuhrten Manner Encyclopadisten heissen, ist nicht abzusehen. —
Am Schlusse folgt unter der Rubrik: ,,Specialia aus den letzten zwanzig

Jahren“ eine sehr reiche Literatur der Anatomie und Physiologie
,
und

zwar schon von Ph. J. Hartmann und Goelicke, fair deren anatomi-

schen Theil der Verfasser vorziiglich den von E. H. Weber ganz neu

bearbeiteten ersten Theil der 5 ten Ausgabe von Hildebrandt’s Ana-

tomie, ausserdem auch Eble’s und von Fe uchter sleben’s Fort-

setzung von Sprengel’s Geschichtswerk und Andere benutzt hat.

Von der nachsten Hauptabtheilung, der ausfiihrlichsten von alien, der

Geschichte der Pathologie und Therapie (von S. 393 — 704)

befindet sich unter dem dem Inhalt keinesweges entsprechenden Titel

:

Entwickelungsgang der speciellen Pathologie und The-
rapie ein ungemein grosses Verzeichniss der Literatur. Es ist

dies ein bunter Farrago von Gutem, auch Vorziiglichen, von Mittelmas-

sigem und Schlechten. Ohne Auswahl und Kritik werden hier nur die

Biichertitel angefuhrt, und bei aller Menge bleibt doch gar Vieles nach-

zutragen und zu erganzen iibrig. Vorziiglich ist dieses in der zweiten

Abtheilung der Fall. Die Zusammensetzung dieser Literatur geschah

sichtlich mit zu grosser File
;
daher steht manches Buch nicht an seinem

rechten Ort. So stehen, um nur ein paar Beispiele zu geben, Vicq
d’ Azyr’s gar nicht medicinisch-praktische Werke unter den medicini-

schen Beobachtern, Reils Werk liber die Fieber kommt einmal und am
rechten Ort unter den medicinischen Handbiichern vor, ein zweites Mai

unter den Annalen klinischer Institute, wo auch Reils Memorabilia zum
zweitenmal stehen und noch einmal unter den Repertorien. De
Haen’s und Stoll’s Prax. med., die unter den Beobachtern stehen,

hatten ihren Platz schicklicher unter den klinischen Annalen gefunden,

ebenso Fritz e’s Annalen. Des Referenten Opera minora acad. sind dem
Verfasser vermuthlich unbekannt geblieben, so wie noch manche andere

seiner Schriften. Unter den Repertorien stehen mehrere Zeitschriften,

die richtiger unter anderen Rubriken zu bringen gewesen wiiren. Eine Ab-

theilung fiihrt in sehr dankenswerther und verdienstlicher Weise die

Abhandlungen Acta, und perioclischen Schriften der medicinischen Aca-

demien und gelchrtcn Societaten und medicinischen Journale an, und
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£war nicht bios die europiiiscken, unter welehen man jedocb einige unter

den Spanischen vermisst, so wie aucli unter den Italienischen die wichtig-

sten,z.B. dieMemorie diMatematica e di Fisica (e di Medicina) della Soc.

Italiana dellc Scienze zu Modena und Padua (in XVI, wenn nicht noch

mehr Banden), und die Atti della Soc. Italiana di Scienze (in 2 Banden)

;

aucli das Giornale della Societa d’ incorraggiamento delle Scienze zu

Mailand (in 8 Banden)
,

ncbst seinen Fortsetzungen als Annali di Sci-

enze eLettere in 12 Banden, das gehaltreiche Journal il Pontano zu Nea-

pel und wohl noch ein und die andere medicinische Zeitschrift fehlen.

Von den in Calcutta ersckeinenden diirfte das Verzeickniss sehr zu ver-

vollstandigen sein. Zuletzt kommen noch ,,lexicalische Repertorien,“

wo unter den neuern Bernsteins med. chir. Bibliothek fehlt. Uner-

wartet und nicht am rechten Orte folgt jetzt erst eine Uebersicht der

systematischen Entwickelung der speciellen Pathologie und Therapie,

bei der ich die neueren Jatromathematiker vermisse. Von dieser geht

der Verfasser zu der historischen Darstellung der bedeutenderen alte-

ren klinischen Schulen iiber : der medicinischen Schule zu Pa-
dua, der zu Leyden, der zu Wien mit Ausschliessung Auenb rug-

ger’s, Ferro’s, Sagar’s u. A. (Collin und der wackere Ben-
ditsch sind bier nicht genannt, und kauptsachlick hatte auch Peter
Frank hier nicht iibergangen werden diirfen: ebenso wenig auch Jo-
seph Frank); der Edinburgh er Schule, der Schule zu Mont-
pellier (Sauvages, mit unpassender Anschliessung von Tissot und

J. G. Zimmerman n). Warura nicht auch die Gbttinger Schule unter

Haller, Vogel, Richter, Bre.ndel, Blumenbach etc. und warum
nicht die iiltere Berliner, die T ii b i n g e r ,

die Strassburger Schu-

len? — Von neuesten Schulen in Deutschland schweigt der Verfasser.

Im funften Buch wird mit gleich grossem Literaturfleiss
,

aber weit

kiirzer in der sachlichen Ausfuhrung, und in dieser in der That zu diirftig,

die Geschichte der Pkarmacie und Materia me die a dargestellt. Zu-

erst ein sehr zaklreickes Schriftenverzeichniss
;

alles moglichst vollstiin-

dig, nur ohne Noth zu sehr zersplittert und zerspaltet. Der Verfasser

hat sich dadurch seine Arbeit selbst sehr erschwert, so wie den Lesern

die Beniitzung. Von den Entdeckungen und Verbesserungen in der

Pharmacologie und Pkarmacie selbst konnte dagegen nur eine sehr un-

vollkommene Uebersicht gegeben werden, zu der sehr Vi el zuzufiigen

ware. — Den grossten Theil dieses funften Buches (von S.816— 1210)

fiillt die Geschichte der Chirurgie und ihrer Zweige, der Ohren-
heilkunde, deren sehr gute und lehrreiche Abhandlung, in den aller-

meisten medicinischen Geschichtswerken feklend, diesem Werke zu einem

besonderen Vorzuge gereicht, der Augenheilkunde, mit einem rei-

chen Schriftverzeichniss
,
Zahnh eilkunde und der Geburtshiilfe

aus. In der Chirurgie geht der Verfasser bis auf die alteste Zeit zu-

riick ,
iiber die der Araber nur sehr knrz sich aussernd

, vergisst aber
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zur Verwunderung Taggliacozzi anzufiihren, den er erst iin Register

bei der Anflihrung der neuen Ausgabe des Werkes desselben von Tro-
schel nennt. Callisen, Z. Platner, Loder sind bier iibergangen,

Theden, Schmucker, Mursinna nur fliichtig genannt. Bei der

Geschicbte der Mill t air chirurgie findet man kaum ein paar Worte

von Oesterreich, wo doch unter Maria Theresia und vorziiglicli

unter dem grossen Joseph II. auch sehr Vieles und Grosses fiir die

Militair-Chirurgie geschah. —
Das sechste Buch enthalt die sehr ausfiihrlich gegebene Geschichte

der offentlichen Medicinal - An gelegenheiten, und zwar der

Irrenheilkunde und Irrenanstalten, der Thierarzneikunde,
der Staats - Arzneikunde und der Medicinalordnungen etc.

—

Den letzten Abschnitt fiillt cine mit dem unermiidliohsten und wirklich

bewundernswerthen Fleisse zusammengetragene Geschichte einer medi-
cinischen Geographic und Statistik, die aber eine ganz iiber-

massige Lange und Breite von vollen 300 Seiten (von Seite 146 7 bis

17 68) erhalten hat, die in keinem Verhaltniss zu den statthaften Gren-

zen einer medicinischen Geschichte steht. Diese Ausdehnung erhielt

dieser Abschnitt hauptsachlich deswegen, weil der Verfasser eine Menge
Gegenstande und Schriften, die gar nicht zu dessen Aufgabe gehoren,

mit hineingezogen, und Vieles, was schon in vorhergehenden Abschnit-

ten seinen rechten Platz gefunden haben wiirde, hier nachgetragen Oder

von Neuem besprochen hat, so dass dieser Abschnitt eine Art Olla po-

trida geworden ist. So findet man unter der Rubrik einer medicinischen

Statistik, die zuerst abgehandelt wird, jedoch ohne den BegrifF derselben

klar und befriedigend genug zu entwickeln (denn durch Zahlenmethode,

Wahrscheinlichkeitsrechnung, in Beziehung auf die Systematising (?)

der medicinischen Thatsachen,“ wie es hier nach Gavarret heisst, ge-

schieht dieses gewiss nicht, womit auch die ldassischen Medicinal-Statis-

tiker Casper und Quctelet einstimmen); mehrerlei Einschiebsel aus

der Pathologie und Therapie, wie z. B. liber einige Lehren und Wahr-
nehmungen von Entziindungen und ihren verschiedenen Arten, liber den

Gebrauch des Mercurs, des Brechweinsteins
,

des Opiums etc. in Ent-

ziindungen und liber die Geschichte der Schleimfieberepidemieen von

Cless, liber chronische und organische Krankheiten
,
nachtriigliche Ab-

handlungen liber Broussais’s Lehre, liber die Wasserheilkunde,
sogar hier eine kritische Geschichte der Ilomoopathie mit Griesse-
lich’s Lob, mehrere Tabellen liber die Brod- und Getreide-Preise in

Paris und London und ihren Einfluss auf die Sterblichkeit u. a. m. In

der ungeheuren Literatur findcn sich auch in grosster Menge Schriften

zur politischen Geschichte, Geo- und Topographic, Reisewerke und noch

vieles andere, nicht hierher Gchorige. Bei aile dem enthalt dieser Ab-
schnitt viel Treffliches und ebensowohl Durchdachtes als Unterrich-

tendes. Harless.
Bd. II. i. 14
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H.

Zvvei Abliandliingen ziir praktischen Mcdicin. I. Eiplei-

tung: in (lie meclicinische Geographic. II. {Teller die

verfehlte Richtung tier „historischen Pathologieu

nebst Darlcgung der bis jetzt nocli unbekannten
Todesursache in der Ruhr. Von Dr. II. Schweich
zu Kreuznacli. Diisseldorf 1816. 8. S. 77.

Die „verfehlte Richtung der historigehen Pathologie“ ipfc schon einiger

mal Gegenstand litcrarischer Besprecliungen gewesen. Die Schrift von

Miihry hat der Unterzeieknote in der Jenaisoken Literaturzeitung

(1845) angezeigt. Der neueste in obiger Schrift (— deren iibriger

Inhalt hier unberiihrt bleiben soil — ) befindlicke AngrifF auf die „histo-

rische Patkologie“ ist von den fruheren dadurck verschieden
,

dass er

von einem auf dem Gebiete der Epidemiograpliie bereits bew'ahrten Arzte

ausgeht, dass er zugleich von einer ueuen Probe derartiger Studien des-

selben begleitet ist. Hierdurck erscheint derselbe jedenfalls nngleich

beachtenswerthcr als sein Vorganger, welcher sick auf die Abgabe eines

missfalligen Urthcils beschrankte. —- Der Unterzeicknete glaubte zu

einigen Bemerkungen iiber diesen AngrifF urn so mekr berecktigt zu sein,

als auck zu ihm vorzugsweise die von ihm selbst veroffentlickten ,,histo-

risck-patkologiscken Unter8uchnngen‘,£ Yeranlassung gegeben kaben.

Nach der Meinung desYerf. wird der „IIauptzweck“ der Epidemiolo-

gic
,

die Feststellung klinischer Residtate in den biskerigen kistorisch-

patkologiscken Arbeiten gar nickt oder nur ,,diirftig“ erreickt. — Es

ist das Zcichen unsrer Zeit, bei jeder Art der Tlnitigkeit nach dem un-

mittelbarsten praktisckcn Nutzen zu fragen, niemals aber solcker Tkii-

tigkeit um ihrer selbst widen einen Worth zu geben. Diese Ansickt zu

bek'ampfen, wiirde bier weder der Ort sein, nock wiirde es Nutzen gc-

wahren. Zwar gcstekt der Vorf. selbst sputer (S. 29) dpn biskerigen

epidemiologiscken Arbeiten ,,vicle schiitzenswerthe Ergebnisse fur die

Kunde der Epidemieen als solcher“ zu, — und damit konnte ick mick

schon zufrieden geben, wenn nicht auch die Meinung, welcke der biske-

rigen Richtung der historischen Pathologic Mangel oder dock Durftig-

kei-t der praktisclien Resultate absprickt, irrig und soinit die uuf dieselbe

sick grlindendc Anklage ungerecht ware.

Der Yerf. vermisst zuniichst irgend einc Ebrderung del* pathologi-

scken Anatomie und dor Diagnostic durck die biskerigen epidemiogra-

phischen Arbeiten (S. 3 0). Es ist kauin zu begreifen, wic ein so selt-

samer Vorwurfdem Munde eines so wackcrn Kenners dqs Faches cnt-

schliipfen konnte. Abgcseken davon, dass die Objektc der kistori&cken

pathologic grossen Tkeils in Zeiten fallen, deren arztlicher Bilduligsr
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ziistand die Hoflfmmg anf Bereichcrimg der neueren pathologischen Ana-

tomic uhd Diagnostik ohne Weiteres ausschliesst, abgesehen davon
,
dass

nianche dieser Objekte (z. B. die Pest) zuni Heile Europa’s kein unmit-

telbar klinisches Interesse mehr darbieten, — so zeugt es gerade von

ungenauer Kenntniss der bisherigen Leistungen, wenn jene Bereicherung

fiir gewisse andere Krankheiten vermisst wird. Soil ich an den Gewinn

erinnern
,

den nns die Geschichte des Scbarlacbs
,

der Angina maligna,

des Schleimfiebers, des Typhus fiir die pathologische Anatomie dieser

Krankheiten dargeboten hat? Soil ich an den unantastbaren Gewinn

erinnern
,
der nicht allein fiir die Diagnostik

,
sondern besonders fiir die

Therapie aller dicsCr Krankheiten atis ihrer historischen Erorterung er-

w'achst? Gar manches Blatt der liierher gehorigen Arbeiten zeiht den

Verf. schweren Irrthums. Allerdings hat keine derselben ,,den letzten

und hochsten Zweck,u welchen der Verf. den arztlichen Studien vor-

schreibt, den klinischen „speciell uiid scharf markirt ans Licht gezogen. u

Aber jeh'e Schriften wurden nicht fiir Anfiinger verfasst; sie gehoren

nacK Gegenstand urid Auffassung gereiften Aerzten, sie gehoren den

Miinnern der Wissenschaft
,

welche- die Frage nacli dem Nutzen hinter

sich haben; sie erwarten und linden die Beurtheilung ilires Werthes von

Denjenigen, welche zwischen den Zeilcn zu losen wissen, und fiir welche

der knabenhafte Anhang' des ,,Quid fabula doceat“ eine Beleidigung

ware.

Die Anklagen des Verfs. sind, wie gesagt, vorzugsweise
,
wo nicht

ausschliesslich, gegen die von mir verbllentlichten „historisch- pathologi-

schen Untersuchungen“ gerichtet. Ich kenne gewiss besser als irgend

Jemand die grossen Mangel dieser Arbeit; den Vorwurf aber, dass in

derselben das nosologische Element im Vergleiche zu dem historischen

iiberall imTIintergrunde stehe, glaube ich, wenn die obigen Bemerkun-
gen als richtig gelten, nicht zu verdienen. Auch den ferneren Tadel,

dass ,,bestechende Bilder und geistvolle Combinationen im naturhistori-

schen Geschmacke der unbefangenen Forschung sphadlich sindu wiirde

der Verf. vielleicht weniger geschiirft haben, wenn er nicht durch ander-

weitige Arbeiten eine Anhanglichkeit an die sogenannte ,,physiologischeu

Schule beurkundete, welche ich bei cinem so warmen Freunde der Ge-
schichte unsrer Kunst etwas verwunderlich finde. — Die umfassendc
Anschauungsweise der Krankheitswelt

,
welche der naturphilosophischen

Schule' eigenthiimlich ist, gab die hauptsachlichste Anregung zur Bear-
beitung der historischen Pathologie iiberhaupt. Auf mcino cignen Ver-
suche war dieselbe von urn sc grosseren Einflusse, als meine friiheste

arztlichc Erziehung von alien Seiten den machtigen Einwirkungen jener

Schule, deren Gewalt durch die der deutschen Jugend so eigenthiimliche

und so riihmliche Erapfanglichkeit fiir alles Erhabene, durch die vereh-

rungswiirdige Persdnlichkeit der Lehrer, noch gesteigert wiirde, Preis

gegeben war. Ob nacli dem gegenwiirtigen Stande meiner Einsicht

u*
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jenes Buch cine anclere Gestalt gewinnen wiirde, ob der Mann den Muth
baben wiirde, sicli an cine Arbeit zu wagcn, deren Miihen nur dazu dien-

ten, die Kriifte des Jiinglings anzuspornen, babe ich uicht zu beanG

worten.

Ich mag Nicbts liinzusetzen, als die Verweisung auf das mit dem mei-

nigen iibereinstimmende Urtbeil eines in historischen und praktischen

Bingen gleiclmiassig stimmberecktigten Mannes, welches mich zugleich

des Eingehcns auf den ubrigcn Inhalt der Schrift des Verfs. iiberhebt*),

und die Hoffnung, dass die Anfeinder der bisherigen Ricktung der histo-

rischen Pathologie den Sprucli beherzigen mogen
:

„Der Worte sind

genug gewechselt, lasst endlich nun auch Thaten sehn !
“

Jena. Dr. H. Haeser.

in.

Die neuerc Medicin in Frankreich, nach Theo-
rie und Praxis. Mit verg leichenden Blik-
ken auf Deutschland. Yon Dr. Emil Kratz-
mann, prakt. Arzt zu Marienbad etc. Erste Abthei-

lun^. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1846.

Der Verfasser vorliegender Schrift hat, wie er in der Vorrede be-

merkt
,

eine systematisch pragmatische Darstellung der vorzugsweisen

Leistungen der neuern Medicin in Frankreich nach Theorie und Praxis

zu geben versucht. Der Yersuch ist ihm in diesem ersten allgemeinen

Tlieile so vollstandig gelungen, dass wir die Arbeit als einen schatzens-

werthen Beitrag zur Geschichte der Medicin begriissen. Wir wollen

dem von Dr. Kratzmann eingeschlagenen historischen Entwickelungs-

gange, so weit es der Raum gestattet, getreu folgen.

Das Streben nach einer realen Erkenntniss des Lebens gegeniiber

der spekulativen Anschauungsweise und einer, nach der Ausdrucksweise

des Verf.
,
transcendentalen Bearbeitung der medicinischen Wissenschaft,

ist zum Grundprincip der neuern (seit den letzten 50 Jahren) Schulen

und Sekten in Frankreich geworden. Der Positivismus, d. h. die

eigentlich naturwissenschaftliche Forschung, oder die physikalische im

weitesten Sinne des Wortes ist an die Stelle des Vitalismus, Dynamis-

mus u. s. w.
,
die Wirklichkeit an die Stelle der Abstraktion

,
der Hypo-

thcse getreten. Dazu haben die Fortschritte in den speciellen Wissen-

scbaften der Physik, Chemie, Anatomie und Physiologie die erste Veran-

lassung gegeben. Diese realen Bestrebungen, die in Frankreich ihre

Geburtsstatte fanden, haben von da aus auch nach Deutschland sicb

*) Choulan t in Schmidt’s Jaarbiichern Bd, 51, S. 346,
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verpflanzt und in dcr jetzt herrschendcn naturwissettschaftlioben Schulc?

manifestirt.

Die verschiedeneu medicinischen Lehrsysteme Frankreichs lassen sicli

nach unserm Verf. unter folgende Gesicbtspunkte zusammenfassen

:

1) lokalisirende Scbulen (Solidar pathologen). Pinel, Bi-

chat, Corvisart gegeniiber den Vitalisten und Nervensolidar-

patbologen. Der Beginn der Krankkeit ist in einer ortlichen

Storung der Funktion irgend eines bestimmten Gewebes zu suchen.

Spater Broussais mit der ortlichen Abweichung der Organi-
sation irgend eines bestimmten Gewebes. 2) die neuern Eklekti-

ker, zwischen den ausschliesslichen Solidar- und Humoralpathologen

mitten inne. 3) Die gene ralisirenden Schulen der neuesten

Zeit (Humoralpathologen). Der Grund der Krankheit liegt in pri-

maren pbysikalisch - chemischen Veranderungen der Safte, vorzugsweise

des Blutes (Hamatopathologie, Andral, Piorry, Magendie etc.). —
Nocb iibersichtlicher lassen sich die Lehrsysteme der neuern Medicin

Frankreichs folgendermassen andeuten : auf der einen Seite ausschliess-

liche Solidar pathologie (Pathologie der Gewebe’ Pinel, Bi-
chat), auf der andern mehr oder weniger ausschliessliche Humo-
ralpathologie (Hamatopathologie), zwischen beiden der Elekticis-
mus, als vermittelndes Princip die naturwissenschaftlicheMethode.

Mit Philipp Pinel (n. 1741, f 1826) beginnt der erste Abschnitt

in der Geschichte der neuern franzosischen Medicin. Die sinnlich er-

kenn- und nachweisbaren krankhaften Erscheinungen dienen ihm als

Elemente der Krankheit in ihren verschiedenen Formen und Stadien.

Darnach ist Krankheit eine abnorme Veranderung der verschiedenen or-

gamschen Gewebe. Diese Grundidee liegt der Pinel’schen Nosogra-

phie philosophique zu Grunde. P. begriindete die Medicin als eine

wahrhaft phy siologi sche Wissenschaft. Ein eifriger Anhanger
des Hippocrates kampfte er muthig gegen den Brownianismus. Auf
der andern Seite huldigte er aber auch einer vital - dynamisbhen
The orie der Krankheit und neigte sich zu Cullen’s Nervensolidar-

pathologie. Ihm folgt

Xavier Bichat (n. 1771, j 1802), der Schopfer der allgemei-
nen Anatomie. ,,Der ganze menschliche Korper besteht
aus gleichartigen, identischen, einfachen Geweben und
Systemen, welche denselben physiologischen und patho-
logischen Gesetzen unterworfen sind.“ In dieser Lehre liegt

der Keim der in neuester Zeit besonders gepflegten pathologischen
Anatomie. Seine Theorie sollte auch auf die Praxis einen wesent-
lichen Einfluss ausiiben. ,,Similis organorum textura : similis functio

:

similes morbi: similis morborum exitus: similis therapia.“ Bichat
starb im 32sten Lebensjahre. Von ihm sagte Corvisart zu Napo-
leon: „Niemand hat in so kurzer Zeit so Niitzliches geleistet, wie Bi-.
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c'H arl!.“ if huldigt’e alidr e’bf’h'Mls dcm Vitalismus. Sensibilitat
und Contraktilitiit sind nach ihm die Lebcnskrafte

,
die nachste Ur-

sabhe in den animalisch-organischcn’ Korpern. Den Eirifluss dcr allge-

nifeincn physikalischen Gesetze liiugnete cr. Er widerstreitet ferher

alien humoralpathologi 8chen An'sichten, indem riach ihm die Krankheit

imnicr ihren Sitz! in den festen Theilcn hat. Mit Bichat hat

Joh. Nic. Corvisart des Marets (n. 1755, f 182-1) deh brsten

Impuls zur griindliclieri Bearbeitung der pathologischen Anatomie
gegeben. 0. war auch der Schbpfer def neuern medicinisch - dia-'

gnostisehcri Technik. Die Auenlirugger’sche Pefcussionslehre

entriss er der1 Vergesgenhbit, B'a y 1 e
,
Laennec, Dupiiytfenwaren

unter allderri 1

sehife' Schuler.

Diese1 drdr PatHoldgen
,

p'iftel, Bichat, Corvisart, sind dieBe-

griinder' der -neuern fran^osisdlien Medlcin. ,,Bichat, fiigt Kratz-
manhr'hinztrj lieferte ihr glcichsam die Propadeutik

,
Pindl ihren Co-

ddx1 und Cbfvrsaft die' klinische Bestatigung der darin ausgesproche-

nen Gruridsatze.“ — Die Wissbrischafi liatte allbrdings eineri grossen

Fortscliritt errungen.

Den- zwbiteii Absclinitt in def Geschielite der franzbsikbhen Mfedicin

bdgitiht Fra'nc. Jos. Viet. Broussais (n. 1772, f'1838) mit* seiner

IrfitWiioitV-- und Lokalisationstkcor ib (,,Ubi affluxus ibi stimu-

liis“)i lieiz ist das wesentli’clie Moment fur’s Leben, Ueber reizung
das Wesen ciries jeden krankhaften Zustandes (Gastroenteritis

1 gleichsam

die Basis der Pathologic). Die- pathologischen Grundsatze Broussais’

s

werden vom Yerf. spcciell und
1

iibersichtlieli auseinandergesfetzt (p. 44

bis 49), ebensb die aus seiner Lelire entstandenen Vortheile und Nach-

theile (p. 55—-GO). Er nannte seine Lehre die phy siologische Me-
dicin, obgleich er, na'ch Andral’s Ausspruch, am meisten zu dem Fort-'

schri'tt iii der p atli ologischen Anatomie beigetragen . Seine Lelire

liatte viele AnhSnger gefunden, so wie'ahf der andern Seite die heftigsten

Gegner. Pinelisten (Fou'quier, Chomel, Rostah u. A;) und

Bro us sa'isi sten (Rdbhe, B egin u. A.) standen in offenem KatUpF ein-

ander gegenliber, bis endlich Broussais selbst seiri Princip durbh die

freie 1 Erklarung modifi'birte
:
,,dass die meisten Krankheiteh von def Irri-

tation kommeh, abdr nicht, dass alle ihr Resuitat sind' u. s.' w.u Zwi-

gchen beiden PaVteicn stahden die Getnassigten
,

die nettern Eklektiker.

Nicht ohne Einfbiss blicb der Broussaisismus auf die dcutselie Medicin

(Kffeysig, Hufeland, Puchelt, G. Neumann, v. Raimahii,-

Richter, Vogel, Bchrehds).
Laennec, Rend Theophile Hyacinth o' ('n. 17 81,- f 1826)

wdr der tretieste NacbfolgeT Bichat's uiid Cor vis art’s. Sein Haupt-

vferdieiifit war nm die' Ausbildung dCr pathdlogisdhdt Aiiatbihid' und der

phyfeikaKsch - mediciniscllbn DiagnoStlk. Diagnose und' Pr'og’hbVe

gelangten namentlich fiir gewisse Krankheiten ,' derch auatomischc Cha-
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rakfcere ermit Hilfe der pliysikalischen Farschungsmittel

, (m i Fte 1 b a r e

Auekultatio.n) genau aufgestellt katte, zjx einer grassen VoUkommen-

keit. Sein Grundprincip war: „den pathologiscken Fall naoh den
:
phy-

sikaliscken Kennzeicken
,
welcke die krankhaft veranderten Orgaue zei-

gen, an der Leicke zu diagnosticiren
,

und am lebenden Korper naok

pliysikalischen Zeicken wieder zu erkqnnen.“ So gab er den -IpipulB

zur positiven Ansckauungsweise in der Medicin.

Franpois Magendie (n. 1
.
783 ) erolfnet die experimental -

pathologische Sckule. Die Physiologic wird zur Erfa.h-

rungswissensckaft. Die patkologischen Zustande warden nnoh

pliysikalischen Gesetzen erklart. Die pkysikalischen Wissens.ckaften

im weitern Sinne sind demnack der Iiebel zur Erkenntniss der Lebensr

erscheinungen. Er sagt: „der Hauptzwec'k meiner Fo.rschungen war,

zur Umwandlung der wissenschaftlichen Metkode in der Pkysiologie bei-

zutragen, und die Entdcckungen in den Naturwissenschaften auf eine

naturgemassere Erklarung der physiologiscken Erscheinungen anzuwen-

den.“ Durch seine Experimente an lebenden Thieren, Viyjsectioneti

u. dgl. m. gelangte Mag. zu einer positivenErkenntniss des gesundpn .pud

krankenLebens. Sein Verdieust um die Kenntniss von den Funktionen des

Nervensystems, so wie, nachst Andral und Piorry, um eine gelauterte

Humor alp athologie, ist sekr bedeutend. Die Erklarung von dem

Meckanismus derLebenstkiitigkeit {action vitale) lasst .er auf sick berukem

Die neuern Eklejctiker bilden das verspknende Princip in djPJ

medicin. Wissenschaft. Sie adoptiren kein ausschiiesslickes System,

sondern nekmen vielmehr (Jen Aussprucli der Alten ,,41 medio virtus>“

zur Folie ikrer Bestrebungon. CouteiKC.au regte die eklektiscke Me-

tkode im J. .1823 in Frankceiek zuerst an
,
ikm folgten: Double, 3Ji’

bes, Saucerotyte u. A. und in neuerer Zeit: Andral, Magendie,
L ;
ouis, digstan und Piorry. — Mit den Foi'tsckritten in der organi-

sehenDbGWe neigten sink die patkologischen An sickten zu einer wissen-

sckaftlieken Humoralpathologic,

,,Die Riickkehr £um Huinoralismus ist eiue notkweudige Folgo upserer

wissensckaftlichen Forlsekritte, und gls solcke mogliclist zu fordern.u

Diese Worte Andral ’s geben den JnEalt der humoralpatkpiogi'.
pchpn liickt ung der n eue s ten Zeit an. Durek Broussais ,>VArde

zuerst die Lekre von den patkologischen Untersuckungen des ^Hdes
angqregt, er hat mittelbar den Impuls zur uahern phy sikalisekf-b

und c b em i s c k e n Up.tersuckWAg des Blgfes (II a em a t o p h y p i If
,

H a<e-

matochemie, — Andral, Gavarrct u. A.), so wic alley iibrigpn

So- und Excreta imd der vprsekiedenen Gewo.bc gegeben* Pi°

fruher vfillkukrlick angenoinmuen prim area, idiopafhispheii Sfift.m

lei den erkielten dadurch eine pqsitive, reale Gruudlpge, iviewohl die

Ansickt, dqss alle Krankheiten yon YeyandpruugRft dps Blptcs ubtoWSWi

dufpk cjcn Ausspruch Magendie ’s widerlegt wird: „Wir YfwdW
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Krankheiten haben, welche durch Ver'anderungen des Blutes, und andere,

welche durch eigenthumliche Ver'anderungen der festen Theile entstehen.“

Nachdem der Verf. bislier eine chronologische Uebersicht der Bestre-

bungen der franzosisclien Aerzte gegeben
,

geht er zu den Forschungs-

wegen selbst iiber, die sic eingeschlagcn haben, und sucht den Einfluss,

den ihre Leistungcn auf die arztliche Theorie und Praxis im Allgemei-

nen ausgeiibt haben, nachzuweisen. „Anatomie, Physiologie,
Physik, Chemie und Mikroscopie sind die positiven Materialien

zur Begriindung einer naturhistorischen Gestaltung der Wissenschaft

und einer objektiven Erkenntniss der ortlichen und allgeraeinen Krank-

heitsprocesse.“ Der Verf. detaillirt die Bestrebungen in den eben

genannten specifischen Wissenschaften rait Griindlichkeit und Scharfe

(p. 119— 18C). — Auch die iiusscrn Motive fiir die eigenthumliche

Richtung der neuern Medicin in Frankreich werden naher entwickelt.

Hierauf giebt der Verf. eine Literatur des Zustandes und der Eigen-

thumlichkeit der Arzneikunde in Frankreich und geht dann zu einer

Parallele der analogen Leistungcn Deutschlands mit
denen in Frankreich iiber.

Die neue pathologisch- an atomische Wiener Schule und die

naturhistorischc unter Schonlein in Berlin sindihm die bedeutend-

sten Vertreter des positiven Forsckungsweges in Deutschland. Ueberall

gewahrt man in Deutschland die positive Forschung, das naturwissen-

schaftliche Streben in jedein Zweige der Wissenschaft, in der patholo-

gischen Anatomie, in der Mikroskopie, in der Chemie, in der

Physiologie und in der praktischen Medicin.

In einem Anhange giebt der Verf. in Kiirze nock eine Uebersicht der

Leistungen Frankreicks in den medicinischen Nebenzweigen
,
n'amlich in

der Chirurgie (P. J. Desault, Dupuytren u. A.), Orthopadie

(Delpech, Begin, Scoutetten u. A.), Geburtshilfe (Baudeloque
d. J., die beiden Dubois, Mme Lachapelle u. A.), Padiatrik (Ja-

delot, Guersant u. A.), Augenheilkunde (Dzondi, v. Ammon
u. A.), Otiatrik (Itard, Deleau u. A.), Zahnlieilkunde (Dela-

barre, Galette u. A.), Orthopaedie (Colombac u. A.), Psychia-

trik (Pin el, J. Esquirol, Ferrus, Pariset u. A.), Phrenologie

(Broussais, Bouillaud, Voisin u. A.), in der allgemeinen

Pathologie (Broussais, Roche u. A.), in der gerichtlichen Me-
dicin und der medicinischen Polizei (Devergie, Orfila u. A.), in

der Hydriatrik (Alibert, Longchamp u. A.), in der Homoopa-
thie und in Mesmerismus.

Der Verfasser ist bei der Bearbeitung seines Gegenstandes nicht bios

referirend, sondern auch berichtigend, parallelisirend und in sofern kri-

tisch zu Werke gegangen. Wir haben mit Vergniigen die Schrift stu-

dirt und erwarten freudigst die uns versprochene zweite Abtheilung des

Werkcs.
1111 Pin off*

Druck und P«pi«r von Htinricb Kicbler.



XI.

Die Geburtshilfe
des

Soranus Ephesius
nach dessen Werkfi „neQi yvvaixslwv nad-wv"

bearbeitet von

Dr. J. Pinoff,
prakt. Arzte in Breslau.

(Fortsetzung.)

Ueber Dystocien.

a. Was ist eine Dystocie? — Die Erklarung, welche

Herophilus und seine Anhanger und eben so Demetrius

von der Dystocie geben, erscheint unserem Autor ungeniigend.

Er sagt: die Dystocie ist eine aus irgend einer Ursache ent-

standene schwere Geburt. ( ,,/Jvaxoxlav elvut, dvax^tav xcov xv-

oD/ifvwv naod xiva uixiav yivoiievrjv." p. 99 .)

b. Grund und Entstebungs weise der Dystocie.—

Charystius Diodes, erzahlt Soran, erwahnt im zweiten

Buche der Gynacia („ev rw d'svx sqcq twv yvvuixsUov“),

dass die Erstgebarenden und die jiingern Frauen schwer geba-

ren, die altera bingegen leicbter; eine Dystocie veranlasse: ein

verbarteter und verschlossener Muttermund, ein grosser, star-

ker oder todter Foetus; auch die feucbten und warmen Frauen

gebaren schwer. Soran verwirft diesen Autor, und zwar des-

halb, weil er nicht die Ursachen der Eutocien entwickelt

habe. („u[m/qtuv€i dfi fit] inicSv rug cthiug, dx dg svxoxovoiv.*') —
Cleophantus behauptet in dem llten Buche der Gyna-
cia ( „ev rip evdexuxio xiuv ywucxsliov"), dass alle Frauen

mit breiten Schultern und engen Hiiften {„qgcu cJe and xwt>

tofiujv exovOt* nXrjd'T], and de xwv tffWwv ovx tlaiv £voyxox£QM,t
')

Bd. II. 2. 15
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eine schwere Geburt erleiden, bei denen das Kind nicht mit dem

Kopfe, sondern mit den Fiissen, oder gedoppelt, oder mit einem

Arme, oder mit einem Fusse vorliegt. Auch diese Ansicht

billigt Soran nicht, weil er nicht alie Ursachen der Dystocie

entwickelt habe. — Herophilus glaubt, dass die Kreissenden

auf dem Gebarstuhle eine Dystocie erleiden, wie es Simon der

Magnesier oft gesehen habe. Ausserdem erscheinen ihm

noch die Querlage des Kindes, der nicht gerug erweiterte Mut-

termund oder Mutterhals* die zu grosse Resistenz der den Em-

bryo umgebenden Membranen, Schwache des Uterus, Ge-

schwiilste im Epigastrium, welche den Uterus comprimiren, als

Ursachen der Dystocien. — Soran deutet noch auf die An-
r .

sichten des Andreas, die derselbe in seinem Buche an So-

bius (,,£

v

iw tiqoc, 2ioptov.“ p. 101) ausgesprochen, und des

Herophilaer Demetrius bin.

Die Ursachen der Dystocien — das ist Soran’

s

eigene An-

sicht — haben entweder in der Mutter, oder im Kinde, oder end-

lich in den Geschlechtstheilen ihren Ursprung. Die Ursachen,

welche der Mutter zu Grunde liegen, sind psychischer oder

physischer Art. Zu den psychischen gehoren : Kummer,

Freude, Furcht, besonders bei Erstgebarenden, Ohnmacht,

BpiTepsie u. dgl. Zu den physischen: Dyspepsie, Anorexie,

Dyspnoe, hysterische Beschwerden u. dgl. ; ferner : ein zu fet-

ter oder zu fleischiger, oder zu grosser Korper, breite Schul-

tern und enges Becken. Zu den Ursachen, welche dem Kinde

zu Grunde liegen, gehoren: ein zu grosser Korper im Allgemei-

nen
, oder unverhaltnissmassig stark entwickelte Theile dessel-

ben, wie im Hydrocephalus; ferner: das Vorhandensein mehre-

rer Kinder, ein todtes Kind, weil in dicsem Falle die Kreis-

sende in der Geburt nicht unterstiitzt wird, endlich eine per-

verse Lage des Kindes. — Was Soran liber die Kindeslagen

mittheilt, ist von bedeutendem historischem Interesse, so dass
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wires niclit fur iiberfltissig lialteri, das Fragment moglichst

vollstandig zu excerpiren und in der Note neben dem griechi-

schen Texte die fast wortliche Uebersetzung aus Aetius wie-

derzngeben.

„Natiirlich ist die Lage des Kindes, wenn dasselbe gerade

mit dem Kopfe vorliegt und die Hande zu beiden Schenkeln

ausgestreckt sind; widernattirlick aber, wenn der Kopf zur

rechten oder linken Seite des Uterus hinneigt, oder eine H and

oder beide Hande vorliegen und die Schenkel innerhalb von e in-

ander absteken. Yon den iibrigen Lagen jedoch ist die weni-

ger bedenkliche die
, wo die Flisse vorliegen, besonders wenn

die Hande liber beide Schenkel ausgestreckt sind. Wenn ein

Fuss vorliegt, der andere aber darin bleibt, oder wenn der Foe-

tus gedoppelt auf irgend einen Tlieil des Uterus 1

)
sich auf-

stiitzt, so muss derselbe in eine andere Lage gebracht werden,

eben so wenn die Hande aus einander gebreitet sind. Uebri-

gens sind die Schieflagen weniger misslich. Diese konnen drei-

facher Art sein, entweder eine von beiden Seiten, oder der

Bauch liegt vor (Seitenlage, Bauchlagc). Sicherer aber ist

die Seitenlage, denn so ist der Hand der Ilebamme die Mog-
liehkeit gegeben, das Kind auf den Kopf oder auf die

Flisse zu wend.cn. Die gedoppelte Lage aber ist von alien

die schlechteste, besonders wenn die Lendenwirbel vorliegen.

Die Doppellage kann dreifachcr Art sein, entweder die Kinder

stiitzen sich mit Kopf und Schenkeln, oder mit dem Bauche,

oder mit den Lendenwirbeln auf den Muttermund. Besser aber

ist es, wenn der Baucli vorliegt, denn dieser kann aufgeschnit-

*) Aetius hat hier oci£(ji< ruit vulva ubersetzt, was unbedingt falscli ist.

Ebenso finden wir oft fx r, r q «. von Act. mit v u 1 v a ubersetzt. Unter v o r t' (» «

und fitjr qu verstebt aber Soran nur den Uterus. Yiellciebt bat die falschc

Uebersetzung des Aetius die Historikcr zu dein Glauben gefiihrt, „dass die Al-

ton die Scbeide zur Gebarmutter rechnctcn
,

oline jenc axisdrueklieb zu ncnnen.“

Soran widcrlegt diesen Irrtbum vollstandig.

15 *
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ten, seiner Eingeweide entleert ,
und so bei zusammengesunke-

nem Korper die Lageveranderung des Kindes leicht bewirkt

werden“ J
).

') ,, To yd q xcctoc cpvGiy G/r/fiu rols

ytvvtouivois to ini xscpccXtjy Ian, ncc-

QCCTtTOCfliyiOy T(OV ytCQCOy 70(S fOJQolS

xul in tvdv (fSQo/uivov too i/ujiQvov' 1

)

to di naQa
(f iiGiv ,

rj ntiQtty.txXtfj.itnj rj

XtffttXrj tls TOC dt&U 1} dQlOTtQU flSQrj

7rjs firjTQtts iQtidtTca
,

tj fiicc ytiQ i^io

ixnimai rj ul dvo, tu di GxtXrj tydov*)

ditGTrjxuGiv arc uXXrjXcoV Tcoy di

GyrjfxuTiGficov ufitlytoy 6 ini nodus ri

ion xccl fiuXiGTtt, otuv In tvdtlccv

(.

fiQtJTCU
,
TCOy ytlQWU nUQU 70US firjQOVS

nocQocTtTUfiivojv^y tu di rj iv tivl tcov

cxtXcoy nQofisfiXrjxoTu, to d’ irtQoy,

ivdov tyovTa rj dedtnXwfiivcc rj ivtQti-

doVTtt TIVl flEQH 7 rjs VGTtQCCS dcOQl)CO-

otcos XQtjC&t., xcd 1
) 76 tag yuQccs dvn-

TiTUfiivas i/eiv' Tcoy di Xoinuiv dvo

GytjfittTLGfidjy dfitlycoy 6 nXdycog •

tqhs ya.Q tiGt, TiXccyioi ayrjftocTiGfiol,

6 Tt inl s
) nXtvQcly onoiEQay xccl d

inl a
) GxoXiuy. ’slfitivcoy di 6 ini nXtv-

qocv Tonov yuQ didoiGt rrj ytiQl rrjs

ficciccs tls to fiti ccGyyjfictTLocu rj ini xs-

r/aX/jy rjinl nodus. Tu di dtdinXatfiivu

qtQOfitva yiioLGTU nuvrcnv TtSv G/rj-

flCCTLG/UUjy Igtiv
f

xccl TOUTIOV ogcc ini

tu layla tftQtTca ' TOiyiSs di xccl r«

dtdinXcjfiiyu GyrjfictTKjtTca, ijyc'cQ nQos

7(0 GTOflCCTl 7 rjs OGTtQOCS
,

TU Tt G/.tXt]

xccl rj xt'fccXr'/ vnccQytc
,

rj to iniyu-

OTQioy rj tu iG/iu. "Afitivov di Ttjy xoi-

Xiccy i/tcy nQoS to gto/ucc Ttjs vGTtQug.

„Situs cnim prodeuntis foetus natura-

lis est ut recte in caput, manibus ad

utrumque femur extentis prodeat. Prae-

ter naturam vero caput in dextram vel

sinistram uteri partem declinat: aut al-

tera aut utraque manus exeritur, et

crura intus inter se diducuntur. Rcli-

quis tamen figuris minus suspecta est

ea quae in pedes contingit, praecipue si

manibus super utroque femore extentis

prodeat. Foetus vero, qui altero pede

prodeunt, altero intus detento, aut du-

plicati alicui vulvae parti innituntur,

directione indigent, sicut et qui manus

expassas babent. Caeterum qui obliqui

prodeunt, nimis improbandi sunt, et hoc

tripliciter contingere potest, aut enim in

alterutrum latus, aut in ventrera pro-

deunt. Sed tutius est in latus progredi

:

ita enim obstetricis manui locus datur,

ut in caput aut pedes nascentem diri-

gat. At qui duplicati prodeunt, in pes-

simam figuram illapsi sunt, maxime si

in coxarum vertebras deferantur. Tri-

pliciter autem duplicari solent: nam vel

capite et cruribus, vel ventro, vel coxa-

rum vertebris
,

osculo uteri incumbunt;

verum praestat ventrem iucumbere, eo

enim a nobis dissecto et interancis ex-

empts, considente corpusculo facilis est

figurae transmutatio.“ (Aldiu. Collect,

p. 855, 56.)

*) Lcgcbatur tu Lob. -) In ora invenitur figura baec: 3
)

r« di rj

P. feci ipsi to dt, tt. Turn fort. nQofitji tjxoTcc. Lob. *) Leg. tu t. y, d. iyovtu .

Lob. *) ifMQoadtv super nXtvQuy
, oniGdty super onoTtQctv ct tu nXdyi.cc su-

per ini gxoXiuv in P. superscriptnm est. •) Fort. xotXiuv
,
quod nobis statim

infra se praebet. Lob. (p. 102.)
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Zu den Ursachen, welche in den das Kind ausstossenden

Theilen liegen, gehoren: ein zu kleiner oder enger Muttermund

oderMutterhals, Strikturen oder Atresien der Geschlechtstheile,

scliiefe Stellung der Gebarnmtter oder auch des Gebarmutter-

halses, Entziindung, Abscess oder Verhartung dieser Theile,

zu grosse Dicke oder Dunne der das Kind umschliessenden

Haute, vorzeitiger Abfluss des liquor amnii. Eine Dystocie

entstehe ferner durch das Vorhandensein von Blasen-Steinen *),

von Scirrhus, von Polypen und Excrescenzen des Uterus, so

wie durch Exostosen am Becken, durch Verknocherung des

ligamentum symphys. oss. pubis; denn bei Frauen geschehe

diese Knochenverbindung nicht wie bei Mannern durch Harmo-

nic, sondem durch einen apparatus ligamentosus. Eine zu

grosse Weite des Beckens sei ebenfalls Ursache der Dystocie.

(„Jfcu nttQUTu y.oiXoTeQov slvut, rov xard rriv uccpvv T(mov‘\) — Zu-

letzt wird noch eines Buches v o o rj /idv cov“ (,.£y tcu

jtsqI voorj^uTLov Tona).“ p. 106) erwahnt.

Was Soran liber die Ursachen der Dystocien sagt, ist ohne

Zweifel das Werk eines eben so erfahrenen als scliarf beobach-

tenden Geburtshelfers. Hippocrates spricht iiber diesen

Gegenstand im B. de natura pueri p. 247. ed. Foes., ferner im

B. de morbis mulierum. Lib. I. Sect. V. p. 182. ed. Foes., wto-

selbst er die Grosse des Kindes als Ursache der Dystocie be-

zeichnet. „Qui vero foetus per abortiones liberari nequeunt,

quod nimirum ii toti
, aut eorum partes majores existant, aut

minores etc.“ — Moschion zahlt in Uebereinstimmung mit

seinem Meister die Ursachen der Dystocien ohne alle Argu-

(ht).6vrojv yc'<Q rjfxiZv to eniyiiaTQiov v.cu

XO[AlG«fXtVU)V T(( IvTOG&itfin
f av/urtf-

oovTog tov GCo/uttTog, tvytQrjg yivtTru
O utTuayrjiurcna/uog.u (p. 102.)

') Difticultas oritur, si in vesica calculus, vel si coacervata in colo scybala

sunt. Moschion. cap. 144 ,
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mentation der Reihe naoli auf: „si iracunda fuerit (parturiens),

vel verecunda, timida, vel primariola; si toto corpore fuerit

tenuior, vel obesa admodum, vel torosa, vel si infirmi corporis

ratione impeditur; si uterus inflammatus fuerit, vel tumores

quidam impedimento sint; vel si approximante partu haemor-

rhagia vel congestio adsit, vel in vesica calculus, vel si coacer-

vata in colo scybala sint; cum maximum caput (foetus) fuerit

vel totum corpus uteri capacitatem suo volumine superaverit

;

vel foetus si hydropicus est, aut gibbus
,
vel infirmus , tumidus

aut mortuus, vel etiam praeternaturaliter locatus.“ (cap. 144,

145. p. 203, 204.) — Eben so Aegineta Lib. III. cap. 76. ed.

Quinter. Andernac. Argentor. 1542. fol. p. 187. — Unter den

Arabern: Avicenna in Lib. IEL Fen. XXI. Tract. II.

cap. 21, Yenet. 1544. fol. p. 398, und Albucasis in L. de

affect, mulier. cap. 76. p. 445. Spach.

Ueber die Diagnose eines todten Kindes waren fast alle al«

ten Aerzte im Irrthum; sie hielten namlich alle Kinder fiir

todt, welche trotz aller angewandten Ililfe nicht geboren wer-

den konnten. Desshalb wurde diese Erscheinung fiir die bedeu-

tendste Ursache der Dystocien angenommen. Hippocrates

sagt im B. de morb. mulier. (Lib. I. Sect. V. p. 167. ed.

Foes.): „Id quoque magnopere in causa est, our non facile

exeat, si mortuus aut syderatus aut duplicatus foetus fuerit.“

Auch Mo s chi on stimmt dieser Ansicht bei, wie bereits oben

erwahnt worden. Dazu kommt, dass die Alten glaubten, das

Kind suche durch sich selbst den Ausgang aus der Gebarmut-

ter, oder beschleunige wenigstens durch seine Bewegungen die

Geburt, was nicht geschehen konne, wenn es todt ist — eine

Ansicht, welche J. B. Friedreich wieder aufgenommen hat »).

Eben so schreibt Constantinus Africanus: „Partus fit

*) Ein Wort iiber das Ueberraschtwerden von dor Geburt und Gebaren ohnc

Wissen, in Henke’s Zeitschrift fiir Stnatsarzncikunde. Bd. XXI. p. 391— 95.
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diliicilis, si foetus mortuus sit, neque se ad exeundum adjuve-

rit movendo“ >). — Schon vor ihm hat A. Petit sich dahin

geaussert: „malgr<$ 1’opinion de la plupart des auteurs, je pense

que Fenfant est purement passif, et que la matrice seule est

active et op&re tout, qu’elle seule commence et finit l’accou-

chement etc.“ 2
). Ausfiihrlich haben dariiber Albert 3

),

Bluff 4
;, Dug^s 5

), Rath 6
)
u. A. ihre Meinungen zu erken-

nen gegeben.

Eine perverse Lage desKindes wurde auch schon von

den Alten zu den Ursachen der Dystocien gerechnet. Doch

hatten sie von den Lagenverhaltnissen des Kindes im Allge-

meinen keine umfassende Kenntniss
,
und wir finden bei ihnen

die Grenzen zwischen den nattirlichen Kindeslagen und den

unnatiirlichen nicht eng gezogen. Hippocrates erkennt nur

die Kopflage als Normallage an, alle iibrigen erscheinen ihm

abnorm. So im B. de natura pueri (Sect. III. p. 26 und 28):

„cum vero puer prodit, utero dilatato, qui mollis est, ut suam

viam aperit, et in caput fertur, si secundum naturam

exierit.“ Und im B. de morb. mulier. (Lib. I. Sect. V. p. 167):

,,grave vero etiam est, si in pedes prodeat, et plerumque

aut matres, aut puelli
, aut ambo etiam perierunt.“ — Eben so

Galen im B. de usu part. corp. human. (Lib. XV. c. 4. p. 247):

') De morb. cognit. et carat. Lib. YI. cap. 16. Basil. 1526. fob p. 134.
2

) A. Petit, traits des maladies des femmes enceintes etc. publid par Bai-
gneres et Perral. Paris, an. VH, 3. Tom. I. p. 276.

3
) Gebiert das Kind sich selbst, oder wird es von der Mutter geboren ? In der

neuen Zeitschrift fiir Geburtskunde. Bd. III. Heft I. p. 76.

*) Wird das Kind von der Mutter geboren, oder gebiert es sich selbst: In Ed,
v. Siebold Journal Bd, XIU. St. I. p. 145.

*) D u g^s sur les obstacles apportds a l’accouchomcnt par certaines deforma-

tions, adherences, solutions de coutinuitd on diminutiqn de consistanccs du fpe-

tus. Bevue mddicale franeaise et etrangere. Novbr. 1843. 8. Paris, p. 1G9

et sqq.

*
) 1st es wahr, dass das Kind sich selbst gebart? In Henke’s Zeitschrift tiir

Staatsnrzneikundc, Bd. XXIU. p. 408.
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,, caput enim foetus primum collo matricis indidit, turn per id

aliis ipsius partibus viam munivit. Atqui
,

si foetus obliquus

aut transversus pararet egredi
,

aut si secundum longitudinem

quidem , sed non ut tunc, id est caput, non insereret, quod non-

nunquam etiam sed raro accidit, vel crus ante caput vel ma-

num exercens, difficilem aliis membris exitum efficeret.“ —
Auch Plinius behauptet, dass es widernatiirlich sei, wenn die

Kinder mit den Fiissen zuerst geboren werden, und halt diese

Erscheinung sogar fiir eine ungiinstige Vorbedeutung (malum

astrum) fiir das ganze kiinftige Leben dieser Kinder; desshalb

heissen solche Geburten agrippas, d. h. aegre partos. („In pe-

des procedere nascentem contra naturam est.“ Hist, natur. Lib,

VH. cap. 8.) — Celsus war der Erste, welcher die Fusslage

fiir nicht abnorm erklart hat. Seine Worte: „in pedes quo-

que conversus infans non difficulter extrahitur“

(De medicina Lib. VII. cap. 29) mussten desshalb die grosste

Bewunderung bei alien Geburtshelfern und Historikern erre-

gen. — Demungeachtet hat Soranus das Verdienst, zuerst

eine bestimmte, umfassende, auf Erfahrung basirte Eintheilung

der verschiedenen Kindeslagen, der naturgemassen wie der

naturwidrigen ,
und eine dem wissenschaftlichen Standpunkte

seiner Zeit vollig entsprechende Erorterung dieses Gegenstan-

des gegeben zu haben. Wir haben aus dem schon oben mit-

getheilten Excerpt uns hinlanglich von der eben aufgestellten

Behauptung iiberzeugt. — Mos chi on entwickelt in dem Cap.

„Quot et quibus sitibus nascuntur foetus? “ in gedrangter

Kiirze die Lagenverhaltnisse des Kindes nach den vier ver-

schiedenen Grundlagen: der Kopf-, Fuss-, Seiten- und Dop-

pellage mit den aus diesen Formen ,
namentlich aus der Kopf-

lage hervorgegangenen Modifikationen. „Praecipue quidem

quatuor sunt situum species: capite, pedibus, lateraliter situs,

aut conduplicatus se offert foetus. Peculiares vero situs pluree
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reperiuntur etc.“ (p. 204, 5). — Die Talmudischen Aerzte

nehmen ebenfalls die Kopflage fiir die einzig normale Lage an,

was aus folgendem Fragment ersichtlich wird; „Exiit uti so-

let: donee exierit maxima pars capitis ejus.“ (Nidda. fol. 28. a)

Und in der Gemara (fol. 29 a): „R. Jose dixit: quando exit

secundum normam suam ad vitam. Ft quaenam est norma ad

vitam? Quando exiit maxima pars capitis ejus. Et quaenam

est maxima pars capitis ejus? R. Jose dicit: quum exierint

tempora. Abba Chanan dicit ex nomine R. Jehoschuae,

quum exierit frons, et nonnulli dicunt, quum cornua capitis in

conspectu sunt.“ (Israels Tentam. p. 133.) — Aegineta

meint, dass unter den natiirlichen Geburten die erste mit dem

Kopfe voran ist, die zweite die mit den Fiissen, alle iibrigen

Kindeslagen aber seien widernaturlich. Serapio (Practic.

Tract. 5. Cap. 36. p. 65) und Avicenna stimmen damit iiber-

ein. Albukasis nennt zwar die Fusslage eine widernatiir-

liche, hiilt aber doch die Extraktion des todten Kindes an den

Fiissen fiir leicht ausfiihrbar. (De affect, mulier. cap. 76.

p. 445.)

Yonder schiefen Lage des Uterus hat schon Hippo-
crates gesproclien, aber dieselbe nie als Ursache einer Dysto-

cie angegeben. In rein gynakologischer Beziehung halt er die

Schiefheit des Uterus fiir ein Causalmoment der Amennor-

rhoe, der Sterilitat, ja der Paralyse der untern Extremitaten

u. dgl. m. •). — Mo s chi on erwiihnt ebenfalls nichts von dem
EinHusse der schiefen Gebiirmutterlage auf den Geburtsverlauf,

wiewohl Leonhard van Leeuwen ohne Weiteres behaup-

tet: ,,Moschion setzt die gewundene Muttermiindung unter

dieUrsachen der schweren Geburt.“ 2
)

(Vergl. Moschion cap.

1

) morb. mulier. Lib. II. p. G47. — De natur. muliebr. p. 565, 77, 78. —
Dc superfoetat. p. 263, 264.

a
) Inauguralschrift iiber die Vorzuge tier neuern Gcburtshiilfe vor der altera

in lliicksicht tier schweren und widernatiirlichen Geburt. 1783.
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141. p. 200, 201.) Demungeachtet wird die Annahme Plat-

ner’s: „die Alten h'atten die so haufige Ursache der Dysto-

cien, die unrichtige Lage der Gebarmutter, nicht gekannt')“,

durch Soran widerjegt, welcher ausdriicklich die schiefe Lage

der Gebarmutter, in specie des Gebarmutterhalses
,

als eine

bedeutende Ursache der Dystocien erklart. — In neuerer Zeit

gab dieser Gegenstand zu vielen Controversen Veranlassung.

Pugh, Chapman, Smellie behaupteten unter Andern, dass

die schiefe Lage des Uterus die regelmassige Geburt nicht hin-

dern konne; dieser Ansicht entgegen waren Deventer, Mau-

riceau, Bourton, Saxtorph, Roederer, Stein, Fried,

Baudelocque u. A.

Was die Deformitat des Beckens anlangt, so hat weder

Hipp o crates noch Galen Etwas davon erwahnt, was aus

Joann. Riolanus (Oper.Francof. 1611. fol. Anatome Sect. II.

p. 454) und aus Galen selbst (de ossibus ad tirones, cap. 20.

Tom. U. p. 772. ed. Kuhn) hervorgeht. Cels us liat zuerst

die Beckenknochen genauer beschrieben und das mannliche

Becken von weiblichen unterschieden. „A quibus oritur os,

quod pectinem vocant; idque super intestina sub pube trans-

versum ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in

exteriora in feminis, ne partum prohibeat.“ Soran hat zuerst

iiber die Enge eines deformen Beckens, so wie liber die zu

grosse Weite desselben gesjwochen. Die Stelle, worauf wir

hier Bezug nehmen, wollen wir wegen ihrer Bedeutsamkeit fiir

die Geschichte wortlich wiedergeben und aus Aetius die ent-

sprechende Compilation folgen lassen.

„... xtov rtjc, oarujv uMyXoig ovfiTizcpvy.oTCov , wg n rj
layveiv

iv tw ro/.to diuozuCiv %eG&ar xul yuQ enl tluv ywouy.tuv ovy

ujoneq enl rwv dydgwv xaJ’ aQ/novtuv ovfineyvxrxot t« rrjg

') De arte obstetric, veterum. S. 2. p. 07.
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otfTtt), dXXa Gvv^sfffJLOQ ioxvqoq TUVTCt 7rgog dXXrjXu owdbl. XUl ITaQU

TO XOlXuTSQOV SlVQU TOP XUTU Tt]V OG(fVV TOflOV, X(il 7lUQUIH^£lP TT]V

Iu';toup.“ Soran. p. 105.

„Et ossa pubis nimium conserta pariendi difficultatem fa-

ciunt, dura in partu dilatari non possunt: neque enim velut in

viris, ita in mulieribus ossa pubis alternatim conseruntur, sed

forti copula connectuntur ;
contingit item pariendi difficultas ob

nimiara lumborum cavitatem uterum comprimentem.“ Aet.

Tetrabibl. IV. Serin. IV. cap. 22. (Alclin. Collect, p. 855.)

c) Diagnose der Dystocien. Es giebt Ursachen, meint

Soran, welclie leiclit erkannt werden, wieder andere, die weni-

ger in die Augen fallen. Gemiitlisbewegungen, Ohnmachten,

Carus, Lethargus werden leicbt erkannt, deren einzelne patho-

gnomonischeZeichen ausfuhrlicher in demBuche „tisqX 6'^iov“

(„£v t co ntgl d'^'wv to7tw.“ p. 106) behandelt werden. Die

Grosse des Embryo werde leiclit aus der Convexitat des Lei-

bes erkannt, das Vorhandensein mehrerer Embryonen, wenn

die Convexitat nicht auf die normale Weise nach vorn erscheint.

Dass das Kind nocli lebe, wird aus den Schmerzen der Kreis-

senden
,

aus der Warme def Scheide u. dgl. , dass es todt sei,

aus den entgegengesetzten Zeichen erkannt, besonders wenn

die Frau ein Kaltegefuhl im Epigestrium wahrnimmt, das Kind

selbst kalt anzufiihlen und der vorliegende Kindestheil von

schwarzer Farbe ist. Dass der Uterus afficirt sei, werde durch

Anfiihlen desselben und andere dem almliche Untersuchungen,

der Zustand der Kreissenden selbst werde aus dem Pulse, der

Respiration und andern Zcichen erkannt.

d) Das therapeuti sche und geburtshilfliche Vecr-

fahren bei Dystocien. — Zunachst muss der Arzt bei der

Hebamme sich erkundigen nach dem Verlaufe der Geburt, nach

der Korperconstitution der Kreissenden
,

nach dem Grade der

Ilitze und Kalte derselben, nach der BeschafFenheit (Weite)
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desBeckens, der das Kind umschliessenden Membranen, der

Gebarmutter, nach dem Gemlithszustande der Gebarenden

u. s. w. Dann erst soil der Arzt zur Ililfeleistung sich an-

schicken, und nicht yoreilig zum operativen Verfahren seine

Zuflucht nehmen, eben so wenig soli die Hebamme unvorsich-

tig den Uterus erweitern. Wenn wegen zu grosser Weite des

Beckens eine Dystocie entsteht, so soil die Frau auf die Knie

sich legen, damit die Gebarmutter auf das Epigastrium ge-

stiitzt mit dem Gebarmutterhalse in gerader Bichtung ver-

harre 1
), welches Verfahren auch bei fetten und fleischigen

Frauen zu beobachten ist. Wenn der Muttermund geschlossen

ist, so miissen erweichende Mittel angewendet werden, wie:

Einreibungen mit warmem Oel, aus einem Decoct aus Foenum

Graecum, Malven, Leinsamen; erweichende Injektionen, Cata-

plasmen auf die regio pubis, aufs Epigastrium, auf die Lenden.

Wenn diese Mittel nicht niitzen, so soli die Kreissende aufdem

Stuhle sanft bewegt werden. Einige empfehlen Conquassatio-

nen, die aber Soran verwirft. Der Arzt soli die Kreissenden,

namentlich die Erstgebarenden, ermahnen, dass sie die Schmer-

zen ertragen. Frauen, die in Ohnmachten yerfallen, sollen

durch roborirende Mittel wieder ins Leben gerufen werden.

Wenn eine Geschwulst an den Geschlechtstheilen die Ursache

der Dystocie ist, so soil sie entweder mit den Fingern entfemt

oder auf chirurgischem Wege ausgeschnitten werden. Dabei

werden verschiedene Arten von Geschwiilsten erwahnt, wie

&v/xog, xovdvXog, augy.og nsQupvcig. Zuriickgehaltene Faeces wer-

den durch Klystiere aus Oel u. dgl., angehaufter Urin in der

Blase durch Applikation des Katheters entfernt. Blasensteine

*)
y
,lil fxhv ovv 70 xoihtjv i’xtu' t*jv oaq>vv irjv rixTovcav dvaroxta

yiuono
,
oxti(.t<tTi{nv avrtju XQ 1

)
T(l youant, Xva y vartQce /utTuntaovaa fie

io„ xcad 70 intYdoTQioy lonou xub’ tvdv oxypitnoUfi Tip

(P- 108 .)
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miissen mit Hilfe des Katheters vom Blasenhalse nach der

Hohle der Blase gebracht werden. Wenn das geschlossene

Chorion die Ursache der Dystocie ist, so muss es mit den Fin-

o-ern zerrissen werden; wenn aber das Ammionwasser friiher

als gewohnlich abgeflossen ist, so miissen Oeleinspritzungen

in die Vagina gemacht werden. Wenn der Kindeskopf zur

Seite liegt, so soil der Arzt mit der mit Oel bestrichenen lin-

ken Hand eingehen und den Kopf so wenden, dass er gerade

dem Muttermunde gegeniiber zu stelien kommt. Wenn aber

der Kopf vom Muttermunde eng umschlossen ist, so soli der

Kopf sowohl durch veranderte Lage des Kindes als der Mutter

entfernt werden. Die Gebarende werde dann auf die rechte

Seite gelegt, wenn das Kind auf der linken liegt, auf die linke

hingegen, wenn das Kind die rechte Seite der Gebarmutter ein-

nimmt; nach hinten und abschiissig sei die Lage der Mutter,

wenn das Kind mehr nach den Lenden zu liegt; nach vorn auf

den Knieen soil sie liegen, wenn das Kind nach vorn und gegen

das Epigastrium gelegen ist. Wenn eine Abweichung des Kop-

fes zugleich mit Einklemmung desselben vorhanden, so werde

das Kind durch die eingebrachte Hand in die Hohe gehoben

und so von der ersten Lage entfernt in eine andere, bessere

gebracht. Wenn eine Hand vorliegt, so werde diese nicht her-

vorgezogen, weil dann leicht eine Einklemmung zu Wege ge-

bracht wird, sondern das Kind werde in die Hohe gehoben, die

Hand im Ellenbogengelenk flektirt, dann ausgestreckt und an

den Schenkel angelcgt. Wenn beide Idande vorliegen, so werde

ebenfalls das Kind, indem der Geburtshelfer die Finger an die

Schultern anlegt, in die Ilohe gehoben, darauf werden dieHande

im Ellenbogengelenk flektirt, dann ausgestreckt an die Schen-

kel angedruckt, und dann erst werde der Kopf hervorgezogen.

Wenn aber bei vorliegenden Ilanden der Kopf einen so kleinen

Umfang hat, dass derselbe mit beiden Handen zugleich leicht
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geboren werden kann , so sei die Lage nicht zu verandern.

Auch wenn ein Fuss vorliegt, darf dieser nicht hervorgezogen,

Sondern muss zuriickgebracht und an den andern Fuss ange-

legt werden. Wenn aber beide Fiisse vorliegen, so werden

diese in derselben Weise wie die Iiande zurecht gelegt. Wenn

die Fiisse im Uterus von einander getrennt gefunden werden,

so miissen sie vereinigt und an den Muttermund gebracht wer-

den. Wenn das Kind mit vorliegenden Knien gefunden wird,

so miissen die Fiisse angezogen werden, eben so bei vorliegen-

dem Steiss. Bei einer Querlage muss die Wendung des

Kindes entweder auf den Kopf oder auf die Fiisse

gemacht werden, eben so, wenn es gedoppelt liegt. Wenn meh-

rere Embryonen vorhanden sind, so verfakre man wie in den ein-

zelnen Fallen. Die Doppellage muss in eine einfache umgewan-

delt, und dann die Wendung vollzogen werden. Alles dies

muss aber mit ruhigem Gemtithe und sicherer Hand geschehen,

damit die Theile nicht gequetscht werden, und das Kind unver-

sehrt zur Welt komme. Wenn es aber nicht gelingt, durch

alle eben angefiihrten Mittel das Kind zu extrahiren, dann

miisse man zur Embryulcie und Embryotomie schreiten ; in die-

sem Falle muss aber die Mutter auch auf Kosten des Lebens

des Kindes geschiitzt werden. (., Kal ydg el to xvrj&h diuydsl-

qsl, ttjv xvocpogovGuv tqostv dvayxuiov p. 113.)

Abgesehen von dem noch beschrankten Standpunkte, auf

dem wir Soran in Bezug auf die Diagnose und die Behand-

lung der Dystocien begegnen
,
gewahrt uns dennoch diese Ab-

handlung eines der wichtigsten historischen Fragmente, aus

dem wir so Manches erfahren, was bisher den Forschern in der

Geschichte der Medicin noch zweifelhaft oder ganz und gar

dunkel geblieben ist.

Soranus beginnt das Caj)itel mit dem Grundsatze: der

Arzt muss bei einer scliweren Gcburt sich zunaclist bei der
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Hebamme erkundigen u . s. w. (
„inl rtov SoGtoxoVg&t) XQV t ov

Iutqov insgcoxav Ttjv /.iuTuv“ etc. p. 107) — wiederum ein Beleg

flir unsere Behauptung, dass bei Dystocien Aerzte in Wirk-

samkeit traten und sich mit den Hebammen nur in soweit in

Beruhrung setzten, als diese iiber das, was sie bei den Kreis-

senden wahrgenommen ,
Bericht erstatten konnten. Desshalb

rath Soran ausdriicklich, die Hebamme solle bei schweren Gre-

burten nicht den Uterus erweitern, nachdem er kurz zuvor den

Aerzten selbst angerathen, dass sie nicht voreilig zu chirurgi-

schen Mitteln(Operationen) ihre Zuflucht nehmen sollen. (,,/i^rf

ini nolv GvyywQstv xrj [lulu diuGnaQaxxExv x rjv fiqxQav" , ,,/xijxs

Evd-scoQ iy/eioeii 1 xrj /€iQovQyia“ . p. 107.) Die Vorsicht, -welche

unser Autor bei alien seinen Verfahrungsweisen beobachtet,

giebt sich namentlich bei Behandlung der Dystocien kund.

Nachdem er mit vieler Sachkenntniss eine ganze Symptomen-

reihe einer abnormen Geburt angegeben, setzt er auch ftir

diese Erscheinungen bestimmte Indikationen fest, die der

Arzt zu befolgen habe, und findet erst dann, wenn alle Versuche

zur giinstigen Entwickelung des Kindes scheitern, das schwere

operative Verfahren der Embryulcie und Embryotomie indicirt.

Eine solche systematische Behandlungsweise stellt unsern

Autor in die Reihe der tiichtigsten, wissenschaftlichen Geburts-

helfer und bezeichnet ihn als den Ersten im Alterthum.

Soranus verwirft die Conquassation’), ein Mittel, das

die Alten haufig bei Dystocien in Anwendung gebracht. Hip-

1

) )) b-vtoi di xcu xctxcioeia/uovg eutoxov-g nn^ebafiov . ol [xkv yap /usxecoQi-

ouvitg rovg ntol zr\v xfcpcibtji' zrjg xbiurjg nodccg, rijy d& xd/uyovoccu did xcu-

Qiug Iv jolg tvrjhiTOig tco fhooccxi nQogxccTabccjloyx eg TtQog&Todgay VTtqQeTidi
T(<g noog rdig nooi j rjg xbLvr\g [itQt] cftu yftpuJV fnacQeiv ts xcu cicf.ievctc xaiu
zovg IXctcpovg (fort, tov idurf-ovg Lob.) 7

0

x\ifxccxiov tdoxi/ua£ov' ol dk nefiina-
thv Tjva/xu^ov ' ol dt xlifuaxag dvajiaLveiv xcti xctxccfiaiveLv • ol de xcaomv
OTuuia xivd 7 ijg cixxoiotjg xcu vnobccftoyxcc xccig /uaaxakaig rag /sigctg igctyru

rj xal tvTovwg xazccouaai, Ilccyzccg de rovg toiovtovg xccxaaeio-
fxovg dnodoxi/LucGTeoy. 11

(p. 108, 9.)
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pocrates lelirt, dass die Kreissende auf das bewegliche Bett

gebracht, daran angebunden und tiichtig geschiittelt werde.

Das Nachtheilige dieser Verfahrungsweise wurde aber auch

schon von den Alten erkannt. A e gin eta erinnert, v/ie So-

ran, dass die Erschiitterungen
,

die von Einigen anempfohlen

werden, zu verwerfen sind und rath das Tragen in der Sanfte

an. In der Harmonia Gynaeciorum (Spach) werden die

starken Erschiitterungen ebenfalls verworfen und dafiir ein

gelindes Fahren angerathen. (S. Leonhard van Leeuwen,

p. 382.) —
Was die Wendung auf die Fiisse anlangt, so ist bis

jetzt zura grossen Theile angenoramen worden, dass Cels us

der Erste gewesen, der diese Operation, und zwar an einera

todten Kinde, vollzogen. Die Historiker, die dieser Ansicht

huldigten, hatten ihre Entdeckung aus den Worten hergeholt:

„Medici vero propositum est, ut cum manu dirigat vel in caput

vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil

aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddit:

nam manus in caput, pes in pedes eum convertit“. (Lib. VH.

Cap. 29.) Die vielen Interpretationen
,

welche diese Stelle

erlitten, beweisen hinlanglich, dass wenigstens nicht mitSicher-

heit angenommen werden kann, Celsus babe die kiinstliche

Wendung auf die Fiisse zuerst ausgeiibt. Ich fur meinen Theil

stimme vollkommen der Ansicht Busch’s bei, welcher behaup-

tet, „es sei eine unrichtige Annahme, dass Celsus bereits die

Wendung auf die Fiisse gelehrthabe, indem hier offenbar anzu-

nehmen ist, dass die Weisung, den Fuss zu ergreifen, sich nur

auf den Fall bezieht, wenn ein Fuss in der Nahe ist und iibri-

gens die Wendung auf den Kopf empfohlen ist“ ,
). Soranus

1

) Busch, [die regelwidrigen Fruchtlager bei der Geburt, als Bcitrag zur

Lehre von der Wendung, in der gemeins. deutsch. Zeitschr. fiir Geburtskunde.

Bd. HI. Heft 3. S. 581.
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hingegen lehrt ausdriicklich mit ganz klaren Worten, wie das

Kind, und zwar das noch lebende, nach unserem Sinne anf die

Fiisse gewendet werden soil. Er sagt: „El d's avzofrev ini nlsv-

guv laffinuTiaixivoi’ vnctg%£i, nug£vslguvTu tvv X8^Qa 71 uvuxgi-

lt siv uvro’ nXrjv uvlgov fi£v tov nluyiuGfiov Tvy%avovTog xutu ta

(.iuXXov unox£XQVfxfiivu tov GWfiaroi; rj xutu zovg nodug.“ (p.

112.) Hierher gehort noch, was Soran in demselben Sinne p.

103 lehrt: „Tunov yug dtdcoGt rij %eigl zrjg (jutug slg to fxsTa-

g %t][kxtigu v Tj ini x£(paXrjv rj ini nod'ag/ 1 Ebenso pag.

120: Trig d s xscpaXrjg tov ififigvov iGyrjvw /livrjg, psxcc-

OTpscpetv Set litl iroSa? xal ooxto? aoxo x o \x t Csaha t.“ „At

si caput foetus locum obstruxerit, in pedes verta-

tur atque ita educatur,“ von Aetius (Tetrabibl. IV.

Serm. IV. cap. 23) falschlich dem Philumenos vindicirt.

Soranus ist somit der Erste, der die Wendung auf

die Fiisse unter bestimmten Indikationen gelehrt

hat, so weit uns namlich die historischen Untersuchungen iiber

diesen Gegenstand bisher gefiihrt haben. Wunderbarer Weise

finden wir diese Lehre erst wieder im 16ten Jahrhundert von

Pierre Franco, Ambrosius Paraeus, Guillemau auf-

genommen. — Moschion giebt keine Andeutung von der

Wendung auf die Fiisse, moglich, dass er sie in dem Cap. 152

„Quid sub partu curandum erit apud illas
,
quae tarde et diffi-

culter pariunt?“ gegeben, das aber ganz defekt auf uns gekom-

men ist. — Israels vermuthet, dass die Rabbinen auch die

Wendung vollzogen haben, da ihnen die Werke der Griechi-

schen Aerzte nicht unbekannt gewesen sind. Aus einer Stelle

im Tract. Kidduschin fob 246 *) will er die Wendung auf den

Kopf erkennen, von der Wendung auf die Fiisse ist gar nicht

*) „R. Eleazar elicit: porrexit dominus manum suam in intestina servae

snac, ct coecavit foetum qui est in utero cjus; liber est. Quare? Quia lex dixit:

„et corrupit,“ donee intendat corrumpere.“
Bd. 11.2. 16
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die Rede (Tentam. p. 147, 48.) Aber auch die Wencfung auf

den Kopf liisst sich niclit ohne Gefahr fur die Wahrheit der

Behauptung aus der angcfuhrten Stelle erkennen.

Die Ver wandlung der Steisslage in einc Fusslage

hat ebcnfalls Soranus vollzogen. „Ei (Ss sxi nvyrjv ivf\vsxxui,

xal tovto uvufjtfiu&iv, sha xu axth] egunlovv, rag /siQug i)e tco.qu-

zsivavxa xoig /utjootg, snl nodag €%&xhv.“ (p. 112) — Hippo-

crates hat die Steisslage fiir eine gefahrliche gehalten und in

solchem Falle die Wendung auf den Kopf empfohlen. — Cel-

sus war der Erste, der die Steisslage in eine Fusslage verwan-

delte. „Si clunes os vulvae urgere coeperunt, iterum retro

repellendae sunt, conquisitusque per ejus adducendus.‘ £ (Lib.

Vn. cap. 29.)

Aetius giebt im cap. 25 und 24 (Tetrabibl. IV. Serin. IV.)

einen Auszug aus Soran.

Ueber Embry otomie und Embryulcie.

a. Embryotomie und Embryulcie. Wenn der Arzt

sich von dem Zustande der Kreissenden unterrichtet hat, dann

soil er sich zur Operation vorbereitem Die Frau liege auf

einem Bette ruckwarts gelehnt und mehr abschlissig, die Sclien-

kel auseinandergezogen, die Fiisse an die Nates angezogen; zu

beiden Seiten stehen erfahrene und kraftige Frauen, um die

Gebarende zu unterstiitzen ; wenn diese aber nicht vorhanden

sind, so werden jene irgendwie ans Bett befestigt, damit bei

den auszufuhrenden Traktionen nicht die Mutter zugleich mit

dem Ivinde hervorgezogen werdo. Der Arzt befinde sich, etwas

tiefer, zwischen den Schenkeln der Kreissenden, gehe mit der

linken zugespitzten und eingeolten Hand in die Gcbarmutter

ein, wenn namlich der Muttermund von selbst sich geoffnet

hat; ist dies nicht der Fall, so werde die Contraktion durch

Oeleinspritzungen beseitigt. Dann werde am Foetus die Stelle
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ausgesucht, die leicht perforart werden kann. Dergleichen

Stellen sind: die Augen, der Mund, am Nacken (wenn man

mit Lobeck sviov best), an den Schliisselbeinen, an den Pra-

cordien, oberhalb der Schaambeine u. dgl., aber niemals die Acli-

selhohlen; denn wenn bei dem Extraliiren dieArme auseinander-

stehen, so wird der Umfang des Embryo so sehr erweitert, dass

cine Einzwangung eintritt; aber auch nicht an dem Meatus

auditorius. Wenn aber keine von den angeflihrten Stellen zu

finden ist, so werde irgend eine andere perforirt. — Die Opera-

tion selbst werde auf folgende Weise vollzogen. Das Instru-

ment CE/LipQvovXxog, instrumentum tractorium nach Aet.) werde

in der rechten Hand gehalten und dessen Kriimmung (xu/xjvt],

curvatura nach Aet.)
,

die mit den Fingern bedeckt wird, mit

der linken Hand sanft eingefiihrt und an eine der bezeichneten

Stellen angebracbt. Zugleich aber werde ein anderer, dem

vorigen entgegengesetzterTheil des Korpers durchbohrt, damit

die Traktionen in gerader und nicbt in schiefer Richtung ge-

macht werden
,
und der Embryo ,

wenn der Theil sicli nach der

Seite hin neigt, nicht eine Einzwangung erleide. Ilierauf

werde mit gleichmassiger und andauernder Kraft die Trak-

tion versucht, nachdem man den rechten Finger zwischen das

orificium uteri und den Kindestheil eingebracht ringsherum

gefiihrt hat. Wenn der Embryo nicht mit einem Zuge folgen

will, sondern nur allmahlig, so werde der erste Embryulkos an

den oberhalb gelegenen Theil angebracht, auf gleiche Weise der

zweite bis zur vollstandigen Extraktion des Kindes. Die her-

vorragenden Fiisse mlissen, wenn der ubrige Korper nicht fol-

gen kann, an den Hiiften abgeschnitten werden, eben so der

hervorragende Arm, wenn er nicht reponirt werden kann, oder

wenn das Kind schon todt ist. Wenn aber beide Arme vorlie-

gcn, und dieselben nicht zu reponiren sind, so sollcn Beide

abgeschnitten werden. Wenn der Kopf wegen seines zu gros-

16 *
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sen Umfanges, wie im Hydrocephalus, incarcerirt ist, so miisse

man sich des Embryotom’s oder des Polypenmessers bedienen,

um seine Tlieile anzustechen, zu welchem Zwecke die ossa

bregmatis vorziiglich geeignet sind. Wenn er auf diese Weise

nicht extrahirt werden kann
, so sollen die Kopfknochen mit

dem Odontagra (forceps dentarius) durchstossen und auf

diese Weise der Umfang des Kopfes verkleinert werden. Wenn
aber nach perforirtem Kopfe der iibrige Korper wegen der

Schultern nicht folgen kann, so miissen die einzelnen Theile

vom Korper gelost und die Contenta des Unterleibes entfemt

werden. Die gedoppelte Lage mache ebenfalls, wenn sie nicht

in eine andere bessere verandert werden kann, die Embryoto-

mie nothwendig. — Die pathologischen Zustande, die in Folge

dieser Operation herbeigefiihrt werden, wie Entziindungen,

Hamorrhagien u. dgl.
, so wie die Mittel zu deren Beseitigung

werden naher entwickelt. Zuletzt geschieht noch des Sostra-

tus Erwiihnung.

Wir haben unsern Autor schon in der vorigen Abhandlung

auf einem gelauterterem Standpunkte des obstetricischen Wis-

sens begegnet, als wir dies von den iibrigen Autoren der alten

Zeit zu^behaupten im Stande sind. Die bestimmten Indika-

tionen fiir die operativen Maassregeln in Bezug auf Lagen-

veranderung des Foetus machten unter gewissen Verhalt-

nissen eben so bestimmten Indikationen fiir die blutigen

Operationen, wie fiir die Embryotomie und Embryulcie,

Platz. Nachdem Soran alle Hilfsmittel, die ihm zu Gebote

standen, in Anwendung gezogen, um eine gliickliche Losung

der Aufgabe in den schwierigen Geburtsfallen herbeizu-

fiiliren, nalnn er nur in den aussersten Fallen zu dem an und

fiir sich barbarischen Mittel seine Zuflucht. Er sagt so iiber-

zeugend und belehrend zugleich: „El ds fi rj
enaxovsi ngog rqv
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uuv %£tQU)v scpoXyfjv. Sia f.ieys9og rj vtxQCOGiv rj y.u9 ’ oiorfyno-

tovv Toonov 0(fi]vioGiy, tnl xovg svTOvcoxtQovg TQOjrovg del fisxsh&sTv,

tov x7jg i/j^Qvovxllng xul xtjg s/ifjQVoxo[ilag.“ (p. 113.) — Schon

Tertu Ilian spricht von dem sanften Verfahren des S or anus

in den fur die Geschichte der Embryotomie bedeutsamen Wor-

ten: „Atquin in ipso adhuc utero infans trucidatur necessaria

crudelitate, cum in exitu obliquatus denegat partum , matricida

ni moriturus. Itaque et inter arma medicorum et organa sunt,

quo prius patescere secreta coguntur tortili temperamento, cum

animo cultrato, quo intus membra caeduntur anxio arbitrio, cum

hebete unco, quo totum pecus attrahitur violento puerperio.

Est enim aeneum spiculum, quo jugulatio ipsa dirigitur caeco

latrocinio: lufiQvoQtxxrjv appellant de infanticidii officio, utique

viventis infantis peremptorium. Hoc et Hippocrates habuit

et Asclepiades, et Erasistratus, et majorum quoque pro-

sector Herophilus, et mitior ipse Soranus, certi animal

esse conceptual, atque ita miserati, infelicissimae hujusmodi

infantiae, ut prius accidatur, ne viva lanietur. De qua scele-

ris necessitate, nec dubitat credo Hicesius, jam natis animam

superducens ex aeris frigidi pulsu, quia et ipsum vocabulum

animae penes Graecos de refrigeratione respondens.“ (Tertul-

lian de anima cap. XXV.)

Ziehen wir die Vorschlage in Betracht, welche in neuerer

Zeit, namentlich vonDeisch 1
), Mittelhauser 2

)
und von

') Jo. An dr. Deisch, vermelirte und in der Erfahrung gegriindete Abhand-
lung, dass weder die Wendung, noch englische Zangc in alien Geburtsfallcn vor

Mutter und Kind sicher gebrauehet und dadurcb die scharfen Iustrumente giinz-

lich vermieden werdcn konnen. Frankf. u. Leipz. 176G. 8.

*) Joh. Dan. Mittelhiiuser, praktische Abhandlung vom Accouchiren, in

welcher die Iustrumente, die dabei zu gebrauehcn sind, nebst der Art und Woise,

wic sie bci verschiedenen schweren Geburten sind angewcndct wordcn u. s. w.

aus vieljiihriger Erfahrung angezeiget und besclirieben wordcn. Leipzig,

1754. 8.
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den Englandern Osborn') und Davis 2
)
zur Zerstuckelung

des Foetus im Mutterleibe gemacht worden sind, so werden

wir iiber das noch unmiindige Verfahren der Alten weniger

erstaunen, als wir viebnehr iiber die Barbarei derer uns entrii-

sten, die heutiges Tages noch in England mit einer gewissen

Gier ohne allc wissenschaftliche Einsicht die Embryotomie und

Embryulcie exekutiren. Man vergl. Rob. Collin’s Schrift:

,,a practical Treatise on midwifery, containing the resultat of

sexteen thousand six hundred and fifty -four births, occurring

in the Dublin Lying — in Hospital during a period of seven

years, commencing Novbr. 1827. Lond. 1833. 8. p. 31.“

Die Operation selbst finden wir bei Hippocrates folgen-

dermaassen beschrieben: „Caput gladiolo dissectum, instru-

ments, quod confringat (nuCTonv) comminuitur, et ossicula per

ossium volsellam extrahito
,
aut unco attractorio ad claviculam

uti firmiter adhaereat immisso, non confertim, sed paulatim

remittendo et rursus adurgendo extrahito.“ (De morb. mulier.

Lib. I. Sect. V. p. 183. ed. Foes.) Genauer beschreibt Cel-

sus die Haken (unci) und deren Anwendung, die denen iihn-

licli zu sein scheinen, welclie spater von Paraeus, Guille-r

mau, Mauriceau, Levret, Smellie und Davis erwahnt

werden. „Tum, si caput proximum est, demitti debet uncus

undique laevis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori,

interdum etiam fronti recto injicitur; deinde attractus infantem

educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. Nam
si compresso vulvae ore id tentatum est, non emittente eo,

infans abrumpitur, et unci ecumen in ipsum os vulvae delabi-

tur, sequiturque nervorum distentio, et ingens periculum mor-

tis“ etc. (Lib.VII, cap. XXIX.) — Im Moschion finden wir

von Embryotomie und Embryulcie kein Wort erwahnt. —

'
)
Osborn, Essays on the practice of midwifery. London. 1792. 8.

2
) Davis, Elements of operative midwifery. PI. XVII, XVIII. u. XIX.
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A tit ius giebt im Cap. 25, das er falsclilicli dem Philumenos

zugeschrieben, einen kurzen Auszug aus Soran.

Von bedeutendem Interesse ist das, was Israels iiber die

Embryotomie der Kabbinen erzahlt. Das Kind, das durch

diese Operation ans Licht gebracbt wird, lieisst“|niHO — dis-

secatus, welcliem Ausdrucke zugleich das Epitheton:

= perversus beigegeben wird. In Mischna heisst es nam-

lioh: „Si exierit dissecatus vel perversus.“ Iarchi versteht

unter „infans perversus“ ein Kind, das mit den Fiissen vorliegt,

demnach scheint jener Ausdruck nichts Anderes als eine per-

verse Kindeslage zu bedeuten. Jedoch war unter Umstanden

aucli die Ivopflage eine Indikation zur Embryotomie. So die

Misehnischen Acrzte: ,,Femina, quae (si) diff'iculter parit
,
dis-

secant foetum in ejus intestinis, et faciunt exire eum membra-

tim, quia vita ejus unatris) praestat vitae illius (foetus). (Si)

Exiit maxima pars (in Sanhedrin: „si caput exierit “),

non attingunt eum (foetum)
,

quia non expellunt personam et

personam.“ (Israels, p. 143). — Interessant ist die Entwicke-

lung der Ansicht, warum die Kabbinen das Kind zu Gunsten

der Mutter geopfert Avissen wollen. Fach einem Talmudischen

Grundsatze nlimlich muss Jeder, der eine Person in Lebens-

gefalir sieht, dieselbe von der bevorstehenden Gefahr selbst mit

eigener Aufopferung zu befreien suchen. Die Pabbinen glaub-

ten nun den Grund der schweren Geburt nicht in der Mutter,

sondern im Kinde selbst zu finden; dies musste daher als der

den Tod der Mutter veranlassende Gegenstand zum Opfer

gebracht Averden. Dieser Grundsatz gait nur in dem Falle,

Avenn der Kopf des Kindes noch im Mutterleibe Avar; wenn

aber dieselbe Gefahr fur die Mutter nach der Geburt des Kop-

fes entstanden
, so war die Ursache in der Mutter selbst vor-

handen, und sie sagten dann: „tunc ex caelo earn (matrem)
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persequuntur. (Sanhedrin, fol. 72. b.) Vergleiche Israels

Tentaqj. p. 142, 43, 44. —
b. Vorbereitung zur Embryulcie 1

). Vor alien Din

gen seien Analeptica nothwendig, um einer Lypothymie zu

begegnen, hierauf soil der Arzt (o yeiQovQyog) mit dem Specu-

lum uteri („J4a rtjq d tom Qat;“) untersuchen, ob vielleicht

Gesckwulste,Exostosen u. dgl. vorhanden sind, die alsdann mit

demHaken zu ergreifen und mit dem Polypotom abzuschneiden

sind. Wenn das orificium uteri durch eine Membran verschlos-

sen ist, so soil diese mit einem Messer weggeschnitten werden

;

wenn die Eihaute zu dick sind und nicht durchreissen, so sol-

*) ,, Hqodidovcn dti rrj ncco/ovcy

ipio/uovg dvo rj TQklg oliup ^e^qeyfxivovg

dux Xunodvfxiav xcci avvfycos iv rrj

/eiQovQyicc o’lvtp to nQoaomov xcitccq-

QctvTiCeo&oi)’ 6 di % s iq ov gy 6 s diu

rt/S dtom gag 7i QOTeqov xcctcc-

vorjoccg, onoiov lari to dvoToxiag

(UTLOy
,
OlOV dvfXIDU IxifVGtig 7] TvXcd-

deig vntQoyai rj tTtQox tv tcov nqonqt]-

/j.ti'wv
,

tcivtix Tip ix y x I a t q ip dvaTti-

vovTct, lufouQth/ rip noXvnoTO/uip

(nach Lob.), xccOag in Tolg ttqo tovtov

ikiyO-tj. El de, v/urjn f/uifQUTTec to T?,g

(XrjTQCtg GTOfUOV ,
XCti TOVIOV dlCUQHV,

xudiog lu Tip Tltqi CXTQljTtOV d7]Xu)dl]GS-

Tixv' tl de 6 tov nqoqqijyjucaog /neon

OTtijqog il't]
,
dvcneiveiv Tip ccyxioTotp •

tl ludiyovTo, TOTi dicaoelv ccvtov axo-
Xono pi cc/ct equip (nach Lob.) tj tmi

Tidv ojuolww decayed enrog de tov x^io-

vog, deccareXXein Tolg daxTvXoeg xrtl

TOTIOV ClVTlxqXt] novtlv TTQug TY]l> txXt]-

xpev (nach Lob.) tov ipi/Hyvov. rrjg dh

xtf/ttXijg tov IfxPqvov iaifrjviousvrjg^

/utTuGTqsifny del Ini nodeeg xcci ovuog

avro xo/xiteodca.“ (Soranus p. 1 1 9

»

120 .)

„Ac primum duae aut tres buccellae

panis vino imbutae offerantur ad ar-

cendum animi deliquium. Chirurgus
autem difficultatis caussamper
instrumentum pudendum didu-

cens conspicatus, thymus ne sit, an

callosa eminentia, aut aliquid ex his,

quae retulimus, quicquid id fuerit vol-

sella arreptum s c a 1 p r o reputabit, ve-

lut postea docebimus. Si vero tunica

uteri os obstruxerit
,
earn quoque rese-

cabit, sicut inferius de non perforatis

mulieribus trademus. Si vero pellicu-

lae foeturti ambientis soliditas obstiterit,

earn volsella extentam cultro acule-

ato incidemus, et incisam digitis dila-

tabimus, et locum idoneum ad foetus

egressionem parabimus. At si caput
foetus locum obstruxerit, in pe-

des vertatur atque ita educa-
tur.“ (Aet. Aldin. Collect, cap. 35.

p. 857.)
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len sie mit dem Haken ergriffen und mit dem Skolopomachei-

rion eingeschnitten werden. 1st die Embryotomie vollzogen, so

sollen alle einzelnen Theile des Foetus gesammelt und zusam-

mengesetzt werden, damit man sich iiberzeuge, dass vomKinde

nichts mehr im Uterus zuriickgeblieben sei. Bald darauf sei

die Nachgeburt zu entfernen.

Ausser dem Speculum uteri werden von Soran noch meh-

rere Instrumente genannt, die zum Behufe der Embryotomie

in Anwendung gezogen worden sind. 1) 'E/jLpQvovXxog

(uncinus attractorius curvatus). 2) "‘Efi^Qvoro/j.og (scalprum,

ad caput incidendum). 3)
1

Oi)ovT(xyQa (forceps dentarius).

4) ''OoTuyoa (forceps ossarius, ad ossa perscindenda). 5) P7-

£ayQu (ad ossium assulas extrahendas). 6) £xokon ofiaxal-

qiov (cultrum aculeatum, ad cranium perforandum et evacuan-

dum. Vergl. Crantz de re instrumentaria. p. 11). 7) 2nu-

&iov itoXvmxov
(
scalprum ad caput dissecandum). 8) 2^1-

'/uov (ein Scalpel], zu demselben Zwecke). — Bei dieser Gele-

genheit wollen wir noch zwei andere
,
niclit gerade fiir die Em-

bryotomie bestimmte Instrumente erwahnen, die von Soran

in Gebrauch genommen worden sind: AyxiGTQov (uncus

attractorius ad tumores attrahendos, von Aetius volsella

genannt)
;
Mr\ l

r\
(specillum, schon von Hippocrates erwiilint,

von Foesius folgendermaasen besckrieben; „specillum signi-

ficat et instrumentum chirurgicum, cujus varius est usus.“

Foes. Oeconom. unter ^A??.) Von diesen Instrumenten sollen

Einige von Aetius, Andere von Paulus Aegineta zuerst

genannt worden sein. Soran widerlegt diese falsche historische

Ansicht.— Albukasis hat spater das Armamentarium obste-

tricium bedeutend vermehrt, nach ihm ist bis ins XVI. Jahr-

hundert nichts Besonderes mehr hinzugekommen. Vergl. Jo.

Hadr. Slevogt Prolusio de embryulcia Hippocratis. Jenae

1709. — Aug. Christ. Langbein Specimen embryulciae
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antiquae ex Q. Septim. Flor. Tertulliani Lib. de Anima. cap.

XXV. Hal. Magdeburg. 1754. 4. — Saxtorph Examen Ar-

mamentarii Lucinae etc. Ilavniae. 1795.

c. Behandlung nacli der Embryotomie. Es wird

vorzugsweise vou der diatetischen Pflege nach dor Operation

gesprochen. Die Schenkel sollen vereinigt, die innern Ge-

schlechtstheile mit einera Decoct aus Malven, Foenum Grace,

und warmem Oel eingespritzt, die Schaam- und Lumbargegend

mit warmem Oel eingewaschen und mit weicher in Oel gesat-

tigter Wolle bedeckt werden u. s. w. Innerlicli soli schlei-

mige Nahrung und Wasser zum Getrank gereicht werden.

Wenn die Reinigung zu schwach ist, so sollen Insessus aus

einem Decoct von Foenum Graec., Artemisia, Althaea u. dgl.

angewendet und ein Gerstendecoct zum Getrank genommen

werden. Ist aber die Reinigung zu reichlich, so sollen adstrin-

girende Medikamente,Kataplasmen,Injektionen und Nalirungs-

mittel aus Adstringentien zubereitet, gereicht werden. Tritt

Entziindung ein, so soli die antiphlogistische Methode, und bei

Hamorrhagie sollen Anthamorrhagica angewendet werden.

Aetius hat im Cap. 25, das er falschlick der Aspasia

zugeschrieben, einen Auszug aus Soran gegeben.

Vorfall der Gebarmutter nach der Embryotomie.

Soran giebt zuerst eine Definition von Prolapsus uteri und

geht dann zu den Ursachen desselben fiber. Zu diesen geho-

ren: Ruptur der Ligamenta uteri, zu heftige Traktionen bei

der Entfernung der Placenta, die von Unerfahrenen vollzo-

gene Embryulcie, Verwundungen aller Art, Gemfithsaffekte,

Schwache sowohl des ganzen Korpers als der Muskeln, Relaxa-

tion endlich und Paralyse des Uterus und der ihn umgeben-

den Theile. Die Symptome sind: Zu Anfang der Ivrankheit tritt

Hamorrhagie ein, dann Sclnnerz im Unterleibe, besonders in
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den Weiclien, ini Epigastrium und an den Scliaamtlieilen
,
zu-

weilen aucli Spasmus. Des Hippocrates und des Piero -

philus Ansicliten werden naher entwickelt. — Was die The-

rapie anlangt, so werden die Methoden des Euryphon, Eue-

nor, Diodes und Straton erwahnt, aber verworfen. So-

ran entwickelt hierauf seine eigene Ansicht. Wenn Blut aus

dem Uterus fliesst, ohne dass Entziindung yorhanden ist, so sol-

len kalte Umschlage aus Wasser und Oxycrat gemacht, dann

die Reposition versucht werden. Nach geschehener Reposition

soli ein Scliwamm oder Baumwolle in Oxycrat getauclit in die

Scheide gesteckt, die Fiisse zusainmengebunden und ausge-

streckt, die Coxalgegend durcli ein untergelegtes Ivissen unter-

stiitzt werden. Nach drei Tagen werden neue Schwamme ein-

gelegt. Audi ausserlich sollen auf die reg. epigastrica oder

pubis Schwamme in Oxycrat oder Wein getaucht gelegt wer-

den. Ausserdem werden Insessus aus einem Decoct, myrthae,

mastiches, sidii u. dgl. empfohlen. Die Speisen seien leicht

und einfach. Angehaufte Faeces werden durch Klystiere ent-

fernt. Bei vorhandener Entziindung werden besanftigende

Mittel angewendet; bei Laxitat oder Paralyse werden Adstrin-

gentien aus Poma Cydoniae u. dgl.
,
oder Pessi aus Nitrum und

andem ahnlichen Mitteln bereitet in Gebrauch gezogen. Thes-
salus wende Aloe und Nitrum an. Wenn aber der vorgefal-

lene Uterus von schwarzer Farbe ist, so sollen dieselben Mittel

wie in der Noma angewendet werden; wenn diese nichts

niitzen, so soli der schwarz gewordene Tlieil abgeschnitten

werden, wcil dann der korperliche Zustand ein giinstiger wird *).

') MtltcvOtioqg dt avTrjg ccno utQovg thu to 10 /.itiuai nXtioGi yoovoig, xni
H Tivtg OVVMJTOQOVfH (T V/UjhdjOCa (Tt/Ol TIUUTog ilvca T1JU f.ir]TQUV TlQOTliTITU)-

y.vluv T(/ig nnog vo/uug yotjOTtov tl de /urj, zed dnor

/

jtjttoy to /utActvfbiv, tl xai

Ao^oV ijnawg jj nytv/xutog unoTe
t
uvo/Litv Zend Ttjy ttqotitoolv [uXavdivTa^

Kuv o ).t]
, j/ji/ avfxnuaav dnoTfj.rjTiov

,
ov (xdvov dux rovg ioTOQrjoctv-

rceg uvjrjv uxiydvyeog lzT6(j.vtadui
y
Zv t/unooodtv i/uytj/uoytvaafity ,

on
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Wenn tier Uterus durch Exulceration mit den nahegelegenen

Theilen verwachsen ist, so soli diese widernatiirliche Verbin-

dung mit dem Messer aufgehoben werden.

Aetius giebt im Cap. 76 (Tetrab. IV. Serm. IV.) einen

Auszug in wortlicber Uebersetzung. (Aldin. Collect, p. 887.)

Was wir bisher aus S or an us mitgetheilt, ist unstreitig das

Bedeutsamste in dem ganzen Werke. Der fur eine Zeitschrift

nur sjDarlich zugemessene Raum Bebufs der Besprechung eines

umfassenden historischen Thema’s gestattet mir niclit die fol-

genden Abhandlungen mit derselben Genauigkeit durchzu-

gehen, wie es bis jetzt mit den vorbergehenden gescheben ist.

Desshalb bin icb genotbigt, nur nocb einzelne, mir gewichtig

scheinende Capitel einer genauem Priifung zu unterwerfen, oder

auch nur im Auszuge kurz wiederzugeben und alles das zu

iibergeben, was im Aetius theils als wortliche Uebersetzung,

theils als getreue Compilation sicb bereits vorfindet.

Was die folgenden Capitel „iiber die Krankheiten der Briiste,

iiber die Pflege der Neugeborenen u. s. w. anlangt, so ver-

weise ich auf die gleichen Arbeiten im Aetius (cap. 37—50,

Tetrab. IV. Serm. IV.) und Moscbion (cap. 58, 59, 60), und

wende mich zu dem Capitel:

Ueber das Abschneiden der Nabelschnur.

Die Nabelscbnur werde mit einem Skalpell (ff/xlXiov) vier

Finger breit vom Bauche des Kindes entfernt abgescbnitten.

Um das zu bewirken, erzablt Soran, baben Hebammen einen

Nagel, oder Kalmus, oder ein Stuck barte Brotkrume und

andere scbarfkantige Gegenstande angewendet, welcbes Ver-

fahren jedoch Soran wegen der daraus entstcliendenVerletzung

to unoxomofitvov ovxizi xvqvou (an fitqos, TjUrnguo/ueyoy J't xai dvoi-

(p. 128 .)
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verwirft. Das Ende des Nabelstranges werde vielmehr mit

einem Faden zusammengebunden. Die Ligatur sei desshalb

nothwendig, damit niclit Hamorrhagie entstehe, da sowohl

Blut als Luft aus dem Korper der Mutter in den des Kindes

iibergeht. Es haben auch Einige den Nabel gebrannt. ( „ch«

duvXov &6Qf.uod-£vrog // diet tov nXuxeog xrjg ixr
t
h]g li

). Wenn die

Nacbgeburt im Uterus nocb zuriickbleibt , so sollen zwei Liga-

turen amNabelstrang gemacht und derselbe in der Mitte durch-

geschnitten werden, damit auf diese Weise eine Hamorrhagie

von Seiten der Mutter oder des Kindes verhiitet werde. Ger-

manen, Scythen und viele Griechen haben nach vollzogener

Omplialotomie die Kinder in kaltes Wasser getaucht, um sie

zu starken, und diejenigen, welche dies nicht ertragen hatten,

des Lebens unwurdig erachtet. Andere haben die Kinder in

Wein oder in dem Urin eines gesunden Kindes („n(udog arpfro-

qov“) gebadet. Alles dies verwirft S oranus und empfiehlt an

dessen Stelle warme mit Salz gemischte Bader 1
).

') Ed. v. Siebold Geschichte der Geburtshilfe §. 11. p. 43.

(Schluss folgt.)



XI.

Nachricht von einer arabisch-medicinischen

T Handschrift

vermuthlich des Ibn-Dschezla

von

Dr* v. Sonthcimer.

Eine kurze Nachricht iiber einc medicinische Handschrift,

die ich im August 1845 aus Cairo von D. PrUner, Vorstand

des Civilhospitals daselbst, erhielt, giebt an, dass das Werk

betitelt ist: das Buck iiber die in der Heilkunde ge-

brauchlichen einfachen Heilmitt el yon IbnBeithar.

Das ganze MS. ist auf hundert Seiten Pergamentpapier, in

tabellarische Form gebracht, in Grossfolioformat geschrieben.

Die Handschrift selbst ist so urileserlich, dass nur ein mit dem

Gegenstand Yertrauter sie zu entziffern im Stande ist. Es

fehlen nicht nur die diacritischenPunkte, oder sind falscli ange-

bracht, sondern die Buchstaben selbst so undeutlich und nach-

liissig geschrieben, dass eine grosse Uebung erforderlich ist,

um den Text des Buches richtig lesen zu konnen. Die Undeut-

lichkeit der Handschrift einerseits, und der Titel derselben an-

dererseits mogen die Veranlassunggewesen sein, dass man die-

selbe als eine tabellarische Zusammenstellung der einfachen

Arzneimittel von Ibn Beithar ansah. Nach genauer Prufung

des Inhalts dieser Schrift geht dcutlich hervor, dass sie eine

specielle Therapie der Krankheiten des Menschen darstellt,

welche in eine tabellarische Form gebracht sind, und nach voran-

geschickten Fiebern, vomKopfbis zum Fuss besekrieben wer-
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den. Ob Ibn Beit bar der wirklicbe Yerfasser dieser Schrift

sei, ist in sofern zu bezweifeln, als sie in keinem Verzeichniss

seiner Werke erwabnt vorkommt. Das Jahr, in welchem das

Werk erscbien, ist nirgends angegeben, nur am Ende desselben

best man: „Ende des Bucks durch Hiilfe des Konigs Wakabs,“

und etwas friiher „Ende der Anordnung der Krankheiten des

Menschen und seiner Behandlung nach den Korpertheilen,

taqwim Olabdan). “ Nach dem letzteren Titel

des Buchs zu schliessen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass

diese Schrift von Ibn Dschezla, der unter letzterem Titel ein

ahnliches Werk schrieb, verf'asst ist und am Ende des eilften

oder im Anfang des zwolften Jahrhundcrts erscbien, zu welcher

Zeit Ibn D schezla lebte. Der praktische Nutzen dieser

Handsckrif't, die eine Compilation aus den Schriften des Hip-

pocrates und aus alteren arabischen Aerzten ist, diirfte von

keinem grossen Belang sein, dagegen schliesst sie nach der

Originalitat der Anordnung des Stoffs, eine klare und vollkom-

meneDarstellung der technischen arabischen Namen der Krank-

heiten in sich, wie sie in keinem andern medicinischen Werk
gefunden worden. Ich habe bier die arabischen Namen mit

ihren technischen deutschen und lateinischen Benennuno;en in

der Yoraussetzung zusammengestellt, dass es dem gelehrten

arztlichen Publikum, so wie den Freunden der orientalischen

Eitteratur keine unwillkommene Erscheinung sein werde, die

richtige Bedeutung der arabisch -medicinischen Kunstworter,

nach den Korpertheilen geordnet zu finden. Wenn die richtige

Bezeichnung dieser Kunstworter, die ohne die in dem Werk
beschriebenen Ursachen und Erscheinungen der Krankheiten

unausfuhrbar gewesen ware, schon fiir den Arzt kein geringes

Bcmuhen war, so darf man sich nicht wundern
, wenn die rich-

tige Bezeichnung dieser Worter in den Worterbuchern trotz des

anerkanntcn crfolgyollen Bemuhens der neueren Lexicographcn
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ofters mangelhaft ist, oder solche Kunstwdrter in denselben

gal* niclit gefunden werden. —
Jede in diescr Handschrift aufgezahlte Krankheit hat eiif

Rubriken: 1) Name dcr Krankheit, 2) Mischung der Safte-

masse, 3) Lebensalter, 4) Jahreszeit, 5) Weltgegend, 6) glin-

stige oder schlimme Yorhersage, 7) Ursachen der Krankheit,

8) Erscheinungen der Krankheit, 9) Abfuhrmittel, 10) allge-

meines Heilverfahren, 11) besonderes Heilverfahren. Bei jeder

Krankheit ist bei der Anwendung der Heilmittel, die nach den

Grundsatzen des Hippocrates, el - Madochusi und Ibn

Sin a angeordnet worden, noch ein besonderer Text beigege-

ben, nach welchem die Art und Form der Anwendung sowohl

der einfachen als der zusammengesetzten Heilmittel bei jeder

Krankheit vorgeschrieben wird.

Dem folgenden Verzeichniss der Krankheiten dieser Hand-

schrift sind einige wrenige Zusatze aus dem Kanon des Ibn

Sin a und aus dem Commentar von Sudid Kazeruny iiber

Krankheiten beigefiigt worden, die in diesem Werk nicht ent-

halten sind, so dass der Leser durch diese Zugabe in Stand

gesetzt wird, denUmfang derKenntnisse der arabischenAerzte

in Bezug auf die den menschlichen Korper befallenden Krank-

heiten desto besser wiirdigen zu konnen.

D. Sontheimer.
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Fieb
Ix-w'bJt Lfli qE j»jJ ^.4.£>

ma yaum an lika alascliya alharrat.

alistihsaf pjJ

^iJL ustft j5Lu = =

twal alaschyah alharrat.

taab ..^owil = = =

gadab i_^aiil = = ;

gumni jJtit = = ;

saliar _2.mJI = 5 =

waram fjjJt = s =

fikr jXail : = =

mwarrahah *>UI^ (•j-iif = = =

farah = = =

fiz’ £jiit - = =

istifrag = s ;

wadscha £s>^ 5 ; =

gasclib s = =

atascli (jiJac = = =

dscliu £j.:> - = =

siiddah »lX*w s - s

^J^IaaiI ; ; ;

la watagamah.

qaschafah ZL&6 = r r

scharb v_jJi 5 ; =
• J

gadsa hAi = ; 5

hiimma mawazibah iwbljll =

mutbiqah -

hammali iCcliL OLa4.>

u’funah 5oj.a*Jt s

waramiyah iwcjj.il 5

mi’diyah gXR 3 \ *jA*II =

safarawiyah iCjjl^AaJl 5

balgamiyah ^mjcIJI -

muhrikah -

e r.

Taglieber von verschiedenen Dingen.

Ephemera.

— v.Yerengerungd.Hautporen.

— vom Genuss erhitzender

Dinge.

— v. Anstrengung d. Korpers.

— von Zorn.

— von Kummer.

— vom Wachen.

— von Geschwiilsten.

— von tiefem Nachdenken.

— von Schlaf und Rube.

— von Freude.

— von Furcht.

— vom Abfiihren.

— von Schmerzen.

— von Ohnmacht.

— von Durst.

— von Hunger.

— von Yerstopfung.

— von Ueberfiillung u. Yer-

dauungsschwache.

— von Unreinigkeit.

— von Getranken.

— von Speisen.

AnhaltendesFieber. Febris continna.

Remittirendes Fieber. F. remittens.

Acute Fieber. F. acutae.

Faulfieber. F. putridae.

Entziindliche F. F. inflammatoriae.

Gastrische F. F. gastricae.Synochus.

Gallenlieber. F. biliosae.

Schleimfieber. F. pituitosae.

Nervenfieber. F. nervosae. Typhus.

173d. II. 2.
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hiirnma ififtliis ^^JIarjI

lifiirya Lj^rJ =

dschadri ^lX.^

liasbah (I)

waba ober taun 0_j.cLb 3! -L^

niiks

dikk ^0
sill

tlsubul jj.jo

dikk alscheichuchah &:>j«^a/&J| ^y>
hiimmayat dairah

hiimma algibb ober tritos.

alrab’ ober tetartos lojah
_*,! £j

Jl =

schetr algibb wA.xJi _jk*i

hiimmayat almorakkabah Xa==.H ol*^s>

Fieber mil inncrer Kiilte u. ausserer

Hitze. Epiola.

Fieber mil innerer Hitze u. iiusserer

Kiilte. Lipuria.

Menschenblattern. Variolae.

Masern. Morbilli.
(
1 )

Pest. Pestis.

Krankheitsriickfall. Morbus recidivus.

Zehrfieber. Consumtiones.

Tuberkulose Schwindsucht. Phtisii

ulcerosa.

Darrsucht. Tabes.

Schwinden im Alter. Marasmus.

Wechselfieber. F. intermittentes.

Dreitagiges Fieber. F. tertiana.

Viertiigiges Fieber. F. quartana.

Dreitagiges Fieber mit Schleimfieber.

F. tert. cum f. pituitosa conjunda.

Gemischte Fieber. F. compositae.

G e s c li w fi 1 s t e.

UjAjI 3 1
jJ>Jt

balgami alrachw ober udimah.

nemlah

waram arrachw ^3
waram assalb v_A.Jua.Si =

hiimrah

saratan

dubilah ober charadsch ^
demamil

schara

sil’ah &xLw

chinzir

butsur

hasaf ^rars**

tsulfll (?)

Oedematische Geschwulst. Oedema.

Beinflechte. Herpes miliaris.

SchlaiFe Geschwulst. Tumor mollis.

Harte Geschwulst. Tumor durus.

Rothlauf. Erysipelas.

Krebs. Cancer. Scirr/ius.

Abscess. Abscessus.

Blutschware. Furuncidi.

Hitzblatterchen. Eczama.

Balggeschwulst. Tumor cysticus.

Skropheln. Scrophulae.

Pusteln. Pustidae.

Hautjucken. l^rurigo.

Warze. Verruca.
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masamir .a/oLwwo
J"

nar farisiyah Kaa^Is

waram an ithiraq ^ *,

dschudsam pliA>

baras

O^aw*!^ ^jiiAJ^ i

iq alabyad vvalaswad.

dscharab wahikkah '*.£=>•>

teqsclur aldscheld 1A.UI ^.A.Cv.2j

qernl ober qemqam j.UuaR 3I

iimm oldamm j»iAB ^

a’raq olmusrif

da oltsalab b
da olhayyah b

hazaz

iizrn ilras ,*ixc

fjy
in rachw taht dscheld ilras.

ober demm olmait v^\A*i! ^ ^
safali xsixj*

schirbendsch .aXv
(•

*

belcliiyali Kaj^Ju

butm

quba Lij.'i

namasch

barasch

X.aamA*J I

h wabulsur alndasiyah.

,3 oIs.a>S

I^t walschuqflq fi’hvadsch.

Hiihneraugen. Clavi

.

Blasen- und Borkenflechle. Herpes

pustidosus.

Gesclnvulst von Verbrennung. Tumor
a combustione.

Knollsucht. Elephantiasis.

Aussalz. Lepra vera.

Oberflachlicher Aussatz. Lepra cutis.

Kraze u. Jiicken. Scabies et pruritus.

Hautabschuppung. Desquamalio cutis.

Lause. Pediculi.

Blutextravasat. Extravasatio san-

guinis.

Uebermassiger Schweis. Sudor ex-

cessivus.

Haarlosigkeit. Alopecia.

Erbgrind. Tinea capitis.

Kopfschuppen. Furfures capitis.

Grosser u. missgestalteter Kopf. Ca-

put magnum et deforme.

WeicheGeschwulst unter derKopfliaut.

Tumor mollis sub cute capitis.

Blutunterlaufung. Sugillatio sanguinis.

Geschwiirebildende Pusteln. Pustulae

ulcerosae.

Pusteln mit Eiterfluss. P. pundentae.

Bosartige Pusteln. P. malignae.

Pusteln von schwarzer Galle. P. ab

atra bile.

Fischschuppenaussatz. Ichthyosis.

Rothliche Blutunterlaufung.

Schwarzliche Blutunterlaufung.

Erdbeer- und linsenartige Erhabenhei-

ten. Fromboesia et lentigines.

Brandflecken und Risse im Gesicht.

Maculae combuslionis et fssurae

faciei.

17 *
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bad schendm j»Ia£ Uebermassigc Gesichtsrdthe. Ilubur

faciei excessivus.

felgamM Entziindete Geschwulst. Tumor in

.

flammatus.

Aeussere Krankheiten der Hande und der Fiisse.

araq madanl j.iAjt qjh
da alfil JwxaJ! ta

dawdlt

oc £^"5 (3>&
schuqdq alyad walredschl wasehdsch an

arrukub.

dahis

qC Ua:

intifacli alasabi*

>3 «jLao^ 1 'liliol

‘

l*jrj ••

as. j
taqquf alazfar, riqqatoha, baras alazf&r,

raddhoM, aqr alhiiqq.

Hautwurm. Filaria medinensis.

Elephantenfuss. Pes elephaniis.

Krampfadern. Varices.

Risse derHande u. Fiisse u. Wundwer-
den vom Reiten. Fissura manus pe-

disque et excoriationes ab equitatu.

Fingergeschwiire. Panaritium.

Aufreibung, Jiicken u.Verbrennen der

Finger auf Reisen. Intumescentia,

pruritus et combustio digitorum in

itinere.

Kriimmung, Verdiinnung, Aussatz und

Quetschung der Nagel und Verlez-

zung der Nagelwurzeln. Inclina-

tion tenuitus, lepra, conlusio un-

guium laesioque radicum earum.

Wunden und Geschwiire.

dscharh binfiradali

qarhah binfirddah

ma harrarah

- burddah

- rutubah

- yabdhsah

- waram

j - ^

c* 5

5 =

OS -

lahmalzaid ^ s

tafarruq ^JCi -

alaraq

kesr a’zm jjaxil =

- wadscha

chabitsah

£>3 =

£*!**;>

Einfache Wunde. Vulnus simplex.

Einfaches Geschwiir. Ulcus simplex.

Heisses Geschwiir. Ulcus calidum.

Kaltes Geschwiir. Ulcus frigiduni.

Feuchtes Geschwiir. Ulcus humidum.

Trockenes Geschwiir. Ulcus siccuni.

Entziindetes G. Ulc. inflammation.

Luxurirendes G. Ulc. luxurious.

Geschwiire niit Zerstoning d. Gefasse.

Ulcera cum erosione vasorum.

Geschwiire mit Beinbruch. Ulcera

cum fractura ossium.

Schmerzhaftes Geschw. Ulc. dolens.

Bdsartiges Geschw. Ulcus malignuin
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herahah alasb ober raddh.

nawastr

harq alnar

dahrb alsaiyath J^Ia-aJI ^->yo

icliradsch alazidschali

gangrena

sfaqelos (ja^JISUa*

I •

Biss mid Sticli von

L\>oac

iah alkelb waldstb.

(J*;
c

-5

iah alasad, alfahd, alnamr, alkerd etc.

KJUait_j, bLbuiii =

iah alazayah, alkiimmalah alscharr.

oLilj (J^i w^i

MSch alafai walhajyat.

lad’s alaqreb ujJbtJl ^«Ai

J^jbjii s

•s’ alzenabir walnahl.

bLujjl =

’s alrutaila walankabut.

8 jL2L i

i ’s alaqreb aldscherrdrah.

Wunden oder Quetsclumg der Sehnen.

Vulnera et contusio lendinum.

Fisteln. Fistulae.

Yerbrennung. Combustio.

Peitschenhiebe. Verberationes cum
scutica.

Ausziehen von Glassplittern. Extractio

fragmenlorum vitri.

Heisser Brand. Gangraena.

Kalter Brand. Sphacelus.

giftigen Thieren.

Biss des wiitlienden Hunds und Wolfs.

Morsus cants lupique rabiosi. Hy-
drophobia.

Biss vom Lowen, vom Panther, vom
Leopard, vom Affen, von reissen-

den Thieren u. vom Wiesel. Morsus
leonis

,
pantherae

,
pardi , simiae,

ferarum et mustelae.

Biss von Lacerta Gocko u. Scorpionen.

Morsus lacertae et scorpionum.

Biss vonVipern u. Schlangen. Morsus
viperarum et serpentum.

Scorpionenstich. Punctio scorpionum.

Wespen- und Bienenstich. Punctio

vespae et apis.

Phalangien- u. Spinnenstich. Punctio

phalangiorum et aranearum.

Scorpionenstich von einer kleineren

Art. P.parvae speciei scorpionum.

Todtliche A rzneimitteJ.

adwiyah alqattalah KJUail Kj.o! Todtliche Heilmittel. Medicamenta
letalia.

min siq ilbisch (j^aaB q* Eisenhut. Aconitum.

qardn alsunbul = ; Mutterkorn. Secale cornutum.

feraridsch = Canthariden. Mcloe vesiccatorius.

*
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oy-b

tarf tlsenb ilayal.

L5®*
w cr* Ende vom Schwanz eincs Hirsches.

Extremum caudae cervi.

a’raq aldabbah s Schwciss von Lastthieren. Sudor ani-

malium onerariorum

.

mararah alarnab walafai.

5 Hasen- und Viperngalle. FelleporU
et Viperae.

schaukaran ,.,L£==vbJi
kJ j -7 £ 5 Schierling. Cicuta virosa.

ufiun ; ; Mohnsaft. Opium.

karun annil ^ - Indigoschoten. Siliquae indigofeme
Anil.

bendsch *sOJI
& *

- ; Bilsenkraut. Hyoscyamus albus.

yabruh ; ; Alraun. Atropa Mandragora.

dsauz matsil JoU £ Stechapfel. Datura Meteli.

bezr qathuna \jy!s& yy 5 Sandwegbreitsamen. Plantago Psyll.

ma altsum lo ; Knoblauchsaft. Snccus allii sativi.

xAdJ 1 Hy i Lo

ma alkUzburah alrathbab.

c ' Koriandersaft. Snccus coriarulri sa-

tivi.

futhur wakammah slJJi., JaaJt - Schwamme und Pilze. Fungi.

arnab bahri - - Meerhasen. Aplyia depilans.

dschend baster .^wL - - Bibergeil. Castor fiber.

baladsir - - Elephantenlaus. Fructus somocarpi

anacordii.

ditla - - Gemeiner Oleander. Nerium Oleander.

basl unsul J^aJl 2 = Meerzwiebel. Scilla maritima.

inertak 5 Silberschaum. Argyritis.

zibak JujjJ! J ; Quecksilber. Mercurius.

aoAJ J,

sabb fi iidsnihi ’Izibak.

= Quecksilber in die Oliren giessen.

Infusio mercurii in aur.es.

sik alisfidasch

zirmcli g^jil

QjV/
L5*

J Bleiglatte. Cerussa.

= Arsenik. Arsenicum.

nurah ; = Kalk. Co/.r.

zadsch u. schebb •>

^-Ji-Vx/o
jj,

q-JJI

laban inadschmdd fi midat.

; £ Vitriol u. Alaun. Vilriolum et alwnem

; ; Geronnene Milch ini Magen. Lac in

stomacho coagulutum.

dhafadi’

Mj+XA uS’I.o.mi

simak raagmum.

- ; Frosche. Ranae.

' 5 Vcrschlossene Fischc. Pisces ab

acre praeclusi.
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;V

Verscliiedene Arteu von Koplwcti.

min hararali

- barudah. ^ =

an clialth harr ^b> JaJ.3> q

cr* £

barid

- sabab min charidsch.

bia’kb alistifrag

schaqiqah L<axa^i

baidhah auchudsah 8^3-

StAxil X^DjLww*J ^lA-O

suda’ bimuscharakah almi’dah.

Kopfweh von Hilze Cephalgia a calore.

— — Kalte. Ceph. a frigore.

— — heisser Saftemischung.

Ceph. a iiatura succorum caliiia.

— von kalter^ Saftemischung.

Ceph. a natura succorum frigida.

— von ausserer Ursache. Ceph.
a causa externa.

— in Folge v. Abfiihren. Ceph.
a solutione aid.

Migrane. Hemicrania.

Anhaltendes Kopfweh. C. chronica.

Kopfweh v. Antheil d. Magens. Ceph.
a participante stomacho.

Von den Kranklieiten des Gehirns nnd Rtickenmarks.

sersam

alma schera (?) 111

humrah *.+£>

subat oLvw

subat alsahri oLu-

dschuinud

iad alfikr waldsikr ^£==xA

sadar obei’ duwar

sar’

sektali

kabtis

ilancholia walmarakia LsUL Lk^uJlo

qutrub wj-Ls

mania Lulo

iischk uiLSsc

ilatli aldsihn ober hadsaydn.'

Hirnwuth. Phrenitis.

Hirnentziindung. Cephalitis.

Rothlauf. Erysipelas.

Betaubung. Sopor.

Betaubung mitWachen. Sop.dgi/ans.

Stockungd. SafteimGehirn. Circulatio

fhddorum cerebri retardata.

Gestortes Geistes- u. Gedachtnissver-

mogen. Turbata facultas mentis

et memoriae.

Schwindel. Vertigo.

Fallsucht. Epilepsia.

Schlagfluss. Apoplexia.

Alpdriicken. Incubus.

Schwermuth u. Bezauberung. Melan-

cholia et incantatio.

Menschenscheu. Misanthropic.

Tollsucht. Mania.

Liebeswuth. Melancholia amatoria.

Delirien. Deliria.
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sebara I^Lao

i'alidsch ^1$

istircha

leqwali \sy»i

13- gsA^o ^yt {J&jA

mardh murakkab min taschennudsch

waslircha.

iLii/fl'iil ,*YC rfsAAVtJ

,

LT

taschennudsch an alimtila.

<J| C s

- alyabs.

raschah kk
c,

ichtiladsch

nisyan

m’unah obev humq

kuzaz j\jf

lawa ^y)

cliadar

dschumud ala’in ^a*j!

tameddud OJi+j

taschennudsch ^sJUio
Gs

Wildes Phantasiren. Del. furiosum.

Halbseitige Lahmung. Hemiplegia,

Querschlag. Paraplegia.

Kinnbackenkrampf. Trismus.

Mit Krampfen u. Lahmung zusammen-

gesetzte Krankh. Mori), convulsio-

nibus et paralysi conjunctus.

Krampfe von Ueberfiillung. Conml
siones a nimio usu ciborum.

Krampfe von Trockenheit. Conmd-
siones a siccitate.

Zittern der Glieder. Trepidatio mem-

brorum.

Sehnenhiipfen. Subsultus tendinum.

Schlafsucht. Lethargia.

Geistessclnvache. ImbeciUitas mentis,

Starrkrampf. Tetanus.

Muskelverziehung. Acampsia muscul.

Fiihllosigkeit. Paralysis sensus.

Steifheit derAugen. Rigor ocidorum.

Tonischer Krampf. Spasmus tonicus.

Clonischer Krampf. Spasmus cloni-

cus vel convidsiones.

Krankheiten der Augenlieder.

dscliarab aldschafn v-?*

ya s

baradah

tahadschur

dschascha Lio-

iltisaq aldschafn

kumnah

schetrah

Psorische Augenlieder - Verdickung.
|

Psorophtalmia.

Hagelkorn. Chalazion.

Schwiele der Augenlieder. Tylosis
.

|

Gehindertes Oeffnen u. Schliessen derj

Augenl. Suppressa apertio et coar l

ctatiopalpebrum, vel lagophtalmia.\

Verwachsung der Augenl. mit deni l

Augapfel. Symblepharon.

Augenlieder - Entziindung. Blephar-
j

ophtalmitis.

UinstUlpung d. Augenl., nach einwartsl

Entropium, n. auswarts Ectropinrn l
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schafrah

tutsali fi ’ldschafn ^all £ XSyj

safah li ’ldschafn ^ail £ KftXvcv

nemlah fi ’ldschafn ^all v3

sela li ’ldschafn ai& j. ju

inal waqemqam li ’ldschafn.

werdyendsch ^0^3

schernaq

nubah iuj.3

tahidsch aldschafn ^aAl

intifach alain q.a*]
1
^la^il

iltisaq alaschfar ^la^l ^UaXll

intischar alshar yL&Jl

sh’ar munkaleb v-Jia^il yt.ccJI

sh’ar zayid JuijJlyt*iJl

sulaq

Krankheiten des Auges

ramad (A/^

takaddur ober tagatstsur 3!

garb

giiddah »^c

xilAaai^ yyl\ fo[ij

3dah lahm almilq wanuqsanoho.

(ierstenkorn. Hordeolum.

Maulbeergeschwulst der Augcnlieder

Mosula palpebrarum.

Eiterpusteln der Augenlieder. Pustu-

lae purulentae palpebrarum.

Flechten d. Augenl. Herpes palpebr.

Balggeschwulst d. Augenl. Tumor
cysticus palpebrarum.

Lause d. Augenl. Pediculi palpebr.

Aeussere Augenentzlindung. Che-

mosis externa.

Augenlieder-Driiseiientzundung. Ble-

pharoblennorrlioea.

Hirsenkorn d. Augenl. Phlyctenula.

Anschwellung d. Augenl. Oedema p.

Luftgeschwulst d. Augenl. Emphysema.

Yerwacbsung d. Augenl. Anchyloble-

pharon.

Ausfallen d. Augenwimpern. Ptylosis
,

defluvium ciliorum.

Einwarts gekehrteAugenw. Trichiasis.

Zuviele Augenwimper. Cilia luxu-

riantia. Distichiasis.

Vereiterung der Augenliederrander mit

Thranenlluss. Supuratio palpebr.

cum epiphora.

\

und dessen Haute.

Innere Augenentziindung. Chemosis
interna vel ophtalmia.

Triibung d. Augen. Obscuratio ocul.

Thranenfistel. Fistula lachrimalis.

Driisen der Augenwinkel. Hernia

sacci lachrimalis.

Anschwellen u. Sclnvinden d. Thranen-

karunkel. Intumescentia et tabe-

scentia carunculae lachrimalis.

17 **
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sebel (2) 3*/*

intifach fi Mmultaham 3 ^LaXil

zafarah Mb
-T

hikkah ’lmultaham a^CUI

,3
£2J U,

_5
Xiyb

thurfah, warm, wama yaqa fi ’lain.

quruh alqarniah xoyiJt ^ji
butsur alqarniah ^yjis

bayadh (ja?Lu

iitsr obcr gamam pUiil yl

oA £ (3%
scliekk ober cliarq alqarniah.

dschuhfith

hais obcr selch alqarniah.

middali wara alqarniah BJu
5

muz saridsch ^lwj_yo

nemli J<+j

dsubabi 3L0

’inabi
,
_aac

L5*

nafachi

masamiri

ma nazil Jjli Lo

zurqali xiy

buthlan albasr -*aJi

dhaf olbasr yaJl

dhaiq tsaqb ilhidaqah *Sii\iL

^L*j 1 y ^LvJol

intischar oberjittisd’ tsaqb ilhidaqah.

chaiyaldt o^L:>

ascha L&•W.C

Entziindg. d.Bindehaut. Conjunctivitis.

Auftreibung der Bindehant. Interne-

scentia conjunctiva.

Fliigclfell. Pt&rygium.

Jiicken der Bindehaut. Pruritus con-

junctivae.

Blutunterlaufung, Geschwiilste u. sonst

in die Augen gelangende Hinge.

Sugillatio
,
tumor et alia oculot

laedentia.

Hornhautgeschwiire. Ulcera corneae.

Pustelnd. Hornhaut. Pustidae corneae,

Leukom. Leucoma corneae.

Hornhautflecken. Maculae corneae.

Zerreissung der Hornhaut. Ruptura

corneae.

Hornhautstaphyloin. Staphyloma com.

Abschiirfung d. Hornhaut. Excoriatio

corneae.

Eiterung. Hypopyum.

Verfall der Regenbogenhaut. Pro-

lapsus iridis,

Ameisenfbrmiger, formicaeformis
,

Miickenfdrmiger, muscaeformis
,

Traubenbeerformiger, uvaeformis
,

Pustelformiger, pustidaeformis,

Nagelkopfformiger, claviformis.

Grauer Staar. Cataracta.

Griiner Staar. Glmicoma.

Sclnvarzer Staar. Amaurosis.

Gesichtsschwiiche. Amblyopia.

Yerengerte Pupille. Myosis.

Erweiterung der Pupille. Mydriosis

.

Farben, Miicken etc. in der Luft se-

hen. Crupsia.

Nachtblindheit. Nyctalopia.
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dschahr obcr shaqarah »jiib ^
liavval

ugd al’ain lilschua

qumur

sarathan al’ain ^xil

Tagblindheit. Hemeralopia.

Schielen. Strabismus.

Lichtscheu. Photophobia.

Blendung d. Augcn. Obcoccalio visas.

Augenkrebs. Carcinoma oculi.

Oliren - K rankheiten.

'Jr* cr

\ cha aliidsn min hararah.

=

I - - - barudah.

waram harr
i3 ;b>

fj}
waram barid ^

lurudsch aldemm 'cr*

< i udsch almiddah ^ bJcJI

thamn aliidsn ^.AAjb

dawa ^5.^

safir ^Afl-o

siiddah aliidsn ^<5^1

wasacli fi’liidsn J,

sainam Q^Uaj ^
tharsch unb waqr jS^Jl 5 u*~b

|f'd ,3 liyA-Si oljl^ArLj Ul

•pi .ul alma walhaiwanat watawalud aldud

i fi ’liidsn.

L0L0
m fi asl iliidsn ober badbethus obev

nabat.

fudschatsala (?)

Olirenschmerzen von Hilze. Otalgia

a caliditate.

Olirenschmerzen von Kiilte. Otalgia

a frigiditate.

HeisseGeschwnlst in d. Ohren. Otilis.

Kalte desgl. Tumor frigulus aurium.

Ohrenblutfluss. Otorrhagia.

Eiterfluss d. 0. Otorrhoea purulenla.

Ohrenklingen. Bombus.

Ohrensausen. Susurrus.

Ohrenpfeifen. Sibilus.

Ohrenverstopfung. Obstructio aur.

Unreinjgkeiten d. Ohren. Sordes aur.

Taubheit. Surditas.

Schwerhorigkeit. Auditus difficilis.

Wasser, Thiere mid die Erzeugung

von Wiirmern in den Ohren. Sur -

ditas obturatoria.

Ohrendriisenbraune. Angina paroli-

dea.

Anschwellung der Ohrspeicheldriise.

Parotis calarrhalis

.

Kranklieiten der Nase.

waram liarr fi ’liinf v ai^i
(3 jl> Nasenenlziindung. Nasitis.

quruh almencharin NasengeschwUre. lihinalgiaulcerosa.

ahm zayid fi ’liinf Ju^l £ ^ Nasenpolypen. R/iinalgia polyposa.

netn aliinf Gestank der Nase. Factor narium.
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nidf

siiddah alchaischum HlXam

cheschm +&j>

zekm (*£==>)

Krankheiten der Zunge

quia’

waram harr fi ’llisan qLJJI 3 ^3
salb - - qL*JJ! ,3 _Jua.il

j,; *,

j\.s> Jai.3- ^V^Ail ^arj

nafir aldsauk an clialth harr.

i3jLi Jal:> j*sii

nafir aldsauk an clialth barid.

gilaz allisan qLJJI Jake

tseql allisan qLmJJI

dliefda ^Xs.to

slslfcJl 3I \4.'X.4.'5 3! 3
chalal fi

?

lkalam ober tamtamah ober alfafah.

cliaras

istircha allisan qImJJI L=>

schuquq alschefatin ^aaRavJI

bawasir alschefatin .aamI^U
O'

butsur alschefatin aJ

^aaRJJ
1 ^5/^5

auram waquruh alschefatin.

ichtiladsch alschefatin ^aaRavJ! £.^U;>!

.£> q-» qIaaJ^S

wadscha alasnan min harr.

wadscha alasnan min bard.

taakkul alasnan

safar alasmln ^IaaJM ^.rao

Nasenbluten. Epistaxis.

Nasenbraune. Angina nasalis.

Mangel an Kiechfahigkeit. Defectsujli
olfactus.

Schnupfen. Coryza.

I

•'

und der Mundhokle.

Schwammchen, Soor. Aphtae.

Zungenentziindung. Glossitis.

Harte Zungengeschwulst. Tumor tin- I.

guae durus.

Vorherrschender Geschmack v. siisser

Saftemischung. Gustus praevalent 1

a calida succorum natura.

Vorherrschender Geschmack v. kalterji

Saftemischung. Gustus praevalent
|

a calida succorum natura.

Verdickung der Zunge. GlossonmI

chronicus.

Schwere Zunge. Gravitas linguae.

|

Kropfleingescliwulst. Aenula.

Stottern. Balbutio.

Stumm. Mutus.

Zungenlahmung. Glossoplegia.

Risse d. Lippen. Fissurae labiorum 1

1

Gefassauftreibung d. Lipp. Varix lab.

Pusteln der Lippen. Pustufae lab. \

Geschwiilste u. Gesclnviire d. Lipp.

Tumores et ulcera labiorum.

Zittern der Lipp. Tremor labiorum.

Zahnschmerzen v. Hitze. Odontalgia

a calore.

Zahnschmerzen v. Kalte. Odontalgia
f

!

a frigorc.

Caries der Zahne. Caries dentium 1

Gelbe Zahne. Flavedo dentium.
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(1 haras

taharruk alasnftn qUaw'sB

!

varam liarr fi ’llitsah L\iUi J, ^ *i

Lg.AS 8 lNiX>_5

i , allitsali wamiddah filul.

bacliar ,.^u

lalim zayid li ’llitsah iCilll (j,

AAV

fi lan all’ab fi ’lnaum.

schuquq allitsah a&Ul ^3.2^

nawasir allitsah &»lfi j

istircha allitsah Kxill

litsa damiyah xaxj!j> i&i

churr j=>

warara fi ’llaliah ^3

istircha ’llaliah

suquth ollahah BL^JJi Jq^jLw

waram alluzatin ^3
auram allialq

auram alhendscharah ^*,1

dsabh ober ichtinaq goo

<3 0/ cr

j ir man garika fi ’lma.

Stumpfwerden der Zahne. Stupor

dentium.

Lockerstehende Zahne. D. vacillantes.

Zahnfleisch-Entziindung. Odontitis.

Faulendes und eiterndes Zahnfleisch.

Gingiva putrida et purulenta.

Diinste. Vapores.

Wildes Zahnfleisch. Gingiva luxurians

Ausfluss des Speichels wahrend des

Schlafs. Fluxus salivae in'sonmo.

Risse des Zahnfl. Fissurae gingivae.

Zahnfleischfisteln. Fistulae gingivae.

Lockeres Zahnfleisch. Gingiva laxa.

Blutendes Zahnfleisch. Ulorrhagia.

Zahnfleischgewachs. Epidis.

Entziindung des Zapfchens. Angina
uvularis.

Erschlaflung des Z. Relaxatio uvulae.

Ausfallen des Zapfch. Perditio uvulae.

Mandelentziindung. Angina tonsillaris.

Halsentziindung. Ang. inflammatoria.

Kehlkopfentziindung. Laryngitis.

Halssteckung. Sufforatio anginosa.

Behandlung der Ertrunkenen. Cura-

tio submersorum.

tkirankheiten des Schlunds, des Keldkopfs, der Luftrolire,

der Brust und der Lungen.

j

alschauk walalaq.

hnuq min taraqqud aluluq qcblo ’Imarat

alruh.

nazalat

rebu jjj

Verschlucken von Stacheln u. Blut-

egeln. Deglutitio aculeorum et

hirudinum.

Erstickung von dem Aufliegen der Blut-

egel anf der Oeffnung der Stimm-
ritze fill* den Durchgang der Luft.

Sufforatio a commoratione hirudi-

num supra aperturam glottidis.

Fluss. Catarrhus.

Athemlosigkeil Orthopnoea astmatica.
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intisab alnafas ojLaKit

dhaiq alnafas

Oyait Ki^,w.:> »,t K=>U

bahali ober chuschunah alsaut.

su’M jU-w

schausah ober bersain »,!

dsat oldschanab oto
dsat olriyah ioj.it otJ>

nefts oldemm ^(Ail c^»ai

nefts olqaih ob. olmiddah sAit g^iiit ^.su

quruh olriyah Kj.it

sill

dscherahat fi ’lsadr .Joait .% ol>L>
liararah olqalb wJUit

bard olqalb t-jait

ruthubah olqalb ^Jlait

yabas olqalb ^Jlait ^0
chafaqan ijdtfiit ^kx*o jS>^ 0U*i>

waram liarr olqalb ^Jlait ^
v^ait oibic j\.z>

pj}
waram liarr fi gilaf olqalb.

gaschy min istifrag ^La^t ^
gascliy min imtila iUM

W^l^i t 1 1 .J
| *

^

gaschy min su mizadsch olqalb.

es^Ka^I p.t^j ^w |

*

j
~
1

^ ^w
r*

gaschy min su mizadsch olmi’dah.

oU+H v-jotp Q-» (ji3;Lc

gaschy ’arid min nawaib olhummiyat.

Steckanfall. Orthopnoea respiratoriai
|

Schweres Athmen. Dyspnoea.

Ileiserkeit. Raucedo.

Husten. Tussis.

Brustfellenlziindung. Pleuritis.

Rippenfellentziiridung. Pleurit. costalis

Lungenentziindung. Peripneumonia.

Bluthusten. Haemoptysis.

Eiterauswurf. Tussis purulenta.

Lungengeschwiire. LJlcerapidmomm.

Tuberkulose Schwindsucht. Phtisis

idcerosa.

Brustwunden. Vulnera pectoris.

Hitze des Herzens. Color cordis.

Kalte des Herzens. Frigor cordis.

Feuchtigkeit d. Herzens. Hutniditasc,

Trockenheit d. Herzens. Siccitascord

Herzklopfen. Palpitatio cordis.

Herzentziindung. Carditis.

Herzbeutelentziindung. Pericarditis

\

Ohnmacht vom Abfiihren. Deliquh

m

I,

aniini a solutione aid.

Ohnmacht v. Ueberfiitterung. Deliq. an

a nimia ingestione nutrimentorm

Ohnmacht v. schlechter Saftemischuns

des Herzens. Deliq. an. a prove

natura succorum cordis.

Ohnmacht v. schlechter Saftemischung

!

des Magens. Deliq. an. a pram I

natura succorum ventricidi.

Ohnmacht v. Fieberparoxysmen. Del
j

animi a paroxysmis febrium.

Krankheiten der Briiste.

tagzir allaban ^^t yjxj

teklil allaban ^j^t Joliu

Ueberfluss an Milch.

Mangel an Milch.

Galactorrhoeo

Defectus lactis.



j O’
i^w0 o

^

ii mutadschaban fi ’ltsada.

*,1

d imiul cbev ufunah allaban fi 'ltsada:

auram altsada ^3!
^clXaJI ^aIa^J

1 3^

a n alsulbah fi ’ltsada.

d 1 dschamid fi ’ltsada.

Verdicluing der Milch in den Briisten.

Lac crassum in mammis.

Milchknoten. Mastodyniapuerperalis.

Entziindung d.Bhiste. Inflammatio m.

Verhartung d. Briiste. Induratiomam.

Blutstockung in den Briisten. Con
cretio sanguinis in mammis

.

Krankheiten der Unterleibsorgane.

a

)

Der Speiserohre.

hararah almera ^3.!!

bard almera

yabas almerd ^ji\ (j*aj

rutlnlbah almera

raram harr fi 'lmera

aram barid fi ’lmera ^JL\ OjL ^3

Hitze d. Speiserohre. Cal. oesophagi.

Kalte

Trockenheit -

Feuchtigkeit -

Entziindung -

Yerengerung -

Frigor oes.

Siccitas oes.

Humiditas oes.

Oesophagitis.

Strictura oes.

b) Des Magens.

• rah fi film ilmidah bA*II j*i ,3

hararah alm’idah
j J

kj olm'idah waruthubatoha.

aAxil J>jj

1 olm’idah maa belgam ober sudah.

yabas alm’idah (jmaj

!

*am harr fi ’Im’idah b'A*II 3 jls> ^3
’am barid - = = ^3

^aLJI 8^3 ^.>3

*1 n waschehwah althin.

buthldn alschehwah

fisad - - oLuo

b(litmus

schewah kelbiyah sZtt b^

Hitze d. Magenmundes. Color pylori.

Hitze des Magens. Color stomachi.

Kalte und Feuchtigkeit des Magens.
Frigor et humiditas ventricidi.

Kalte des Magens mit Schleim und
scliwarzer Galle. Frigor ventricidi

cum pituita et atro bile.

Trockenheit d. Magens. Siccitas vent.

Magenentziindung. Gastritis.

Magenverhartung. Callositas vent.

Geltiste der Schwangeren und Appetit

nach Thonerde. Concupiscentia

gravidarum et appetitus argillae.

Verlorener Appetit. Appetitus amissus.

Verdorbener - - corruptus.

Gefhissigkeit. Voracitas.

HundeartigeGefriissigkeit. V. canina.
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dschiY almagschi

tiiclim

nefcliah ahn'ida siAxil

churudsch alderam bilqay JL5L mAR

athasch

yj* cr*

st\ alistimra min hararah

cr
min barudah.

^Ls*aJI JaL>

an chalth alsafrai.

_4Jtb JaH.

'

ur—r a
an chalth belgami.

c

Ohnmacht aus Hunger. Deliguium
animi a fame.

Mangel an Verdauung. IndigesUo.

Dyspepsia.

Auftreibung des Magens. Cardial
(jia flatulenta.

Bluterbrechen. Ilaematemesis.

wadscha alfuwfid Schmerzen in der Herzgegend. Do
lores praecordiorum.

Durst. Sitis.

Schlechte Verdauung von Hitze.

Dyspepsia a calore.

Schlechte Verdauung von Kalte.

Dyspepsia a frigore.

Schlechte Verdauung von Galle.

Dyspepsia a bile.

Schlechte Verdauung von Schleim.

Dyspepsia a pituita.

Schlechte Verdauung von schwarzej

Galle. Dyspepsia ah atro bile.

Schluchsen. Singultus.

Aufstossen. Ructus.

Schluchsen vom Abfiihren. Singta

tus a solutione alvi.

cr
an chalth sudawi.

fuwaq

dschuscha L&.>

fuwaq min alistifrag (j~»

- alimtila 5 Schluchsen von Ueberfiillung. sm
gidtus a nimiis ingestis.

gatsayan ^Lii: Ekel. Nausea.

tahu’ ^j.jfi Wiirgen. Nisus ad vornitum.

qay Erbrechen. Vomitus.

c) Der Gedarme.

istithlaq Durchfall. Fluxus alvinus. Diarrhot

zalnr .*=>:j7
' j

megs (jox.-s

qaraqir js\j&

ichtilaf oldemm ober dysentria.

m genere.

Stuhlzwang. Tenesmus.

Leibkneipen. Tormina ventris. „

Kollern des Bauchs. Borborygn |t

Strepitus ventris.

Ruhr. Dysenteria.
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haidhah

zalaq alam'a la^bJi

dsarab uj.A
• j

|*AJl

i; oldemm b. i. sehdsch.

1 oldemm alkabdi pAi!

qillendsch tsifli

waraml

alkula bUfl

iltawi L

alfetqi

ileus
,cn3U

1 at, ddd wahaiwandt schabihah.

(j;

A

jI U^-_5

l isir, chanazir waburuzah alschuquq.

quruh alam’a law'll

sehdsch alam’a Ix/c^t

Brechdurchfall. Cholera.

Falsche Ruhr. Dysenteria spuria.

Magenruhr. Lionteria.

RheumatischeRuhr. Dysenteria rheu-

matica.

Leberfluss. Dysenteria hepatica.

Kolik. Colica.

Kolikv. Darmkoth. Colica stercoracea.

Entziindliche Kolik. C. inflammatoria.

Niereukolik. Colica reman.

Kolik v. Ineinanderschieben der Ge-
darme. Colica a voloulo.

Kolik v. Briichen. Colica ab harniis.

Darmgicht. Ileus.

Band- und Spulwiirmer und ahnliche

Thiere im Bauch. Taenia, lum-

brici et similia in alvo.

Blutaderknoten
,

Scropheln und her-

vortretende Fissuren. Varices, scro-

phulae et fissurae apparentes.

Darmgeschwiire. LJlcera intestinorum.

Abschiirfung der Gedarme. Exco-
riatio intestinorum.

d) Der L

hararah alkebd AdJi
j j

bard Jo

ruthdbah

yabas

4 imharr fi’lkebd i^lc ^ AJjl ^
waram munfich AJJi g, ^

siiddah li ’lkebd A-JJi

aim sulb fi ’lkebd AJJ! £ wJLaJf ^
sarathdn alkebd AJj| ...Lb^w

• o >

yaraqan asfar qIsjJ

yaraqan aswad

istisqd lahmt ^J. UuJwwt

b er.

Heisse Leber. Hepar calidum.

Kalte Leber. Hepar frigidurn.

Feuchte Leber. Hepar humidum.

Trockene Leber. Hepar siccum.

Leberentziindung. Hepatitis.

Anschwellung der Leber. Intume-

scentia hepatis.

Leberverstopfg. Physconia hepatica.

Leberverhartung. Induratio hepatis.

Krebs d. Leber. Scirrhus hepatis.

Gelbsucht. Icterus. Morbus regius.

Schwarze Gelbsucht. Icterus niger.

Hautwassersucht. Anasarca.

181. IT. 2.
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istisqS ziqq! c‘

ij
Uaw.aa*I Bauchwassersucht.

istiaqfi thabli Ua*Oa«I Tiommelsucht.

panites.

e) Der Milz.

Ascites.

Meteorisiuus. Turn-

warn in hftrr althihal JL5\bj|
;
L> ^ Milzentziindung. Splenitis.

sil mizadsch althihal j* j.*

hararah althihal jl^LlI iij.:

waramalsulb fi’llhihal JLs^bJi ^ Milzverhiirtung. Induratio splenit.

siiddah althihal »<Aa* Milzverstopfung. Physconia splenit.

Schlechte Safteniischung der Milz

Prana natura succorum splenit.

Heisse Milz. Splen calidus.

Schlechte kalle Safteniischung d. Milz

Pranafrigidaqne natura succ. spl

f) Der Nieren.

hasa waraml fi ’lkula Ml L«a> Nierensteine u. Nierensand. Calculi

ct arena renum.

waram liarr fi ’lkula Ml Nierenentziindung. Nephritis

^ g!y* j.*

su mizadsch albSrid fi ’Ithihal.

waram alsulb fi ’lkula Ml ,3 >—M^l
baul oldenim j*AJl ^y.s

haul olmiddah sAil ^y
salas olbaul Jj-Jl

Nierenverhiirtung. Scirrhus reman.

Blutharnen. Hamaluria.

Eiterharnen. Pyuria.

Krampfhafte Harnruhr. Dial), spasticus

diabetes y*Aa*jU>

duwarah dulab

zelq alkulyah KaKII v siiy

^

harqah albaul j

Harnruhr. Diabetes.

Harnbrennen. Dysuria.

taqthtr albaul j^JI Harnverlialtung. Ischuria vera. Still

licidium urinae.

i^l *1 yiLflll J,
Unwillkiirlicher Urinabgang. Incon\

fetq alam’a Lx/SI oUs Leistenbruch. Hernia inyuinalis.

fetq altsarb yyill Netzbruch. Hernia omentalis.

baul fi Mfirasch ober baul bigair iradah. tmentia urinae.

unqah dhaifah wi;£ Schwache des Blasenhalses. La.xikn l

colli vesicae.

nutuw alsurrah by*Jl _j.aj Nabelbruch. Hernia umbilicalis.

Krankheiten der mannlichen Zeuguugs - Organe.

waram harr fi’luntsayain yyAAii^l
<3 ^5 Hodenentziindung. Orchitis.

h

I

Hodenverhart. Induratio testicnlonanyi

waram alsulb fi ’Kintsayain.
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v\ n barid li liintsayain l3^ (•j)

ima

ft dm a

'll
1

alma

QAAAJ^i ,j, bii I

li 'liintsayain.
(

— — 3 ^ C_^*i
— — ^jAAAJ^H (3 aIas'

qailah allahm
(

*~Ll *JLaS

3 1^3^ 3^ ^'j*

Kalte Hodengeschwulsl. Orcheocele

chronica.

Wasserbrucli. Hydrocele.

Fleischb rucli. Sarcocele.

Krampfaderbrucli. Varicocele.

q cber dawali fi ’liintsayain.

qa-vo'SI 3 ^aj* Jiicken u. Pusteln der Hoden. Pleuritis

li li wabutsur li ’liintsayain. el pustalae tcsticulorum.

qt h schehwah aldschama’ cl|s. »$.£•£ Starker Trieb zum Beischlaf. Libido

valida ad coition.

JpLsI Uebermassige Lust zum Beischlaf. JSi-

f schebwab aldschama’. *»*« cupiditas ad coition.

(4) q-» Eiterung der Ruthe. Absccssus we/n-

t; alqadhib min waram alharr. virilis.

siiddah fi 'lqadhib 3 iiA-w Harnrdhren-Yerengerung. Stricture

urethrae.

ihtilam Samenergiessung. Pollutiones.

medsy ^5A* Energische Samenergiess. P. energica.

wedsy Samenlluss ausSchwache. P.atonicae.

f

i’widschadsch aldsakar ^AJI Kriimmung d. Ruthe. Incurvatio penis.

alibnah AoSI Knabenliebe. Paedicatio.

’izyauth Jb^jJac Abgang von Koth beim Beischlaf. Ex-
cretio aid in coitu.

kitsrah ali’naz JbUc'B Haufige Erectionen. Priapisinus.

chiintsa Zwitter. Hermaphroditic.

’aquna (j^Slc Zittern des Penis u. des Muttermundes.

Trepidatio penis et orificii uteri.

sira’h inzal almina \£ -Ag Schneller Samenabgang. Ejaculatio

seminis accelerata.

Krankheiten der weiblichen Zeugungsorgane.

ihaldemm min alrahm ^ ^Ail Multerblutfluss. Metrorrhagia.

|

»as alhaidh tiA-*iaB (j*Iaa;sB Unterdriickter Monatfluss. Retentio

mensium.

sayaldn alrahm ^s^B q^La* Weisser Fluss. Leucorrhoea.

18*
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alriyab alaridah 11

r=-P'
’Irahm.

3 xto,ixii ^.yi

waram harr - A.&-J1 3 ;
L>

waram sulb

ma hasil - ; ;

dubilah harrah - - ; 5 xLuk>
J

baridah - - 5 ; xl,fcji3

sarathan -
' = O

qebb alralim

bawasir fi ’Irahm ^ Ji J,

schuquq - - 5 s

butsurhaditsah Pi ’Irahm jyi
quruli fi ’Irahm J, ^p.i

buritz ober churudsch alrahm.

mail alrahm j*>Ji J-a/i

’iidm habl J^aH.

kitsrah alisqath JaUu/W a^i£=>

’iisr alwaladah bo^ii

X^-Cvsi^ ^-jAA.l>- (JaLaA^1
!

ihtibas aldschanm walmaschimah.

m& yamna alhabl J.a=L lo

ichrddscli almaschimah x4.AAv.ii —\.£>\
& J

retqd alralim j*>Ji Ujj

ingilaq alrahm j*s>J

i

nutuw alrahm yi

aql JJi*

ichtinaq alrahm ^=>Ji ^UX>i
qirqis

thul albezr JaJl

Blahungen der Gebarmutter. Tym-
panites uterinus.

Gebarmutter-Entziindung. Metritis.

Verhartung d. Mutter. Induratio uteri.

Mutterwassersucht. Hydrometra.

Mutterahscess. Abscessus uteri.

Kalter Mutterahscess. Physoconia ut.

Mutterkrebs. Scirrhns uteri.

Muttersteine. Induratio ut. calculote.

Mutterhamorrhoiden. HaemorrhoidM.

Mutterriss. Ruptura uteri.

Pusteln in der Mutter. Puslulae uteri.

Muttergeschwiire. Ulcera ideri.

Muttervorfall. Prolapsus uteri.

Incli-Seitwiirtsbeugung der Mutter

natio uteri.

Mangel an Empfangniss. Defe>

graviditatis.

Haufige Friihgeburten. Abortus fn-\

" quens.

Schwere Geburt. Partus difficiH

Zuriickhalten d. Fruclit u. Nachgeb
Retentio fetus et placentae.

Die Empfangniss hindernde Dinge.

Impedimenta ad conceptionem.

Wegnahme d. Nachgeburt. Extr
placentae.

Yerengerung der Scheide. Stric

vaginae.

Yerschliessung d. Muttermunds. Atre-

sio orificii uteri.

Hervorragung d. Mutter. Prolap

uteri incompletus.

Mutteruinstiilpung. Inversio uteri.

Mutterkriimpfe. Hysteria.

Mutterpolypen. Polypi uteri

Langer Kitzler. Prolongata clitori

•I
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Krankheiten des Mastdarms.

Mastdannrisse.schuqaq almeqadah bWxftlt ^
istircha

churudscli

nawasir

hikkah

quruh

sarathan

bawasir

Fissurae ani.

Erschlaffung des Afters. Relaxatio

ani.

Aftervorfall. Prolapsus ani.

Afterfisteln. Fistulae ani.

Jiicken des Afters. Pruritus ani.

Aftergeschwiire. Proctalgia ulcerosa.

Krebs des Afters. Scirrhus ani.

Mastdarmhamorrhoiden. Haemorrhoi-

des ani.

Krankheiten der Gelenke.

a’raq alnasa
,
v:.c Hiiftweh. Ischias.

niqris min hararah Acutes Gliederweh. Arthritis acuta.

- barudah = = Chronisches Gliederweh. A. chronica.

salabali fi lmafasil £ KjXoI Yerknocherung der Gelenke. Tophi
tahadschur almafasil Joolail articulorum.

^ Gliederschmerzen v. Kalte. Dolores

lscha' almafasil min' barudah. articulorum a frigore.

»)L*i ^ JooUll Gliederschmerzen v. Hitze. Dolores

min hararah.

as almafasil min huduts albarudah.

ras almafasil min alhararah.

iq’dd C>Ias\

oLciii

abali ober riyah alafrasah alfiqarat

HjLH cr* (j*l

articulorum a colore.

Scliutz dcr Gelenke vor Kalte. Prae-

servatio articulorum a frigore.

1
Scliutz der Gelenke vor Hitze. Prae-

servatio articulorum a calore.

Hi nken. Claudicatio.

Hocker. Gibbositas. r

labah muacharah alfiqarat.

oLinbl » ;>•./« Kriimmung des Riickgrats nacli hinten.

Cyphosis.
taqassu alfiqarat oUi&Jf ^=.aj' Kriimmung des Riickgrats nach vorne.

Lordosis.

iltawa alfiqarat oU&Sl Seitwartskriimmung d. Riickgrats. Sco-

liosis.

Anmerkungcn.
(1) Ob das Wort llasbah auf die Mnsern passe, isl deswegen in Zweifel zu zie-

i, wed die beim Ausbruch dieser Krankheit allgemein beobachteten Krankheits
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Erscheinungen mit vorhergehendein Ergrilfensein tier Athmungs-Organc in keiner den i

Beschreibungen arabischer Aerzte erwiihnt sind. Ibn Sin a sagt: „Die Hasbet sindil

den gallichten Blattern gleich, denn in den meisten Fallen findet kein Unterschiedl t

slatt; indessen ist dock der Unterschied wahrzunehmen, dass die Hasbet gallichter 1

Natur und kleiner sind und geringere Hervorragungen liber die Haut darbieten. Sieif

liaben vorziiglich bei ihrem Erscheinen keine ausgebildete Hohe, dagegen besitzemii

die Blattern im Anfang ihres Hervorbrechens Hervorragungen und eine Hohe, diet

H

bei den Hasbet geringer und fiir das Auge weniger breit sind. Bei ihrem Erschei-

nen nahern sie sich den Blattern; indessen ist ihre Ausdehnung dabei starker, diet

Beklemmung und Fieberhitze heftiger und die Schmerzen bei ihrem Ausbruch gerin-

ger; denn durch die Ueberfullung der Gefiisse mit Blut, welches die Haut starker

bei ihrem Erscheinen ausdehnt, haben sie zu den Blattern eine Hinneigung. Die Blat-

tern entstehen durch die Menge des verdorbenen Bluts, und die Hasbet durch diet

Starke eines schlechten aber weniger verdorbenen Bluts. Die Hasbet treten auf ein-

mal hervor und die Blattern nacli und nach. Die gunstigsten Zeichen sind dieselbent

wie bei den Blattern; denn die schnell hervortretenden und zeitigen sind unschadlich.,

die harten griinen und veilchenfarbigen aber sind schlimm, die langsam zeitigenden„

die mit Ohnmachten und Beangsligungen abwechseln, sind todtlich; ebenso verhaltent

sich die, welche schnell zuriicktreten und Ohnmachten herbeifiihren.“

Aus dieser Beschreibung geht ziemlich klar hervor, dass Ibn Sin a unter demij

Wort Hasbet nicht dieMasern, sondern eine andere fieberhafte Hautkrankheit verstand^p

denn demselben, der sich als einen scharfsinnigen Beobachter in seinem Kanon be-t

wahrt hat, w aren die vorherrschenden Symptome der Masern gewiss nicht entgangen^j

daher ist mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen
,

dass er unter dem Wortjfl

Hasbet Hauteruplionen bezeichnete, wie solche beim Frieselfieber und Scharlachfieberrj

vorkommen.

(2) Ueber die Augenkrankheit el-Sebel sind die arabischen Aerzte verschiedenei

Ansicht. Einige sagen, dass der Sebel eine Verdunkelung des Auges sei, welcha

das mit Blut iiberladene Gefass befalle, welches sich erhebe und gerothet werde.

Sehr haufig sei der Sebel mit Lichtscheu und fast ganzlicher Bedeckung dea

Augapfels durch die Augenlieder verbunden. — Ferner behaupten andere, das

der Sebel eine Erweiterung der Gefasse des Auges selbst bezeichne. Wieder andere

sagen, dass diese Krankheit aus fremden, auf der Oberflache des Auges sich bilden-j

den Gefiissen entstehe. Ibn Sina sagt, dass der Sebel eine Verdunkelung des Augca^

sei, welche dasselbe unter Auftreibung der ausseren Gefasse auf der Oberflache detr^i

Bindehaut und der Hornhaut und unter Verwebung von etwas Rauchahnlichem inj

den Zwischenraumen der Gefasse befallt. Der Verfasser des Kamil sagt: den

Sebel besteht aus mit dickem Blut uberftilllen Gefiissen, die hervorragen, sich rothen

und sich verdicken. Rhazes sagt: Sebel wird dann diese Augenkrankheit genannt.

wenn man der Pupille gegeniiber eine Verdunkelung wahrnimmt, die mit etwas Schwar-

zem, Rauchahnlichem bedeckt wird, in welchem sich rolhe Gefasse befinden. Isn

Ben All sagt: Der Sebel entsteht von einer Ueberfullung der Gefasse des Auges

mit dickem Blut, die sich verzweigen und auf der Bindehaut sich ausdehnen, welche

sich gewohnlich rothet und sich verdickt. Sehr haufig gesellt sich zu dieser Krank-

heit Thranenfluss, Rothe und Jiicken. Spatere Aerzte nelimen die Definition des I but

Sina als die richtige an, nach welcher der Sebel eine Entziindung der Binde-|

haut ist.



(3) lbn Sina sagt ini dritten Buclie seines Kanons ilber diese Blutegel bolgen-

3 - Es ereignet sich ofters
,
dass man in einigen GeWassern kleine, unsichlbare,

>h daselbst aufhaHende Blutegel trifft, deren Yerborgenheit die Veranlassung wird,

ss man ausserAcht Uisst, sich yor denselben zuschutzen, und sie daher mit dem

asser verschluckt. Bald setzen sie sich an den sichtbaren fheil des Schlundes,

!d in der Tiefe der Speiserohre und im Magen test. Oft sind sie so klein, dass

!bst der aufmerksame Beobachter ihre Ansalzstellen nicht entdecken kann. Eist

mn die erforderliche Zeit herannaht und sie eine hinlangliche Menge Blut gesogen

ben, so schwillt ihr Korper an, der nun als Geschwulst erscheint.

Zeichen: Leute, die solche Thiere verschluckt haben, werden von Niederge-

L hlagenheit, Beangstigung und vom Blulhusten befallen. Sieht man einen Gesunden,
i .. m • Til i I, „ 1 » rv ^1 n» V /» » • nn f n 1 nli ap nnntn nlit P A iol /Iah

[!

r dunnfliissiges Blut aushustet, oder von Zeit zu Zeit solches erbricht, so ist der

hlund genau zu untersuchen, in welchem sich diese Blutegel ofters vorfinden.

Heilver fahren. Wenn man diese Thiere mit den Augen entdecken kann, so

;rden sie auf die beschriebene Art weggenommen und ausgezogen. Auch Heilmit-

werden in der Form von Gurgehvasser und Raucherungen, wenn sich dieselben

der Nahe des Schlundes festgesetzt haben, in Anwendung gezogen; ferner auch

-esen erregende Mittel, wenn sie ihre Richtung gegen die Nase genommen haben;

ch Brechmittel, Wiirmer abtreibende Mittel und diesen ahnliche Dinge werden ge-

icht, wenn sie sich in der Tiefe des Schlundes, der Speiserohre und im Magen

dgesetzt haben. Auch auf eine andere sinnreiche Art werden sie zum Abfalle

bracht, indem man den Kranken bis zum Kopf unter warmes Wasser tauclit, oder

ein warmes Bad setzt, vorziiglich wenn er vorher Knoblauch genommmen hat. In

;sem Zustand lasst man von Zeit zu Zeit den Kranken kaltes Schneewasser in

' u Mund nehmen, bis der Blutegel, vom Warmen zum Kalten sich fluchtend, die

elle verlasst, an welcher er sich festgesetzt liatte. Wenn man benothigt ist, auf

r Warine zu bestehen, bis man eine Ohnmacht befiirchtet, so soil man darauf be-

hen; denn dieses Heilverfahren ist zur Entfernung dieser Thiere ein selir gutes.

in vielem Nutzen ist es, wenn man sich auf den Genuss von Knoblauch beschrankt,

/i n Kranken mit leerem Munde in die Sonne setzt und kaltes Schneewasser in den-

:;,ben nehmen lasst. Einige reiehen solchen Kranken Wanzen und eine Art rother

i i itenthaltender Schnecken, ahnlich dem dickhautigen Ricinus, die die Beruhrung

um zertheilen kann. Sie sind von Nutzen und werden mit Wein oder Syrup ge-

mmen, oder in den Schlund Raucherungen mit einem Trichter oder mit einem

•drumente, bei uns Andpsil genannt, geleitet. Oefters entfernt der Essig allein,

mn er geschliirft wird, diese Thiere aus dem Halse, vorziiglich mit Salz verbun-

n; ebenso die Gurgelwasser mit Essig und Asant, oder mit Salz; ebenso die

! irgelwasser von Senf mit dem Doppelten von Salpeter, oder von Senf und ehenso-

: d Salmiak; ferner die Gurgelwasser von Artemisia judaica mit der Halfte von
- hwefel

,
oder von Artemisia absynthium mit ebensoviel Nigella saliva, oder mit

H einessig, in welchem man Knoblauch, Artemisia judaica, Lupinus tennis, Cucumis

|s locynthis, und Aspidium lilixmos koclien lasst; oder man thut zu 2 Unzen Wein-
- sig 3 Dirhem Salpeter und einige Sluckchen Knoblauch hinzu. Das Gurgelwasser,

s dem Saft der Weidenblaller bereitet, hat die Eigenthumlichkeit diese Thiere aus

m Halse zu entfernen; ebenso das Gurgelwasser aus Essig und Asant, Collothar

|)|
d Wasser. Wenn diese Thiere sich im Magen angeselzt haben, so reicht man von

-jH - gendem Mittel: Artemisia judaica, Artemisia absynthium, Chamaecyparissus squarrosa,

gella sativa
,
Lupinus termis, Costus arabicus, das Innere von Barnndsch kehaly.
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lilixmos, von jetlem 2 Dirhem mit Essig vermischt; auch reicht man dem Kranken Knob-1
lauch und Zwiebel, Oder Kohl, Oder frische Flussmiinze, gulen Senf und jedes erhitzendi
scharfe Mittel, worauf er, wenn er zum Erhrechen geneigt ist, sich erbricht, wenn er nichi

leicht erbricht, jedes salzige scharfe Mittel. Haben sich diese Egel in der Nase fcstgesetzti

so giebt man zum Niesen Essig, Nigella, den Saft von der Eselsgurke und Helleborusl

Wenn der Fall eintritt
,

dass man sie wegnebmen kann, so hat sich der Kranke des

Schreiens und Sprechens zu enthalten. Wenn Blutfluss, Bluterbrechen oder Blutab-*

gang mit dem Stuhl erfolgt, so schlagt man das gauze an seinem Ort erwahnt*
Heilverfahren ein. Das Colchicum hat besonders die Eigenschaft, diese Blutungen i%

unterdriicken. Was die Art der Wegnahme dieser Egel mit der Zange betrifft, s*

besteht sie darin, dass sich der Kranke in die Sonne stellt, den Mund offnet unt

seine Zunge mit dem Ende einer lolfelahnlichen Sonde niederdriickt. Wenn man
das Thier erblickt, so fasst man es mit der Zange an der Wurzel des Halses, damin

es nicht entzwei gerissen wird. Diese Zange ist derjenigen gleich, mit der maM
die Polypen auszieht.

Baron Larrey, der unter Napoleon den iigyptischen Feldzug als Chef-Arm
mitmachte, sagt in seinen Memoires et campagnes, Vol. I, pag. 359, iiber diese Blutyj

egel Folgendes: „Eine kleine Art von Blulegeln, einige Millimetres lang und von dr
Dicke eines Pferdehaars, fmdet man in Ostindien, Syrien und Aegypten in Grabty

und Seen, die susses Wasser enthalten. Mit diesem Wasser in Wiisten werden dies

Thiere verschluckt, die sich liinter dem Gaumensegel, iiber dem Kehldeckel und da

Stimmritze anselzen, und Erstickung und Verblutung veranlassen konnen. Diese Eg«

sind von den Nalurforschern nocli gar nicht beschrieben. Dr. Larrey, der rnehre*

dieser Thiere, die, wenn sie sich mit Blut vollgesogen haben, die Dicke eines kleina

Fingers erlangen, den Soldaten wahrend des iigyptischen Feldzugs aus dem Hals ga|j

zogen hat, hat sie liaufig gesehen. Nach Larrey sollen sie mit der Hirudo alpinjl

nigricans Aehnlichkeit haben. Die ersten von diesen Thieren veranlassten ErscheifS

nungen sind ein schmerzhaftes Stechen im hinteren Theile des Halses, ein haufig«|j

Husten, von einem leicht mit Blut gefiirblen Schleim begleitet, und Brechreiz
;

fern<|i

haufige Blutungen, erschwertes Schlingen und miihsames Athmen. Die Leute mageifti

zusehends ab, verlieren den Schlaf und Appetit, werden unruhig und aufgeregt, unjjj

wenn sie die nothige Htilfe nicht erlangen, so kommen sie in Gefahr und sterbeij?

wovon Beispiele bekannt sind. Larrey zog diese Thiere, wenn er es konnte, nil)

Zangen aus, im entgegengeselzten Falle wandte er mit gutem Erfolg Gurgelwassdj

aus Essig und Salzwasser Oder Einspritzungen davon an. Auch der Raucherung* n

von Tabak und Meerzwiebeln bediente er sich mit Nulzen.

tl

(4) Diese Krankheit ist eine von heftigen Erectionen begleitete, heisse Geschwulpi

des mannlichen Glieds, die ofters in Eiterung iibergeht und unter dem Namen „Zi ^
tern der Rutlie und stille Ohnmachtu bekannt ist. Vielleicht ist hier Phimosis od t

Paraphimosis zu verslehen.
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Ueber

Magnus von Emesns und dessen Buch vom Harne.

Von

Dr. U. Cats Bussemalter,
Corresp. Mitglied der Acad. Roy. de medecine zu Pari».

Ueber Magnus von Emesus und dessen Buch
von Harne.

Bei Theophilus (de urinis praef. ap. Ideler Physici et me-

dici Graeci minores T.I. p. 261) lieset man, dass nach Hippo-

crates und Galenus vorziiglich ein gewisser Magnus der

Jatrosophist sich mit der Lehre vom Harne beschaftigt hat;

bald naehher bemerkt aber Theophilus, dass dieser Mag-

nus zwar im Reden ein tiichtiger Arzt gewesen sei, allein dass

es ihm anErfahrung mangelte(iatp6? piv tw XofU), aTtsipo? 8s Top

rpa^pLaTi). Es l'dsst sich nicht verkennen, dass diese Kritik

des Theophilus eine grosse Aehnlichkeit darbietet mit

demjenigen, was Eunapius (Vitae Sophist. edBoissonnade

p. 106 und 107) von Magnus von Antiochia, der mit Oriba-

sius im 4ten Jahrhunderte den Unterricht des Zeno von Cy-

pem genoss, erzahlt. Dieser Magnus, sagt er, zwang beim

Reden dieAerzte zu schweigen, in derBehandlung derKranken

aber bewlihrte er nicht die namliche Tuchtigkeit, als im Reden.

Es darf uns also nicht wundern, wenn Boissonnade (ad Eu-

napium pag. 411 und 412) sich der Meinung zuwendet, dass

Magnus von Antiochien der namliche ist, als der von Theo-
philus erwahnte Schriftsteller liber den Harn. Hecker (Ge-

18 **
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scliichte der Heilkunde T. II. p. 51) stellt ebenfalls diese Mei-

nung auf, ohne dabei, wie es scheint, den mindesten Zweifel zu

begen. Es lasst sich indessen schon hiergegen einwenden, dass

nicht alle Nachfolger des Theophilus sein Urtheil liberMag-
nus bestatigten, sondern dass Actuarius (de differ, urin. Lib.

I. cap. 2. ap. Ideler T.II. p. 5.) alien seinenVorgangern, die iiber

den Harn gesebrieben hatten, nicht weniger dem Magnus, als

dem Tbe opbilus und den Uebrigen sammt und sonders den

Vorwurf macht, dass sie ihren Gegenstand zu empirisch behan-

delt und niclit zu ein'er regelmassigenLehre ausgebildet hatten.

Wich tiger scheinen uns jedoch zur Widerlegung der Iden-

titat von Magnus von Antiochien und des Schriftstellers liber

den Harn die Bemerkungen, die Guidot (in seinerAusgabe von

Theophilus Lugd. Bat. 1703 p. 141 sqq.) iiber diesen Gegen-

stand mittheilt. Die' Handschrift der Bodleyanischen Bibbo-

tbek zu Oxford, welche er zu seinerAusgabe benutzte, fiihrt die

Ueberschrift: Ttspl oopwv Mfcqvfiiy duo cptuvijs QeocpiXoo
;
am Ende

dagegen fand er: Te\o? tuiv ouptov ©eocp^oo duo <f>tov7js Mdqvoo.

Den sebeinbaren Widersprucb dieser zwei Einscbriften trachtet

Guidot durcb eineAuslegung aufzuheben. Nacb ihm bedeutet

die erste, dass der Abschreiber das Collegienheft des Magnus
benutzt batte, welches dieser in den Horsalen nach den Vorle-

sungen des Theophilus abgefasst hatte; die zweite aber, dass

Magnus dem Abschreiber dieses Collegienheft vorgelesen

batte. Guidot war also genotbigt, einen Magnus anzuneh-

men, der Zogbng von Theophilus und desbalb jiinger als er

war, dieser Magnus konnte also nicht der namliche sein, als

der von Theophilus erwahnte. Urn diesen letztern ausfindig

zu machen, fiihrt Guidot eine Stelle an aus I. G. Schenck

Biblia iatrica s. Bibliotheca medica mixta, Francof. 1609 8., wo

man (p. CCQLXXXII) best: Magni Eumeseni medica expb-

catio in urinaba Hippocratis cum figuris exstat in bHotheca

m i' H .cnol i m»I> v i •' 4aitrida<! v> a ti f i.dq



illustr. Mich. Cantacuzeni Constantinopoli. Dicsen Magnus

Eumesenus oder besser Emesenus (von Ernesus in Syrien,

jetztHoms) halt Guidot fur den Verfasser des vo nTheophilus

angefuhrtenBuchslib
(

erden Harn. Es liesse sich diese Meinung

des Guidot allerdings mit dec Meinung von Boissonnade

und Hecker vereinigen, denn es fell It wie schon Jonsius (de

scriptor. hist, philps. Lib. I. cap, 2. pa g. 14 und 17) bemerkt,

nicht an Beispielen, dass der namliche Schrifts teller zwei oder

drei Ortsnamen fuhrte, wovon einer scinen Geburtsort, der

zweite den Ort, wo seine Alinen herkamcn, und der dritte viel-

leicht den Ort andeutet, wo er wohnte oder leh rte; Es scheint

mir aber, dass sich aus den von Guidot angegebenen Thatsa-

chen ein einfaches Verbaltniss herausfinden las st; die beiden

Einschriften am Anfange und am Schlusse der Bodleyanischen

Handschrift lassen ebenfalls eine der Guidotschen entgegen-

gesetzte Auslegung zu, wonach Theophilus der Z ogling des

Magnus wiirde und ersterer dem Abschreiber sein nach den

Vorlesungen des Magnus abgefasstes Collegienheft vorgelesen

hatte; nimmt man diese Meinung an, so br aucht man den in

den Einschriften erwiihnten Magnus nicht fiir einen anderenzu

haltcn, als den von Theophilus angefiihrten ; Magnus von

Emesus wird dann derVerfasser des von T h e o p h i lu s' erwahn-

ten Buches vom Harne; da er aber in diesem Falle der Lehrer

des Theophilus !

)
war, kann er unmbglich der namliche sein,

als Magnus von Antiochia, der Zeitgenosse des O ribasius.

1

)
Nach der gewohnlichcn Meinung lebte Theophilus unter der Regierung des

Kaisers Her acli u s (G10— 641 ) (S. Hecker, Geschichte der Ileilkunde, T. H
p. 185, Sprengel, Geschichte der Arzneikunde, T. n. Halle 1823 p. 302); ich

habc aber in der Revue de philologic, Paris 1845 Nr. 5, wo ich zum ersten Male
eiuBuch des Stephanus iiber denllarn ausgab, zu beweisen gesucht, dass diese

Meinung auf sehr sChwachen Griinden bcrulit; da aber viellcicht dieser Aufsatz
den LeSern dek Janus unbekannt geblieben ist, werde ich meine Meinung iiber

das Alter des T beoph il its und S teph a nil s kurz wiedcrliolcn, Man halt Ste-
phanus gewohnlich fiir einen Lchrling des Theophilus, bloss wcildicAbhand-
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Ich Tviirde indessen vielleicht aufdiesc Angaben des Guidot
kein so grosses Gewicht gelegt haben, wenn sie nicht durch

lung iiber die Fieber, welchc Ch artier (Gee etLat. Paris 1646 4.) und Bernard
(Gee etLat. Accedunt Glossae chemicae et excerpta ex poetis chemicis Lugd.Bat.

etTraj. ad Rhenum 1745.8.) unter dem Namcn des Palladius herausgaben und

die in einigen Handschriften dem Palladius, in andem aber dem Stephanus
zugeschricben wird, in einer Handschrift der Wiener Bibliothek die Ueberschrift

fiihrt: JI(qI diayoQai nvQnuy and (fwvtjg Gtocpilov. Dagegen lasst sich aber

einwenden, dass der Commentar zu den Aphorismen des Hippocrates, wclcher

in den meisten Handschriften dem Theophilus zugesebrieben wird, bloss einen

Auszug des langeren Commentars darstellt, den die meisten Handschriften dem
Stephanus zuschreiben. Die Meinung aber, dass Stephanus unter der Re-

gierung des Heraclius lebte, beruht lediglich aufderHypothesederldentit'atvon

Stephanus, dem Verfasser der Commentare zu Hippocrates und Galen us
mit Stephanus dem Alchymisten, denn letzterer hat wirklich die letzte Abthei-

lung seiner alchymist. Arbeit dem Kaiser Heraclius gewidmet. Dietz (Praef.

ad T. I. Comment, in Hippocratem et Galenum, pag. XIX.) hat indessen schon

diese Identitiit gel'augnet und die Verschiedenheit der Schreibart, worin diese

Biicher verfasst sind, scheint allerdings die Meinung vonDietz zu bestatigen. Ich

habe deshalb nach einer zuverli'tssigen Bestimmung der Lebenszeit des Stepha-

nus gesucht und glaube sie gefunden zu haben in seinem Commentar zumletzten

Aphorism des zweiten Buches (ap. Dietz T. H. p. 343), wo er sagt: wenn der

dreimal gluckselige Sophist Gesius hier angelangt war, sagte er, dicsen Apho-

rism auslegend und sich recht fein betragend, seinen Zuhbrem : wenn Sie das von

Hippocrates Gesagte recht gut verstehen wollen, so nehmenSie mich zumBei-

spiel seiner Worte; denn er war in seiner Jugend schlank und schon den Anse-

henden, im Alter aber war er gekriimmt ob der erw'ahnten Ursache. DieseWorte

scheinen mir kaum von sonst Jemanden, als von einem unmittelbaren Zuhorer des

Gesius herriihren zu konnen. Nun ist aber das Zeitalter des Gesius ziemlich

wohl bestimmt; nach Photius und Suidas (S. Fabricius Biblioth. Graeca

T. XHI. ant. ed. p. 170) lebte er unter dem Kaiser Zeno (474—491); aus den

Briefen aber,welche Procopius Gazaeus, ein Zeitgenosse der Kaiser J ustinus

und Justinianus (518—565), ihm geschrieben hat und die der Cardinal Mai

(Classic. Auct. e Codic. Vatic, edit. T. IV. p. 208 und 248) herausgegeben hat,

sehen wir, dass er damals noch am Leben war, was allerdings die Nachricht des

Stephanus bestatigt, dass er ein hohes Alter erreichte. Ich sah mich also ge-

nothigt das Zeitalter des Stephanus urn den Anfang Oder die Mitte des 6ten

Jahrhunderts zu bestimmen. Wie ich aber oben bemerkt habe, machte Theo-

philus wahrscheinlich einen Auszug aus den Commentarcn des Stephanus zu

den Aphorismen und muss also wenigstens nicht friiher, als dieser gelcbt haben,

andererseits wird jcdoch Theophilus in dem von mir herausgegebenen Buche

des Stephanus angefiihrt (s. Revue de philologie, Nr. 6 p. 549); es bleibt also
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andere bestiitigt wiirden, denn es ist mir wohl bekannt, dass

man dergleichen Einscbriften nicht immer einen unbedingten

Glauben schenken kann: wie Aviirde man es sonst erklaren,

dass sich auf der kdniglichen Bibliothek zuDresden eine Hand-

schrift findet (Cod. D. 5. f. 249), Avorin die Abhandlung des

Theopbilus liber den Ilarn dem O r i b a s i o zugeschrieben Avird ?

Aberaufderhiesigen (Pariser)konigl. Bibliothek gibtes ebenfalls

eine Handschrift (No. 2260), avo man am Anfange der nam-

lichen Abhandlung liest: dp/vj oov Ostp twv oopwv 67:0 Moqvoo Ypa-

cpsvTtov duo cptovyjs 0so<ptXoo. Ausserdem gibt es daselbstnoch zAvei

andere Handschriften (Nr. 1630 und 2204), Avelche eine Ab-

handlung uber den Ilarn enthalten, die dem Magnus von

Emesus zugeschrieben Avird.

Im Anfange zog bloss die Nr. 1630 meine Aufmerksamkeit

an, denn die Schrift des Magnus, die in 2204 enthalten ist,

Avird Aveder im Katalog der Bibliothek, noch im Index dieses

MS.angegeben; es enthalt namlich dieses von einer ziemlich spa-

ten Hand geschriebene MS. 1. den Anfang eines medizinischen

Lexicon von dvTiTrotfBj? bis xoxxojJLVjXea, 2. das 12te Buch des

Alexand. Trallianus, 3. Theophilus uspioupmv, 4,Einiges

nichts iibrig, als den Theophilus fiir einen Zeitgenossen des Stephanus zu

halten und ihn ebenfalls in das 6te Jahrhundert nach Christum zu stellen. Dietz

(1. 1. T. I. Praef. p. XIX) glaubt im Gegentheil wegen einigcr Worter
,

die er in

des Stephanus Commentar zu dem Prognosticum fand und die ihm ein spiiteres

Jahrhundert anzudeuten scheinen, dass Stephanus kaum friiher als im elften

Jahrhundert gelebt haben kann. Ich gestehe aber offen, dass ich auf dergleichen

Bewcisc, wenn sie nicht sehr zahlreich sind, kein grosses Gewicht lege
,

denn

erstens konnen solche Worter leicht spater in den urspriinglichen Text einge-

schwarzt sein und zweitens findet man bisweilen schon bei ziemlich altcn Schrift-

stellcm Beispiele von dergleichen Wortern. In welchem Jahrhundert wiirde man,

frage ich z. B., einen Schriftsteller einriicken, der ein warmcs Bad fyaroXovaia

heisst? Wahrscheinlich in ein ziemlich spates, und jedoch findet sich diesesWort

schon beiTheon von Alexandrien, der von Galen angefiilirt wird und also friiher

als diescr gelebt zu haben scheint. S. de sanit. tuenda III. 8- T. VI. cd. Kuhn
p. 208.
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liber die Heilmittel, die einander vertreten kdnnen, 5. Ma'vvoo
ii- ji'inM iu i:j . mum jj i

i

• n »i i i n*>i!oi njns ) '/rtin
ejxeorivou iaxpoo ootpiaxou (sic) rspi ooptov, G. noch eine kleine

. ... a: rn r
-i. f.iurf.i ir > mo

Abliandlung iiber den nlimlichen Gegenstand mit dem Titel
.-mini
e-cepov -nept Sia^opa? ooptov, 7. das 6te Buch des Paulas Aegi-

neta. In Ilinsicht des MS. Nr. 1G30 glaube ich mich der Miihe
•; | y

der Beschreibung iiberheben zu konnen, bios bemerkend, dass
«l! I< '

.

lijoii.ftfi him . ii; ) rrm >n. . uunrn
es nach dem lvatalog im 14ten Jahrhunderte geschrieben zu
-i . v p:sem scneint, denn es nndet sich schon ein ziemlich genaues

Verzeichniss von dessen Inhalt bei Fabricius (Bibl. Graeca

alt. Ausg. T. X. p. 478— 486); dort findet man unter Nr. 58

aulgezeichnet : Moqvoo Aipsorjvoo iaipoaocpioxoo irept ooptov xal

uepl ?o[36Xtov Ciuwv; in der Efandschrift selbst jedoch hat die Ab-

handlung iiber den Harn einen doppelten Titel: erstens Mcqvoo
J | ! !

)

atjisarjvoo taxpoaotpioxoo Tcspl ooptov und zweitens best man noch

dariiber: too [xaxapixoo pLa^vyjxo; xal sxspov ao'CYpappa Eopi'axsxat

iv zf] xoxXi (? sehr verwischt) oi-(jp-/]|xevov Txpo? sXXtjva? (es folgt
„ - i

; | :
,

noch etwas ganz Verwischtes und Unleserliches). Nach der

Abhandlung iiber den Harn folgt ein kleiner Aufsatz iiber die

giftigen Thiefe.
I _

, j| ;
i

. .X .

'

Kaum fing ich aberan, diese Abhandlung zu lesen, als ichbe-

merkte, dass es das unter dem Namen des Galen bekannte
r: i: i

Buch iiber den Harn war, welches in alien Ausgaben des Ga-

len aufgenommen ist (beiKiihn T. XIX. p. 574—601). Im

Allgemeinen jedoch gab unsere Handschrift bessere Lesearten,

als die gedruckten Ausgaben
; dagegen fehlten die drei letzten

Capitel des Pseudo-Galen, im Gegentheil aber hatte die

Handschrift ein kurzes Capitel, das in den Ausgaben nicht zu

finden ist, vor dem 23. Capitel des Kuhn liest man namentlich:

to 8s ttsXi8v8v ') 07][jtai'v£t OEpjxoxvjxa 7xXstaxr|V xal xaxor^Eiav xoo

voafjp.axo?. Es wird vielleicht nicht iiberfliissig sein, liier zu be-

l
) Nachher ward es mir durch den Commcntar des Stcplianus deutlich, dass

man hier statt to ntkccfyoy to /luo^oy lesen muss.
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merken, dass dieses Buch in den spiiteren Ausgaben des Galen

(von Chartier und Kuhn) eineArtUmarbeitung erfahren hat,

indem in den alteren, so wobl den beiden gesonderten, Paris ap.

SimOnem Cbli'naeuni s. a. ') und Wittenberg cura et studio

Saloiri. Alberti 1586, als in der AldinischenuridderBaselschen,

die Oapitel in der namlichen Ordnung auf einander folgen als

in unserer Handschrift 2
). Der Unterschied ist der folgende:

das Cap. 29 des Kuhn ist das letzte unsers MS.; in den alfern

Ausgaben folgen nachher die drei Capitel, die in dem MS. feh-

len und bei Kiihn die 39—41. sind; nach dem 36. Capitel des
, .

,
• ! I

’ *
'

i.
'
I m I i

r
/

Kiihn folgtin den alteren Ausgaben die 42 --48., nachher die

37 und 38., danach folgen drei Capitel, die bei Chartier und
,

* + * u .
a r> .. .

f

\f i ., v . „ 4^ a

Kiihn fehlen, die aber beinahe wortlich dasselbe enthalten, als

die Capitel 26, 28 und 30 des Kuhn, (diese drei Capitel haben

vielleichtden C h a r t i e r wohl veranlas st, die Ordnung des Buchs

umzuandem) ;
endlich beendet die Abhandlung des Capitel 29

des Kiihn, indem die altern Ausgaben nun noch die Capitel 39

bis 41 des Kiihn folgen lassen. Ausserdem haben Albertus

und Chartier einigen Capiteln
,
denen in den alterenAusgaben

ein Titel fehlte, einen neuen Titel beigefligt: da aber diese

Titel in den beiden Ausgaben beinahe immer verschieden sind,

geben sic dadurch der Vermuthung Raum, dass sie nicht einer
; r • »

Handschrift entlehnt, sondern erfunden sind, Kiihn imGegen-

theil hat alle Titel weggelassen, wodurch er ofter den Text ganz
LI Ll

1
) Ich habc hier zwei Exemplare dieser, wie cs scheint, scltenen Ausgabc gc-

funden, eins auf der kdniglichen und eins auf der Mazarinischen Bibliothck
;
das

Fragezeicbcn, das bciChoulant (Ilandbuch derBiichcrkunde furdieiilterelMedi-

zin, Leipzig 1841 . p. 118 .) die Andeutung' dieser Ausgabe beglcitet; kann also

gestrichen werden. Wcnigcr gliickbch bin ich gewesen mit dem Galen

0

TOV ovQoytyvioaxHv Paris ap. Morellum 1590. 8 ., welches Ackermann ( Ili-

storia liter. Claud, Galeui ap. Kiihn T. I. p. CLXV.) ebenfalls mit einem Fragc-
zeichen begleitct; dieses Buch habc ich auf keincr dcr hicsigen Bibliothckcn aus-

fmdig machen kunnen. i. < i

*) Eine einzige Ausnahme werdc ich nachher erwiihnen.
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und gar unverstandlich gemacht hat 1

). Sonst aber sind die

8eclis Ausgaben einander ganz ahnlich, jede spatere hat einige

neue Verbesserungen, die gewohnlich entweder leicht zu finden

oder sehr willkfirlich sind
; andrerseits findet man in jeder auch

wieder neue Fehler. Ich glaube deshalb mit Zuversicht die

Meinung aufstellen zu konnen, dass alle sechs Ausgaben auf

einen Prototyp zuriickzufiihren sind. Der einzige Umstand,

der dagegen zu sprechen scheint, ist eine Eandbemerkung in

der Baseler Ausgabe im 20sten Capitel, namlich (ap. Kuhn
p. 585 1. 14) liest man in den altera Ausgaben statt aXP aaa<p?j

aXXa aacpij
;
das Namliche hat auch die Baseler, aber am Rande

steht: alii aaacp9j. Diese Note scheint mir kaum von einer

Handschrift herriihren zu konnen, da es die einzige fiir das

ganze Buch ist und jede Handschrift wfirde bestimmt fiir einen

so verdorbenen Text, wie der jetzt gedruckte ist, mehrere Va-

rianten dargeboten haben. Gleich gewiss scheint es mir, dass

der Cod. 1630 dieser Prototyp nicht gewesen ist; man miisste

sich allerdings eine sonderbare Vorstellung von dem ersten

Herausgeber machen, um zu glauben, dass er beinahe iiberall

die bessern Lesearten seiner Handschrift verworfen hatte, um

schlechtere und oft unverstandliche an deren Stelle zu setzen.

Als ich also nachher in dem Cod. 2204 einen neuen Text des

Magnus oder Pseudo - Galenus zu finden das Gluck hatte,

freute es mich sehr, zu bemerken, dass dieser Text in alien

Hinsichten die grosste Aehnlichkeit mit den Ausgaben darbot.

Der einzige Unterschied war, dass das 23. Capitel des Kuhn

fiber den bleifarbigen (tcsXiovov) Harn, in diesem Cod. sowohl,

l

)
Vorziiglich findet dieses Statt, wo der Titel eine Frago ist und der Text die

Antwort cnthii.lt
;

so besteht das 47ste Capitel bei Kuhn (pag. 600) bloss aus den

Worten: navioftai, fxiv Iv roti^v/uole ^vfiwaiv xaldtiloi tuos ap/ttr^cci xrjv

diclxQiou', welche wohl kaum ohne die vorhergehende, aber von Kuhn wegge-

lassene Frage: ti dr/kol to ovQovfXtvov naxv xal /una invite dnoxa9ioTu/utt'ov]

verstanden werden konnen.
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als in dem 1630 dem 22sten iiber den schwarzen Ilarn voran-

geht. Ausserdem fand ich in dem exepov uepl Siacpopa; ouptuv,

welches im Cod. 2204 dem angeblichen Magnus angebangt

ist

1

), die drei letzten Capitel der alteren Ausgaben des Pseudo-

Galen (die Capitel 39—41 von Chartier und Kuhn) zu-

riick 8
). Es schien mir desshalb kaum langer zweifelhalt, dass

1

)
In den Ausgaben vorKuhn findet man wenigstens eine Andeutung des Um-

standes, dass der Pseudo-Galen aus zvvei Abtkeilungen zusammengesetzt ist;

denn die Einschrift trsoou ntyi diacpooag ovqojv kommt bei ihnen als Titel eines

Capitels zuriick. Bei Kiihn aber, der die Titel der Capitel weggelassen hat, ist

jede Spur dieser Doppelheit verschwunden.

*) Ueberhaupt scheinen das angeblichc Buch des Magnus und das trfQou

ntgl diacpoydg ovquj

v

sich in denllandschriften dfters zusammen zu finden, denn

im Katalog der Florentinischen Bibliothek von Bandini (T.III, p. 142 plut. 75.

Cod. 3 No. 6) finde ich gleichfalls einen Aufsatz erwahnt unter dem Titel de mi-

nis secundum naturam et de praenotionibus ex ipsis faciendis tractatus anonymi,

dessen Anfang heisst : ini xcou nvQixxixo)v voortfAdzcov, das Ende aber d tft nfQi-

gojZoivto, vdowna. Nun ist aber bekanntlich s. 7 . n. v. der Anfang des Ixiqov

ntgl chai/oQus ovqojv, f. d. rt. v. dagegen das Ende des angeblichenM a gnus, so

dass diese beiden Abhandlungen hier in einer der Reihenfolge des Cod. 2201,

grade entgegengesetzten Ordnung stehen. Das namliche Verhaltniss finden wir

zuriick in einer Handschrift der Wiener Bibliothek, Man liest namentlich bei

Nessel(Breviarium etSupplementum Comment. Lambecii Vindob. et Norimb. 1690

fol. P. III. P. 30 Cod. 19) : No. 10 fob 91 p. 1—92 p. 1. Ejusdem libellus de opti-

mis secundum naturam minis, cujus titulus et principium: too avxov nsqi xojv

nQianox xaxd
<
fvaiv ovquji'.

’

Kni xujy nvqtxTtxcoi', etc.Nr. 11 et quidem a fol.92

p. 1 ad fob 95 p. 1. Ejusdem liber de urinarum differentia, cujus titulus et prin-

cipium: Gvuoipig ntQi xcov ouptuv diatpogagi xcuv ovqcdv noXXai /uev xaxd iviovg

diaqiOQca, etc. Vide supra citatam Basileensem Galeni editionem graecamT.IY.

p. 410, ubi pro xaxd iviovg perperam legitur xaxd /uegog. Es scheint mir wenig-

stens 6ehr zweifelhaft, ob Ness el wohl Recht hat, die Lcsart xaxd iviovg sei-

nes Cod. der gewbhnlichen xaxd fxBQog vorzuziehen
;
am besten mochte wohl die

Lesart xaxd yivog des Pariser Cod. 2260 (siehe fiber diesen Cod. unten) sein.

Es darf hier zur Aufkl'arung des ejusdern im Anfange unserer Citation und des

tov avxov des im Cod. befindlichen Titels noch bemerkt werden, dass der Nr. 9

des erwahnten Cod. die dem Galen zugeschriebenen Dcfinitiones medicae sind.

Es ist recht schade aber, dass eben hier der Titel und der Anfang fehlen, sonst

batten wir hier eine Angabe gefunden fiber den Yerfasser des txtgov myi dia-

rfoyug ovqwv
;

so viel lasst sich indessen schon jetzt herausmitteln
,

dass die

Dcfinitiones medicae und das ixxqov vctQl dtatfoQag ovqcov nach diesemCod. vom
namlichen Schriftsteller hcrrfihrcn.

Bd. II. 2. 19



282

dieser Cod. wirklich der Prototyp der gedruckten Ausgaben ge-

wesen ist. Wenn ich mich aber in dieser Ilinsiclit nicht irre,

bo bekomme ich dadurch ein Mittel die Frage zu losen, welche

Ausgabe die alteste ist, entweder die Aldinische oder die ge-

sonderte Pariser; wenn wir es naraentlich als ausgemacht be-

trachten, dass ein Pariser Cod- zum Prototyp gedient hat, ao

scheint es auch wahrscheinlicher, dass die Pariser Ausgabe die

ursprimgliche ist. Auch scheinen die Umstande der Heraus-

gabe dieser Annahme nicht entgegen zu sein; die Pariser Aus-

gabe erschien, wie wir oben schon bemerkten, ohne Angabe des

Jahres bei Simon Colinaeus, die Aldinische im Jahre 1525.

Unter den bei Simon de Colines erschienenenBiichern aber,

welche Panzer (Annales typogr. T. VIII) angibt, sind die alte-

sten von 1520 *). Es scheint mir also am wahrscheinlichsten,

dass die alte PariserAusgabe zwischen 1520 und 1525 erschie-

nen ist.

Ist aber diese Ausgabe nicht spater als 1524 erschienen, so

erhalten wir dadurch einen neuen Grund fur die Meinung, dass

der Cod. 1630 nicht der Prototyp dieser Ausgabe gewesen ist,

denn wahrscheinlich war dieser damals noch nicht in Paris

angelangt. Man liest naraentlich auf dem 8ten Blatte vso die-

ser Ilandschrift: xxr|ii.a avxumou xoo iirapyoo, o SeSwxs xa> xpa-

tgcuo paoiXst Ttov xsXxtov. DieLebensumstande dieses Antoni us

Eparchus aber hat Steph.le Moque (VariasacraLugd.Bat. et

Traj. ad Rh. ed. alt. 1694 4to praefat.) gesammelt. Wie dieser

uns durch mit Fleiss gesammelten Beweise anzeigt, war An-
tonius Eparchus ein Grieche aus Corcyra; er lebte in der

ersten Halfte des 16ten Jahrhunderts und brachte den grossten

*) Es finden sich allerdings bei Panzer vor 1528 koine bei Simon Coli-

naeus herausgekommenen griechischen Bucher erwahnt, aber ich glaube nicht,

dass ich hierauf ein so grosses Gewicht zu lcgen brauche, dass ich darum allcin

meine Meinung abandertc, fiir welche mir sonst allc iibrigeu Griindo zu sprechcn

scheinen.
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Theil seines Lebens in Venedig zu, wo er Unterricht in der

griechischen Sprache ertheilfce und mit einigen beruhmtenMan-

nern dieser Zeit (unterAnderunut Melanchthon) einen Brief-

wecbsel unterbielt. Wahrend diesem Aufenthalte in Venedig

scheint die Diirftigkeit seiner Verhaltnisse ihn veranlasst zu

liaben dem Kaiser Carl Y. eine Sammlung von 100 Codices 1

)

kauflich anzubieten; der Kaiser scheint aber damals auf diesen

Kauf niclit eingegangen zu sein. Die oben angefiihrte Angabe

unseres Cod., so wie die ahnliche einer anderen Handschrift 2
)

veranlassen uns zu dem Gl'auben, dass er diese Sammlung ent-

weder ganz oder zum Theil nachher dem franzosischen, Konige

Francisco I. geschenkt oder verkauft hat. Spater kehrte

Antonius in sein Vaterland Coreyra zuriick, wo er inj

Jahre 1551 noch am Leben war. Wenn man aber nun die

politiscken und kriegerischen Verbaltnisse des Franciscus X.

in Erwagung zieht, so wird man es wohl kaum glaublich fin-

den, dass Antonius ihm seine Handschriften. friiher als 1525

geschenkt oder verkauft hat.

Bei Ackerman (Historia Literaria in, Kuhns Ausgabe des

Galen p. CLXIV) liest man, dass der Pariser Cod. 2260 das

Buch des Pseudo - Galen ttspl ouowv enthalte; ich fand mich

dadurch veranlasst auch diese Handschrift nachzuschlagen, um

*) Auf der Wiener Bibliothck findet sick noch jetzt der Katalog dieser Samin-
lung mit dem lateinischen Titel: Yolumina ista Graeca sunt Yenctiis apud An-
tonium Eparchum quae ille vel simul omnia vcl singula propter rerum penuriam
venum exponit. S. Lambecius Comment, de augustissima Bibl. Caes. ed. alt.

cura ct studio A. F. Kollar fol. 1778. P. V. p. 249. Cod. Theol. 246 et Nesscl
1. c. p. 438.

*) Siehc unten. Viellcicht wiirde man, wenn man in dieser Hinsicht die grie-

chischcn Codd. der Pariser koniglichen Bibliothck nachsuchte, noch mehrere
Handschriften finden, die eine ahnliche Angabe enthalten, und es wiirde sicli

dann durch eine Vergleichung mit dem in dcr vorhergehenden Anmerkung cr-

wahnten Katalog ermitteln lassen, wie Vieles von der Sammlung des Antonius
nach Paris gckommen ist.

19 *
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zu sehen
,

ob dieser auch viellcicht das Prototyp der gedruck-

ten Ausgaben liatte sein konnen. Bei naherer Einsicht be-

merkte ich aber bald, dass in diesem Cod. der Pseudo-Galen

nur zum Theil zu finden war
; es enthalt dieser Cod. nament-

lich unter dem Namen des Galen iiber den Ham I°f., 33 qto

— 35Y° its pi oopiov £v aovtojAip, welches man schon in den Aus-

gaben des Chartier (T. VIII. p. 349) und Kiihn (T.XIX. p.

602) iindet 2° f° 22—23 einekurze und unbedeutende.Abhand-

lung unter dem Titel 'YciX^vou Tcept xo>v iv Ttopsxoie oopiov, welche

bis jetzt noch nicht herausgegeben ist. Anfang: ’Ev 7ropetoic

6$soiv oopa XsTcxa, Ende: SrjXoi sis xa xaxto xaiv vscppiov (sic) /io-

pia, 3. f. 177—221. Eine Art cento, welche zwar die meisten

Capitel desPseudo-Galen enthalt, sowohl die des angeblichen

Magnus als des sxspoo xcspi oiaipopa? oopiov, ausserdem aber

zwei Fragmente , welche sonst nirgendwo zu lesen sind, die

jedoch gar nichts Neues enthalten; iibrigens folgen selbst, wenn

man auf diese eingeschobenen Kapitel nicht achtet, die Capitel

einander in einer ganz anderen Ordnung, als in den gedruckten

Ausgaben und den ubrigen Handschriften. Die Lesart weicht

aber noch mehr von dem gedruckten Text ab, als die des 1630;

jedoch sind im Allgemeinen die Varianten des ersten nicht so

unbedingt zu billigen, als die des letztern. Es fiihrt diese

Abhandlung die Ueberschrift: faXirjvoo Ttspl oopiov; aber dieser

Titel scheint von einer neueren Hand herzuriihren als der Text

des MS. Uebrigens enthalt es ausser den drei erwahnten Auf-

satzen noch die 5 Bucher des Diosco rides de mat. rued., die

2 Bucher des Galen de meth. med. ad Glauconem und eine

Dreissigzahl ldeinerer Stiicke, beinahe ohne Ausnahme medici-

nischen Inhalts. Hinsichtlich der Geschichte dieses MS. gilt

das Namliche, das wir schon bei dem 1630 bemerkt haben, denn

es enthalt auf einem der ersten Blatter dis Insclrrift : xxr
((
ua

dvxiovi'oo xo5 iKapyoo 6 Seoioxs xip xpaxauj) xeXxaiv fJaoiXe! ek
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E^apioxiac cnqjisTov. Es liisst sich aber vielleiclit die Geschichte

dieserHandschrift nocli weiter hinauf erforschen, denn auf dem

letzten Blatte liest man: 6 £v rfi obcta xoo xopiou pai-

voXSou Sia^wv xoo eoxevoscus* eyei c
?u^ ooa', £$ wv eiaib’ a^pacpa*

lyojxEv a'XXa fva ou^Ypa^wp-Ev. Es ist mir jedocli unmoglich

gewesen auszumitteln, wer dieser Gregorios war; Reinhold

von Est aber, von dem bier die Rede ist, kann meinesErachtens

kein Anderer gewesen sein, als entweder Reinliold von Est,

der von 1317 bis 1335 zusammen mit seinen BriidernObizzoIII.

und Nicolas I. als Markgraf zu Ferrara regierte, oder dessen

Bruders Nicolas I. Solm, der 1369 starb. Es wiirde also dieses

MS. im 14ten Jahrhundert geschrieben sein, obgleioh die Ver-

fasser des Ivatalogs der Pariser Bibliothek das 15te Jahrhun-

dert als sein Alter angeben.

Ich glaube jetzt mit grosster Wahrscheinlichkeit dargethan

zu haben, dass die urspriingliche Ausgabe des Pseudo - Ga-

len xxEpl oiiptov von einem MS. herriihrt, wo der grosste Theil

dieses Buchs dem Magnus von Ernes us zugeschrieben wird.

Welche Ursache den Herausgeber veranlasst hat, diese Veran-

derung mit dem Namen vorzunehmen
, ohne zu erwagen, dass

Galen selber (cap. 3. p. 576 Kuhn) in dem Buche angefiihrt

wird, werde ich nicht zu bestimmen versuchen, sondern es

scheint wir wichtiger, zu erforschen, ob man dieser Angabe der

Handschriften Glauben schenken kann, und ob also der

Pseudo-Galen zum grossten Theile wirklich der von Theo-

philusu.Actuarius angefiihrteM agnu s ist. Anfangs glaubte

ich, dass diese Angabe auf einem Irrthume beruhte, denn eben

dasjenige, was Theophilus (cap. 9 ap. Ideler T. I. p. 272)

vonMagnus erzahlt, findet man im Pseudo-Galen nicht zu-

riick. NachTh eophilus wichMagnus dadurch vonGalen ab,

dass nach diesem die Farbe des natiirlichenHarns gclblich oder

rothgelblich (urcoTtoppov xat orcoSavDov) ist (s. de cris. I. cap. 12.

I
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T. IX. Kuhn pag. 595), nach jenera aber gclb oder gelblich

(tru(!>p8v xal uiroTTU^pov); derglcichen liest man aber beimPseudo-

Galen nicht. Dagegen fand ich aber eine neue Bestatigung

der Angabe der erwahnten Handschriften der hiesigen konig-

lichen Bibliothek; es enthalten namentlich die Nr. 2220 (aus

dem XYIten Jahrhundert) und 2229 (aus dem XHIten Jahr-

hundert) beide denAnfang eines Commentars auf den Pseudo-

Galen unter dem Titel: Sxecpavoo o^oXaia (2220 2y6Xta 2xs<pa-

voo) pa'poo st? to 7tspl oupwv ’); dieser Commentar geht aber

nicht weiter, als die Worte des 2ten Capitels (T.XIX. p.575):

x8 Sb Ssoxepov, o sort XsTtxov, avaOoXotSfisvov 81, StjXoT tyjv cpuotv

apyso9at Ttsxxetv. Ich wagte es also nicht, mich zu entschei-

den, bis ich in Nr. 2260 den namlichen Commentar, wie ich

glaube, ganz vollstandig zuriickfand; es hat aberin diesemCod.

der Commentar gar keineUeberschrift, wie es scheint, weil der

Buchbinder den oberen Theil des Blattes abgeschnitten hat.

Dieser Commentar ist aber ganz hinreichend, um die Frage

fur Magnus zu entscheiden, denn nachdem der Commentar das

19te Capitel des Pseudo-Galen (ap. Kuhn pag. 582) ganz

ausfuhrlich erklart hat, giebt er einen Commentar liber den

natiirlichen Urin, der die zwei von Theophilus angegebenen

Meinungen von Galen und Magnus mit einander zn vereini-

gen sucht. Der Wichtigkeit wegen werde ich die Stelle hier

ganz abschreiben, welches zugleich eine Vorstellung geben

wird von der Art, wie der ganze Commentar abgefasst ist.

ria/b psXav.’ xal aoxr) 7] ao|i.7tXox7j aovt'aTaxatxai otj-

*) Nach der Angabe des Katalogs enthalt zwar die Nr. 2260 anch Stephani

philosophi in Magni Librum de urinis Commentarius
;
auf der angegebenen Stelle

aber Nr. 11. f. 178— 196) fand ich allerdings ein Stuck mit der Ueberschrift:

2rt(fuvov cyoXia Mayvov tig to ntni ovqiov. Beim Nachlesen bemerkte ich

jedoch bald, dass dieses kein Commentar, sondem eine ganz eigne Abliandlung

tiber den Ilarn war; es ist diejenige, welche ich in der Revue de philologie her-

ausgegeben habe.
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fiatvei x8jAEXa* *fXoXix8v X U I^ V ^xxevouoOai, w? IttI xou

texapxatoo xal lie l x*(f X6oei x 9j?
p^Xa^oXta?* ouxu>(ouxos?)

xsvouxai xal Xo^xp axpsXeia? xal Xofip oupnxtop-axos • xal Xo^u) 109s-

Xsias/tbs ini xou xsxapxaioo, oxtiayudsvT] cpuai? x8 voaonoibv auiov

TTE^/ai xal ix XOU XOnOU iv tp EXStXO xuybv a
^P

7]naXO? 7
]
“YGtGxpb? anE-

8fo)$E, xal ok ini pEXa^yoXiac, &*i ^Xoaev rj <p uai? ano xijc xsepa-

X^c xo aixiov xaxaonaoai xal 8ta xaiv ouptov ixxpivat Xo^w aujxnxai-

jxaxo? • xouxo 8s xo p.sXav ypa>pa EX21 xai) aoxo nXaxo? xat oiacpo-

pa? xal iXXstysis xal unspPoXd?* xal iXXmis x8 xou (sic; an xo i.

xouxou) ojonsp xo o?vtonov s*pfioxa xou EpuDpou ov * xopuo? os p.s-

Xava xa uno xwv yXu>paiv dva*(op.sva* syst Ta P
xat Otacpopac

x8 npaoSSe?, xo teaxuiSss, xo ?w8e?- siol 8 k xal sxspov (Ixspai?)-

yivExat 8s x8 p-sXav ypuip.a ^evixw? p.sv, a>? Einop-sv, 81a xpiaxauxa,

r
{
81a xo ixxaOatpso&at xov psXa“f/oXtxov xup.8v, SiA ^6$iv, 7) 8t

unEponxTjoiv, xauxa 8s nspl xaiv 01a ^6$tv xal onxy]aiv|']ftvop.Eva)V p.s-

Xavtov, nspl uiv oaxspov ipoup.sv.

2 up.p.sxpov no^jpov 7)
ononu^pov, Kal ivxauOa x^ xa$si

xrj? SioaoxaXta? dxoXouddiv anb x9j? Xsnx?]? ouaxctosto? (SisiXe^Htj

xal nspl xijs na^Eiae ) sec xo psxa noicov ^pcop-axcov Suvovxat (vav-

xat?) oopnXaxrjVai xal p,sxa nouov ou Suvavxat *), vuv 8 s 8 t8a'axsi

xal nspl xYj? oup.p.sxpou * p-scr/) -yap xouxtov iaxlv 7
]
aup.p-sxpOc* 00

p.6vov 8 s xaxd xt)V ouaxaaiv ocpst'Xet sivai aup-p-sxpoc, aXXa xal xaxa

xo ypw\icr xo ouv aupp.sxpov iv ouaxaoet p,sx& p.ovou ^ivsxai

xou nujipou
?i

unonuppou. ’Anopouat 8s xivs;
>

oxi nai? 6

l'aX7]Vo? Xs'fsi, oxi xo oup.p,sxpov oupov p.sxa p-ovou xou unonu^ou

7) unoSa'vOou ouviaxaxai, <Soxs ouv Xotnbv 8 ia<pauvoSai. Kal

Xs*(op.sv, oxi stolv ap-i-p) 5(pa>p,axa, oiov x8 Xsuxov, xo co^p^v,

x8 nu^pov, x8 £av08v 2
) (x8 ?) ipuOpbv, xo piXav xo 8 i SavDov,

dxs ix 860 ypajpaxtov ouvioxdp-svov, Xe^o^ev, oxi o<jx eoxiv ap.q£C*

xouxou ouv xou ypa>p.axo? xa p.iv iXXsfysi? 87jXouoi, xa 8’ unsppo-

*) Es Bcheint hier /utrafiaivn oder sonst cin dergleichen Wort zu fchlen.

*) Die Wdrter to %nv&iv scheiilen gestrichen werden zu raiissen, um mit dem
Folgenden im Einklange zu etehen.
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Xa?, xat IXXst^st? jaev, ofov t6 Xeox8v, t8 oirtoypov, to twypov,

oirs p(3oXa? o’ otov to oitspoOpov to ipoOpov xal xb piXav Xeitcetou oov

OU[ifiETpOV Etvat TO (J.EOOV TiOppOV, Xtt'l OOTCO |ASV TOO JJ.EOOO |AV7]|A0.

VEoaa? aofA7Tspt£Xa(3£ xal x<x tootoo axpa, t8 oirttaojjpov Xe*(u> xal

to uitoSavOov 6 8s TaXrjVo?, Ttnv 86o axptov |AV7]|j.ovs6oa? too ts

o7ro7ioppoo xat oito£av9oo ao|A7TEptsXap£ to jasoov, Tjyoov to itofipov,

xat 00& ooto? Siacptovet, oo9’ ooto?, dXX’ taotptnvoootv xtvs? jaev

T a P T^ v ftaXaitov t yj v oho irpo&sotv irpoxdxTooai, xtvs? 8
1

okOtoct-

toooi, xal 6 jaev Ma'yvo? 7rpoxdxTSi, 6 8k FaXijvo? oHOxaixTEi, tooirep

OTav Eirrajjisv Xeoxov, oirtoypov xal wypov xal ixpo? jaev x8 Xeoxov

ypuifxa irpoxaaaojAsvTj
7j otio irpoOsat? Xsysxat oitoXsoxov, irpk? os

to toypov o7roTaaaopiEV7) XlyExat oirtoypov • ooxto iraXiv x8 oitoiroppov

TTpO? JAEV TO ITOppOV XsySTai OITOTTO^pOV, Trpoi; 8k TO toypov XsfETat

iroppov ira'Xtv to iroppov irpo? jaev to £av98v Xsfsxai 6ir6Sav9ov,

Trpo? 8e to oTcoTtoppov Xs'i'ETai iroppov * ooxoov xal 6 jAkv si? irpoxa'-

$a?, tnairsp 6 FaX^voc^ 6 8’ sxspo? 6iroxd£a?, rnoirEp 6 Mayvo? 1 )’

xal 6 pikv sT? too jaeooo jav7]o9eI? oojAirspisXa(3s Ta axpa* 6 8’ Exs-

poc xtov axptov jav7]o9eI? ao|AirEptsXa(3e xk jasoov. Ttvo? oov svsxev

oo ts9sixev ev jaovov yptopia xaxa cpootv toyov 7) to iroppov 7) to

6iro?av9ov jaovov 7) to oiroiroppov; iir£tS7) rjTu'axaxo, oxt al Siacpopoi

^Xtxtat Stacpopto? syooot xal to sjAtcoxov 9spjAov, toairsp ot iraiSE?

xaxa iroaox7jxa jAkv syooot to sjAtpoxov 9sp|Aov, 08 jaijv xaxa iroto-

T7jxa* xal iraXiv 01 axjAaaxixol irXsov jAkv ouxot xaxa irotoxijxa to

9sp jaov syooot, 00 jatjv xal xaxa iroooTijTa- xal iraXiv 01 irapaxjAa-

oxtxol irXsov [aev syooot X7]v 9spjA0Ti)Ta oirsp too? *yepovTa<?
,
^xtov

8s irp6? too? dxjAaoxtxoo? 2 )* airsvstjAS to iroppov, dxs oojAjASxpov

x
) Man siekt, dass der Commentator selber hier den Magnus als den Ver-

fasser des von ihm commentirten Buchcs angiebt. Das Niimlickc thut cr spater

nock einmal, wenn er sagt (f. 1 1 2) : xcdujg ovv tlntv 6 Mccyvog
, oti> offn mgi

EvcncDQij/uaTos t'iQr]Tcu tooocvtcc xal tteqI vnoffTaatcjg xal Trjg yfcpilys flgijo&M

XQq vo/ulCtLX. lis stellen namentlick die vom Commentator angefiikrten Worte

zum grossten Tkeil in den Ausgaben von Kiikn die Uebersckrift des 20sten Ca-

pitels dar; Kiikn kat sie aber, me gcwbknlich, weggelassen.

-) Es scheint hier etwas ausgcfallen zu sein, wie z. B. xat ngos ioi>s napa-

G/uuanxovs.
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tt]V dspp.ox7jxa s)(ovxa?, x8 8’ uitoitu^ov sOtjxe xat? Yuvca^ T0
*

l»

yspouot, xa 8k 6it6£avi)a sOtjxsv £tu xu>v axp.aoxtxuiv , ok 'itXstova

XTjv 0spp.ox7]xa xsxx7jp.svtov. Touxo oup.p.sxpov jxexa p-ovou xou irup-

pou 73 uTtoitujipou ‘I’lvexat, ouxsxt 8k p.Exa xtvo? xu>v aXXtov )(pu)p.a-

xtuv {jLExa "fap spuDpou 73
p.sXavo? ou ouvtoxaxat, 8toxi xauxa p<sxa

7:0/6x73x1 (xo??) ouvtoxavxat • 7ta'Xtv p.sxa £avt)ou 7j xou u>/pou
73 xou

Xsuxou ou ouvtoxavxat (axat?), 816x1 xauxa Xsux9j? (Xsmx-fl) oup.-

TrXsxsxat* Xoutiv ouv 81a aacprjvstav xauxa ix&VjaofAsv (top.sv), 7:01a

Suvavxat aup.7:Xax7jvat xai uota 08 • ouvt'axaxai ouv 73 Xst:x7j ouoxa-

01? p.sxa Xsuxou /poop.axo? xal 16/p.oo xal Ttuppou xal £avt)ou, 06-

8 s7uo 8s p.sxa xou ipuOpou xal xou piXavo?* xou 8s Xsuxou /pu»p.a-

xo? ttocXiv oup.p,sxpov x8 u>/pov xal Vavilov
1

)
xo 8’ spuOpov xal pi-

Xav p.sx’ auxwv ou auvt'oxaxar 873X0V ouv, oxt oup.p.sxpov xaxa <pu-

otv xo xcuppov * auxat ouv slot £tu Sta^pa'p-p-axt xou /up.axo? at au-

oxaasi? xal at xtuv /p(op.dxtov otacpopal at sv8s/op.svat oup.TrXaxrjVat

xal at p.7]
8uvap.svat ouax-^vai as't ^ap Ttavxa dxxtOso&at xaxa X7}V

Statpsoiv xou 7:pd7p.axo?. Tt ioxt xo Tta'vxa sxxtDsoOat xaxa 8tat-

psotv xou 7tpaYp.axos; £x itapa8sqp.ax(ov OsXiov Sstcat, xt ioxtv av-

0p(o7ro?, xtdsl? Trpaixov xo C&ov, stxa xo Xo^txov 2
) aXo^ov, stxa x8

Ovrjxov xal a&avaxov* apxtco; xo a'Xo^ov si? xo optaaoOat, xt kaxtv av-

OptoTto?, ou aup.pdXXsxaf x8 *(ap aXo^ov IttI xaiv xuvaiv xal inl xoiv

fiurtuv, xal TtaXtv si? xo optoat, xt ioxtv avftpcoTto?, ou8sv oup.(3aXXs-

xat 3
), aXXa xt xo Xo^txov xal xo 0v7]xov ouxto 8s ioxnra'vxa xaxa

XTjv 8taipsaiv kxxtdsoDar £v 8k xu> C7jxstv X7]v cpuatv xou Ttpayp-axo?,

xu/6v xt loxtv aYYsXo? 7) avi)p{o7toc 7) xua>v xo xs 8taxptvstv xal uspl

p.sv xou /up.axo? apxst xauxa. Tou 8s /up.axo? irotoup-svoi X7jv xop.7]V,

st? 860 xouxo otatp^aop-sv (oap.sv?) si? ouaxaotv xal /pota'v* iirsl

xotvuv 6 Trspl xou yup,axo? a7ra? 8trjVuoi>7] Xo^o?, ££sX{hop.sv Xot^ov

') Was der Commentator mit diesen Wortcn andeuten will, gestehe ich nicht

eu bcgrcifcn.

*) Wahrschcinlich ist hier xnt ausgefallen.

*) Man wird hier wohl die Wortcr to d&dvaroy einschieben miissen.
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lul x8 Stspov [J.SpO<J X7jS ^CVtXT]? OiatpEOEOK, TjYOUV TTSpl TOO Ttapu'p-

loxapsvou- stcsiot] tt5v x8 Trapa cpuaiv ex xou xaxa cpuaiv eopiaxs-

xat, elrrcopev xavova irepl xou xaxa cpuaiv oupoo, ok eoxiv eitteiv, oxi

6 p.73 eiuoxa'pevo? x8 xaxa cpuaiv ttok ^vcooexai xo Trapa cpuaiv; eoxi

8 6 xavc'ov xoiouxos* oupov aptoxov laxtv, oxav Xeux'^b’
73 uTr8oxaai<;

£i7] xai XetTj xai opaXv]. I tvo? evexev oux eirrs Trepl xou ypcuixaxoc,

oxav xo ypa>pa iruppov
73 coypov

73 $avDov
73 sxepov xt, aXXa irepi

X7]? uTtooxdaeuK; Aioxi
73 auaxaois txXsiovo? 8uva

/

peaK SeTxai ei? xo

TcecpO^vat, 7
]
8k ypota 6X1773? xai X7j? xuyoua7j?’ ouxo? pkv 6 xavcuv

Trpb? xa Trapa cpuaiv 731x0.? dTTojBXsTtovxa? oiSaoxei voetv, oxi oupov

aptoxov, oxav Xeux7] O’ 73 uTroaxaoi? £173 xai Xei'7] xai 8[xaX7] Trapa

Travxa xkv ypovov. Ti eoxi x8 Trapa Travxa xov ypovov;
r,

Oxi jxsxa X7jv

anaMayyv xou voaTqpaxo? ocpei'Xet eivai
73

uTroaxaoi? Xeuxl] xai Xeivj

xai opiaX -

/], xai xouxo 873X01 apuSpav xtjv tts^iv, 6v os xcp xeXei X7j?

dva[3da£a)? ivaicop7]|xa xai 873X0T TrXetova X7j? oacpou? Trs^sa)?, iv 8k

xcp xeXei xt]? dxp.73? UTroaxaaiv (01?) • Deaau>|xeOa 8k, xroaa 8ei X7j-

peiv sv xcp yupaxi* xai Xs^ofisv, oxt xexxapa. Tiva xauxa; ypcuixa,

xottov } auaxaoiv, ypovov. Kal tto&ev 873X0V, oxt xauxa ocpei'Xoixev

Cr]X£iv; IS auxou xou ‘iTTTroxpaxou?, 0; 7repl xou yptbpaxo? e<p 7
]

•

X73 v UTroaxaaiv eivai 8si xai xov xaxco xottov lirsyeiv xai xtjv

xdxcu ouvDeai'v xs xai auaxaoiv (sic)* ovopaCsi os Xeiov, xo ouvsyk?

xai doia'airaaxov oeixvucov xou irapucpiaxapEVOu • ypovov 8s Xeyei

Trpoc x6v ypovov dcpopcbv, sax’ dv xpifbfl 73 vouao?* cpavepov ouv, oxt

ev exaaxov xpETropsvcov (ojxsvov) xcnv xsaca'pcuv aTrecfuav IvSeixvuxai,

oj? ettI xou yupaxoc* X73V youv xa'$iv xaux7jv xavxauila cpuXa'xxovxec,

xai xouxcuv cuaauxcug sxaaxov xpsTrovxe?, ix xou Trpcbxou lOcopev x8

OTjXoupevov.

Aeux7] uTroaxaatg X e 1
73
avcupaXo? 1

).

Wenn man auf der namlichenWei se den Pseudo-Galen vom

Anfange an mit unserm Commentar vergleicht, wird man aber

*) Es stellen diese Worte in den Ausgaben vor Kuhn den Titel des 15ten

Capitels dar; Kiihn aber hat sie wieder weggelnssen.
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bald bemerken, dass diese nicht die einzige Stelle ist, wo ein

grosserer oder kleinerer Abschnitt ausgefallen ist, denn am

Ende des lsten Capitels sclieint friiher noch Einiges iiber die

Unterscheidung der ypoia in verschiedenen Unterarten gefolgt

zu sein; wenigstens hat der Commentar bier, nachdem er den

Inhalt des jetzigen lsten Capitels erkliirt hat, Folgendes l
):

CH 8s ypoia xai aozrj ysvoog Xoyov Inzyei 8id x6 efc xyjv 7rotox7jxa

xuiv 8sxa xaxrjYoptwv dvdyeailai. Ti 5’ loti ypoia; XP 0l“ 1TOlo-

T7js ctyeuK Staxpixuip El? 7:00a SiaipeTxat y] ypoia; 8iaipsixat xal

aox7j elq sc, etc Xeoxov, u>yp6v, Ttoppov, £avDov, spo&pov xai p£Xav

xooxtov xa psv ocpsotv Ssyovxat, xa 8’ sTuxaatv, xal 6<psoi? psv ecm

r
t
xaxap/Y] xoo otroxstpsvoo Trpoqpaxo?, iTctxaot? 8’

yj e<p sxepov

ypwpa dvxapsnjAc • xo *pov Xsox5v syei xai! eaoxo TrXaxoc;, xo 68a-

xajSsc, OTrsp sx XYjs Trpooiovoptac eysi xal xr
(

v ovopaotav, xo yaXa-

xxu>8sc xo ioixo? *(dXaxxt, xo *'Xaoxov xo ioixos xspaxi Siaoifet, to

•/apoTTov, OTrsp eoixs xot? o-rcoXsoxot? eptoi?. Kai xt'vo? fvsxev 7rpo-

xdoosi xo Xsoxov /ptopa xu>v Xoicraiv; 01a x6 apt^c eivai xal p7]8s-

voc sxspoo upoc ouoxaatv 8sibbai* aoxo yap, cpYjoi, eoxa> psv Xso-

xov, we oTioxsBstxai
,

aXX’ dpsi[3so&a) xo> ypwpaxi xal "pvsoOib xs-

Xsuu; Xeoxov xtvo? ^dp osixat xo Xeox8v 7xpoc to Yevsobai Xsoxots-

pov* xal 6'peatc psv xoo Xeoxoo xo 68axu>8ec:, i7uxaaic, 8s xo yaXa-

xxc68s; xai xa XotTra • xouxo 5 e xo Xe::x6v OYjpatvst xyjv aX^D?) aTrs^iav

xal IvSs'av xy]s oXyj? oox Iv xyt
]

1

yotaxpl, dXX’ iv xtp YjTraxr x6 Sscrayo

drjXoTitoaajg 7rs'}iVj 06 psvxot xeXeiav 8id x6 p^TcwxsXsiav xyjv xaxa[3a-

<pV xoo aipaxo? 7£V7jOYjvai. Mexa 8s xo Xeoxov xt £7rsxai; x6 u>yp6v xo

dXiyrjV ini'ypwoiv 8e£dpsvov* xooxo 8’ eoixev acpe^Yjpaxt yopsvYjc, yj

o’ o'psotc xooxoo xo o 7:a>ypov, xo ioixo? xq> aoxtp dcps^Vjpaxi, aXX
5

d>?

') Da mir hier drei Codd. zu Gebote standen, so habe ich den 2240 zur Basis

des Textes genommen, weil er den ganzen Commentar enthalt; wo jedoch die

beiden andern bessere Lcsarten darboten, habe ich auch diese in den Text einge-

braclit. Da aber der Hauptzweck dieses Aufsatzes kein kritischer ist, so schien

es mir nicht nothig, jcdesmal anzugeben, wo ich mich vom Text des Cod. 2260
entfemt habe.



292

fa ei'uot tic, ti)(xo[3paaT(j)* * imxaoiq 8’
73 ef? gxspov /puipux p.sxapoX7],

73700V tj ixcl xb uTtoTcuppov
,

07t£p eoixe )(poo(p ^ a^o KeXxtx^?, xo

8b Tto^pov xpuom sopoi'Cip* xal ocpsoic p.bv too rcoppou xb uTrorco&pov,

£iUTaotc 8b xo U7ro£av0ov* xouxo o’ eoixe Tip xvi'xip, Tivi sous xb

uiro^av&ov *) xal xb £av&bv; xb 8b Savdbv sotxs xpoxip dXrjOivtp* xal

ucpeatc p,bv xoo £avOou xb u7io$avi)ov, emxaaic 8b xb uTtspoOpov*

xouxo 8’ ot Tcepl xbv FaX^vov ipotvtxouv bvopidCouaiv* abxbc Yap

<pyjat
1

)
* Xsoxbv Xap.7rp<p TrpoosXObv ipotvixouv Ittoitjoe, Xap/jrpbv

8vo|xaCov (Ciov?) xb atp.a* xouxo 8’ ovop.aCooaiv ol pacpsic ipXoYivov*

bpodpov 8b xb boixo? slXtxpivbc (vsT?) aip-axt.

Das namlicLe Verhaltniss finden wir zum dritten Male zu-

riick am Ende des 36sten Capitels, wo wir im Commentar Fol-

gendes lesen:

Ouxouv xb oup.p.ETpov ev ooaxdosi p,sxa Xsoxoo xpcup,axoc, 000x73-

vai ou 8 uvaxai, airaviov 8 b p.sx’ cb^pou. Tlaic oirdviov; ItteiS^ iv-

8 sj(STai' xiva xpacprjvai 8 a<|»iXa>c xal TroXoTtQTTjoar Tip TrX^&st T7jc

o'YpoxTjxoc 7jp.pXuvs xb xpinp-a '
z

'

r
l
v X°^v xal ^svsxo u>xpbv xb oo-

pov, xujv 8 b Ppiop-axiov layoaev 7
]
86 vap.tc xal I^evexo Trapocpioxa'p-E-

vov, dXX’ ob tce pi xa)v oTtavuov 6 X070C, irep! xalv xafroXtxioxspiov 8b>

WOXE xal Xa6x7]V T7JV 00[X7rXoX7JV ixPa'XXoiXSV ji.7] [il-^VO-

[XEV 7jv p,sft’ ozoaxocaEtoc 1
)- Ael 8b xov laxpbv xal xouxo axo-

usiv etu xou Tcapucpiaxapivoo* si p.bv iroX'u IXO^ (Ooi?) xb 7:apucpi-

oxa'p-svov, StjXoT 8a^tXeiav ppinp-axiov st 8’ 0X170 V, Iv 8 s7
]
xal X7jv

OpE^iv si 8b aup,p.£xpov, p-saov* oxotieiv 8 b xal xouxo* sf p.bv Xs-

*
) to vno^uv^ov scheint mir hier iiberfliissig zn sein.

*) Es scheint hier der Commentator sehr ungenau in seiner Anfiihrung, denn

die von ihm angefiihrten Worte findet man wcnigstens in den bis jetzt erhaltenen

Biichern des Galen nicht; dagegen liest man Symptom. Caus. I. 6. T.VH. p.120.

ed. Kiihn.): xqy.vu.vovv yivtxcu
,

Xivxov xal l.a/^n()ov ovvsX&ovxwv xal tls

/uskav xaxaxoQti i^ntGovKov

*) Es sind dieses die letzten Worter des 36sten Capitels (Kiihn p. 594); ent-

weder in den Ausgaben noch in den von uns gebrauchten Codd. findet man aber

die particula ^7, obgleich sie durchaus nothwendig scheint.
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irtBv xal Btacpavkc, IvSet) x7jVue^iv* * e? aup.p.expov, xsXstav X7,v tte-

^iv s? Be izayb, 7iXsiova X7jv irs^iv ixXsiova (kXeiov) ouv xa a/pa

irapa cpuoiv, xuiv Bo p.sou>v (xa Be p.saa?) xaxa cpuoiv.

2 6p.p.SXpOV TTUppBv xal UTTOTTU^pOV. To 8k OUp.p.SXpOV

pikv 7ta-/u (ira'/si?) x•fl8kxP 0l ^uTc6Tcu^povauv^oxaxal
1

)
,

xal Y«p touxo tte^iv BtjXoT p.sxa xt]? aptox7j? uTrooxa'asu)?, e?
P-?)

aYpu7:v7jxix(p xivi xal cppovxiaxixcp xal aTTEptxxu) 7rpoaYsv7]xat' kul

Yap xouxouv BiroaxotoEa)? xB xoiouxov oupov airs^iav o7)p.aivsi,

w? 7ioXXa'xi? e?7cop.ev, 8xt xB Trapu<piaxa'p.svov
,

s? jjlyj
2
) 7rXstaxov

aFp.a 7j(o? cpXsYJxa xal BiaBi'Boxai e?? ira'vxa xa p-opia* fva kv xaipip

TTEptoxaaEcoc xal kvBeia? xpscpiovxai 1$ aBxmv uuoi}u>p.s&a ouv xiva

ivBsui? BnrjxTjOsvxa (8 totx7]
0£vxa?) viyov 07jp.spovxal aYpunvui? Bta-

£avxa* r\ p.sv tceiJh? xsXsia kY£V£X0 >
^ aYpuima itoXXYjV iTronrjaaxo

Biacpopyjotv • kvBsui? 8k xou cu>p.axo? exovxo?, xal auxB xB sv xcp

Jj-uaxi f]p.ur£7rrov atp.a xax7)vdXu>asv 7) OsppoxT]? xou ^uaxog* xal xB

jikv )(up.a x°o oupou Bia xB Ysvsa&ai xsXsiav xtjv irsijnv TjXde aup.p.s-

xpov, Bia Be xB kvBsai? xBv avdpcoTiov 8 ioixr]09]vat xal txoXXtjv X7jv

Biacpopyjoiv YevsoOai 7tapucpiaxap.svov oux lyivzxo' xal auxo? cpyjaiv*

im yap xouxiov )fu>pl? uirooxaasw? xB xoiouxov oupov tts^iv 07jp.ai-

vsr xB 8’ kpu&pov xal xB piXav jxsxa xou aup.p,sxpou 06 Buvaxat

0U[i.7rXaxrjVaf sJ y<*P sxa'xspov auxaiv p.sxa 7raxuxrjxo? kBsix^yj auvi-

oxap.svov, ttu)? p.sxa xouxou auvi'axaxo (xatxo?); Aiaxf oux st7isv, oxi

ap.cpoxEpa, aXX’ kxaxspov
;

s? y«P ap/poxspa eitcev, s8si£sv av, oxt xa Boo

xaO’ ev O7jp.aiv6p.svov Xap.(3a'vovxai, Bia Be xou sfasTv sxdxspov IBeifcsv,

oxt xB p.sv aTce^iav 07jp.atvEi, xB 8k p-sXav 3
) )(op.6v a XX’ <Soxs xB

p.ev oup.p,Expov iv ouaxdosi 4
). Tt koxt xB aXX’ woxe; avxl

l
) Hicr werden ohne Zweifel wiecler die eigenen Wortc des Magnus wie-

derholt.

*) Wenn wir uns nicht irren, muss fxrj hier ganz gestrichen werden.

*) Es wird hier wahrscheinlich wohl gelcsen werden miissen: to ds [*ilav

fiiXavK XV/J.OV.

*) Der Commentator fiihrt hicr, glaubc ich, wicder die eigenen Worto des

Magnus an.
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XOU TCaXtV* X?) o6.p,p.EXpOV UTiO OUp.p.SXpOU aTTOTEXElTat, (Sox’ 0 u GUVl-

oxaxai oTjptEpov (oup.p.sxpov?) jaex’ ipuOpou xal piXavof, at oe oup.-

TrXaxrjvai 8ovap.£vat sfoiv auxai, Ilayu Xsuxov u7toaxaaic ou Xsfrj.

Ilayu kpuhpov uTroaxaoi; ou Xsnrj. lla/u piXav uTroaxaoi? ou XstY]

"

2up.p.Expov Ttu^pov unoaxaots ou Xsuj* 26p.p,£xpov uTioaxaaic ou

Xsnrj *). T6 upaixov 87]Xoi xov (Sp.ov irXsovaCsiv yuptov. To Ssuxs-

pov uXxjOoc afp.axo?. To xpi'xov SyjX.oi piXava yup.ov, a)? iv xsxap-

xaioi?. To 8k xsxapxov StjXoT aitscjuav, <S<s etu xuiv oisoTraap.EVu>v,.

Mit diesen letztern Worten ist zugleich der ganze Commen-

tarzuEnde, denn es folgt nur noch: (Spa ouv, ijxot avxl xou

xaipo? ioxt 2
) IvxauOa xov ivsaxuixa Xo^ov xaxa-itauaai. Durch

diese Schlussworte glauben wir uns berechtigt, diejenigen Ca-

pitel, welche jetzt noch in den Codd. und den alteren Ausga-

ben folgen (42—48, 37 u. 38, 26, 28, 30 u. 29 des Kuhn) fiir

angehangte Fragmente eines anderen Schriftstellers zu halten,

und wir werden desto mehr zur Annahme dieser Meinung ver-

anlasst, weil uns dadurch der Umstand der beinahe wortlichen

Wiederholung des 26., 28. und 29sten Capitels in den Hand-

schriften und denen ihnen folgenden alteren Ausgaben viel

erklarlicher scheint.

Man wiirde nun vielleicht noch die Frage aufstellen konnen,

ob wirklich nach der Angabe von zwei der erwahnten Codd.

Stephanus fur den Verfasser des Commentars zu halten sei.

Wir glauben diese Frage ohne Zagen beantworten zu miissen,

denn ausserdem, dass es gar keine Ursache giebt, die Wahr-

heit dieser Angabe zu bezweifeln, bietet die Schreibart unsers

Commentars eine so grosse Aehnlichkeit dar mit der der Com-

mentare von Stephanus zu Hippocrates und Galen (die-

*) Die Worte ZvfAfuxqov vnootuois ou hit] sind wohl aus einer irrigen Wie-

derholung der unmittelbar vorhergehenden entstanden.

>) jjtol dvxi xov xcaQog text, sind wohl eine Glosse, die spiiter in den Text

eingeschoben worden ist.
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ees wird denjenigen Lesern, welche diese Commentare kennen,

wold nicht entgangen sein), dass es mir nicht erlaubt scheint,

dem Zweifel noch Eaum zu geben. Ein einziges Beispiel wird

hinreichen, dieses zu verdeutlicken. Ganz im Anfange unseres

Comraentars vergleicht dessen Verfasser seinen Autor mit

einera guten Schiitzen mit den folgendenWorten : o68sl? 8 s xou-

xiov (derjenigen, welche vor Magnus iiber den Harn geschrie-

ben hatten) dpfa'vooasv Tj sft/jxs ttjv T.otauxrjv xouxwv usOooov xal

SiSaaxaXiav xcov oopcov, ooxo? 8s ooXXs£as xai st? £V ocvapjippa^

81 svo? oxoTxou dxxavxa r^iv SisaacpTjOev * ix ^ouv xou axoirou xs-

Ostxs xal XTjV STUYpa'prjV uspl oupwv xal waii-sp 0 i s'fATxsipm xuiv

xo£oxuiv •npo? xov axoiiov xoo oYjjxstoo airopXsixqvxsi s.6ox6/u>? xo
(

3s-

Xo? djtoxrspLTTOUot xal ou)d x^]Ss xc/ixstas [Asxaaispovxai, ooxto xal

ouxo? Timer, Tipo? sv povov axoirov [3Xs7iu>v X7jV ire pi xd»v oupcuv 7rpa-

maxsiav auvsYpa^axo. Beinahe mit den namlichen Worten

vergleicht Stephan us (Comment, in Prognost. ap. Dietz T. 1 .

Comment, in Hippo cratem et Galenum p. 221 )dieNatur mit

einem guten Schiitzen, wenn er sagt: yj ^dp cpuoi?, sox’ dv sppo>-

xai xal xaT? oixslat? Suvapieot xaxd xov oixsiov oxottov xey;pyjxai, xax’

1

wenigstens dessen von Stephanus commentirten Theil gc-

schrieben hat. Schade nur, dass S tephanus gewohnlich den

gewohnlich nur die ersten Worte des Satzes, den er erklaren

will, seiner Erklarung voranschickt; sonst wiirden wir im

unter dem Namen des Galeni oxepl oupwv bekannte Buch oder

von ihm commentirten Text nicht wortlich anfiihrt, sondern
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Stande sein, das Buch des Magnus beinahe ganz in seine alte

Integritat wieder herzustellen oder wenigstens die bedeutenden

Liicken, die es jetzt enthalt, auszufiillen. Dieses wiirde uns

wahrscheinlich zu entscheiden erlauben, ob wir der Meinung

des Guidot (ad Theophilum pag. 151) beipflichten konnen,

welcher einen in einer Handschrift der Bodlejanischen Biblio-

thek enthaltenen Aufsatz mit der Ueberschrift Ixlpa itepl ouptov

oovxojio? 8i8aaxaXia fiir das von Theophilus angefiihrte

Buch des Magnus halt. Diese Meinung hat er aufgestellt,

weil Magnus bekanntlich nach Theophilus das Gelbe oder

Gelbliche als die Farbe des natiirlichen Harns angiebt und man

wirklich in dem erwahnten Aufsatze Rest (s. Giudot 1. c.

p. 167): tva ok aacpuic xa irapa cpoaiv oopa SiaYivtuax-fl?, irpuixov

8sT os [xaOeiv, ottoTov £axt x8 apioxov oopov, xal xooxo eoxa> ooi

xavdbv xal xouos* iav ^ap auxix; eoplo-fl? xot? ax pax; u*fiaivouaiv

oSpov oo iravu Kayo, aXXa peoov, /paijia 8e uo^pov r
t
ottotco^pov

jxsxa axiXpoxirjxo; (oxiXttvox.?), caet. Da es uns aber an Gele-

genheit fehlt, die Bodlejanische Handschrift mit dem nun wie-

der aufgefundenen Buche des Magnus zu vergleichen, so miis-

sen wir fiir jetzt diese Frage unentschieden lassen.

Fassen wir nun noch einmal die Ergebnisse dieses Aufsatzes

kurz zusammen, so glauben [wir mit hinreichenden Griinden

dargethan zu haben, dass

1) das bisher unter dem Namen des Galeni irepl oupcuv be-

kannte Buch aus drei Theilen besteht, wovon

der erste enthaltend die 1— 28sten und 30 — 36sten Capi-

tel des Kuhn den Magnus von Emesus zum Yer-

fasser hat;

der zweite enthaltend die 42—48sten, 37 und 38sten, 26.,

28., 30. und 29sten Capitel des Kuhn von einem ganz

unbekannten Verfasser herriihrt;

der dritte, enthaltend die 39—41sten Capitel des Kuhn,
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welches gewohnlich in den Handschriften die Ueber-

schrift sxEpov irspi 8tacpopa? ouptov fiihrt, in einer Hand-

schrift dem ebenfalls unbekannten Yerfasser der defini-

tiones medicae zugeschrieben wird, welche unter dem

Namen des Galenus bekannt sind.

2) Dass Magnus von Ernes us wahrscheinlich nicht der

Niimliche ist, als Magnus von Antiochien, der Zeitgenosse

des Oribasius; dass jener aber wahrscheinlich der unmittel-

bare Lehrer des Theophilus war und desshalb am Ende des

5ten oder im Anfange des 6ten Jahrhunderts n. Chr. gelebt

haben muss.

3) Dass, mochte man einmal zu einer neuen Ausgabe des

Pseudo - Galenus irepl ooptov schreiten, die vorhandenen

Handschriften bedeutende und verschiedenartige Hiilfsmittel

zur Verbesserung und Erklarung des Textes darbieten.

Bd. II. 2. 20
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IV.

Ueber die

Bedeutung des Antyllns, Philagrins und

Posidonius
in der

Geschichte der Heilkunde,

nach dem Manuscrijote des verstorbenen Cand. med.

A. ILewy
bearbeitet

von JJr. Land§l)erg in Breslau.

lm Jahre 1839 stellte die Breslauer medizinische Fakultat

unter dem Dekanate des Hrn. Herausgebers die Preis-

aufgabe,

„einen erheblicken iiistorischen Beitrag zur medizinischen

,,Geschichte der an bekannten Aerzten und Thatsachen

„bisher so arm gebliebenen Zeit nach Galen und vor Ori-

„basius, also des III. und IV. Jahrh. n. Chr., zu liefern.“

Der Cand. med. Lewy, ein durch Kenntnisse und Fleiss

gleicli ausgezeichneter jungerMann, loste die Aufgabe den Er-

wartungen gem'ass gliicklich, und es wurde ihm einstimmig der

Preis zuerkannt. — Er hatte nainlich mit einer anerkennens-

wiirdigen Miihe und Unverdrossenheit Alles, was in so vielen

Orten zerstreut bei andern Schriftstellern sich vom Antyllus,

Philagrius und Posidonius befindet, gesammelt und auf

diese Weise bedeutend mehr gewonnen und felilerhafte Anga-

ben berichtigt, als seinen Vorgangern gelungen. Ausserdem

war er auch so gliicklich, mehre bisher noch gar nicht bekannt
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gewesene Capitel der genannten Schriftsteller aus der Dietz’-

schen Manuscriptensammlung an’s Licht zu ziehen und der

Fakultat vorzulegen.

Er hatte sich’s nun vorgenommen, die Resultate seiner Un-

tersuchungen iiber jene 3 griechischen Heroen historisch zu

entwickeln und dem Drucke zu iibergeben. Auch dachte er,

yon so vielen competenten Richtern, die sein Manuscript ken-

nen gelernt, in Breslau wie in der Hauptstadt der Monarchic

dringend aufgefordert, die genannten Schriftsteller, mit einer

lateinischen Uebersetzung und Commcntar versehen, dem un-

verdienten Dunkel zu entreissen und vollstandig herauszuge-

ben. Leider trug L. schon damals den Todeskeim in seiner

Brust und starb (1845) in der schonsten Bliithe seines Lebens

und seiner Yorsatze, an Phthisis pulmonalis.

Es ist nun, wie sich leicht begreifen lasst, der sehnlichste

Wunsch der zuruckgelassenen Mutter, deren Stiitze im Alter

der hoflnungsvolle Sohn einst werden sollte, sein treffliches

Vermachtniss zur Ehre und zum Ruhme deS so friih Vollende-

ten, so wie zum grossen Nutzen der gelehrten Welt, einem

grossem Leserkreise bekannt zu machen. Hiezu fehlte es aber

bis jetzt an einem gleich riistigen und gleich tiichtigen Bear-

beiter des grossartigen Stoffes, und es blieb nichts iibrig, als,

um nicht das werthvolle Manuscript ganz der Yergessenheit

anheimfallen zu lassen , die historischen Resultate, zu denen

der Yf. bei seinen Untersuchungen gelangt, einstweilen in

einem gedrangten Auszuge bekannt zu machen.

Diesen mir gewordenen Auftrag ubernahm ich mit Yergnii-

gen, theils Yon dem Werthe des Gegenstandes, theils von Pie-

tat gegen den mir personlich befreundet gewesenen Yerstorbe-

nen durchdrungen
,
und will mich bemiihen, dem Geiste des

Yfs. so viel moglich zu folgen und nur moglichst selten cine

Bemerkung am Rande anzubringen. Sollte mir Zeit und Musse
20 *
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einst gUn8tig scin, so wiirde ich gern, sofern sich dazu ein Ver-

leger fiinde, eine vollstandige Ausgabe der mehrgenannten Au-
toren nach dem Sinne und den Principien Lewy’s zu beeor-

gen bereit scin, werde jedoch dann eine Kritik des Manuscripts

nicht zuriickhalten konnen.

Bekanntlich ist von den Schriften des Antyllus, eines der

beriihmtesten griechischen Aerzte aus dem Anfange des 4.

Jahrb. unserer Zeitrechnung
,

fast nichts bis zu uns gelangt.

Wir lernen ihn vornamlich aus Oribasius, dem beriihmten

Leibarzte des Kaiser Julian, kennen, der 360 J. n. Chr. zur

Regierung gekommen. Von ihm selbst erhielten wir nur die

Abhandlung liber den Wasserkopf
(
IIsqI vdQoxeyuXcov) und

einige Fragmente, die sich zerstreut bei Oribasius, Aetius,

Paulus Aegineta und den Arabern befinden und die am

Ende des v. J. unter des gelelirten Sprengel Auspicien von

Panagita Nicolaides (Antylli veteris chirurgi tu XeLipuru,

praeside C. Spr., publice ventilanda exhibet P. N. 4. Hal. 1799.)

gesammelt und herausgegeben worden.

Seitdem ist es den Bemiiliungen eines Chr. v. Matthaei,

Angelus Majus, F. R. Dietz gelungen, einen grossen Theil

der bisher verborgen gebliebcnen griechischen Handschriften

aufzufinden, in denen viele und wichtige Fragmente des

Antyllus enthalten sind. Leider aber sind die Reliquieen

Dietz ’ens selbst, die sich hierauf beziehen, weder alle heraus-

gegeben, noch bekannt. — Lewy hat nun mit dem ihm eige-

nen Fleisse Alles gesammelt, was zerstreut sich irgendwofin-

det, und dies in der Art zu einem Ganzen vereinigt, dass ein

oberflacjhlicher Vergleich mit dem, was wir bisher von unserm

Autor wussten, hinlanglich zu iiberzeugen im Stande ist, wie

viel unser Yf. des Neuen und Interessanten uns geboten.

Ich befolge die Ordnung, die L. hinterlassen, und theile das

Ganze ein in Jiulrt], (puQfxuxelu, xeiQovQyiu.
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Eben so habc ich Ueberscbriften und Capitel-Bezeichnungen

aus dem Manuscripte bcibchalten und nur die deutsche Ueber-

setzung hinzugefiigt. Yom Inhalte hingegen konnte ich nur

selten, wie ich so gern uberall wollte, Ausfuhrlicheres mitthei-

len, sondern musste mich auf das Allerwesentlichste, auf eino

trockne historische Angabe beschranken. Mochte diese

sreniisren, den Werth des Schriftstellers sowold, als seines

verst. Bearbeiters zu manifestircn und eine des Gegenstandes

wiirdige Ausgabe, der ich, wie schon bemerkt, gern memo

schwachen Krafte widmen wtirde, wiinschenswerth zu maehen.

'AyTvMov Iutqov tul Gco^ofjisvu, Des Antyllus Nachlass.

I. Tu duuTrjTixu. Diaetetische Schriften.

1. IJsqI tcoy xu&cuqovtcov. Ueber Abfiihrmittel.

2. IJsqI y\vG[iwy, on diet, tqeTc, ahiag TraQalunfiavoyTCU.

Ueber Klystiere, die aus 3 Ursachen ange-

wendet werden.

II. Tot fioTjd-rj/iuTU s. fJeql fiorjd',

A. Tcc (jorj&qfiava. Die Hillfsmittel.

Aoyog a . Erster Abschnitt.

1. nsQl uytywy. Ueber die Winde.

Es werden nach vorausgeschickter Definition des Windes

allgemeine und ortliche Winde unterschieden, welche letztere

in der Nahe des Ortes
,
wo man sich befindet, entsprungen.

Gesund seien die Winde, wenn sie in gesunden, ungesund —
wenn in ungesunden Orten entsprungen

, trocken — die vom

Lande, feucht — die von Wiissern u. s. w.

2. JJsqI Tortoiy. Ueber die G c gen den.

Hohe Gegenden seien am gesundesten, da die Luft in ihnen

sich nicht verfange, sondern in fortwahrender freier Bewegung

sei. Sie verschafFen leichten Athem, alien Brustleidenden zu-

tragliche, diinne Luft und seien auch fur Kopfleideu und alle
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Sinneskrankheiten gut. Niedrige Gegenden seien fur die angc-

gebenen Krankkeiten unangemessen , andern Constitutionen

aber, und zwar Schwachen und Greisen zutraglich. Seegegen-

den seien Wassersiichtigen und mit rheumatischen Zufallen

Behafteten angemessen, gut auch fiir Nervenkranke und Gicht-

beschwerden , ferner fiir leidenschaftliche Aufregungen. Mit-

tellandische seien kalter als Seegegenden und, wenn sie weder

sumpfig noch tief liegen, gegen hitzige Krankheiten besser als

letztere, gegen clironisclie aber nicht so gut, sumpfige aber

taugen immer nichts. Schlecht seien aucli die bei Bergwerken,

trocken und stickig. — Tief gelegene Gegenden bedingen gute

S'afte und seien trocknen Constitutionen angemessen, thoniger

Boden lose die Spannung, indem er die Dampfe sich entwickeln

lasse. Rotherdige Gegenden seien austrocknender als jene,

schwarzerdige von Allen am besten.

3. IJfgl oYxov. Ueber die Wohnung.
Hitzig-Kranken seien Kellerwohnungen zutraglich, weil sie

kiihl, eben so Blutauswerfenden und am Kople Leidenden,

Hoch gelegene den an Brustversckleimungen und iiberhaupt

vollsaftigen Korpern. Wer Zerstreuung suchen muss, dem

seien grosse Wohnungen zutraglich. Hohe Zimmer bewirken

gute Athmung und erleichtern den Kopf, besonders im Fieber.

Gegen Mittag gelegene seien im Allgemeinen gesunder, mit

Ausnahme solcher Uebel, die der Kuhlung bediirfen. Fiir diese

seien nordlich gelegene Wohnungen besser, minder gut die ost-

lichen, am schlimmsten die westlichen, besonders des Som-

mers. — Mit glanzendem Kalke angestrichene Wohnungen

seien qualend und unfreundlich, noch unfreundlicher die mit

Steinen Ausgelegten, sie seien auch kalter, als mit Ziegeln ge-

pflasterte. GemalteWande seien fiir Fieberkranke und Schwache

am unzweckmassigsten, da sie Phantasieen rege machen. Die

cinen schwachen Anstrich haben, seien unzweckmassig, denn



303

die Luft sei in ihnen sehr veriinderlich ,
indem sie sich mit der

. i

f
r r

aussern leicht vermische.

4. IIsqI GTQWftvrjg. Ueber das Lager.

Das Lager auf dem Bette sei besser, als das auf Strob ,
letz-

teres besser, als das auf der Erde. Diese habe noch den Nach-

theil, durch die Ausdiinstungen des Bodens dem Korper zu

schaden. Sind die Fiisse niedrig, so sei die Ausdiinstung um

so niiher, hoch — entstelie ein angstliches Gefiihl, als wenn

man gehangen wiirde. Es sei daher eine mittlere Holie am

besten. Kleine Betten seien unangemessen, sie verursacben

Eckel, iibergrosse, so dass der Kranke nicbt rubig bleiben, son-

dern in fortwahrender Bewegung sein muss, verursacben

Schwache. Scbwingende oder wie immer bewegliche Lager

seien schlimmer, als feste. Die Festigkeit desselben sei stark

und unnacbgiebig, der Gedecke weder wenige nocb liarte, es

schwache und ermiide sonst den Korper. — Eben so wird iiber

die Tiefe, die Malerei, die Sauberkeit u. s. w. zwar etwas mi-

nutios, docb recht zweckmassig verbandelt.

5. ITsol suPQoyrjq. Ueber den feucbten Umschlag.

Der feuchte Umschlag sei nicht so kraftig, als der Brei-

umschlag, daber werde jener nur im Anfange der Krankheit ge-

nommen. Was den Ort anlangt, so bedienen wir uns seiner

auf dem Kopfe in Fallen, die nicht ganz fur Breiumschlage

geeignet, ferner bei Schwachen, von denen Breiumschlage ihrer

Schwere wegen nicht vertragen werden. — Die feucbten Um-
schlage werden dann, so wie die Krankheiten, gegen welche sie

gebraucbt werden, kurz beschrieben, dabei die interessante

Bemerkung gemacht, dass bei Hirnkrankbeiten warme Um-
schlage um den Kopf gemacht werden mtissen, da „dieseTbeile

als Nervenanfang keine Erkaltung vertragen.“

TIsqI xaiaiovriGSiog, unoGnoyyiotuuy, TtQoGxXvG/ACtTog, Ueber

die Uebergiessung, Wascbung, WasserauBspiilung.
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Ersterc werde gebraucht, wo man eigentlich ein Bad anwen-

den mochte, aber durch irgend einenUmstand gehindert sei.

—

Waschungen werden zur Keinigung des Korpers Yon verschie-

denenUnsauberkeiten angewendet. In derselbenHinsicht werde

die Wasserausspiilung gebraucht. — Es werden nun verschie-

dene Indicationen fur cines und das andere dieser Mittel ange-

geben, auf die wir indessen bier nicht eingehen konnen.

7. IJsqI xuTcmXaGfiuTtuv. Ueber Breium schlage.

Diese werden in erwarmcnde, zertheilende, klihlende, zusam-

menziehende und zuriickschlagende, eben so in gekochteund unge-

koclite unterschieden. Sie werden, je nack der Verschiedenheit

des Ortes und des Leidens, verschieden gebraucht. — Es wer-

den nun mehre Bereitungsarten der Breiumschlage, namlich

mittelstBrod, erweichenderPflanzenkorner, verschiedenerKrau-

terarten u. s. w. angegeben , die wir hier gleichfalls iibergehen

miissen.

8. IIsqI uvvSqov xuTUTiXaGnuTog. Ueber den wasserfreien

Breiumschlag.

Bereitungsweise. Indicationen bei Hypochondrialleiden u. dgl.

9. J1£qI Xovtqcov sg emxrjdevGawq. Ueber die Bader nach

ihrem Nutzen.

Es werden Susswasser- oder indifferente und kraftige, wirk-

same, kiinstliche und natiirliche Bader unterschieden. Sie

werden als Erwarmungs - , schweissbeforderndes , Anfeuch-

tungs-, Kiihlungs-, zusammenziehendes Mittel bereitet, warm

— Erfrorene zu erwarmen, Entkriiftung zu heben, Krampfe

und Schmerzen zu beschwichtigen; die Verdauung zu befor-

dern. — Es werden dann Krauter als Zusatze zu warmen

Badern, denen auch Oel hinzugegossen werden konne, empfoh-

len. — Ein schweisserregendes Bad werde bei rheumatischen

Krankheitszufallen bereitet, und zwar durch Zusatz vonSalzen

oder durch Seewasser, auch durch Zusatz von Honig. Ausser-
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deni werden verschiedeneKrauter angegeben, erweichende gegen

entzlindliche Krankheiten, Skirrh u. s. w.

10. IJsqI tiov uvrcnpviui' Xovtqiuv. Ueber natiirliche Bader.

Sie sind nach der Beschaffenheit des Bodens ,
durch welchen

sic fliessen, verschieden, salz-, schwefel-, salpeter-, eisen- u. s.

w. haltig. Alle sind sie austrocknend, erwiirmend, starkend,

daher in hitzigen Krankheiten nicht brauchbar, sondern nur fur

chronische, und zwar die salzigen gegen Kopf-, Brust- Magen-

leiden, Wassersuckten, Huston 1

), wenn er nach Krankheiten

und Yerschleimungen entstanden, zusammenziehende gegen

Blutauswurf, Erbrechen, unmassige Haemorrhoiden, unordent-

liche Reinigung und bftere Fehlgeburten, Schwefelbader gegen

Nervenkrankheiten und Sclrvvache, eisenhaltige sind fiirMagen-

und Milzleiden 2
) niitzlich u. s. w.

Es folgt nun ein

11. Appendix

/JsqI uMAoxtooiai; xal tiov uXXcov tivqiujv.

Ueber das Sandbad und die andern trockenen Bader.

Es ist bier von den sogenanntenLuft-Sonnenbadern die Rede,

die derKranke bei gesalbtem oder ungesalbtem Korper, liegend,

stehend, sitzend, gehend, laufend, ferner von den Sandbadern,

indem der Kranke auf warmen Sand gelegt wird, die Rede. Sie

bringen Schweiss hervor, halten den Stuhl an, dienen aber vor-

zugSAveise gegen odematose und wassersiichtige Geschwiilste.

— Die nahern Angaben zum Gebraucli der Bader folgen, es

Avird namentlich von den Sandbadern gesagt, es miisse ein Ge-

hiilfe zugegen sein, der immer sehr Avarmen Sand auf den Kor-

*) BriiAdGi, giebt keinen Sinn, man hat oidtj/uaai, conjecturirt, aber Wasscr-

euchten sind eben vorausgegangen
,

ich vermuthe was dnrch das naclifol-

gende avyxqiGn yMy/ucaos noch wahrscheinlicher wird.

*) In neuerer Zeit hat Sommering durch Versuche ermittelt, class das Fcr-

rum muriatioum einc speeifisch verkleincrnde Wirkung auf die Milz ausiibt.
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per nachschiitte, es sei, wenn mbglich, Seesand vorzuziehen,

wovon die Grtinde auseinandergesetzt werden.

B\ Ta ti qog(j>£q6[asvu (jOrjd-ijnuTa.

Die zu Gebote stehenden Heilmittel.

Aoyog /. Dritter Abschnitt (xcy. fievreQ. Zweites Capitel).

1. 7'Qocpul awsyiog voffovffi, xal oxevaclcn uvtcuv. Die Nah-

rung fur langwierig Kranke und ihre Zubereitung.

Die Nahrung in chronischen Krankheiten miisse ausgesucbt,

leicht zubereitet, rasch gegeben, nicht zu nahrhaft und leicht

verdaulich sein, da sie sonstFieber veranlasse. Ein mit Was-

ser gebackenes Brod babe alle diese Eigenschaften. Es sei von

dreimonatlichem
, nicht zu sebr gereinigtem Weizen, denn ein

solcher sei zu nahrhaft. — Auf gleiche Weise werden mehre

Vorschriften zur Bereitung von Speisen ertheilt, darauf kommt

Vf. auf die Diat in fieberhaften Krankheiten zu sprechen. Sie

bestehein weizenera, gut, besonders inBegenwasser, wenn dies

nicht angehe, mindestens in moglichst reinem Wasser ') ausge-

backenem, diinnem Kuchen, Gerstengraupen u. dgl.— Yon alien

Gemiisearten sindMalven in einer Salzbriihe undOel zubereitet,

fernerEier (damit sie weich bleiben — unter fortwahrenderBe-

wegung, noch besser inEssigwasser gesotten, wo sie noch diin-

ner bleiben) am besten.

2. Ileoi diuy.XvofMxTo;. Ueber das Ausspulwas ser.

Es ist vom Mundausspiilen in diatetischer Hinsicht und sei-

nem Nutzen die Rede. Es ist zu bemerken, dass Ant. das

Gurgeln fur schadlich 2
)
halt, indem es den Kopf erschiittere

und die Materie nach oben bewege.

l
)
Es ist gewiss interessant

,
dass Vf., wie Berzelius in unsern Tagen darge-

than, dass Regenwasser (destillirtes konnte Antyllus natiirlicli nicht angeben)

fiir das Reinste gehalten.

*) Rationelle Aerzte verbieten nach I. P. Frank’s Vorgang die Anwendung

der Gurgelwiisser, wenn auch nicht aus dicsen Griinden, bei Halsentziindungen.
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3. IIsqI itutov. Ueber das Getrankc.

Warmes Wasser sei alien Krankcn gut, kaltes nur, wo es

darauf ankomme, brennende Hitze zu dampfen. Nach Umstan-

den kdnne man Leuten, die kalt zu trinken gewohnt, und denen

warmesWasser zuwider, kaltes geben. Bei hitzigem Fieberlassen

wir reichlich und viel, sonstnur wenig auf einmal trinken. Essig

und Wein geben wir in der Regel nicht oder wenig, arzneimas-

sig, Essigwasser vorzugsweise bei Blutauswurf, besonders aus

Schlund und Magen u. s. w. Honigwein sei wobl Niemand zu-

traglich, Honigwasser bei Nervenleiden mit oder ohne Fieber.

— Auf diese Weise f'alirt Vf. fort und schliesst mit der sehr

richtigen Bemerkung, dass Wein auf nlicliternem Magen nicht

tauglich sei.

B'. Tu noiovfxsTa ^ot]9~/][xuTa

Die klinstlichen Heilmittel.

Aoyocd'. Vierter Abschnitt.

1. IJsqI y.uTaxUosw<;. Ueber das Lager.

In hitzigenKrankheiten miisse derKranke im Bette liegen, in

chroniscken nur wahrend der Steigerung der Krankheit. Die

Form des Bettes sei bei Kopfleidenden
, ausser Hirnkranken,

zuriickgeneigt, bei Brustkranken sei eine hohe, bei Unterleibs-

kranken eine zuriickgebogene Lage zutraglich. Bei Gonorrhoe,

Satyriasis, Fierenentzimdung sei die Seitenlage zweckmassig,

denn in erstern Krankheiten werden bei der Riickenlage durch

Erwarmung der Theilc, bei der Nierenentziindung aber, indem

die Hiifte auf diese Weise gequetscht werde, dieZufalle gestei-

gert. Bei den Leberkrankheiten aller Art sei die Lage auf der

rechten Seite, bei Darmleiden eine mittlere uaog
)
angemesse-

ner, als die Riicken- und linkseitige Lage.

2. IJsqI rjav/lug. Ueber die Ruhe.

Wo das Liegen, sei auch Ruhe und Stille nothwendig, beson-

ders in den Exacerbationen u. s. w.
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3. IIsqI uanlug. Ueber den Hunger.

Dieser wire! gegen Vollbltitigkeit und aus derselben entstan-

denen Krankheiten empfohlen.

4. IIsqI Tr}(, s'S, vnvov tops),slag. Ueber den Nutzen des

Schlafes.

Schlaf bewirke Nachlass der Spannung und Erweichung der

Verhartungen, bringe das Erstarrte zum Flusse, das Unregel-

massige zur Regelmassigkeit, wirke beruhigend auf Krampfe

und Gemiithsbewegung, normalisire den Athem, halte Flusse

an, verdichte die Feuchtigkeiten des Korpers. Zeit des Schla-

fes sei bei den remittirenden Krankheiten die Zeit des Nach-

lasses, wenn der Paroxysmus lange dauere, so seien die Zeiten

der Hbhe und Abnahme zweekmassig. — Yon Natur sei jeder

Abendschlaf ungesund. Wenn die Exacerbationen aber um
Mitternacht und besonders gegen Morgen, so miisse bei anhal-

tenden Krankheiten nachgegeben und der Abendschlaf erlaubt

werden. Nachts sei der Schlaf zweckmiLssiger, als am Tage;

von derNacht seien die nach der dritten und besonders dieEnd-

stunden vorzuziehen, vom Tage— der Morgen bis zum Mittag.

5. IIsqI syQtjyoQasiog. Ueber die Wachsamkeit.

Wachsamkeit sei gut bald nach dem Essen undTrinken und

wahrend und vor den Exacerbationen. Trockne Einreibungen

(ohne Oel), mehr noch mit Leinewand, bewirken Wachsamkeit.

— Es werden auch gewisse Krauter, Biihungen der Schenkel

hiezu angegeben. Heftiges Kratzen, Rupfen an den Haaren,

Ziehen an den Fingern, scharfe Geruche, reizende Mittel an die

Augen, trockne Schropfkopfe an die Weichen, anhaltendes

Schreien, beunruhigende Nachrichten, angstigende Reden und

Anschauungen, dies seien die Mittel, um Wachsamkeit zu

erhalten.

6. IIsqI AaAtag. Ueber die Sprache.

Sie greife an in Fiebern, besonders in den Exacerbationen,
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mache Durst und trockne die Zunge ;
sei auch Augenkranken

unangemessen und Mensclien, die an Nasenbluten, besonders

aber an Blutauswurf leiden. Niitzlicb sei sie Leuten, die zu

unmassigem Scblafe geneigt.

7. IIsqI uvoiipiovrjoscoi;. Ueber die D eclamation.

Es gebe eine Uebung der Brust und der Stimmorgane, die

man Declamation nenne. Sie steigere die Warme, reinige,

spanne, verdiinne. Es wil’d die Art dieser Gymnastik ange-

geben, ferner von den Indicationen gehandelt, sie sei namlich

bei Magenleiden, Erbrechen, Aufstossen, schlecbterVerdauung,

bei Verschleimung, Pica der Frauen angezeigt. Contraindicirt

bei Kopfleiden.

8. Tic, 6 r'ijg uvuy(jovr
t
ottoc, tQonog; Auf welche Weise wil’d

declamirt ?

Wer declamiren will, entleere zuvor den Darm, verbalte sich

rubig, wasche und reinige besonders die untern Theile und das

Gesicht und spreche ruhig und gemessen, stehend, besser noch

im Umhergehen. Es sei besser auswendig hersagen, als able-

sen. — Auf diese Weise wil’d in den Vorschriften fortgefahren,

9. IleQl vyiHvrjc; uvuywviioEwc,. Ueber das Declamiren in

Bezug auf Gesundheit.

Die Stimme entstehe vom Ein- und Ausathmen und sei

bedingt durch ein harmonisches Verhaltniss zwischen demKehl-

deckel und den Theilen des Mundes ,
namlich Zunge, Gaumen,

Zahnen, Lippen. Bei der scharfen Stimme werdeHals undKinn

zusammengedriickt und verengert, indem die Endtheile der

Zunge sich derGurgel entgegenquetschen, und nach Verhaltniss

zu den vorgenannten Theilen auch der iibrige Korper sclilank

werde.— Auf diese Weise beschreibtVf. ausfiilirlich denMecha-

nismus
,
nach welchem die Sprache mittelst der Luft gcbildet

werde und bemerkt, dass Kinder, Frauen, Eunuchcn (?) daruna
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schwachere Stimme haben, ala Manner, Kranke als Gesunde,

weil bei ihnen die Stimmorgane enger.

10. JIsqI xQiy.7]Xaalug. Ueber das Reifenspiel.

Dieses Spiel diene als erweichendes Mittel bei Spannungen

des Korpers , mache steife Theile durch die Entwickelung und

mannigfache Gestaltung des Korpers biegsam, starke die Ner-

ven, lockere die festen Theile auf, errege Warme und zerstreue

Geisteskrankheiten und Tiefsinn. — Es wird darauf beschrie-

ben, wie der Reifen zweckmassig beschaffen seih muss.

11. IIsqI vrj&ioQ' Ueber das Schwimmen.

Wenigen langwierigen Krankheiten sei das Schwimmen zusa-

gend, und auch dann nur selten und nur im Sommer. Es mache

dasselbe schlank, bringe Schweisse, Spannung, Warme, Kraf-

tigung hervor. Darum diene das Seebad in Wassersuchten, pso-

rischenundandernHautausschlagen, sogar Elephantiasis, ferner

bei rheumatischen Affectionen, Auszehrungen, Infiltrationen in

Folge von Krankheiten. — Fur den Kopf sei das Schwimmen

sowohl in der See, als iiberhaupt unpassend. In siissen Gewas-

sern bringe es die namlichen Wirkungen
,
doch schwacher her-

vor. Es schade bei langwierigen Nervenleiden wegen derKalte

und Feuchtigkeit. In natiirlichen , warmen Quellen sei das

Schwimmen unangemessen, denn es bewii'ke Plethora, noch

mehr in kunstlich erwarmtem Wasser zu vermeiden. Jeden-

falls aber, ob man in der See, oder in andern Gewassern schwim-

men wolle, miisse man vorher sich massig einolen und durch

Einreiben des Korpers erwarmen, um nicht zu plotzlich ins

Wasser zu kommen.

12. IIsqI nulri<;, Ueber das Schleuderspi cl.

Dieses bewirke kraftige Athmung, mache den Korper lest

und musculos, starke dieNerven, scharfe das Gefiihl, bethatige

die natiirlichen Yerrichtungen und zertheile Fettanhaufungen
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und alle Arten von Geschwiilsten ;
Brustleidenden aber sei es

unangemessen. — Des Morgens sei das Schleuderspiel flir Kopf

und Brust niitzlicb und spanne die Nerven; nach der Mahlzeit

sei es fiir Hiiftkranke gut, schade aber den Geschlechtstheilen,

den Hypochondrien, den Eingeweiden und sage auch dem Kopf

nicht zu.

13. IIeqI Gxiofiaxtag. Ueber die Schattenfechterei ').

Die Schattenfechterei sei gut, die Abspannung zu beseitigen,

die Schultem zu starken, Schwache zu heben und Nervenzuk-

kungen zu beruhigen. Sie sei auch fur dieNieren und dasGlied,

ebenso fiir Brustzufalle gut. Man miisse aber nicht mit den

Handen allein die Schattenfechterei iiben, sondern auch mit den

Schenkeln, bald springend, bald hinten ausschlagend u. s. w.

14. TlsqI x^iQovoiniug. Ueber den F austkampf.

Der Faustkampf stehe zwischen Tanz und Schattenfechterei

mitteninne, er sei zu denselben Zwecken zutraglich, bei Kin-

dera, Frauen, Greisen, sehr Schwachen und Kranken vorzu-

ziehen.

15. FIfcg! dyuXfxB xul Ueber das Ab- und Aus-
springen.

DasAbspringfen gleiche einemLaufe, wobei derKorper unter

Einbiegen derKnie auf demselben Flecke bleibe, dasAussprin-

gen sei ein fortwahrendes Gehen der Schenkel. — Diesem nahe

stehe ein gewisses, bei den Spartanerinnen gebr'auchlich gevve-

senes Spiel, bei welchem die Nates eine Hauptrolle spielten,

von dem uns aber ebenfalls jede nahere Beschreibung fehlt. —

•

*) nnter diesem Namen, entwedor weil sie in der Schulc, also im Scliat-

ten, niclit im Freien, oder weil sie mit lceren Iliinden, ohne Waifen, also gloich-

Eam im Kampf gegen einen Schatten, geiibt worden, bei den Altcn bekannt gewe*
sene Qymnastik. Spurcn von ihr finden sich bei Plutarch und Pausanias,
nirgends eine cigcntliche Beschreibung.
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Das Abspringcn sei Kopf- und Brustlcidendcn, und uberhaupt

wo ein Andrang nach den obernTheilen ist, also bei schwachen

Schenkeln, Auszehrungen, Muskelschwache, Betaubung, Zit-

tern, gut. Das Ausspringen ziehe, indem es die Brust erschiit-

tere ,
mehr als das Abspringen die Stoffe herunter und sei fur

dieLeiden derselben unangemessen. — JeneSpartanischeGym-

nastik soil, wie schliesslich bemerkt wird, die monatlichen Ver-

riebtungen befordern, Haemorrhoiden bewirken, Geburt und

Nachgeburt erleichtern, wozu Hippocrates Buch „Ueber

die Natur des Kindes“ citirt wird.

16. IJsqI aipu'iQu<;. Uebcr das Balls pi el.

Das Ballspiel mache leiebt beweglich und befordere die Le-

bensverrichtungen. Es gebe grosse, kleine, mittlere, sebr

grosse, leere Balle, nach welchen die Gymnastik sich unter-

scheide. Sie werde mit den ITanden oder Schenkeln geiibt, sei

gut fiir schwache Brustconstitution und starke die Muskeln. —
Vf. geht nun einzeln die verschiedenen Grossen der Balle, ihren

Nutzen und ibre, je nach ihrer resp. Grosse, verschiedene

Gebrauchsweise durch.

17. Jlsgl ywQvxov. Ueber das Beutel spiel.

Ein Beutel werde , bei Schwachern mit Samenkornern und

Weizen, bei Starkern mit Sand gefiillt. Die Grosse miisse der

Kraft und dem Alter des Uebenden angemessen sein. Er hange

in der Uebungsschule an der Decke, so weit von der Erde ab,

dass er den Nabel des Kampfers erreiche u. s. w., der ihn nun

im Laufe zu fangen habe etc.

18. IJeQl uXrriQiopoMuQ. Ueber den Kugelwurf.

Eine harte Uebung sei der Kugelwurf, fiir Rheumatismen,

Schwache und Scbarfe des Magens und scblechte Verdauung

passend. Auch er iibe die Schultern, mache musculos, sei aber

fiir Kopf und Brust nicht gut.
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19. flsgl tJjg snl tiov gi^wv ^nx^dasajg. Uebcr den Nasen-

gang i).

DieseUebung starke den Athem, mache denKorper gewandt,

besonders urn die Schenkel und gebe den Gelenken Kraft. Sie

ziehe die Stoffe an, und treibe die iiberfliissigen Saftc von oben

nacli den Ausgangen.

20. IIsqI ojrlofiaxlag. Ueber den Waffenkampf.

Diese Gymnastik haben die Romer, anfangs fur den Krieg,

erfunden, sodann aber als Korperiibung benutzt. Sie mache

den Korper gewandt und muskulos, doch die Muskeln schwam-

micht. Dem Kopfe sei sie schadlich u. s. w. Die vornehmste

Wirkung sei ein langer Athem und Kraftigung des Korpers,

daher die an diese Uebung sich gewohnen, jede Anfechtung von

Seiten des Athems ertragen konnen.

Aoyog X\ Elfter Abschnitt.

1. IJsql TiSQLTiGtTov. Ueber den Spaziergang.

Es gebe einen Spaziergang als diatetischesHulfsmittel, einen

andem als Heilmittel. Als ersteres betrachten wir den Spa-

ziergang bei Kopf-, Augen-, Schlund - und Brustleiden , mit

Ausnahme des Blutauswurfs
;
niitzlich sei er ferner bei Magen-

leiden, verhaltener Reinigung, Stuhlverstopfung, Erbrechen,

Urinbeschwerde. — Es wird nun auf jede mogliche Art des

Spaziergangs nach der Oertlichkeit, ob an Seen, auf sumpfigem

Boden u. s. w., nach der Tageszeit, nach den herrschenden

Winden und Wettem, nach der Beschaffenheit des Ortes, ob

innerhalb derStadt, zwischen Baumen u. s. w.,Riicksicht genom-

men und alles dies in seiner Wirkung ausfuhrlich beschrieben.

— Es ist dies eines der interessantesten Capitel im Antyllus,

l

) Viclleicht wurde bei dieser GjTimastik mit niiuden und Nasc der Boden
beriihrt, auf diese Wcisc gegangen, gesprungen etc.

Bd. II. 2. 21



314
/

wir miissen uns leider nur auf eine kurze Inlialtsangabe

besckranken.

2. UsqI i)q:‘/.iov. Ueber den Lauf.

Laufen sei niitzlich zur Erwarraung des Kdrpers, zurBefor-

derung der Verdauung, Bethatigung der natiirlichen Verrich-

tungen, Starkung des Magens, Hebung der Rheumatismen,

bewirke aber Andrang na.ch clem Kopfe. Bei Nierenleiden und

Samenflussen (yovooQoixuiv) betracbten wir das Laufen als ein

Ding, vor dem man sich wold in Acht zu nehmen babe. Es sei

niitzlich in Hiiftleiden, wiewohl erst bei fortgesetzter Uebung.

Bei Leibschneiclen, nach dem Genusse von Pilzen, beim Skor-

pionstich sei der Nutzen zweideutig. — Man unterscheide Vor-,

Riickwarts-, im Kreise Laufen. Das Riickwartslaufen sei fur

Kopf, Augen, Sehnen, Magen, Hiifte, wenn es nicht zu schnell

gescliehe, zutraglich. Das Kreislaufen sei fiir Brust und

Schenkel gut, dem Kopfe unangemessen.

3. UtQl rxUuQiug. Ueber das S ch aukeln.

Diese Uebung sei aus Bewegung und schwebender Haltung

des Korpers zusammengesetzt, sie errege die innere TVarme,

vertheile die Saftemenge, spanne die Haltung und sporne die

korperlichen Yerrichtungen an, lose die Betaubung, stelle die

Ordnung des Kdrpers her, verscheuclie den Schlaf. — Es wer-

den nun die Unterschiede des Schaukelns, je nachdem man

sitzend, liegend, reitend, vor-, riickwarts, auf einem Schiffe

u. s. w., geschaukelt wercle, von jedem der Nutzen angegeben,

ferner angegeben Zeit und Ort, wann und wo geschaukelt wer-

den solle.

4. IJtQl Inriuduq. Ueber das Reiten.

Das Reiten habe fiir den Kranken wenig Nutzen, im iibrigen
f

r ' * 1 ¥

starke es mehr als alle anclern Uebungen den Korper, beson-

ders den Magen, erheitere und scharfe die Sinne, sei aber fiir

die Brust die ungesundeste Uebung.
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C. Tu y.£vovf.Levu

Die ausleerenden Mittel.

Aoyog /?'. Zweiter Abschnitt.

1. IJota twv h> Toig [.itQSGi uyysla Smuqstsov. W elcbe Gefii s S e

sind beh ufs der Aderliisse zu wahlen?

Am Gesichte die schnelle Ader (sv&eiav <p\S(3a) , eben so an

den meisten andern Orten; auf dem Scheitelbeine — wo sicb
v»

die Ader gabelformig (voeidcog) spalte ; hinter dem Ohre— die
’

dem Tragus gegeniiberliege ; unter der Zunge — wenn nicht

beide, die grossere, die reclitsgelegene ; an der Hand — die auf

deren Riicken zwischen dem Mittelfinger und seinem Nachbar

verlaufende
;
am Kniee — die mittelste

;
an den Knocheln — die

innerhalb verlaufe. Am Ellenbogen stehe es nicht immer bei

uns die Ader zu wahlen, sondern wir miissen die nehmen, die

sich am zweekmassigsten zeige. Bei Ohnmachten, Magenlei-

den, Schwache miisse das obere Gefass gewahlt werden; wo

reichliche und rasche Entleerung der Zweck — das mittlere;

wo man einer Umstimmung bediirfe, bei Epilepsie, Raserei,

Schwindel — das untere. — Auf diese Weise fahrt Vf. in sei-

nen Vorschriften fort und warnt am Schlusse vor einer starken

Spannung an der Ellenbuge vor dem Aderlasse, indem hie-

durch oft ein Gefass vorgespiegelt werde, wo keines sei.

2. Tim 7VQu trjg tiiuiQfoeiog noiryttov. Was vor dem Ader-

lasse zu thun s ei?

Es wird der Gebrauch der Aderpresse, grossentheils wie sie

heute noch iiblich, beschrieben; sogar eine gewisse Pedanterie,

wie sie noch bei unsernBandagisten vonGestern sich zur gross-

tenYollkommenheit gesteigert, machte sich schon damals, wenn

auch in etwas anderer Weise, geltend. — Zweckmassige Vor-

schriften sind: Esdiirfe nicht zu fest gebunden werden, da sonst

oft ein Blutaustritt unter den Arm, zuweilen ein Rothlaufund
21 *
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Abscess, folgcn. Die Haut cliirfe durch die Presse nicht ver-

schoben werden, indem sonst, wenn diese wieder weggenommen

werde und die Haut sich in ihre alteLage begebe, derBlutfluss

unterbrochen werde.— Darauf miisse man den Arm reiben und

etwas in der Hand halten lassen. — Wenn im Gesichte, den

Kopfseiten, der Zunge, den Ohren zur Ader gelassen werden

soil, so miisse man die Binde um den Hals legen und den Kran-

ken eine Hand oder die Finger derselben an das Kinn stiitzen

lassen, dann die Finger mit in die Binde einschliessen, wodurch

die Luftrohre nicht gedriickt werde. Nack Anlegung

der Aderpresse solle der Kranke ein wenig umhergehen und

wenn zur Ader gelassen werde, stehe er auf einem Schenkel.

3. Ilwg yXsfioTo/uT]Teov. Wie zur Ader gelassen werden

solle?

Zuweilen offnen wir die Ader von oben nach unten, zuweilen

von unten hinauf, ersteres , wenn die Gefasse nicht kenntlich,

letzteres im umgekehrten Falle. Man miisse nicht das ganze

Gefass durchschneiden ,
da sonst die Theile sich zuriickziehen,

das Blut dann nicht im Bogen laufe, auch soil man nicht den

untern 1

), sondern den obern 1

)
Theil des Gefasses trennen.

IIus (plsfioTOfirirsov 2
)

;

4 . mxs xul noito /jLey&si xul ax^un r rjg d'icuQcasajg xQ r
Jaj^ov ’

— Von welcher Grosse und Form muss die Oeff-

nung gemacht werden?

Wenn reicbliche Entleerung erforderlich ,
miisse man eine

grosse Oeffnung machen, wo man bios eine Ableitung fiirBlut-

fliisse, z. B. aus der Nase und andern Theilen, haben wolle,

mache man eine sehr kleine OelFnung ,
denn einer Entleerung

bediirfen derartige Kranke nicht, da sie vielmehr schon von

*) S. h. „hintern“ urul „vordern.“

!

)
Jcnes Cap. ist aus Oribasius, dieses aus Aetius; da bcidc iiber densclben

Gegcnstand bandoln, so bat letzteres kcinc bcsonderc Nummcr crhaltcn.
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ihrem Leiden entleert werden. Es sei ferner eine kleine OefF-

nnng nothwendig bei kleinen Gefassen, cine grosse bei grossen,

wo eine kleine Ocffnung sich bald verstopfe. — Formen der

Oeffnung gebe eg 3, eine schiefe, eine breite, eine zwischen

beiden mitteninne stehende, schrage
(
\o'$bv = fast gerade),

Es werden sodann die Kegeln und Indicationen flir eine jede

dieser Formen angegeben.

IJsqI fiey&ss SwotGeiix;'), Ueber die Grosse der Oeff-

nung.

Einer kleinen Oeffnungbediirfe es auch bei Phrenetikern, Ra-

senden odersonst wie Wahnsinnigen. damitein rasches Zusam-

menheilen der OefFnung geschehe. Denn es geschehe oft, dass

Wahnsinnige heimlich den Verband losen, wenn dann die OefF-

nung gross sei, folge leicht ein gefahrlicher Blutfluss, bei klei-

ner OefFnung hingegen konne der Thrombus, der sich vorsetze,

den Blutfluss hindern.

JJtgl oxrjfxetTog dirngtaewg 2
).

5. Tlvu 7tQOG[jit]xuvr]ztov Tigog t r>v too uifiuxog svqoicu'. — Was
fiir Vorkehrungen zu treffen, um einen gehorigen

Blutausfluss zu bewirken?

Wenn der Blutfluss durch zu festen Verband unterbrochen

werde, so sei dieser nachzulassen. Wennaber durch Verschie-

bung der Haut die Oeffhung des Gefiisses verstopft werde, so

miis8e man den Ellenbogen nach alien Seiten drehen, spannen,

zusammenbiegen, bis er in dieLage koinme, dass dieTrennung

desGefassesderjenigen derHaut entspreche und ein guterAus-

fluss erfolge. 1st die OefFnung klein, so miisse sie erweitert

werden. Wenn Angst den Blutfluss anlialte, so sei es zweek-

massigliuhe zu beobachten, denn die Angst hbre auf, wenn der

') Siche Anmerkung 2 auf vorhergehender Seite.

*) Auch dieses Cap. hat aus dem schon auf voriger Scite in der zweiten An-,

merkung angegebenen Grunde keine besondcre Nuropipr.
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Kranke wisse, class clie Operation voriiber.— Gegen Ohnmacht
werden die bekannten Mittel, unter Andern ein starkes Binden

der Extremitaten, angegeben. Hat sich ein Thrombus gebildet,

so solle er mit clem Finger gelost, Oel oder noch besser Essig

aufgegossen werden. 1st Erkaltung oder eine Krankheit von

kalter Art, z.B. Epilepsie, Apoplexie u. dgl., Ursache, so miisse

gebaht werden. Fett oder Fleisch, das sich vorgelegt, miisse

abgeschnitten oder zuriickgeschlagen werden.

6. IJsQl dQTtjQiorofitag. Ueber Arterienbffnung.

DieArterie werde, wo moglich, unter der Kopfschwarte nach

dem Nacken hin zwischen den Spannern geoffhet, wenn dies

nicht moglich — hinter den Ohren oder auf der Seite nach dem

Scheitelbein hin. — Es wire! nun eine anatomische Beschrei-

bung der Lage dieser Pulsadern gegeben, darauf bemerkt: Das

Blut wird aber wegen Kleinheit der Gefasse weder reichlich,

noch mit starkem Schaumen 1

) entleert. — Interessant ist auch

die Behandlung der Arterie nach erreichtem Zwecke. Es soil

namlich dann das Gefass mit der Scheere hervorgezogen und

ein Stiick ausgeschnitten werden, die Theile ziehen sich zuriick,

konnen nicht zusammenwachsen und es stehe kein gefahrlicher

Bluterguss zu befurchten.

7. IJcqI oixvag. Ueber den Schropfkopf.

Es werden trockene Schropfkopfe bei leichten Schmerzen

und ahnlichen Dingen
,

blutige auf Gegenden ,
die viel Safte

enthalten, angewendet. Vor dem Ansetzen miisse man denLeib

weich machen, leichte Nahrung und Wasser zum Getranke

geben.— WennBlut entzogen werden solle, so miisse vorherder

*) Ilviv/urtTo;. Schimmcn gait bei Antyllus fiir ein Merkmal artcricllen

Blutes
,
Schaumen wurde auch in neuester Zeit als ein Zeichen cntziindlichen

Blutes erklart, das schaumende Blut verriith sich aher durch vielc Luftblasen.

— Viclleicht gcrathen wir hiordurch auf die Spur, warum die Alton die Trachea

Arteria aspera genannt.
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Ort ein wenig eingerieben, dann, wenn derselbe hinlanglich

gerbthet und geschwollen, eingeschnitten werdeh; wird er auf

diese Weise nicht roth, so miisse er mit Tuchern warm gebaht

werden. Wenn man voraussehe, dass der Theil, z. B. die

Magengegend sehr fetter Personen, bei Erfroreneu, Frauen, die

geboren haben, nicht roth werden mochten, so miisse man warme

Umschlage machen. Zuweilen werde die Geschwulst heftig, die

Blutung dennoch gering, weil das Blut dick, der Theil sehr

befleischt. Auch hier miisse das Blut durchBahurigen verdiinnt

werden. Nahe der Brust diirfe niclit gesclirdpft werden, da die

Brust das Aufheben erscliwere. — Nach dem Anwerfen miisse

etwas Oel angegossen und dann die Schropfkopfe mit etwas

Feuer wieder angeworfen werden, denn wenn sie stark brennend

angewendet wiirden, so spannten sie den Theil und dieWirkung

ware unbedeutend. Auf dem Kopfe diirfen sie nicht mit zu

vielemFeuer angeworfen werden, denn sie wiirden fest ansitzen

und schwer abzunehmen sein. Wenn letzteres iibrigens der

Fall, so miissen sie mit laufeuchten Tuchern losgemacht, helfe

auch dies nicht, angebohrt werden.

IJsqI ouvuaswq 1
). Ueber die Schropfung.

Weder im Anfange der Krankheiten, noch bei plethorischem

Korper, sondern wenn schon Entleerung vorangegangen ,
und

kein Zufluss mehr zu dem zu schropfenden Theile stattfinde, miisse

geschropft werden. — Es werden hier noch einige Contraindi-

cationen angegeben und ausfiihrlicher besprochen, als oben,

und wird namentlich dasSchropfen am Kopfe aus andernGriin-

den widerrathen, es soil namlich Schlafsucht, Krampfe, Augen-

liderlahmung u. dgl., oder andere chronische Hirnkrankheiten
i

hervorbringen.

*) Es gilt hier dasselbe, was schon widerholentlich bemerkt wordcn. Yf. hat

mitRecht immer des 0 rib as i us Text, als den bcssern und ausfukrlichern, zuerst,

dann den des Aetius gesetzt,
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8. lltQi Tyc TtUQU zrjv vXtjy xul To Gpinoc fitcupOQuq ttoy Gixvioy. —
Ueber den Unterscbied in Betreff der Masse und der

Form der Schropfkopfe.

Sie seien von Glas, Horn, Metall. — Es werden dieVorziige

einer jeden Art beschrieben.

9. II£qI xuTaGxuGfiLuy. Ueber Scarificationen.

M ir scarificiren entziindete, verhartete, gespannte, schmerz-

hafte, rheumatische Theile, oder wo der Rbeumatismus schon

cine Stase gebildet oder in Eiterung iibergegangen, oder wo

scharfe StofFe unterliegen. Wenn moglich, miissen die Stellen

vorhcr gewaschen, wenn nicht, mittelst in warmes Wasser

getauchter Tiicher bis zur Rothe gebiiht und gerieben, oder der

Sonne oder dem Feuer ausgesetzt werden. — Es wird nun die

verschiedeneRichtung, welche die Schnitte haben miissen, nack

den verschiedenen Theilen, denen sie zu appliciren, ziemlich

ausfiilirlicb angegeben.

10. UsqI dsXXutv 1

)„ Ueber Blutegel.

Der mit den Blutegeln zu besetzende Theil, fiihrt Vf. nach

einer allgemeinen Einleitung iiber ibre Erlangung und Aufbe-

wahrung fort, muss vorher mit Laugensalz gereinigt und mit

dem Blute eines lebenden Thieres oder mit feuchter Topfererde

bestrichen, oder gebiiht, oder mit den Nageln aufgekratzt wer-

den, damit die Blutegel bereitwilliger zieben. — Hande und

Fiisse werden, wenn sie Blutegel bekommen sollen, ineinGefass

mit Wasser gesteckt, wo dieselben sicb befinden. Wenn man

cine reicblicbeBlutentziebung bewirken wolle, so miisse man,wenn

die Blutegel sicb angesogen, den Scbwanz absclmeiden 2
) , sie

l

)
Nach A e tius.

J
) Von daher also riihrt die in neuester Zeit mit so vielem Pompe in die Welt

qeschiekte Entdcckuug, die nicht einmal das Vcrdienst der Wahrheit hat. —
Uebcrhaupt sind fast alle heutigen Vorscliriften dcs Blutcgelsctzcns schon dem

Antyllus bekannt gewesen.
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ziehen dann unaufhorlich, bis man Salz, Salpeter oder Asche

ilmen auf den Mund schiitte. — Es werden ferner hochst

zweckmassige Vorschriftcn
,

sowohl zur Blutstillung als zur

Unterhaltung der Nackblutung, auf die Antyllus grossen

Werth legt, u. s. w. gegebcn.

Es folgt iiber denselben Gegenstand :

IIsqI pdsMiov,

ein bisher nocb unbekannt gewesenes Fragment aus einem

Florentiner Codex des Oribasius. Da dieses indessen

weniger vollstiindig, als das vorige des Aetius, und nichts

wesentlich Neues bringt, so kann es hier iibergangen werden.

11. TJfQl xa&uQoscog. Ueber die Abfiihrung.

GesundcnMenschen miisse man kraftige Abfiihrmittel geben,

vorher miisse man die zahen Safte verdiinnen und die Wege

fUr’s Abfiihren vorbereiten. Diinne Safte miisse man im An-

fange der Ivrankheiten entleeren, bei den dicken und zahen die

Verdauung abwarten
; bei cbronischen Krankheiten miisse dies

i miner geschehen. Die Abfiihrmittel seien angezeigt bei Kopf-

schmerz, Schwindel , Hemikranie, Epilepsie, Asthma, Ortho-

pnoe'j Ischias, Gicht, Podagra, Nierenentziindung
;
gegen Bla-

sen- und Mutterleiden nur wenn sie chronisch, eben so bei

Rheumatismus (Katarrhalfluss) der Ohren, Nase, Augen, des

Mundes, Magens u. s. w. Die Abfiihrung schwarzgalliger

Safte beim Hamorrhoidalfluss sei nach vorausgeschicktem

Aderlass vorzunebmen. Um eine erschiitternde Wirkung her-

vorzubringen (tvsxs tov Siuf-iox^vaai xal xivtjccu)
,
bedienen wir

uns der Abfiihrmittel bei Lahmung, Apoplexie, Auszehrungen,

Betiiubung, Schlafsucht, erschwerter Reinigung; um alteri-

rcnd zu wirken ([israTtoirjGou trjv xqugiv) — bei chronischen Fie-

bern, Manie, Melancholie, Ecstase, Kachexie, Atrophie, Ele-

jihantiasis, Psora, Lepra, andcrn Hautausschliigen, Phthiria-

sis. — Auf diese Weise fiihrt Vf. fort, mehre Krankheiten und
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die Umstihide, irtiter denen die Abfiihrmittel angewendet wer-

den sollen, namhaft zu machen.

12. flsgt eMefidcov'. Ueber den Helleborus.

Es wird fiber den Gebrauch mid die Anwendungsweise des-

selben in Pulverform gesprochen und bemerkt, dass derselbe

oft eine iibertriebene Wirknng (v'lSQxufrv.Qotg) hervorbringe,

dass ferner Greisen, Kindern, Schwachen, Geisteskranken ,
am

Stickfluss n. dgl. Leidenden, oder auch wo einVersuch gemacht

werden goll, ein Aufguss gegeben werden miisse. Es wird

schliesslieh Dose und Bereitungsweise angegeben.

Tia doxiov idv sXXt\ionov xul riot fir} dortop *). Wem Hel-

leborus zu geben sei und wem nicht.

Bei chronisclien heftigen Krankheiten, wo andere ISIittel

niclits gefruclitet, Wassersucht, Elephantiasis, Kachexie, epi-

leptischen und melancholischen Krampfen
,
Gicht und Podagra

sei Helleborus angezeigt, contraindicirt hingegen bei Blutaus-

wurf, Orthopnoe, Stickfluss, Kopf- und Augenleiden u. s. w.

'tq’iTtoq eilspoQiGfiov. Gebrauchs weise des H.

Es wird hier ein Klystier und Stuhlzapfchen von Helleborus

angegeben.

13. JJidg snuvTrjreov nQog ra e^axolovd'ovriu avixTiraifiara ex

tov fDtpogot;; Wie ist den auf den Gebrauch des Hel-

leborus folgenden Symptomen zu begegnen?

Es wird zuvor angegeben, wie der Kranke sick nach genom-

menen Mittel unter verschiedenen Umstanden zu verhalten

babe, ferner wird oberflachlich erwahnt, wie den verschiedenen

Zufallen, Erbrechen, Schlucken, Ohnmackt, Baserei, iibermas-

sigem Abfiikren, profusen Schweissen zu begegnen sei.

14. Tl xqt} naQao/.svu^eip xotg ellepoQi^o^evoig', Was

i) Nach Aetius, obiges Cap. nach Orihasitis, folgendes nach Paulus

Adgilieta.



323

man Denjenigen, welche Helleborus gebraucht, an-

zuordnen babe?

Es werden verschiedene, tlieils diatetische, theils pharmaceu-

tiscbe INlittel angefiihrt.

15 . I'ivtt XQrj TIQUTTSIV slg XUTOyi]V 5711 XuSuiQO[XEV(OV j
W"as

zu thun gegen die Katoclie der mit Abfuhrungen

Behandel ten?

Auch hier werden verschiedene diatetische und pharmaceu-

tische Mittel angegeben, die wir indessen ubergehen miissen.

16. Tivu xqt] tiquttsiv, nviy^ov nuoaxolovd-ovviog , tnl tcov

tM5fioQi£o[ii!vujv, Was man thun miisse, wenn Stick-

zufalle nach dem Gebrauche des Helleborus folgen?

Wie bei den vorigen.

17 . Tivu XQ*1 txqutteiv, otycuviug xul uvuia^rjaiug rxaQovGtjg, bvl

tcov TiQosiQouevcuv'i Was man thun miisse, wenn Stimm-

und Fiihllosigkeit auf die vorgenannten Dinge (nam-

lich den Gebrauch des H.) folgen?

Es werden hier unter Anderm Niessmittel , besonders aus

Helleborus, wo nicht, aus Euphorbium empfohlen. Ein aben-

theuerliches Mittel ist es , den Kranken auf ein grosses Tuch

zu legen und durch zwei starke Menschen emporschwingen,

schaukeln und alle moglichen Bewegungen machen zu lassen.

Wenn dies nicht helfe, so helfe nichts.

18 . Tivu yqr] txqutteiv, Xvyfxov nupuxo'kovd'ovvTog jj 07xuG[iov,

ln\ tcov tqiovtcov\ Was man thun muss, wenn Schluk-

ken oder Krampf auf dergleichen folgt.

19 . Ti dsT TXQUTTEIV ETXl TCOV TVUQUXo'koV&OVVTCOV GWOlxCOV

.

Was man thun muss bei nachfolgenden Zusammen-
ziehungen.

Hiese folgen, wie der Schlucken, regelmassig nach und miis-

sen nur bei zu grosser Heftigkeit behandelt werden.

20 . Tivu, XQrj TXQUTTEIV, VTXEQXufruiQO/Ji&CUV UVTCOV
,

elg XUTO%r[V
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tov sfiiTov; Was man thun muss bei iibermassiger

Wirkung, um das Erbrechen anzuhalten.

Im ausserstcnFalle werden schmerzstillende, schlafmachonde

Mittel empfohlen.

21. Tiyct XQ^l JtQttTTSiv, IdgcuTiov naQuxo\o3ovvx(i)v; Was
man thun muss, wenn Schweisse folgen.

22. flsql unoyXsynaTiofiov. Ueber Schleimabfiihrung.

Diese sei anzuwenden, wenn man die iibrigen Mittel, die

abfiihren konnen, schon versucht, die Stoffe schon festsitzen

und ortlicher Hiilfsmittel bediirfen.

23. fJsQl vnoxanvioixov. Ueber die Rauch erung.

Nicht vielen, doch manchen Brustkranken sei eine Rauche-

rung zutraglich
,
namlich wo eine Verschleimung zu Grunde

liege. Es wird nun angegeben , wie die Raucherung gemacht

werden miisse, namlich indem Patient das Becken zwischen die

Kniee nehme und dieses und sich selbst mit einem Betttuche

verhiille, den Kopf hinabbeuge und mit ofFenem Munde den

Dampf einziehe. — Es werden dann die zur Raucherung anzu-

wendenden Stoffe angegeben, verschiedeneVegetabilien, Schwe-

fel u. s. w.

24. IIsqI eQQivtov. Ueber Niesemittel.

Das Mittel werde in einen natiirlichen oder metallenen Feder-

kiel gethan und durch diesen eingezogen.

25. rieQi ujioduxQvxi'Auiv. Ueber die thranentreiben-

den 1
) Mittel.

Sie werden Avenig, nur bei chronischer Trockenheit, Atrophie

der Augen, Psora der Augenlieder, zur Anfeuchtung oder ilinen

Nahrungsstoffe zuzufiikren gebraucht. — Es werden die Mit-

tel genannt.

*) Unter diesem Namcn brgriffen die Alten Mittel, durch dercn Reiz Schlcim

und Thranen zur Heilung gewisscr Augenkraukheiteu hervorgcrufcn werden.
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26. TJsqI fit’OVQTjTixujV' Ucber urintreibende Mittel.

Sie werden bci Abzehrungen gebraucht, die durch sie aufge-

halten werden sollen.

27. IJsqI ulfiuywywv. Ueber bluttrcibende Mittel.

Es gehoren hielier alle urintreibenden und scharfen hitzigen

Mittel.

28. IJsq} iJqcotixwv, Ueber schweis streibende Mittel.

Ihr Gebrauch sei bei Abzehrungen, Lahmungen, Verdauungs-

fehlern, Hautwassersucht. — Es werden am Ende die Mittel

angegeben.

D. Td s£u>&€v ngoanlmoviu (3ot]&r]{iuTc/.

Die von Aussen wirkenden Mittel.

Aoyog a. Erster Abschnitt.

1. IIsqI rrjg xazu fitjvu tcov dtycuv dtaepogag. Ueber den Un-
terschied der Winde (Zeiten) nach dem Mondumlauf.

Der Mond mache seinen Umlauf, wie das Jahr, in 4 Zeiten

nach den Wochenabschnitten; die erste sei kalt und feucht, die

zweite warmer, reife das Getreide, die dritte trocken, die vierte

dem Winter gleich. So wie also das Jahr die verschiedenen

Zeiten bringe, so der Monat. Die Sonne erwarme die Korper

durch ihre eigene Kraft, der Mond mache sie vielmehr feucht,

er bringe daher Kopfschmerz und Epilepsie hervor u. s. w.

2. IJsqI ryg xoO' rjfii-Qav JcayoQug tujv utgeuv. Ueber den

Unterschied der Winde (Zeiten) nach der Tageszeit

(im Tage).

Der Morgen sei feucht und warm wie der Friihling, daher die

Fieberkranken sich an ihm am besten befinden, derMittag gleiche

dem Sommer, der Abend dem Herbst, Mitternacht dem Win-

ter, denn zu dieser Zeit sei die Sonne am entferntesten von uns.

3. UsqX dQojnaxog. Ueber das Pechpflaster.

Bei schwachenConstitutionenmussc man,ehe dasselbe aufge-
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legt werden soil, die Ilaare verschneiden
, bei kraftigen nur,

wqnn das Pechpflaster auf Kopf und Kinn zu legen.

4. IJsqI aivuTTiaf.iov, Ueber den Senfteig.

Es wird ausfuhrlich liber den Gebraucli des Senfteiges, seine

Wirkung, die Kranklieitsarten und Krankheitcn, gegen welche

derselbe anzuwenden, verhandelt.

5. Ixsvaaiu glvutuo/aov. Ber.eitung des Senfteiges.

Diese und die ortliche Behandlungsweise vor und nach der

Application wird genau angegeben.

6. flsQi GxilXrjc Ueber die Meerzwiebel.

Sie werde wie der Senfteig gebraucht, diirfe aber nicht lange

liegen, da sie sonst eine Eiterung veranlasse. — Im Uebrigen

sei die Behandlung in jeder Beziehung der beim Sinapismus

erforderliclien gleich.

7. flsQi ulysiag xouqov „ Ueber den Ziegendlinger.

Dieser werde ebenfalls, besonders in Essig geweiclit, wie der

Sinapismus gebraucht, und zwa-r bei iscliiadischen Leiden.

8. Ileal vno&v/JuuG/-LUTCov. Ueber die Raucherungen.

Sie werden bei hysterischem Starrkranipf, bei Epilepsie,

Kopfkrampf, Orthopnoe, Asthma, Katarrh, Hundskrampf

angewendet. — Es werden nun die Raucherungsstoffe und die

Art ihrer Anwendung angegeben.

9. IIsqI o6(pQo.vicov. Ueber Riechmittel.

Auch diese werden bei hysterischem Stickkrampf, und zwrar

Bibergeil, Essig, gebrannte Haare oder TVolle, Schwefel, eben

so bei Ohnmacht, der Seekrankheit
,
angewendet. Es werden

noch mehre andere Riechstoffe namkaft gemacht.

10. Llegl G/drj^ujajv. Ueber Einreibungen.

Sie werden theils zur Hautreinigung ,
theils gegen verschie-

dene Hautausscldiige gebraucht. — Es werden sowohl die

Stoffe im Allgemeinen, als auch speciell in Bezug auf die Art

des Ausschlags angcfiihrt.
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11. IJsqI loyai^cov. Ueber Blutstillungsmittel.

Die einen wirken durch Kalte, die andern zusammenziehend,

verstopfend, austrocknend, durch Brennen. Wasser, Essig und

verscliiedene Vegetabilien und Mineralmittel werden als diesen

Wirkungen entsprechend, so wie auch verschiedene Blutungs-

arten, gegen welche sie anzuwenden, namhaft gemacht.

12. Ilegt y.olXvgiiov. Ueber Umschlage wasser.

Sie werden gegenAugen- und andere Korperleiden gebraucht,

z. B. an der Gebarmutter, bei Gesckwiiren u. s. w. — Im

Uebrigen wie oben.

13. Tgonog yo/josiog. Gebrauchs weise.

Mittel und Cautelen hinsichtlich der Jahreszeit, der herr-

schenden Winde u. s. w. werden hier ausfuhrlicher abgehandelt.

14. IJsqI TQoyiff-/oov. Ueber Trochisken.

Es seien deren 3 Arten, die innerlich genommen (nivojijsypi),

eingelegt oder eingerieben werden. Der einzulegenden seien

wiederum 3, abstumpfende, stopfende, atzende. — Es wer4en

auch hier die Gebrauchsbedingungen einer Jeden angegeben.

15. Usol nsGGoi. Ueber Pessarien *).

Die Pessarien werden bios fur die Gebarmutter gebrauchf;

es gebe erweichende, zusammenziehende, eroffnende. — Es

werden nun Bereitungs- und Anwendungsweise, so wie dieje-

nigen Mutterkrankheiten, gegen welche sie angezeigt, ausfiihr-

lich angefiilirt.

16. rjsQi syyvixuuGiuov. Ueber Einspritzungen.

Sie werden in die Gebarmutter, Scheide, oder vor dieselbe

angewendet, dienen zum Erweichen, Zusammenziehen, Erwar-

men, Ausdiinsten, Beruhigen, je nach der Verschiedenheit des

*) Dieses Capitcl wird nach Oribasi us und Paul v. Aegina in der Art

angefiihrt, dass beide parallel cinandcr gegeniiberstelicn
;
da sie dem Sinne nach

einandcr gleichcn und nur in den Worten versehiedcn sind, so gcniigt auch hier

cine cinzige Inhaltsangabe.



328 •

Stoffes. Die Injectionsmasse lniisse fiiissig odcr etwas consi-

stenter als Oel scin.

Es folgt nun wiederum ein vom Vf. aus Dietz’ens Nachlas-

senschaft aufgefundcnes und neu herausgegebenes Fragment:

17. JJsqI sxfirjasujg rwv efi^(xX?iO/j£yiov slg rug tfiitXuoTQovg <puQ~

fiuxwv. Ueber die Abkochung der zu den Pflastern
anzuwendenden Stoffe 1

)*

Der Inhalt ist in der Ueberschrift angegeben.

18. IleQl xaTuyQio/xuTcov. Ueber Salben.

Wir brauchen Salben
, wo Bahungen

,
Breiumschlage nicht

anwendbar, auf die Augenlieder
, Ohren, Nase, Gesicht iiber-

haupt, ferner auf Theilen, die bestandig in Bewegung u. s. w.

19. "Yh\ x(jov xqio/xutcov

,

[itrujnov fjevtiuT&iiivtov xul

(xtiv. Salbenmasse fur Gesichts- und Augenfliisse.

IJQoaiunov xaTuxQlaficna, Ge sichtssalben.

Xqiofia ujTiov (pXsyfiuivovuov, Salbe fur entziindete

Ohren.

Sammtliche Capitel enthalten, wie z. Th. schon 18, Angaben

zur Bereitung von Salben, die wir natiirlich hier iibergehen

konnen.

20. JIeqI fiaXuyfiuTCov. Ueber erweichende Pflaster.

Es sind deren 3 Arten, die eine wird aus trocknen Krautern,

die andre aus Metallen, die dritte aus Saften bereitet. — Es

wird die verschiedene Bereitungs - und Anwendungsweise an-

gegeben.

a. Das Antyllische Mittel

besteht aus verschiedenen styptischen Ingredienzen.

21. TJsqI axoncov. Ueber die Mittel gegen Mattigkeit.

Es sind deren dreierlei: erwarmende, erweichende, stechende

(ufivtTtxul), erstere gegen hitzige, erweichende gegen chronische

i) Vf. stellt auch hier die Textc dcs Oribasius und Pa ulus cinandcr

gegeniiber.
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Krankheiten
, stecliende gegen tief eingewurzelte Betiiubungs-

iibel u. s. w.

22. UsqI TtTaQfuxcuv. Ueber Niesemittel.

Wir bcdiencn uns derselben, uni Schlafsiichtige rasch zu

wecken, Geisteskranke zur Besinnung zu bringen, Gcburt oder

Nachgeburt zu befordern, in der Brust befindliclie Nadeln her-

auszuschaffen, Schlucken zu beschwichtigen, fremdeKorper aus

denOliren zu schaffen u. s. w. — Es werden dann die verschie-

denenArten dergelindern und starkern Niesemittel angegeben.

23. IIsqI i/jLnuo[ioiT(ov. Ueber Einstreumittel.

Gegen profuse Schweisse u. dgl. ,
wie Breiumschlage gegen

Geschwiire, Riechpulver, umWohlgeruch zu bewirken. — Das

Einstreumittel wird dann naher seinem verschiedenen Inhalte

nach bestimmt.

24. rieQl xututcIu.oiiutlov, Ueber Breiumschlage.
«

25. IJsqI diuonuofiuTcuv. Ueber Riechpulver.

26. ITsol diuxQLGiov. Ueber Salben.

Letztere werden an den Mund, die Nase, die Ohren, die

Afteroffnung, die Harnrohre angewendet und dienen zur Ein-

salbung, Austrocknung, Anfeuchtung, Zusammenziehung, Ein-

echneidung, Auflosung, Yerdichtung, Ausglattung, Gerinnung,

Erweichung, Beruhigung, z.B. gegenAphthen, Nasengeschwiire

u. dgl., wozu dann Art und Bereitung angegeben.

27. IJsqI ujuxcui’. Ueber Ohren mitt el.

Gegen Schmerzen, Geschwiire, Eiterfliisse, Summen anwend-

bar, werden die nach den Leiden verschiedenen Stoffe aufge-

zahlt.

28. TIsql odovTixujv. Ueber Zahnmittel.

Gegen wackelnde, angefressene, schmerzhafte, schwarze

Ziihne werden verschiedene Mittel namhaft gemacht.

(Fortsetzung folgt.)

Bd. II. 2. 22



V.

Beitrage
I . .

zur

Talmudischen Medizin
von

Dr. A. Iff. Israels in Amsterdam.

Ehe ich einiges Nahere iiber die Talmudische Medizin in die-

sen Blattern mittkeile, sei es mir gegonnt, in Voraus zu expo-

niren, was mir zu diesem Aufsatze Veranlassung gab.

Die Geschichte der Medizin allein, fragmentarisch, darge-

stellt, hat wenig Anziehendes, — eine blosse Erzahlung des

Entstehens, Gangbarwerdens und Falles verschiedener Theo-

rieen, — biographiscke Notizen der medizinischen Autoren, —
eine Aufzahlung ihrer sammtlichen Schriften, — dies Alles

niitzt eben niclit viel und fiikrt zu nichts Hokerem. Schoner ist

es, und mit dem wahren Ziele der Geschicht-Forscliung mehr

ubereinstiminend , einen rothen Faden durch die Gescliichte

der Medizin zu ziehen und sie zu betrachten als eine Unter-

abtheilung der Geschichte der Cultur des menschlichen Gei-

stes, um auch hierin zu sehen, wie der Geist des Menschen tau-

sendfaltig sich andert dnrch den Yerlauf der Zeiten, durch das

Land, das sie bewohnen und durch Umwalzungen in der phy-

sischen Constitution des Menschen selbst.

Fasst man so die Geschichte der Medizin auf, dann wird man

jeden Beitrag, welcher uns zur genauern Kenntniss und rich-

tigern Wiirdigung der verschiedenen Begebenheiten oder der

Leistungen eines Autors fiihren kann, aus einem richtigen

Standpunkt beurtheilen und nach ihrem relativen Werthe zu

schatzen wiesen.
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Und so wiinscht auch der Vcrfasser dieses Aufsatzes seine

Arbeiten auf dem Gebiete der historiscben Medizin aufgefasst

zu seben. Die folgenden Beitrage sind niclit desshalb geschrie-

ben ,
um Curiosa oder lustorisclie Seltsamkeiten mitzuthci-

len, sondern vielmehr, um auch von dieser Seite einige Bau-

materialien fiir Denjenigen zu liefern, dem es gelingen moge,

die einzelnen Details zu sammeln und aus der Menge vieler

anscheinend geringfiigiger Data allgemeine Schliisse und

Uebersichten zu liefern und so das Ziel der Geschichte der

Medizin mehr und mehr zu befordern 1
).

Wer eine vollstandige Sammlung von Allem, was der Tal-

mudMedizinisches enthalt, erwartet, wird sich getauscht finden:

denn diese Arbeit macht auf nichts weiteres, als eine kleine

Skizze zu sein, Anspruch. Man wird nur einige auf sich selbst

stehende Analecta, und kein geschlossenes Ganzes finden,

jedoch hoffe ich im Stande zu sein
,
diese Beitrage von Zeit zu

Zeit zu erganzen und so endlich eine vollstandige Uebersicht

der Talmudischen Medizin zu geben.

Was ich schon friiher, bei dem gynakologischen Theile aus

dem Talmud, bemerkt habe, dass diese Stellen sich nicht geord-

netvorfinden, sondern uberall zerstreut vorkommen, wo der

Compilator des Talmud sie niederschrieb , oder die Rabbinen

selbst sie zur Sprache brachten, — dasselbe gilt auch von dem

rein medizinischen Theile. Hier und da finden sich einige

l
) Was eigentlich der Talmud ist, wo uud wann er geschrieben wurde, habe

kh schon friiher mitgetheilt (S. Tent, histor. med. exbibens Collecta-

nea Gynaecologica ex Talm. Babyl. Groning. 1845. S. 15— 27)<

Ebenso wurde es iiberflussig scbeinen
,
die Lander Paliistina

,
Syrien

,
Babylonien

U. s. w. zu bcschreiben
,
da sie schon binliinglicb auch von dieser Seite bekannt.

Vergl. u. a. hicruber Jost’s Geschichte der Israelites Berlin 1820.

ThL L S. 1— G8.

22 *
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ftiedizinische Notizen zerstreut, die, wenn auch sammtlich 2u-

sammen gestellt, doch noch kein volliges System der Medizin

liefern konnten. Anatomie und Physiologie
, namlich mensch-

liche, sind sehr sparsam bedacht, Avas davon vorkommt, bezieht

sich entweder auf die organa genitalia, die Zeugung und

die Embryologie
(
welche Stelle wir bereits mitgetheilt ha-

ben) oder auf Anatomie und Physiologie der Thiere. Meisten-

theils, und ohne Zweifel der grosste Theil, sind es therapeuti-

sche Notizen, wobei wohl zuweilen, aber sehr Avenige, theoreti-

sche Grundsatze zur Sprache gebracht Averden. Aber dessAve-

gen mogen Avir diese therapeutischen Satze nicht gering

schatzen, eben desshalb, weil die Therapie meistentheils die

praktische Anwendung der theoretischen Ansichten des Arz-

tes war, und auch immer bleiben wird, Avie sehr auch rohe und

rationelle Empirie auf dieselbe stets ihren Einfluss geltend ge-

macht haben. Haben uns auch die Talmudisten weniges Thco-

retische von ihren medizinischen Kenntnissen hinterlassen,

so sind Avir do'ch berechtigt, aus den hinterlassenen therapeu-

tischen Notizen auf den Umfang ihrer tlieoretisch- medizini-

schen Kenntnisse zu schliessen. — Yon dieser Behauptnng

ausgehend, werden wir sogleich mit der Therapie beginnen, bei

welcher gelegentlich von einigem Anatomischen, Physiologischen

und Pathologischen die Kcde sein w'ird.

Die Materia medica des Talmud hat zwei Hauptmittel
,

die

einander schroff gegenuberstehen. Einerseits namlich wird der

Wein als das Remedium princeps gepriesen 1
), andrerseits

AvirdderVenasection das hochsteLob gespendet und wird sie

i) So z. B. in Baba Mezia. 107b: „Das Hanpt aller Krankhcitcn ist Blut,

uml das Ilaupt aller Heilmittel ist AVcin.“ In dcrsclbcn Stelle wird auch ilio

Gnllc als Ursaclic vielev Krankhcitcn genannt.
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kaufig erwahnt. Ueber dicscn Thcil der talmudischen Thera-

pie wollen wir zuerst etwas weitlaufiger handeln.

Der die Operation dee Aderlasses verrichtete, wird Uman
3= Handwerker, Arbeiter, oder Gareiah (PH)

= Bar bier, der zur Ader lasst, der die Quant itat dea

Blutes vermindert , von dem verbum — vermin -

d e r n, r a s i r e n , a d e r 1 a s s e n
,
genann t. Hierdurch erfahrt

man, dass zur Zeit der Talmudisten in Babylonien und Pala-

stina ebenso wie viel spater noch fast iiberall, die Aderlasse,

und vielleicht auch die petite Chirurgie iiberhaupt, von

Barbieren oder von Leuten von minderem Schlage verrichtet

worden. Von diesen Barbieren (}}*]}) wird im Tractat Kid -

du sch in fob 32 a
, eine nicht ganz schmeichelhafte Charak-

teristik gegeben, denn daselbst wird von ihnen erzablt: „dass

sie auf ihre Seite gehen
( wenn sie sich biicken ) ,

hochmiitliig

seien, immer angelehnt sitzen, dass sie ein geiziges Aussehen

und ein boses Auge liaben, viel essen und wenig geben, und

der Hurerei, Diebstakls und Mords verdachtig sind. a Solche

Leute miissen wold nicht nicht in grosser Achtung gestanden

haben! wiewohl auch von Rabbinen erzablt wird, dass sie

Aderliisse verrichteten, selbst scheint Abba Umna, der

wegen seiner Frommigkeit und Rechtschaffenheit selir hoch

geriihmt wird (Taanis, 21 b
), seinen Namen davon entlehnt

zu haben.

Zum Aderlasse wurde eine Lanzette gebraucht, die zwei

verschiedene Bencnnungen hat, und dann NnS’D'D und dann

wieder der Cl a vis des Barbicrens (Kelim XII,

1 .) genannt wird. Ob unter diesen beiden Namen ein und das-

selbe Instrument, oder etwas Verschiedenes gemeint sei, kann

ich fur jetzt noch nicht sicher angeben. Augenscheinlich diinkt

es mir ein und dasselbe Instrument gewesen zu sein.

Der Einschnitt, der mit dieser Ean?ette gemacht wurde,
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war selir fein und gering, so dass die Talmudisten, wenn sie

von sehr geringfiigigen und leichten Umstanden sprachen,

sprichwortlich den Sclmitt derLanzette anfiilirten (s. Taanis

21 b
, Maccoth 31, Sanhedrin 93, Avoduh Saran 27

u. s. w. ).

Das Blut wurde in einem Horne oder hornartigen Gefasse

aufgefangen (Sabbath 114a
, Maccoth 17a

, Taanis 21 b
).

Von Abba Umna wird erzahlt, dass er ein Kleid hatte, in

dessen Aermel Einschnitte gemacht waren, und welches die

Frauen, denen er zur Ader liess, anzogen, damit er ihren ent-

blossten Arm nicht sahe (Taanis 21 b
) ! — Schemuel

behauptet (Sabbath 129 b
), dass man alle dreissig Tage

zur Ader lassen, doch dieses aber nach den sechzig Jah-

ren (Jarchi) massigen sollte (Ibidem) 1
). Die beste Zeit

zum Aderlassen sei der Monat Parnoes, iibereinstimmend mit

Juli oder August, also der Sommer; der Winter aber ist keine

giinstige Zeit (Gil tin, 70a ). Die besten Tage fiir den Ader-

lass sind Sonntag, Mittwoch und Freitag. Davon soil beson-

ders der Mittwoch (der vierte Tag der Woche), der zugleich

der 4te oder 14te oder 24ste Tag des Monat sei, giinstig fiir

den Aderlass sein. Wenn der Mittwoch keine vier Tage des-

selben Monats nach sich hat, soli man nicht zur Ader lassen,

eben so nicht auf einem Tage vor einem Festtage (Sabbath,

129 b
). Gegenanzeige fiir den Aderlass ware ein nebliger Tag,

und wenn der Siidwind herrschte (Jevammoth 72 b
).

Eine gute und copiose Mahlzeit nach dem Aderlass wird fiir

sehr nothig gehalten, so dass Eab und Schemuel (Sabbath

1. c.) sagten: „dass derjenige, der sich nicht um die Mahlzeit

nach dem Aderlass kiimmerte, nicht verdiene, dass der Himmel

sich seiner annehme. Denn man konnte sagen, er giebt nichts

>) Bo aueh bdi G el sus. de medicina Lib. II. c. X. in initio.
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um sein Leben, soli mir (Gott) an ihm gelegen sein:> “ So

sagte auch R. Jehu da im Namcn des Rab’s: „Man verkaufe

den Balken seines Hauses und kaufe Schulie fur seine Fiisse;

hat man zur Ader gelassen und hat man dann nichts zu

essen, dann verkaufe man die Schuhe von seinen Fiissen und

sorge fur das Nothige einer Mahlzeit. 44 (Sabb. 1. c.)

Rab empfiehlt Fleisch nach dem Aderlass, „weil Fleisch

wieder Fleisch macht,“ — Schemuel praparirte fur sich am

Tage, wann er sich zur Ader Hess, eine Abkochung von Milch

K« Jochanan trank Wein, bis der Ge-

ruch des Weins aus seinen Ohren drang; R. Nachman, bis

seine Milz aufschwoll. R. Joseph trank so viel Wein, bis der

Gerueh des Weins aus dem Lanzettstiche kam (?). (Hiden).

Sie warnten vor Zugluft beim Aderlass, „denn der Barbier

konnte ihm sein Blut bis auf ein Viertel entziehen, und die Zug-

luft konnte dies noch mehr thun, was sehr gefahrlich ware. 4 *

Am Tage, worauf man zur Ader lasst, soli man keine

Fische, kein Geflugel 1

) und kein gesalzenes Fleisch essen

(Meilah 20 b
); — ebenso Milch, Eier und unreife Feigen (Ke-

darin 52). Nach dem Aderlass soil man den Beischlaf sich

versagen, will man keine schwachen Kinder erzeugen (Git tin

70a
, Kethubath 50a

), man soli viel eher ein wenig ruhen

(Gilt in 1. c.). Auch ist es sehr gefahidich, nach dem Ader-

lass in’s Bad zu gehen, und auf der Erde zu schlafen (lb.), seine

Hande nicht zu reinigen (Pe s o cliim 112 b
), oder mit der Hand

die durch das Lanzett gemachte Wunde zu beriihren (Sab-

bath 106 b
).

Der Aderlass an den untersten Gliedmaassen schwacht viel-

mehr (wohl um das Doppelte), als der Aderlass an den Armen,

weil er den Organa genitalia Blut entzieht (Gil tin 70a ).

*) ,)Denn sein Hcrz sollte wegfliegen, wic ein Vogel/* gagt Schemuel; — er

mcint oamlich, er sollte cine OJinmueht bekommern
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Aus allem tliesen kann man geniigend sehen ,
wie hock die

Rabbincn den Adcrlass anschlagen, und von alien iilterenAuto-

ren sind sie sicher die scrupulosesten iiber diesen Gegenstand.

Man sieht, dass der Aderlass und was dabei in Aclit zu neh-

mcn sei, einen grossen Theil ihrer Therapie und Diatetik aus-

maclite. Dass hierbei Vieles vorkommt, was wir, selbst nicht

im Klima Palaestina’s, billigen konnen, brauche ich sicher nicht

zu erortern.

Im ganzen babylonischen Talmud kommt nirgends eine so

ununterbrochene Aufzahlung von Krankheiten, Ileilmethoden

und Heilmitteln vor, als eben im Tractat Giltin 68b sq. Zu

diesem Tractat fol. G4b namMch ist in der Mischnah von Je-

mand die Rede, der im Anfall des Morbus Cardiacus (CTp'tTVlp)

seiner Frau einen Scheidebrief schreiben lasst. In der Gemara

zu dieser Mischna schreibt der Arzt Schemuel das Entstehen

dieser Krankhcit dem iibermassigen Gebrauch von jungen, un-

gegolirnen Wein zu; andere Talmudisten aber halten diese

Krankheit fiir einen bosen Geist und rathen ein Amulet zu tra-

gen, wodurch der bose Geist vertrieben werden sollte. Der

Morbus Cardiacus der Alten, besonders durch Coelius Aure-

lianus (A cut. pass. 8. II. c. 38 sq.) ausfuhrlicb beschrieben,

wird durch Maimonides in seinem Commentar zu dieser

Mischnah fiir eine Art Epiiepsie gehalten, aus einer Ueberf ul-

lung der Gehirnkammern
,

die das Bewusstsein aufkebt, ent-

sprossen ').

') Vcrgl. auch Scheller: Cclsus Ubcr die Arzneiwissenschaft

u. s. w. Braunschweig 1846 . S. 205
,
Note 10 . — Wiewohl dieser Autor den

Morb. Card, bei Cels us fiir Syncope hiilt, scheint dieselbe aber dem Talmud

7/ufolgc mchr der JPhrenesic nahe zu kornmen, Denn die Mischna hiilt das
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In derselben Gemara wird nnn unter andem auch die Hoi-

king einiger Krankheiten folgendermaassen besprochen:

. ...,,Fiir Schmerzen in den Gedarmen gebrauche man dreihun-

dert (Stiick) langen Pfeffer und trinke jeden Tag hundert da-

von mit Wein. Rabin Deman Navasch 1

)
gab der Toch-

ter des R. Asche 150 davon, und sie wurde geheilt.

„Fiir Wurmer der Gedarme nehme man ein Vier-

telmaass Wein mit Lorbeer-Blattern 2
). Fiir weisse Wurmer

der Gedarme 3
)
nehme man den Samen von Eruca 4

)
und binde

ihn in Lappen, weiche diesen in Wasser und trinke davon. Man

sorge fiir die Samen, dass sie die Eingeweide nicht durch-

bohren.

„Fiir Stuhlverstopfung nehme man grimes Sison, und gegen

von demand in einem Anfall des Morb. Cardiacus Gesagte fiir ohne alienWerth

nnd schatzt die bsfallene Person wie einen Wahnsinnigen.

*) Vielleicht ein Arzt. Man weiss aber nichts Weiteres von ihm.

*) Der Lorbeerbaum wird in der Gemara (Baba Bathra 4, Petochim 54.

= Dafna genannt, eben wie das griechische Jctffuij. Ob aber hier die-

selbe Pflanze sicher gemeint sci, bleibt dahin gestellt. Jar chi, der Aruch etc.

nennen ihn Lauras.
r

, j

3
)
Hieraus diirfte man schliessen

,
dass den Talmudisten mehrere Arten Ein-

geweide- Wiirmer, der Farbe nach, bekannt waren. Es lasst sich aber aus dem
Talmud durchaus nicht mit Siclierheit nalier angeben, weiche Sorten ihnen be-

kannt waren. Auch Celsus Aurelianus (morb. chron. L.IV, c. Vffi. p.537.

Ed. Amman. Amstel. 1709) spricht von Lumbrici albi und sanguino-
lenti. Ucbrigens nahmen die Alten iiberhaupt drei Sorten von Vermes (lum-
brici) an, uuterschiedcn sie aber mehr der aussern Form nach, obwohl, wie hier,

nach deren Farbe (vid. Arist. hist. anim. L. V. c. 10). Coelius aber scheint

einigermassen mit den Talmudisten iibereinzukommen. Andere Notizen liber

Emgcweide- Wurmer siehe unten.

*) = Eruca. Auch noch jetzt wird weissor Senf fiir Torpor dcr

Unterleibsorgane empfohlen. Jarchi erklart dieses Wort mit dem spanischen

Oruga. >
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clen Durchfall trockenes Sison 1
). Dein Zeichen sei 2

): das

griine Gras, welches den Muss verstopft.

ji,Fur die Milz (wcnn sie aufgeblasen ist[Jarchi])* *)

nehme man sieben Blutegel, trockene diese im Schatten und

trinke jeden Tag davon zwei und ein Drittel in Wein. Will

das nicht helfen
, dann nehme man eine Milz von einer Ziege,

die noch niemals geworfen hat, sperre sie (die Milz) in einem

Ofen ein und stelle sich gegenuber und sage: wie diese Milz

vertrocknet ist, so trockne auch die Milz von N. N. Will

das auch nicht helfen, dann muss er die Milz (der Ziege) an

die Wand eines neuen Hauses reiben und Obiges sagen. Hilft

*) „Forte est 2ia<av Sison de quo scribit Dioscorides,Lib. HI, c. 63: „Sison

exiguum tamen est in Syria natum, apio simile, nigrum, fervens, oblongum.

Contra lienis vitia bibitur, urinae difficultatem potu emendat, remorantes mentes

ciet, caet.“ (Buxtorff. Lexicon Talmud, in voce, p. 1269.) In Bera-

chothj fol. 44 b findet man folgende Tana'itische Stelle: „Sechs Sachen genesen

den Kranken von seiner Krankheit, und ihre Genesung ist eine (wirkliche)

Genesung, und sie sind: Kohl, Blitum, Wasser (Aufguss) von Sison, Honig,

der Labmageri, die Gebarmhttei' urid das Diaphragma.“ In Avodab Sara
fol. 29a wurdcn noch kleine Fische (in Genere) hierbei gefiigt.

*) Ein mnemotechnischer Ausdruek wie sie vielfach zur Erinnerung an wich-

tige Sachcn vorkommen und welche sie durch dieWorter: „sein Zeichen sei“

u. s. w. angeben. Vergl. hieriiber Duhes: Rabbinische Blumenlese.

Leipz. 1844. fol. 104, 212 ff. Hier bezeichnet es, dass man die Ileilmittcl fur

Leibes-Verstopfung Oder Durchfall nicht vergessen soli, und namentlich den Si-

son. Ueberhaupt haben die Talmudisten vielfach vorLeibesverstopfung gewamt.

So sagen sie z. B. allegorisch: „die zuruckkehrcnde Saule bringt den Mcnschen

zur Wassersucht, der zuriickkehrendC Kanal (Rinne) bringt den Menschen zur

Gelbsucht.“ (Berachoth 26a, 64b, Tamid 27b)) — d. i. die zuriickgehaltene

Nothdurft verdrsacht Wassersucht, das Zuriickhalten des Urins verursacht Gelb-

sucht. Audi in Sabbath (33«) wird das widernaturliche Aufhalten der Noth-

durft als Ursache von Lcibesverstopfung, und diese als Ursache von Wassersucht

angegeben.

*) Was damit eigentlich gemeint sei, ist schr dunkel. Sollten die Rabbincn

eine Hypotrophia Lienis, oder gar eine Yergrosserung mit Envcichung dieser

Eingeweide gekannt haben ? Ich wage die Frage weder zu bejahen, noch zu

verneinen.

*) Es scheint hieraus, dass es genugsam war, wenn ein Anderer als derKranko

sclbst, die Formel sagte.
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auch dieses nicht, dann muss er einen Leichnam von Jemarid

suchen, der an einem Sonnabencl gestorben ist, nehme dann

seine Hand (von dem Leichnam) und lege die se auf seine

Milz und sage : wie diese Hand getrocknet ist, so trockne auch

die Milz von N., geboren von der Frau N. Will nun dieses

nicht helfen, dann nehme er einen Binita 1
)
und brate diesen

auf den Kohlen eines Schmiedes und esse ihn mit dem Wasser,

womit der Schmied das Eisen abkiihlt. Eine Ziege hatte von

dem Kiihlwasser getrunken, sie wurde geschlachtet und man

fand keine Milz bei ihr 2
). Will das nicht helfen, dann bffne

er ein Fass guten Weines fur sich. R. Ac ha, der Sohn von

1

) Was eigentlich die Binita sei, wird schwer mit Sicherheit zu ermitteln

sein. Einige Autoren, worunter auch Landau (Rabbin. - aramaisch-

deutsches Worterb. Prag 1819. Thl. I. in voce) durch den Gleichlaut von

Binita des Talmud mit dem spanischcn Bonite verleitet, hielten die Binita fiir

den Bonetfisch, den Scomber pelamys (L.). Die Binita wird im Gewicht

verkauft (Buba Kama 10a, Beza 28a), und daher sprichwortlich (Baba Me-

zia 79b): „die Binita schatzt man nach ihrem Bauche,“ d. i. eine Schwangere

6chatzt man am Umfang des Bauches
,
wie weit die Scliwangerschaft vorgeriickt

sei. — In Tractat Maccoth, fol. 16b, ist von einer Binita die Rede, die in der

geackerten Erde vorkommt und daselbst als eine Reptilie erwahnt wird. Es

kcisst da namlich, wie folgt: „R. Jebuda sagte: Jemanden, der eine Binita von

geackerter Erde isst, schliigt man mit Ruthen wegen Uebertretung des Verbots

;

„und alles, was auf der Erde kriecht“ (Levit.XI. 29). Ein gewisserMann ass eine

Binita von geackerter Erde und R. Jehuda liess ihn mit Ruthen schlagen.“

Durch diese Stelle wird die Bedeutung des Wortes Binita nicht deutlicher, und

verwirrt 6ich die ganze Sache nicht wenig ! — wiewohl die Hypothese von

Dr. Cassel (Tractat. Maccoth, cum scholiis. Edit. Hirschfeld. Berol. 1841.

Glossarium in voce, nicht ganz unwahrscheinlich scheint, wenn er sagt:
,
Quid

his de piscibus interorandum repertit fabulose fere narratur, fortasse de qui-

busdam piscium generibus intelligendum
,
quae fluctibus a terra recedentibus,

in sicco relinquuntur
,

aut de amphibiorum, quae dicunt genere quodam, quae

autem sqamis et pinnis carent <c Ob aber die Binita ein und dasselbe ist, wie die

I’elamyda in Tractat v.Aodah - Sara 40a ,
und diese wieder mit der Pcla-

mys von Plinius IX, 15 im Schlamme lebend, ubcreinstimmt, will ich hierorts

nicht untersuchen und wiirde mich zuweit von meinem Ziele abfiihrcn.

*) Line artigc Probe von vergleichcndcr Pharmakodynamik! Bekanntlich

gebrauchen auch noch wir Eisenpraparate gegen chronische Anschwellung der

Milz nach febr. Intermittens, u. s. w.
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Kabba, sagte zu R. Aschc, wenn er ein Fass guten Wein
hatte, ware er niclit zu Ilmen gckommen (er ware schon langst

geheilt), aber er gewolme sich gut zu fruhstiicken, das 1st fiir

den ganzen Kdrper gut.“

,,Fiir Krankheiten dcs Gesasses ') nebme man (das Kraut

von) Acacia 3
), Aloe 2

), Quecksilber, Lithargyron 4
)
und ein Bal-

sambUchscben 5
)
und warmen Taubenmist, und binde dies

*) Hier sincl Vavianten iu den verschicdcnen Editioncn. In dcr gegenwiirtigen

liesst man indem der Aruch Nnn^ hat, und dieses Wort, wie

Guido und Andere, durch Ham or rhoi den iibersetzt. Wenn man die gegen

die im Text venneldeten Krankheiten durch die Talmudisten gepriesenen Heil-

mittel ins Auge fasst, scheint dies auch die wirkliche, wie auch die einzig wahre

Vermuthung zu sein.

2
)
Ich begreife nicht, wie Buxtorff bei diesem Worte bloss Herbae no-

men anzeichnet. Ich finde die Etymologie von Landau, der S' 3'

— 'Axaxta hat, sehr gut, und stehe nicht an, nach ihm dies auch so zu iiber-

setzen. So erzahlt auch Prosper Albinus (de medicina Aegyptior. L. IV.

p. 313 sq.), dass ein Decoct der unreifen Friichte, Blatter Oder Blumen der Aca-

cia in Egypten vielfach in Klystirform gegen Durchfall, Ruhr und iiberhaupt ge-

gen Blutfliisse allerlei Art angewendet wurde.

») Soli nach Landau (1. c. in voce) ein Wort persischen Ursprungs

sein und Aloe oder Galgant bezeichnen.
4
) £Or*np — Martaga. Der Aruch halt dieses fiir ein Wort arabischen

Ursprungs = Almortaga. Auch in Giltin 86 a kommt dasselbe Wort vor und

wird daselbst durch Abaje gegen Aussatz (Schin) gepriesen. Vergl. auch

Landau 1. c. Thl. IV. in voce.

*) Sr*l"lDin. Wird auch erwahnt in Tractat Sabbath 62®. War

einBiichschen, worin dieFrauen das trugen als Wohlgeruch, wie dieRomer

die Alabastra. Buxtorff halt dafiir, dass das Pilon der Talmudisten mit

dem griechischen qiilov iibereinstimmt und behauptet, dass es das Blatt des

Palmbaumes Malabathron aus Syricn und Aegypten sei, woraus ein sehr

wohlriechendes Oel gepresst wurde, welches man sehr theuer verkaufte. Siehe

Plin. Nat. Hist. Lib. XH. c. 26 :
„Palma, quae fert myrobalanum alvum

et menses sistit in vino austero, et vulncra conglutinat, caet.“ lb. L. XXIH. c. 5.

Sollten aber nicht auch die folia Narcli, einer der Bcstandtheile dcs Ung. folia-

tum, gemeint sein? Auch diese Blatter, wie auch das Unguentum
,
waren bei

den alten Romern in grossem Ruf und wurden sehr theuer bezahlt. Wenn man

in’s Auge fasst, dass Plinius (XIII. 2) von den Unguenta erziihlt: optime in

alabastris servantur, sollte man auch ehcr geneigt sein, auch hier bei dem Pilon
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Alles im Sommer in leincne Lappen, und im TV inter in wollcnC

Lappen (um sie auf dem Platz des Uebels iiberzule-

gen, Jar cli i). Will das nicht helfen, dann trinke er starkes

Bier.“

„Fur Hiiftweh O nehme man einen Eimer voll

Fischbriilie und reibe darnit seclizig Male an diese Seite der

Hiifte und sechzig Male an die andere Seite. “

„Gegen den Blasenstein 2
) nelime man drei Tropfen Asphalt-

ed und drei Tropfen ausgedriickten Saft der Porrei^) und drei

Tropfen reinen Wein, und spritze dieses der Mann in sein

mannliches Glied und die Frau in diesen Platz 4
). Will das

an die Nardusblatter oder an eine daraus bereitete Salbe zu denken. In Tractat

Sabbath 62 b vird auch das Ung. foliatum selbst als eine Kostbar-

keit erwahnt, so anch in Sanhedrin 108a, wo auch zugleich von einer Tasche

die Rede ist, worm diese Salbe aufbewahrt wiirde. Ueber die Composition des

Ung. foliatum s. nardinum, cf. Plinius (1. c.), Moser I. 10 caet. Siehe

auch Scheller 1. c. S. 215.

*) So auch in Giltin 5l a
. Nach Andcrn Krampf, wohl das bei den Alten

bekannte Malum Ischiadicum.

-) Tractat Baba Mezia 85 a zufolgc litt Rabbi, derVerfasser der Mischna,

sechs Jahre am Blasenstein und sieben Jahre an einer Krankheit des Mundes

(Scorbut). Die Schmcrzen, die er durch den Stein erdulden musste, waren, der

citirten Stelle zufolge, ungeheuer.

*) Ein Pseudo-Hippocrates erzahlt auch von dem Nutzen des Porrum

als lithontripticum in den Epidem. L. V. (Hippocrat. opp. ed. Foes.

1595*
*

Sect. VII. p. 241) ,,Larissae Dyseridis ancilla juvencula, cum venere uteretur,

vehementer affligebatur doloribus, alias vero dolorem non sentiebat, neque c®nce-

pit unquam. At cum annum sexagesimum attigisset, post meridiem vehementi-

bus velut partus doloribus conflictabatur. Post multum vero ante meridiem porri

esum, ubi dolore correpta cst omnium, qui antea venerunt vehementissimo, exur-

gens corporcum quiddam in ore uteri contrectavit. Deinde cum jam animo linque-

retur ab alia muliere manu immissa expressus est calculus asper, fusi verticillum

propemodum aequans. Ac tunc statim sanitate est restituta, et deinceps perse-

veravit.“

*) Die Vagina. Ein beliebtes Wort der Talmudisten fur die partes genitalcfl

beider Geschlechter. — Gcwohnlich wird der, sicher mehr denn zwei Jahrhun-

dertc spiiter lebende Paulus von Acgina als der Erste angcschcn, der Eirt-

spritzungen zur Aufldsung des Steincs in die Blase anwcndctc; — diescr Stelle



342

nicht helfen, dann nehme man das Ohr einer Kriicke, hange

diese dem Manne an sein mannlich Glied und der Frau an die

Briiste. Will- es noch nicht, dann nehme man einen rothen

Faden, gesponnen von einer verdachtigen Frau, Tochter einer

verdachtigen Frau, und hlinge ihn dem Manne an sein mann-

liches Glied und der Frau an die Briiste. Will das nicht hel-

fen, dann nehme man eine Laus von einem Manne und von

einer Frau und hange diese, der Mann an sein mannliches Glied

und die Frau an die Briiste, und wenn er seinen Urin lasst,

dann muss er diesen thun auf einen trocknen Brombeer-

strauch 1

)
bei das Stiirloch, und er sehe wokl zu auf den Stein,

welcher ihm abgetrieben wird, denn er ist gut fiir alle Arten

Stein (nach Anderen, Fieber).“

„Fiir heisses Fieber nehme man drei Maass Korner von Dat-

teln und drei Maass Blatter von dem Baume Ador, koche jedes

besonders, setze sich zwischen beiden und lege dieselbe in zwei

Pfannen ;
er nehme dann einen Tisch und ruhe darauf, und setze

das (die Dattelkorner und die Blatter) darauf, und

nehme von dem Einen einen Theil und bringe dasselbe in das

Andere, und so wieder von dem Einen in das Andere, bis der

Dampf davon aufsteigt, und damit streiche er sich, und will er

davon trinken, dann trinke er von dem Wasser (von dem

Aufguss) des Holzes Ador, jedoch durchaus nicht von dem

Absud der Dattelkorner, denn sie wiirden ihn impotent

machen konnen.“

Ich konnte diese therapeutische Analekten leicht mit noch

mehreren von Namensversetzungen und .Aufsagen von Sprii-

ii,,' 1

aber zufolge waren die Einspritzungen schon den Talmudisten imrVten undYten

Jahrhundert bekannt.

i) Landau zeicbnet bei an: trockene Sennesbliittor; ich weisi

abcr nicht, mit welchem Rechte. j"UD “t auch im Hebruischen cin Rrombeer-

atrauch und Dorn.
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chen zur Heilung von Krankheiten vermehren, doch schon auS

dieser einen Stelle leuchtet genugsam ein
,
wie bei den Talmu-

disten, und namentlich bei den melir jungen (Abaje xar 6%o-

Xqv) Religiosityt in Mystik und Aberglaube ausgeartet die

freie und vorurtheilsfreie Natur - Anschauung ausser Acht

gelassen, und also die freie, ungeziigelte Vernunft, wie sie einem

Menschen geziemt, in Fesseln gelegt wird. Was ich bis jetzt

mitgetheilt, zeigt meistentheils nur die bodenlose Empirie und

traurigeUnwissenlieit von dem Wirken der Natur, bei ihren Ur-

hebern. Aber sie riihren auch aus einer Zeit her, worin der

Serenus Sammonicus, Vindicianus, Marcellus Em-
piricus und so viele Andere den argen Verfall der Medizhi

ankiindigten. Dastempora mutantur et nos mutamur
in ill is, scheint aber hierauf nicht in Anwendung kommen zu

konnen , denn der Hang zum Wunderbaren und Aberglauben,

auch in der Medizin, wird nie vertilgt werden, ja auch in

unserer, in allem Thun und Treiben so gern rationed scheinen-

den Zeit werden die Zeitungen und Mauern der Hauser mit

Anzeigen und pomphaffcenBekanntmachungen vonKoch’sAmu-
leten, den Galvanic -Rings und tausend andern dergleichen

Schonheiten gefullt und ubertiincht, und jiingst schrieb Most
sein schatzbares Buch iiber die sympathetischen Heilmittel!

Wir haben aber Erieden damit und fahren fort.

Eine fiir die Lehre der Eingeweide-VYilrmer, wie sie bei den

Talmudisten aufgefasst wird, nicht unwichtige Stelle lesen wir

in Tractat. Sabbath, fol. 109. Sie lautet, wie folgt: „Fiir

was ist der Hyssop? Fur Eingeweide-Wiirmer (*JN’plp> So

auch Berachoth 16
d

, Chulin 67 a J
)

Mit was isst man es?

') Auch von Celsus wird der Hyssop gegen Lumbrici gepricscn (s. L. IV.

c. 7).
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Mit sieben schwarzen Datteln. Wovon entstehen sie (die

Eingeweide - Wiirmer)? Von Gerstenmehl'), woriiber

vierzig Tagc verflosscn sind (das vierzig Tage ungebak-

ken gcbliebcn ist). Was ist Joezcr? Polci Ipj/TID). Fur

was isst man ihn? Fur Wiirmer in der Leber ’). Wornit isst

man ihn (den Polei)? Mit sieben weissen Datteln. Wo-
durch entstehen die Wiirmer der Leber? Von dem Genusse

des rohen Fleisches und Wassers beim leeren Herzen (bei

niichternem Magen) und von fettem Fleisch auf leerem

Herzen, und Ochsenfleisch auf dem leeren Herzen, von Niissen

auf dem leerenHerzen und von dem Laube des Weinstocks, und

wer darnach Wasser trinkt. Und will das nicht helfen, dann

faste er, und (nachher) nehme er fettes Fleisch , roste es auf

Kohlen und saugedas Bein (welches im Fleische war) gut aus

und schlucke den Essig. Und Einige sagen, Essig nicht, weil

er nicht gut fur die Leber ist. Will dieses nicht helfen, dann

nehme er Bast vom Brombeerstrauch, der abgeschabt ist von

oben nach unten, und nicht von unten nach oben, denn vielleicht

sollten sie (die Wiirmer) aus seinem Munde (von unten nach

oben) kommen. Man koche dieses in einer Abkochung (Bier)

von Datteln in der Abend-Diimmerung (n. a. im Namen eines

Nachbars) und des Morgens verschliesse man seine Oeffnun-

') Eben so wird auch in Berachotli 1. c. (las Entstehen von Eingeweide-

Wiirmera dem Gerstenmehl zugcschrieben, wohl nicht mit Unrccht. Denn auch

jetzt wird, wic bclcannt, der Gebrauch von grohen Melilspeisen der Entwickelung

und Vermehrung von Entozoa-Eicm fiir sehr giinstig gclialten. Freilich wurden

unsere theoretischen Griindc dafur wohl cinigennassen von denen der Talmudi-

sten (wenn sic sic hiitten) ahweichen.

*) NnpiK = Arakta. Landau in voce meint, dass Arakta = Aurigo

gei
,
er hat aber gewiss die ganze Stelle nicht gelesen. Ware dies der Fall gewa-

sen, dann hatte er dieses nicht niedcrgeschricben. Die Gelbsucht kann ja nicht,

auch nicht bei den Talmudisten, aus dem Mund heraus kommen! — Ich mcino

dass Wiirmer der Leber bei andern Autorcn des Alterthums nicht envalint

wurden.
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gen 1
), under trinke es dann, und wenn er seine Nothdurft

muss verrichten, muss er dieses thun an einer Spaltedes Palm-

baums (um die abgetriebenen Wiirmer zu sehen).“

Die Eselinnen-Milch oder iiberhaupt Milch wird noch gegen-

wartig haufig gegen Phthisis tuberculosa pulmonum und andere

Consumtions - Krankheiten gepriesen. Auch der Talmud

liefert einen Fall hieriiber in Tractat Temur ah 15b, Baba

Kama 80a, mit folgenden Worten: „Es geschah einem from-

men Manne, der hustete aus seinem Herzen, und man fragte

die Aerzte und sie sagten, da ist keine Hilfe fur ihn, bevor er

des Morgens warme Milch trinke. Und man gab (brachte)

ihm eine Ziege, band sic fest an den Fiissen seines Bettes, und

er saugte von ihrer Milch jeden Morgen. 1“

Der Gebrauch von Milch iiberhaupt gegen Brustleiden ist

schon sehr alt; Hippocrates J. B. (de vict. rat. in acutis,

pass.) und andrerseits Galen (de simpl. medicam. HI. 15

u. s. w.) haben dieses Mittel vielfach besprochen. Galenus

(de probis et pravis aliment, succis. C. IV.) halt die Ziegen-

milch fiir sehr niitzlich in Phthisis.

In Tractat Juma C. VIII. fol. 80ab finden wir folgende, in

mancher Hinsicht wichtige Stelle
:
„Den ein toller Hund hat

gebissen, dem giebt man von dem Netz der Leber desselben

(des Hundes) zuessen. Die Wcisen sagen: darin ist gar keine

Heilkraft.‘‘

') Namlieh den Mimd und dieOhren, damit die Kraft der Arznei niclit hinaus-

gehe ( J archi) ! Ein Beitrag zur Wiirdigung der anatomischen u. physiologischen

Kenntnisse der Talmudisten! Aber auch bei Hippocrates und fast alien Alton

kann man tausend dcrgleichcn Notizen finden. Hat man doch auch noch im
XVI. und XVII. Jahrhundert n. Chr. noch gar vicl von vine clandcstinno
getraumt und gcfabelt!

lid. 11. 2. 23



346

Ein toller Hand wil'd in dcrsclbcn Stelle folgcndermasseu

beschrieben: „Dic Rabbinen baben gelehrt: Fiinf Sachen er-

zahlt man von einem tollen Hunde; sein Maul iet often
,

sein

Speichel traufelt (aus dem Munde), seine Ohren sind grosser als

gewohnlich (hangen niedriger), sein Schweif hangt an seinen

Hiiften und er geht an eincr Seite der Wege. Und Einige

sagen: er bellt, aber seine Stimme wird nicht gehort. Wovon
entsteht die Hundswutli? Rab sagte: Hexen haben mit ihm

gespielt. Schemael sagt: ein boser Geist rulit auf ihm.“ .

„Wer ihn beriihrt, gerath in Gefabr, der duroh ihn gebissen

ist, stirbt 1
). — ZwolfMonate hindurch (nachdem er gebissen

worden) muss er aus einem engen kupfernen Gefasse trinken,

wenn er trinken will; — denn vielleicht konnte er den bosen

Geist selien (des tollen Hundes) und er konnte in Gefahr

kommen.“

In derselben Geraara zu dieser Mischnakonnnt auoh noeh das

Folgende vor: „Wer von einer Schlange ist gebissen worden,

dem ruft man (am Sabbath) einen Arzt von einem Platz zum

anderen 2
), und schneidet fur ihn einen Hahn auf, und schnei-

det Kresse fiir ihn ab und giebt sie ihm zu essen.“

Was die erste Stelle betrifit, so kommt auch hier ein Beweis

vor, dass die Talmudisten dem Similia similibus (hierNetz

der Leber 3
) des Hundes gegen den Biss desselben Hundes)

') Abaje lasst dafur ein Amulet schreibcn, auf der Halit, eines mannlicheii

Drachen (?).

2
)
Als Beweis, dass dieser Biss bochst. gefahrlich war, und dass deswegen den

Sabbath zu entweihen erlaubt war.

•) -isn = Bfortc, Vorhof der Leber. Den moisten Autoren zu-

folge wird hier, eben wie durch das Wort i n Exod. 29, 13 und

22; Lev. 3, 4 u. s. w., das Nctz del- Leber gemeint, wegcn seiner zellcnformigen

Zwischenraume, die mehrenthcils mit Fett ausgefullt sind (s. Landau, Bnx-

t or ff und anderen in voce). Andere aber iibersetzen dies Wort durch Dia-

hpragma, wofiir aber keine sichcren Beweisc beizubringen sind.
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huldigten. B a r t e n o r a, J ar c h i und Andcre z weifeln an dem

Erf’olge diesel* Vorschrift. Auch Maimonides (Comment, in

Mischn. cit.) bezweifelt ilm und fiigt liinzu, dass wenn auch

einstweilen Heilung gefolgt ist, dies nicht dem Netz zuzu-

sclireiben sei. Auch PI ini us *) rath die Leber des tollen

Hundes gegen die Hundswuth an, und auch in der homoopa-

thischen Zeitung von G. W. Gross u. A. von 1834 S. 16

kommt ein derartiger Fall vor

2

).

Die Schilderung des tollen Thieres selbst ist fast tadellos,

wobei die Ansicht iiber den Ursprung dieser Krankheit, bei

dem Thiere selbst nur zu deutlich die Spuren des Zeitalters,

worm die Autoren lebten, an sich triigt; — eine Ansicht, die

auch selbst der iibrigens so wissenschaftliche Schemuel

theilte.

Was den Schlangenbiss betrifft*, 80 zeichnet Jarchi dabei

an, dass man den Halm auf die Wunde legt-e. Dasselbe rath

auch Celsus3) an.

Beobachtungen und Notizen von Krankheiten des kind-

lichen Alters findet man bei den alten mediz. Schriftstellern

sehr sparsam. Desshalb moge die folgende nicht unwichtige

Stelle aus Tractat Sabbath 134a iiber eiriige Kinder- Krank-

heiten hicr ihren Platz finden :

1

) ITist. Nat. L. XXVIII. c. 27 : „Carncs si edantur, contra canis rabidi mor-

sus efficaces esse
,
ctiamnum jecuv efficacius “ L. XXIX. c. 32: „Multo tamen

utilissimum jeeur cjus, qui in rabie momoraeri
t,
datur, si posset fieri, cuidam man-

dendum, sin minus, quoque modo coctum aut jus coctis carnibus.“

*) Siehc die sehr interessantc: Comment, mod. inaug. pars prior,

sistems palacologiam rcgulae therapeu ticac, similia similibus

curantur auctore S. Blccbrodc. Groningae 1835. pag. 8 sq.

3
)
Lib. V. c. XXVII. 4. „Vivum autem gallinaccum pullum per medium

dividerc, ct protinus calidum super vulnus imponerc sic, ut pars interior corpori

jungatur. Facit id etiam hoedus agnusve dis' issus
,

et calida cjus caro statim

super vulnus imposita.“

23 *
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„Abaje sagte, die Mutter sagte mir: das Kind, dessenOeff-

nung man nicht finden kann, muss man mit Oel einreiben und

es gegen das Tageslicht halten
, und man schneide es ein

, wo
es durchsichtig ist, mit der Spitze eines Gerstenkornes kreuz-

weise, aber nicht mit einem metallenen Instrumente, weil es

entziindet *).“

„Abaje sagte, die Mutter sagte zu mir: das Kind, welches

nicht saugt, weil sein Mund zu kalt ist, was muss man dafiir

thun? Man nehme ein Gefass mit gliihenden Kohlen und

setze dieses vor seinen Mund
;
wenn sein Mund wieder auflebt,

dann wird es auch saugen 2).“

„Und Abaje sagte, die Mutter sagte mir, das Kind, das

nicht athmet
,
muss in einem Sieb geschaukelt werden , und es

wird wieder athmen.“

„Und Abaje sagte, die Mutter sagte mir, dem Kind, das

nicht athmet, nimmt man die Nachgeburt der Mutter und reibet

es damit ein, und es wird Athem holen 3).“

„Und Abaje sagte, die Mutter sagte mir, das Kind, welches

klein ist, dafiir bringe man die Nachgeburt der Mutter und

reibe es damit von der schmalen nach der breiten Seite ein; —
und wenn es stark ist (aufgeblasen), von der starken (breiten)

Seite nach der schmalen.

“

‘) Offenbar ist hier von oiner Atresia ani die Rede. So viel mir bekannt ist,

ist wohl ausser Abaj e, Pa ulus Aegineta derErste, der von diesem Uebel

spricbt. Siehc: de re mcdica L. VI. c. 81. Abaje scbeint aber cben wie

Pa ulus allein den Fall gekannt zu haben, dass dcr Mastdarm gleich an seiner

Ocffnung durcb cine widcrnaturlichc Ilaut verschlossen ist. Uebrigens beweisen da6

Halten gegen das Tageslicht und andcre cmpfohlenc Encbeiresen nicht sehr viel

fill* Abajc’s Rationalitat und genaue Kcnntniss dcs Fehlcrs. Ucber das Opcri-

ren mit der scharfen Spitze eines Gerstcnkorns vorgl. man Tcntam. p. 139.

2
)
Wahrscheinlich einc sogenannte Asphyxia pallida. E6 ist aber hochst

zwcifelhaft, dass Kohlendampf bci diescr Asphyxia neonatorum ctwas gutes lei-

ston sollte.

•'’) Ucber diese und die folgcndc Stcllc siehc Tcntam. p. 140 sq.
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„Unil Abaje sagte, die Mutter sagte mir, das Kind, das

roth ist, dessen Blut noch niclit aufgesogen ist, muss man war-

ten (mit der Beschneidung) so lange, bis sein Blut aufgesogen

ist, und man beschneide es alsdann. Wenn es gritn ist, dann

hat es noch kein Blut, dann muss man warten, bis das Blut in

es kommt, und dann kann man es beschneiden. Wir haben

namlich gelehrt: R. Nathan sagte: Ich ging einmal nach der

Meereskiiste, und es kam eine Frau zu mir, die ihren ersten

Sohn hatte beschneiden lassen, und er starb, der zwreite starb

auch, den dritten brachte sie zu mir, ich sah ihn, dass er roth

war, und ich sagte zu ihr: warte, bis sein Blut aufgesogen sein

wird. Sie wartete, bis sein Blut aufgesogen war und liess ihn

beschneiden, und er blieb am Leben, und man nannte ihn Na-

than den Babylonier, nach meinem Namen. Ein anderes Mai

reiste ich in die Provinz Kapotkia (wohl Cappadocien?), und

da kam eine gewisse Frau zu mir, die ihren ersten Sohn hatte

beschneiden lassen , und er wrar gestorben
,
ihren zweiten und

er starb, den dritten brachte sie zu mir, ich sah, dass er griin

war, ich sog an ihm, und ich sah kein Blut des Verbandes an

ihm 1

). Ich sagte ihr, wrarte, bis das Blut in ihn gekommen

sei. Und sie wartete und liess ihn beschneiden, und er blieb

am Leben und man nannte ihn Nathan den Babylonier nach

meinem Namen 2 ).“

*) Das Blut des Verbandes ist das Blut, welches bei der Beschneidung ge-

stiirzt wird.

J
)
Es scheint, dass hier bei dem Namen „ein Kind das roth ist,“ das Ery-

sipelas neonatorum
,
und „das griin ist,“ der Icterus neonatorum gcmeint wird.

Wenn ich mich nicht irre, sind dicse Notizen sicher die iiltesten, die iiber diese

Krankheiten bestehen. Die ersten, die iiber Erysipelas neonatorum schrie-

ben, waren Ceckius (de puerorum tucnda valctudine. Wittenb. 1604. p. 52)
und I err ari us (de arte medica infantum. Lips. 1604. L. III. c. 3), abcr vor
alien Wittichius (Rayger in Miscell. Acad. Natur. Curios. Dec. I. Ann. III.

obs. 286). Den Icterus kannte schon Morgagni (dc sedibus ct caus. morb. Ep
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Zum Schlusse mogcn noch folgende, aul' Gesundheits-
Lehre beziigliche Stellen einen Platz finden, von welchen aber

noch sehr viele im Talmud vorkommen, und Avelche wir bei einer

spatern Gelegenheit initzutheilen hoffen. Eben so wie in der

Mosaischcn Gesetzgebung Religion und Diatetik eng verkniipft

waren, so hat auch der Talmud manchen diatetischen Grund-
satz zum religiosen Gesetze erhoben;

Sabbath, fol. 41

.

„Hat Jemand gegessen
, und hat er dabei nichts getrunken,

dann wird sein Essen Blut, und das ist der Anfang von Krank-

heiten in den Eingeweiden. Hat Jemand gegessen, und er

geht nicht vier Ellen weit, so wird seine Speise verdorben, und

dieses ist der Anfang von ubelriechendem Athem. Der seine

Nothdurft verrichten muss und isst, ist einem Ofen gleich, den

man mit seiner Asche heizt, das ist der Beginn von heissem

Athem. Hat man sich in heissem Bade gebadet, und nicht

davon getrunken, der ist gleich einem Ofen, den man aussen

geheizt hat und nicht von innen. Hat er sich in warmem Was-
ser gebadet, und hat er sich nicht abgekiihlt in kaltem Wasser,

so gleicht er dem Eisen, das man ins Feuer gebracht hat und

nicht in kaltes Wasser. Hat er sich gebadet und nicht einge-

schmiert, gleicht er Wasser auf dem Fasse.“

Ibidem fol. 431 a
.

„Der sein Gesicht Avascht und dasselbe nicht gut abtrock-

net, bekommt Furchen im Gesicht.“

48, 59). — Eine Kritik der Talmudischen Theorie iiber das Entsteken dieser bei-

den Kinder-Krankheiten wird bei dem heutigen Stande der Wissensckaft wohl

iiberflussig sein
,

ich will bios nocb aufmerksam machen, dass den Begriffen der

Talmudisten zufolge das Erysipelas mehr als Folge von Blut-Uebermass, — der

Icterus als Folge einer Aniimie zu betrackten sei. — Audi aus dieser Stelle

leuchtet wieder ein
,
wie die llabbiner durck durcli ikrc Stelle als Religionsaufse-

ker und Lekrer vielfack Gelogenkcit batten
,
ihre mediziniseken Kenntnisse aus-

zubreiten.
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Nedarim fol. 81 a .

„Der Schmutz auf dem Kopf, bringt zur Blindheit, dcr

Schmutz auf Kleidern bringt den Mcnschen zum Wahnsinn,

der Schmutz des Ivorpers fiilirt den Aussatz und andere

Schmerzen herbei.“

Berachotli fol. 32u
.

„Ein voller Bauch ist der Ursprung vieler Uebel.“

Ibidem fol. 40a.
i .

„Nach allem deinem Essen esse Salz, und nach allem deinem

Trinken trinke Wasser. Der dies nicht thut, muss am Tage

den ubelriechenden Athem ftirchten und des Nachts die Braune.

Die Rabbinen liaben gelehrt: der sein Brod in Wasser taucht,

wd keine Krankheiten der Eingeweide bekommen. R. Jocha-

nan sagt: der sich gewohnt, alle dreissig Tage Linsen zu

essen, halt die Braune aus seinem Iiause feme, aber nicht jeden

Tag (muss er Linsen essen)
,

weil es nicht gut ist fiir den

iiblen Geruch des Athems. Und R. Mari sagte im Namen

des R. Jo chan an s: der sich gewohnt Senf zu essen alle dreis-

sig Tage, halt Krankheiten von seinem Hause, aber nicht jeden

Tag, weil es nicht gut ist fiir schwaches Herz. R. Chija bar

Asche sagte: der sich an kleine Fische geivohnt, wil'd keine

Krankheit der Eingeweide bekommen, und das nicht allein,

denn kleine Fische machen den ganzen Korper des Menschen

stark und gesund. R. Chama, Sohn des R. Chanina sagte:

der sich gewohnt schwarzen Kiimmel (Nigella) zu essen, wird

keine Schmerzen im Herzen bekommen.

“

Chu lin fol. 1 21.

„R. Joli, Sohn des Abin, sagte im Namen des R. Isaac

ben Asajim: der stark, der gesund und stark bleiben will,

der schneide sich ein Stuck Fleiseh ab so gross wie eine Olive,

von dem Platze des Schlachtens (die Platz am liaise, wo das
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Thier geschlachtet wire!) , und salze dies sehr gut, und warte

dann, bis seine Seele (des geschlachteten Vieh) ausgeht.“

Ibidem.

„Man erzahlte von R. Chanina, dass er achtzig Jahr alt

war und noch auf einem Fusse stand, wenn er seine Schuhe

anzog und einschniirte. R. Chanina sagte: die heissen Bader

und das Oel, womit meine Mutter mich in meiner Jugend ein-

rieb, haben mich aufrecht gehalten in meinem Greisenalter.“
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)
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v
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Voranzeige

cincs mediziniscli -liistorischen Werks
unter dein Titel;

Doknmente zur Geschichte der Medizin im

Mittelalter

udcr

das Bucli der Scliule von Salerno,

von ihren Urspriingen, Schicksalen und Einfliissen mit einer

vorausgeschickten Abhandlung iiber die allgemeine Geschichte

der Medizin bis zur Wiederherstellung der griechischen, einem

Gemalde der Medizin in derMitte des 16ten Jahrhunderts(1553)

mit noch nicht oder in alter Zeit bekannt gemachten, die Medi-

zin des Mittelalters betreffenden Denkmalern und zahlreichen

Bemerkungen aus der Vergleichung einer grossen Anzahl von

Handschriften der koniglichen Bibliothek zu Paris, derer zu

London, Breslau, Berlin, Dresden und Brussel.

Von

J. B. 31. IIhu dry dc Balzac,
Doktor der Medizin an der Fakultat zu Strassburg, Prof, der Naturgeschichte am
konigl. College zu Versailles, Civil- und Gefangniss-Arzt daselbst, Mitglied m. gel.

Ges. etc. etc.

Der gelehrte Hr. Verf. erlaubt uns aus seinem brieflich uns

iibersandten Prospectus nachstehende Inhaltsanzeige eines

unter obigem Titel nachstens von ihm herauszugebenden Werks

mitzutheilen , das nach Plan und Anlage ein selir wichtiges zu

werden verspricht, und die Aufmerksamkeit jedes Freundes der

med. Geschichte in hohem Grade in Anspruch nimrnt.

In drei Abhandlungen liber:

I. die medizinische Philosophic bis Ilipp oc rates (inclus.),
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II. die medizinische Pliilosophie von Hippocrates bis

Galen, und

HI. die medizinische Philosophic von Galen bis zur Erneue-

rung der griecliischen Medizin,

hat der Verf. zu erforschen gesucht, welches dcr gegenseitige

Einfluss der mcdizinischen und philosophischen Doktrinen, wie

diese sich in ihren vorziiglichsten Reprasentanten darstellen,

gewesen ist. Dann folgt

IY. der Zustand der medizinis'chen AVissenschaft i. J. 1553.

In cliesem Abschnitt hat der Verf. durch die Einldeidung die

Einformigkeit des Materials zu beleben und in eine malerische

und fur die mit dicsen Gegenstanden weniger Vertrauten mdg-

lichst zugangliche Form die Systeme der Medizin zu bringen

gesucht, die das Mittelalter der Wiirdigung und Kritik der

Wiedejfhersteller der griechisehen Medizin darbot. Er denkt

sich namlich am Sterbebette Rabelais’s die Manner der ver-

schiedensten AYissenschaft zu einer regelmassigen medizini-

schen Berathimg vcrcinigt, und zwar
\

1) Maitre Valentin Hi eraulme, Uekan der Pariser Fa-

kultat, voll Eifersucht auf die Ih'ivilegien der meclizini-

schen Scliule;

2) Mtre Louis de B o urges, ei’ster Arzt des Konigs,

erklarter Anhanger der Uroscopie;

3) Mtre Jacques Houillier, Professor der medizinischen

Schule, sehr eifriger Verbreiter der hippocratischen

Lehren;

4) Mtre Jean Fernel, der bekannteste Arzt von Paris,

ein Mann des ersten Ranges, Zogling von Houillier:

5) Mtre Philippe de Flcxelles, blinder Anhanger des

Galen und Eiferer fur die Lehren der Araber

;

6) Mtre Michel de Notredame, eifriger Beforderer der

astrologischen Medizin

;
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7) Mtre Roi Le Baillif, genannt La riviere, fanatischer

Bekenner der Lehren des Paracelsus

;

8) Mtre Jean C h ap el ai n, G clehrter, einer der ausgezeich-

netsten Bibliophilen seiner Zeit;

9) Mtre Ambroiso Pare, Wiederliersteller der Chirurgie

in Frankreich;

10)

Endlich Louis Duret, nochjung, ausgertistet mit der

kochsten geistigen Befahigung, einer grossen Gelehr-

samkeit, mit den griechischen und lateinischen Studicn

genau vertraut.

Diesen letzteren denkt er sicli als den Verfasser dieser

Arbeit, die er in Brief form an Messire Jacques Amiot,

der sich damals in Italien am Trienter Concil aufbielt,

richtet. In diesem Kapitel lasst er Jeden in der Sprache

reden, die er in seinen Schriften fiilirt, auch nimmt er an,

dass Jacques Houillier auf seinem hippokratiscben

Standpunkte alle vorgebrachten Meinungen einer Ueber-

sicht und Kritik unterwirft. Die Gegenwart des Dekans

der Fakultat, der bei dieser Konferenz den Vorsitz fiihrt,

lasst den Verf. Einiges iiber Sitten und Gebrauche der

damaligen Aerzte anflihren.

Daran schliesst sich

V. Gescliichte des Buches : Regimen Sanitatis der Schule von

Salerno. Der Verf*. entwickelt hier nach der lateinischen Aus-

gabe von Rene Moreau, der italienischen des FulvioGherli,

des deutschen Ackermanns, der englischen des A. Croke
und der polnischen von Zaluski und nach einer Menge histo-

rischer und mannigfacher bibliologischerNachweisungen, 1) wie

das Buch der Schule von Salerno, welches zunachst eine dia-

tetiBche Consultation nach Art derer, die man noch findet und

Anfangs an Robert von der Normandie gerichtet war, 2) wie



356

die Quellen dieser Schrift friihere Werke waren, namentlich

das Bucli de viribus herbarum des Pseudonyraen Macer Flo-

ri du s, Liber Regina ldi de phlebotomia, dem Johannes de

Aquila zugeschrieben (?), das Hr. v. B. in der kbnigl. Biblio-

thek zu Paris entdeckt und auf das er zuerst die Aufmerksam-

keit der Gelehrten gelenkt hat, ferner eine Receptsammlung in

Versen, die den Xitel Experimenta tragt und die aus einemMS.

der konigl. Bibliothek zu Brussel kopirt ward, die Schriften

Isaacs und die des Constantinus Africanus. Er stellt

dann Untersuchungen iiber den Autor oder richtiger den ersten

Redakteur dieser Rhapsodie an. Johannes de Mediolano,

Johannes Medicus und Johannes de Aflaccio schei-

nen ein und dieselbe Person zu sein, der geliebte Schuler Con-

stantins, der, an den er sich amAnfange seinerUebersetzung

der Abhandlung ,,Ueber die Fieber des Isaac“ init den Wor-

ten wendet: Carissime fili Johannes, ego Constantinus Mo-

nachus cassinensis magno pietatis amore commotus, te

paterna caritatis dilectione familiariter suscepi , et quae medi-

cinae artis utilia scripta sen in mente imaginata habui, procul

dubio t i Li anhclanti animo concedere non negavi.“ — und dann

zu Anfang des Megatechni
:
„Quamvis fili Johannes carissime

ingenium in litteris acutissimum habeas, in naturis etiam

rerum indagandis, expertus sum, mirabiliter valeas, quorundam

tamen etc.“ 1

)
Er ist der Autor der Aphorismen und der Erbe

der Manuscripte des Constantin. Aus der Vergleichung

der alten Manuscripte wird nachgewiesen, dass vor Arnold

de Villeneuve der salernitanische Text umfangreicher als

nach ihm war, dass Arnold den Text, den er kommentirte,

*) Der Herausgeber des Janus verdankt seit langst die Bekanntschaft mit dic-

ser Stelle dera Studium der Collectio de febribus, worin sich auch Constan-

tins Werk befindet. nachdem Hr. Hofr. Choulnnt die Giitc gchabt, dies Work

ihm mitzulheilcn.



357

nicht nur abgekiirzt hat, sondern dass cr sogar Zusatze gc-

macht hat, um seinen Commentar anzubringen, dann dass er

dieses Werk zu Ehren der Acrzte von Salerno verfasst, deren

Wohlwollen fiir ihn, den aus Frankreich Yertriebenen, betreffs

der Sicherung seiner Zuflucht an dem Hofe von Neapel und

der Gunst, die ihm dort zu Theil geworden, von gar nicht

unerfreulichem Einflusse sein konnte.

Es wird gezeigt, dass seit den ersten Zeiten der Buch-

druckerkunst dieserText und dieser Commentar des Arnauld

allein gedruckt waren und dann eine Charakteristik des Wer-

kes der Salernitaner versucht. — Die Robert von der Nor-

mandie gewidmete, in Verse gebrachte Berathung wurde abge-

schrieben, verbreitet, sorgfaltig von den Schiilern aufbewahrt,

sie ward fur die Lehrer der fiir den Unterricht gebrauchliche

Text, mochten sie nun in Salerno lehren, mochten sie nach der

salernitanischen Methode in Paris oder in Montpellier unter-

richten; von Zeit zu Zeit brachten sie Zusatze in den Text und

neue Verse hinzu, die sie entweder den urspriinglichen Quellen

entnahmen oder selbst verfassten, um so ihre Vorschriften dem

Gedachtnisse ihrer Schuler einzupragen. Die Urspriinge die-

ser zahlreichen und successiven Zusatze hat der Verf. aufge-

sucht und die betreffenden Forschungen zum Gegenstande vie-

ler Anmerkungen gemacht.

VI. Bibliographic. Abhandlungen iiber die Handschriften,

die zu den verschiedenen Theilen der Arbeit gedient haben

und deren Anzahl sich auf 72 erstreckt und iiber die gedruck-

ten Ausgaben, die chronologisch geordnet wurden, 207 an der

Zahl. Die 72 MSS., aus denen der Katalog des Herrn v. B.

besteht , sind nicht alle ganz genau beschrieben, 24 derselben

gehoren der konigl. Bibliothek zu Paris; von diesen wird eine

genaue Beschreibung gegeben, 22 gehoren nach England und wer-

den von ihm mit solchen Beetimmungen versehen, wie diese die
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Bibliographen eingescndet liaben und mit ciner Anmerkung,

die Mr. Holmes, von der konigl. Bibliothek zu London, ihm

zu liberlassen die Giite hatte. Ein wichtiges MS. aus Brussel

ward abgeschrieben und beschrieben
, auch hat Herr Darem-

ber g in seinem regen Eifer fur die Wissenschaft gern den

Theil seiner Nachforschungen, welcher das Buch der Schule

von Salerno angehet, opfern wollen. Durch ihn und durch die

Materialien, die derHerausgeberHerm Dr. Rosenthal geliefert

hat, ward von den MSS. von Berlin, Dresden und besonders von

Breslau Kcnntniss genommen. Was die gedruckten Ausgaben

betrifft, so hat Hr. v. B. 207 Ausgaben katalogisirt, von denen

bier eine chronologische Uebcrsicbt folgt:

Ohiie Datum 12 Ausgaben Transport 152

yon 1474— 1500 20

von 1501- 1600 37

von 1601 — 1650 44 —
152

von 1651— 1700

von 1701—1750

von 1751—1800

von 1801 1846

28

16

7

4

207

Ueber jede dieser Ausgaben wil'd cine bibliographische Mit-

theilung gegeben und nachgewiesen , dass sie nur wenig liber

600 Verse enthalten ,
wahrend der Text, den Hr. v. B. gesam-

melt habe, 2300, also fast das Vierfaohe enthalt.

VH. Der Text des Regimen Sanitatis, gesammelt aus einer

grossen Anzahl ffanzosischer oder auslandischer MSS. bis zur

Zahl von 2300 Versen enthalt nach derAnordnung des Hrn. v.B.

Higieinica von Vers 1 —506 Variamedicamenta1586—1659

De medicis 507— 555 Index ponderum 1660 —1676

Anatomico physiol. 556—707 Experimenta seu

Pathologica 708—1023 recepta 1677—2105

Therapeutica 1024—1377 De urinis 2106-2301

Herbaemedicinales1378—1 585



359

Dieser Text ist von selir zahlreichen Noten begleitct, welclic

den Ursprung der Verse lin'd die Aufeinanderfolge der Zusatze,

die Untersuchung der correspondirenden Stellen bei den Auto-

ren des Mittelalters , wie diese zum grossen Theil sich aus den

MSS. ergeben (?) und die Bestimmung weniger bekannter Aus-

drucke u. s. w. betreffen. Der Anfang dersclben ist so ausge-

dehnt als der Text selbst.

VIII. Tabulae Salerni. Methodisches Geinalde der Arznei-

und Nahrungsmittel zuerst nacli ihren physiologischen Eigen-

schaften classificirt, dann nach den vier Graden einer jeden der

vier Elementareigenschaften. Ich liabe diese selir vollstandige

Abhandlung in einem MS. der konigl. Bibliotliek zn Paris

kopirt und mit anderen MSS. derselben Art aber von geringe-

rem Umfange verglichen. Sie hat nicht die Schule von Salerno

znm Verfasser, sondern den Magister Salernus, der sclion als

einer der Aerzte von Salerno bekannt ist. Dieser Sammlung

gehet eine sonderbarc, selir dunkle und selir kurze Vorrede

voraus, die so anfangt: „ln nomine domini Jesu Christi Amen.

Incipimus tabulae Salerni. a primo pabulo salis medicinalis

sapientiae condimentis et phisicae speculationis defectus ncces-

sario nectareo pro Sale et lerno salernus nominor salernae civi-

tatis Aequivoeds “ etc. 1
)

IX. Macer Floridus, do virihus herbarium Hr. v. B.

nimmt eine vollstandige Ausgabe der Abhandlung de viribus

herbarum, mit berichtigtem Text und sehr zahlreichen Noten

in sein Werk auf. Tn der Vorrede untersucht er, welcher

Epoche die Abfassung dieser Schrift angehort, und erweiset,

dass sie nicht vor dem Jahre 850, noch nach dem Jahre 900

1

) Diese mir liingst tekanntenTabulae Salerni befinden sicli unter dem Titcl Sa-

lerni medicinale auch in einer Handschrift der hies. Univ. Bibliotliek (I. Q. 156.
-

)

und noch uncdiite Tabellen solcher Art kommen in den schlcsischen mittelaltcr-

lichen MSS. in grosser Anzahl vor. Es kann nur aus dem Compendium Salcrni-

tanum entsehieden wcrdcti, ob die envahnte Tabula wirklich salernitanisch ist.
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gcechrieben werden scin kann, dass sic also der zweiten Halite

des 9ten Jahrlmnderts angehort. Was den wahren Autor an-

betrifft, so meint er, aber ohne hier andere Griinde anzufiibren,

als das Vorkommen dieses Namens auf alten MSS., dass er

sich Odo nennt. Er hat genau zu bestimmen sich bemiihet,

welcher Macer des alten Roms es sei, dessenNainen gebraucht

worden, um diesem Werke einen schwachen Anstrich des Alter-

thums zu geben, und er findet ihn in einer Stelle eines Briefes

Plinius des Jiingeren bestimmt bezeichnet. Es ist dieses der

5te Brief des 3ten Buches, der an einen Macer gerichtet ist

und nach einigen naheren Erorterungen iiber das Leben Pli-

nius des Aelteren mit den Worten endet: ,,Confido . . haec

tibi non minus grata, quam ipsos libros futura, quae te non

tantum ad legendos eos, verum etiam ad simile aliquid laboran-

dum, possunt aemulationis stimulis excitare. Vale. Er giebt

bei dieser Gelegenheit eine genaue Notiz iiber mehrere alte

Schriftsteller, die von den Gelehrten bis jetzt unter den Namen

Aemilius, Macer und Calvus verwechselt wurden, dann

eine bibliographische Notiz iiber die 12 von Choulant gesehe-

nen MSS., iiber 12 andere MSS. der koniglichen Bibliothek zu

Paris, iiber die 10 gedruckten Ausgaben, welche Choulant

gesehen hat und iiber 12 andere, welche er unter den Handen

hatte; sein Text ist dem, was diese verschiedenen Quellen dar-

boten, entnommen; er giebt ungefahr 100 Verse mehr als der

Choulants, indera er noch die Spuria Maori dazu nimmt.

X. Liber Rignaldi de Phlebotomia und am Ende

Explicit Liber reginaldus de Phlebotomia compositus a Jo-

hanne de Aquila. Dieses ist wahrscheinlich ein MS. des

9ten Jahrhundert, das Hr. v. B. in der konigl. Bibliothek zu

Paris entdeckt hat. Es bestehet aus 582 elegischen Versen,

von denen wenigstens 100 durch die Compilatoren der Schule

von Salerno entlehnt worden sind und sich noch in den Ulteren
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MSS. vorfinden. Einige sind sogar von Arnold de Villanova

benutzt worden. Bis lieute ist vergebens nachgeforscht wor-

den, wer dicser Johannes von Aquila ist und wer dieser

Reginald us. Der Anfang und das Ende des Gedichtes
,

... * . .

lauten so:

Cum sint perpauci qui nolint phlebetomari

— Pluribus utilior iste libellus erit,

Omnibus omne quod est opus observare minutis

— Distinctum totum continet istud opus,

und das Ende

Observanda dedi praecepta salubria cunctis

— Legibus addictis, plebotomia, tuis

Omnibus hunc misi, munus generate, libellum,

— Sed speciale tamen, mi rcginalde, tibi

Vobis lectores, munuscula grata, reliqui

— Sola data faciles praemia posco preces.

Die daran geschlossenen letzten Verse (lauter Hexameter)

scheinen von einem Kopisten zu sein

:

Mendas emenda sordescit carmine menda

;

Quae sunt demcnda proscribas, non redimenda;

Si vis commenda si quae non sunt — perimenda,

Pro me, quaeso, pater noster, carissime frater,

Decter, sive quater, in - christi det mihi mater

JNe me potes acer mortali nectare (cacter? vel

tracter?)

Qui tibi, surnrae pater, sum sacra mersus Aqua ter.

Dann eine kurze, aber sehr interessante Abhandlung in

Prosa, unter der Aufschrift: Qualis dcbet esse sanguis

minutus.

11. Marbodei, rhedonensis episcopi encheiridion

de lapidibus et — gemmis. Vorrede, Text, Noten. Die

Vorrede enthalt Nachforschungcn liber Evax Rex arabura, aus
B,l. II 2. 24
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dem lsten Jahrhundert, dem die Grundlage des Werkes zu-

geschrieben worden; iiber Marbode, Bischof von Rennes, am

Ende des XI. Jahrhundert, iiber den Text des Werkes, der

vollstandig aus PI ini us geschopft (iiber fiinf MSS. der

konigl. Bibliotbek zu Paris, iiber vier MSS. in Turin werden

noeb Mittheilungen erwartet)
;

iiber die Ausgaben des R a n-

zovius, des Pictorius und des Olardus. Der Text ist

an zahlreichen Stellen festgestellt und mit Anmerkungen vcr-

sehen, nach den oben angedeuteten Quellen und nach zabli’ei-

chen Stellen des Alb ertu s Magnus und des Henricus de

Saxonia, seines Schiilers.

Daran schlieest sicb eine Abhandlung iiber die magi-

schen Siegel in Prosa, die Hr. v. B. in einem MS. der

konigl. Bibliothek zu Paris gefunden bat. Der letzte Artikel

derselben, der von einigem Interesse fur den Arzt ist und uns

einen Begriff von dem Ganzen geben kann, lautet: Si moverit,

sigillum in jaspide viridi obscuro sculptum virum scilicet stan-

tem fasciculum herbarum ad collum deferentem grossos renes

et amplas scapulas habentem praesidium erit; si vero meclicus

(modicus?) fuerit, in discernendis aegritudinibus et in cogno-

scendis medicinis ex herbis et in dandis potionibus maximam

gratiam dabit. Si autem lapis guttatus fuerit quasi guttis san-

guinis pone in argenteo annulo et si emoptoicus secum detule-

rit in digito mox curabitur. hoc autem sigillmn fertur habuisse

galienus.

Dazu kommen die mit Noten versehenen Ausgaben des

Otto Cremonensis, des Walafridi Strabi hortulus, die

sanitatis tuendae methodus des Pictorius und der Thesaurus

sanitatis des Castor Durante.

Endlich haben mehrere MSS., mehrere Hora- und Mess-

biicher und einige gedruckte Sammlungen dem Hrn. Verf. eine

betrachtliclie Anzahl von Kalenderversen geliefert, (lie sich auf
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die Medizin , aufderen Hulfswissenschaften, auf die astrolo-

gische Medizin und auf die Chiromantie beziehen. Diese Ma-

terialien hat er aber in einige Ordnung zu bringen gesucht. Er

schliesst mit einer alphabetischen Tafel der Eigennamen,

welche zahlreiclie biographische und bibliographische Einzel-

lieiten enthalt. Gewiss diirfen wir dem Erscheinen dieser

gelehrten Arbeit mit Begierde entgegensehen.

H.

24 *



VII.

Ein Beitrag

zur Geschichte der Lykanthropie

nach Scheik Mohammed el Tounsy
mitgetheilt von

C. F. Ileusinger.

Der religiose oder rein anthropologische Glaube an die Thier-

metamorphose, oder an die Moglichkeit einer Umwandlung des

Menschen in ein Thier, nacli dem Tode oder auch zunachst

wahrend des Lebens, ist ein ganz allgemeiner; zuerst grob

sinnlich genommen spukt er in alien Beligionen noch als Sym-

bol oder Allegorie nach. So erfullt er die Phantasie des Hel-

lenen; wir begegnen ihm an den Ufern der alten Ganga und

des Nil, finden ihn wieder in Guatemala 1

) und Peru 2
); wir

') Man hore den alten Missioniir Gage, wie er von den dortigen Indianern

erzahlt: „I1 y en a aussi plusieurs qui sont adonne au sortilege, et a qni le

diable fait accroire que leur vie depend de celle de quelque heste
,

qu’ils gardent

aupres d’eux comme leur esprit familier, et s’imaginent que lorsque cette beste

mourra ils doivent aussi mourrir., que lorsqu’on les poursuit a la chasse le

coeur leur fremit. — H arrive meme que par illusion diabolique, ils paroisscnt en

la figure de cette beste - la
,
qui d’ordinaire est celle d’un cerf, d’un daim, d’un

lion, d’un tigre, d’un cbien ou d’une aigle; de sorte que sous cette figure - la il y

en a eu quelquesuns sur qui l’on a tird des coups de fusils, qui en ont dte blessds.

— Et parcequ’ ils voyent qu’on peint divers saints avec quelqu’ animal aupres

d’eux, comme saint Jerome avec un lion, saint Antoine avec un pourceau, saint

Dominique avec un chien, saint Marc avec un taureau, et saint Jean avec une

aigle, ils s’imaginent que ces Saints -la cstoient de la mesme opinion qu’eux, et

que ces animaux-la estoient leurs esprits familiers, et qu’ils sc transformoient en

leurs figures lorsqu’ ils vivaient, et qu’ils estaient morts en mesme temps qu’eux

;

de sorte que quoique l’opinion qu’ils ont de ces Saint-la soit fausse, elle ne laisse

pas de les affermir dans la Religion Catholiquo“ etc. Nouvelle Relation des

Voyages de Thomas Gage. Amsterdam, 1644. Jt. p. lOn.

*) Nochheute: Tschudi Reiscskizzen II. p. 238.
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kcnncn ihn von den altcn Kelten, Slaven und Deutschen, ja die

Hexenprozesse beweisen, dass er bis nahe an unsre Zeiten

lieran sehr allgemein geherrscht hat

1

).

So spielt denn namentlich die Umwandlung der Menschen

in Wolfe in der griechischen Mythologie eine sehr grosse Rolle,

wo sie den Scharfsinn und die Phantasie der Mythologen nicht

wenig beschiiftigt hat *). Eine nicht kleinere Rolle spielt der

Werwolf, bleizgarou, wilkats u. s. w. in der deutschen,

keltischen und slavischen etc. Mythologie 3
). Wer die

von den unten angefiihrten Schriftstellern citirten Stellen auf-

merksam vergleicht, dem wird es nicht einfallen, in diesen

Wolfsmenschen Geisteskranke sehen zu wollen.

Auf der andern Seite kennen wir gewiss Alle aus Erfahrung

Geisteskranke, die sich einbilden, Thiere und so auch Wolfe

zu sein ,
die Stimmen, Geberden und Handlungen dieser Thiere

nachahmend ; sehr Viele von uns werden z. B. die ungliickse-

lige Beobachtung gemacht haben (denn mir schwebt kaum eine

schrecklichere fiir den Arzt vor), wie vom tollen Hund Gebis-

sene die Stimme und die Handlungen dieses Thiers nachah-

men 4
). Falle von Wolfsmenschen durch Geisteskrankheit

sind genug aufgezeichnet 5
).

Sicher wird es keinem Arzte einfallen, laugnen zu wollen,

') Sold an, Geschichte der Hexenproeesse p. 71. p. 155.
J
) Creuzer Symbolik und Mythologie n. A. III. p. 76. II. p. 531.

p. 555.

3
)

S. die trefflichen Untersuchungcn in Grimms Deutscher Mytholo-
gie p. 1047, wo auch der griechisclie Xvxt'rO-QioTJoi riclitig gedeutet ist.

*) Das Angreifende besteht vorziiglich darin, dass die Ungliicklichen gewohn-
lich -gleich nach dem Anfalle sich ihrer Handlungen mit tiefem Schmerzgefuhle
bewusst werden.

*) Burton Anatomy of Mclanc holy, I. p. 135. — S. Ploucquet
I/itt. med. — Ilecker Gesch. der Med. II. p. 76. — Schnurrer C h ro-
ll ik der S cuchen I. p. 89. — Schnurrer geogr. Nosologic p. 348. Abcr
Alle mit den anzugebenden RestrictioncnU



366

class eine solche Geisteskrankheit, Lykanthropie, in gewisser

Beziehung ansteckend und epidemisch werden kann 1

) ,
da wir

ja iihnliche Fiille genug kennen, und als den neuesten darf man

nur an die Predigermadchen in Schweden erinnem. — Auch

soli gar nicht gelaugnet werden, dass zwischen der ersten Form

der Lykanthropie, der welche Folge von religiosen, mythischen,

aberglaubischen Vorstellungen oder auch der Betriigerei ist,

und der zweiten, welche als Geisteskrankheit auftritt, ein

gewisser Zusammenhang stattfinden kann: in Landern und

Zeiten, wo jene Vorstellungen nicht herrschen, da wird es auch

wenige solche Narren geben, wie wir ja wissen, dass zu Napo-

leons Zeit fast jede Anstalt ihre Napoleone und Kaiser z'ahlte,

die jetzt aus ihnen verschwunden sind; wie es unter den Ma-

homedanern keine heiligen Geister und Jungfrauen Marien

geben wird, wie man unter den sachsischen, hessischen u. s. w.

Narren wahrscheinlich nicht halb so viele Christusse z'ahlen

wird, als unter den preussischen; die Ronge, Czerky u. s. w.

werden nicht ausbleiben u. s. w. — Trotz dem muss ich die

Ueberzeugung aussprechen, dass die mehrsten neueren Schrift-

steller nacli dem Vorgange von Bottger 2
)
und Sprengel

einseitig ubertrieben haben. Auf die poetische Erzahlung des

Marcellus von Side mochte ich weniger Werth legen, wenn

sie auch bei Oribasius, Aetius und Paulus wiederkehrt,

es bleibt immer dieselbe Quelle
;
noch weniger auf die wenigen,

und selbst hochst zweideutigen Worte in Mas’udis goldenen

Wiesen 3
), denn das von ihm gebrauchte Wort khalab bezeich-

net heute noch bei den Arabern die Hundswuth.

1

) Aber vielleicht eben so schuell geheilt wie unter den Abiponen
,
wenn —

•der erste Nachahmer niedergeschossen wird.

*) Sprengels Beitriige zur Geschichte d. Med. I. 2. p. 1.

*) Reiske Opusc. med. ex monum. Arabum ed. Gruner. p. 8. —
Es ist die famose Stelle, die die Schriftsteller so oft bei Gelegenheit der Pocken

citiren, denn Poekcn, Masern und Kynanthropie sollen zu derselben Zeit von den
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Daher scheint es mir der Miihe werth, eine eben erschienene

neue Nachricht von dieser angeblichen Krankheit bier mitzu-

theilen. Es ist folgende:

„Unter die Wunder der Magie muss man noch rechnen, was

man in ganz Darfur von zwei Volkerschaften erzahlt, die zu

diesem Staate gehoren: Alle Forier versichern, dassdie Matjfi-

lyt unddie T^murkeh das Vermogenbesitzen, sich inverschie-

dene Arten von Thieren zu verwandeln; dass sicb die Ma$alyt

in Hyanen , Katzen und Hunde, die T(5murkeh in Lowen ver-

wandeln konnen. — In Darfur weiss Jedermann, dass der Sul-

tan unter seinen Befehlen ein solches Metamorphosen - Corps

hat, und dass er sie als Agenten in wichtigen Angelegenheiten

ausschickt. Man schreibt diesen Zauberern eine ausserordent-

liche Kraft der Transformation zu. Dieses Corps hat einen

Konig, der sie commandirt und leitet. Man beliauptet, dass,

wenn einer von ihnen sich in Verlegenheit Oder drohender Ge-

fahr befindet, 'svenn er z. B. fiirchtet, von einem Feinde gefan-

gen zu werden, er sich verwandelt in Luft oder in Wind. Ich

kannte einen Konig dieser Zauberer, er hiess Kartab, er war

ein schwacher, abgelebter Greis, ein alter Soldat, der im Elend

lebte und kaum zu leben hatte ; nacli seinem Tode erhielt sein

Sohn seine Stelle, ein junger Mann von einer ungeheuren Dicke,

einer abstossenden Hasslichkeit und in ganz guten Yermogens-

verhaltnissen
;
erritt nur kostbare Ra^epferde, hatte zahlreiche

Diener und ein grosses Gefolge; ich kniipfte eine freundschaft-

liche Verbindung mit ihm an und empfing ihn haufig bei mir,

er hiess Abdallah Kartab.

Eines Tages, bei einer Unterhaltungmit ihm in seinem Hause,

Abyssiniern eingeschleppt worden sein! Nun die Ma^&lyt und Temurbeh sind so

ziemlich Nachbam der Abyssinier, mbglioh dnss sich diese eine Truppe solcher

Helfersbelfer mitgebracht hatten!
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brachte ick das Gesprach auf das, was man im Volke von sei-

nen Yerwancllungen sagtc, von seiner Kraft, Entfernungen von

10 Tagereisen in einem Momente zu durchlaufen u. s. w. Er

vermied diese Unterhaltung, sprach von etwas Anderem und

gab mir keine bestimmte und gentigende Antwort. Ich fragte

ihn iiber seine mysteriose Wissenschaft, er lachte und sagte:

,,Mein Gott, ich glaubte nicht, dass Du so einfaltig warest,

Alles zu glauben, was man dariiber schwatzt!“ und sprach

sogleich von etwas Anderem; ich ging weg. Von diesem Tage

an that er, als kenne er mich nicht; wenn er mir begegnete, so

sah er mich nicht an und that, als sehe er mich nicht; ich von

meiner Seite horte auf zu ihm zu gehen.

Ich begleitete einst eine Ghazuah 1

)
gegen die Fertytes,

unter Anfuhrung eines andern Konigs, Namens Abd-el-Ke-
rym, Sohn desKhamy s- Arman. Da ich eine Schuldforderung

an ihn hatte, so begleitete ich ihn, um mich durch die von ihm

gefangenen Sklaven bezahlt zu machen. Wir drangen in das

Dar Fertyt ein und verweilten dort 5 Monate; wir befanden

uns in einem Lande ohne Friichte und olme Gemiise. Eines

Tages schickte Abd-el-Kerym nachmir, ichfand ihn mitten

unter griinen Zwiebeln und langen Gurken; diese Gemiise

waren so frisch, als wenn sie eben aus dem Garten kamen; ich

fragte Abd-el-Kerym, von wem er sie erhalten habe? Ich

erhalte sie aus Darfur, sagte er mir. Wer hat sie Dir denn

gebracht? Wie hat man sie so weit her so frisch erhalten

konnen, besonders die Gurken, die eben abgepfliickt scheinen?

Sie sind in einem Augenblick
, in kaum merkbarer Zeit hierher

transportirt worden, sieh bier das Datum dieses Briefs. Ich

nehme den Brief und finde, dass er von einem seiner Freunde

in Darfur und von demselben Morgen datirt war. Ich war

1

)
Sklaven -Razzia.
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ganz versteinert vor Erstaunen. Wundere Dich nicht, sagto

mir Abd-el-Kerym, wir haben Leute aus Tdmutkeh, die die

Kraft haben, sich zu verwandeln, wie es ihnen gefallt, und

die sich in der kiirzesten Zeit in sehr weite Entfernungen ver-

setzen. Ich wunschte wohl, sagte ich sogleich, dass Du mir

einen dieser Leute sehen liessest. Sehr gern ! und bei unsrer

Riickkehr liielten wir uns in Temurkeh in einem Dorfe auf, cles-

sen Namen mir entfallen ist.

Wir brachten da die Nacht zu
,
und am Morgen kamen eine

Menge Personen, dem Konig Abd-el-Kerym ihre Aufwar-

tung zu machen. Als wir im BegrifFe waren, abzureisen, sagte

uns der Anfiihrer dieser Temurkeh; Ich habe euch fiir eure

Sicherheit einen Rath zu geben: wenn ihr auf eurem Wege

Low'en begegnet, nehmt euch in Acht, ihnen Schaden zu thun

oder sie angreifen zu wollen
,
denn alle

,
die ihr treffen werdet,

sind unserc Cameraden und verwandelte Freunde. Aber, sagte

ich Abd-el-Kerym, ich mochte Avoid einen von ihnen briil-

len horen. Das ist sehr leicht, sagte der Temurkeh, und rief

drei Leute seines Gcfolgs mit Namen; sie kamen sogleich,

entfernten sich und verschwanden in der Ebene. Darauf hor-

ten wir ein Gebriill, das zittern machen und alle andern Thiere

schrecken konnte. Das ist das Gebriill von dem und dem,

Bagten uns die Temurkeh
; einen Augenblick darauf liess sich

ein dreifaches Gebriill so schrecklich wie das erste vernehmen,

und man nannte uns den Namen dessen ,
der die drei Gebriille

ausgestossen hatte. Ein drittes, aber noch schrecklicheres

Briillen
, als die vorhergehenden

, liess sich vernehmen , dass

wir vor Schrecken erblassten. Ah! schrieen die Temurkeh,

das ist die Stimme von dem und dem, er ist der schrecklichste

unserer Lowen. Darauf sahen wir die drei angeblichen Lo-

wen in menschlicher Gestalt zurtickk ommen. Nun wohl,

sagte Abd-el-Kerym, Du hast nun die se Temurkeh gesehen!
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sie sintl es ,
die mir die Zwiebeln und die Gurken brachten

, als

wir so weit im Innern des Dar Fertyt waren *).“

(Diese Foppereien, dcrcn Opfer der gute Sheik war, abge-

rechnet, tragen die Beobachtungen desselben den Charakter

der Wahrhaftigkeit. Hochstens sind die allzu grossen Ueber-

cinstimmungen mit den Nachrichten Browns etwas verdachtig.)

') Voyage iiu Dar Four par le cbeyk Mohammed ebn-Omar
cl - Tounsy. P. 1845. d. 357.
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Biograpliisch-litcrarischc Notizen^

beriihmte Wundarzte und Aerzte des XIII. und

XIV. Jahrhnnderts
1 , r • i • < 'it

betreflcnd,

voin Herausgeber.
(Fortsetzung.)

II.

Aerzte.

1. Thaddaeus Florentinus.

(c. 1260 - 70, f 1295.)

Curt Sprengel beginnt die Reihe der wahrhaft ausgezeich-

neten, ihr Jahrhundert reprasentirenden Aerzte des XIII. Sacu-

lums mit Gilbert von England, undnennt ihn einender ersten

Schriftsteller desselben, obgleich Freind (Hist. Med. Lugd.

Bat. 1750. 8. pag. 352 seq.) mit den allerschlagendsten Griin-

den dargethan hatte, dass er, da er Roger Baco und Theo-

dorich v. Cervia benutzt babe, friihestens in die erstenJahre

der Regierung Eduard I. (1272 f 1307) zu setzen sei. Auf

der andern Seite versetzt Choulantin seinem, leider nur zu

friih abgebrochenen historisch-literarischen Jahrbuch fur die

deutscheMedizin(III.Jahrg. 1840.p.l38.)denebenfallshistoriscli

sehr bedeutenden Johann de S. Amando nach Symphorian
Ch ampier, Chomel und Eloy in den ersten Anfang des

XIII. Jahrh., und so wiirde dieser ein gegriindeteres Recht

haben als Protagonist der Aerzte dieser Zeit aufgestellt zu

werden. Allein es ist eine sehr missliche Sache auch um die

genaue Bestimmung der Zeit dieses Mannes, fiber welchen, aus-

ser jenen spatem Auctoritaten
, franzosische und belgische
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Quellen fast ganzlich schwcigcn, und bei der Ungewissheit,

die liber ilm herrscht, tritt der auch von Sprengel erwahnte

Umstand, dass ein J ohann v. S. Am and eine liolle am Hofe

des Papstes Johann XXII. (also um 1310) spielt, als ein die

Sache noch mehr verwirrender
, wenigstens 8torender, und die

Moglichkeit, dass beide Personen identisch seien, nicht gerade

ausschliessender ein: obgleich wir den von Chou lan t ange-

fiihrten inneren Grund, dass der Verf. der Expositio supra

Antidotarium Nicolai nur die alt- Salernitanische Schule citirt,

so lange als entscheidend fiir die Personalduplicitat beider

Manner von St. Am and anerkennen miissen, bis franzosische

oder belgische Geschichtsforscher uns wciter dariiber belehrt

haben werden.

Wie es damit auch sei, die Person historisch und nicht bloss

chronologisch betrachtet, so wiirde Johann v. S. Am and,

den man in den Anfang desPariserUniversitatsstudiums setzt,

jedenfalls nicht als ein die Eigenthiimlichkeit des XHI. Jahrh.

bezeichnender, sondern als ein den salernitanischen Geist des

XII. Jahrh. ins XIII. fortsetzender Arzt zu betrachtcn sein,

*) Sollte wirklich Johann v. S. Amand ein Jahrhundei't spater gelebt, nnd

wie von einem Andcrn gleiches Namens gewiss ist

,

die Stelle eincs Leibarztes

bei Papst Johann XXII. bekleidet haben, so stiinde es schlimm um seine sitt-

liche Reputation. Denn der namliche Mann, dessen Name in franzbsischen

Biichern auch Jean de S. Amant geschrieben wird, war in die halb abergliiu-

bischen, halb verbrecherischen Handel verwickelt, die am Hofe dieses supersti-

tiosen und unwissenden Papstes damals vorgingen. Er wurde im J. 1326 beschul-

digt dem Papste durch Zauberei nach dem Leben getrachtet zu haben. Drci

angeblich von ihm verfertigte Wachsbilder, (man taufte dcrgleiehen, bezeichnete

sie mit magischenCharacteren und schmolz oder zerstaeh sie unter Anrufung der

Damonen, wenn man jemand zauberiseh todten wollte) Helen dem Papste selbst

indieHiinde, der sofort deshalb den Process instruiren licss, bei dem sich zngleieh

mehrere Cardinale undPralaten implicirt nnd compromittirt zeigten, welche unter

dem Deckmantel derMagie es eigentlicli aufGiftmischerei — und das war damals

an italienischen Hofcn etwas sehr Gewohnlichcs - nbgeschen hatten. (Odcric.

Rainald. Reg. Joh. XXH. Tom. 1. Ep. secret, fol. 374 u. Ep. 55.)
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denn schon das was a. a. O. Choulant aus ihm hervorhebt,

und was sonst dem mit seinem Werke naher bekannten Leser

sntgegentritt ,
charakterisirt durchaus den Schiiler von Salem,

und deutet nocli nicht auf die dem XIII. Jahrh. eigenen wissen-

• schaftlichen Wege, mit welchen dasselbe iiber denSalernitanis-

mus hinaus fortschritt.

Dagegen begegnet uns T h a d dau s v. F 1 o r e n z als der erste

Arztauf der neuenBahn des XIII. Jahrh., die wir mit demNamen

der scholastischen Gracistik, oder vielleicht richtiger, der

gracisirenden Scholastik bezeichnen mochten, und ist uns

in dieser Hinsicht ein Mann von noch nicht genug gewiirdigter

Bedeutung, ein wahrer Wendepunkt in der Geschichte der

Medizin des Mittelalters. Vor ihm hatte die von Salerno aus-

gegangene Medicin durchaus einen materiell - practischen Cha-

rakter. In soweit wir durch das in diesen Blattern recensirte

unschatzbare Compendium Salernitanum , durch dessen Ver-

gleichung mit Aegidius, J ohannes und MathaeusPlatea-

tearius, auch selbst Johannes v. S. Amand, wenn wir ihn

fiir diese Zeit mit auffuhren diirfen, in den Stand gesetzt sind

iiber den Geist der Medicin in der ersten Halfte des XIII.

Jahrh. zu urtheilen, sehen wir die Aerzte bis dahin unter spar-

samerBenutzungdes noch nicht hinreichend zuganglich gemach-

ten Hippocrates, desto haufigerer Anwendung des Galeni-

schen Formalismus schlechthin auf das rein Practische, (reflec-

tirend) gerichtet. Von Hippocrates und selbst von Galen
kommen nur Spuren, wenn auch unverkennbare, hbchstens

bestimmte Hinweisungen auf sie vor : an ein Commentiren und

Ventiliren derLehren derselben ist nicht zu denken: noch weni-

ger aber hat das Abgehandelte irgend eine pliilosophischeFarbe.

Logische Subtilitiit, feines Distinguiren
, besonders auf dem

Grunde der Galenischen Hauptsiitze fehlt bei diesen salernisi-

renden Schriftstellern nicht, aber noch ist nicht einmal von
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jenem philosophischen Element, (las nach der Mitto des XIII.

Jahrh. sich aller Studien bemachtigte, anfangs aber auch nicht

iiber das Gebiethinausging, das durch das Eingreifendes bekannt

gewordenen Aristotelischen Organons in seiner Form bestimmt

ward, bei ihnen eine Spur, geschweige denn zeigt sich bei ihnen

etwas von jenem dialectischen, eigentlich naturwissenschaftlich-

scholastischen Wesen, das sich erst nach Peter v. Abano und

Arnold v. Villanova ausbildete. Thaddaeus v. Florenz

aber ist der erste Mann in diesem Sakulum, den wir nicht bloss

im vollen Besitze und im bewussten unumschrankt vorherr-

schenden Verarbeiten der klassischen Quellen begegnen, son-

dern er ist auch der Urheber der eignen grossen medicinischen

Schule, die seit 1(120, iiberhaupt die logische und dialectische

Form der Belmndlung der medicinischen Wissenschaft in Ita-

lien begriindete, ja er personlich war derjenige, der diese neue

Richtung nicht nur in Schriften einschlug, sondern sie auch vom

Catheder herab zuerst begann. Interessant ist, und wenig be-

kannt, dass diese neue Phase derGeschichtederMedicin, diemit

Thaddaeus beginnt, bei ihm sich offenbar an dem Bei spiel

der Jurisprudenz heranbildete. Denn unverkennbar eben

nach demVorbilde der neben ihm lehrenden beriihmten Juristen

unternahm er zuerst gleich ihnen, die logische Glossirmethode

beim Vortrage der Medicin einzufuhren. In gleicher Form,

wie jene die alten Rechtsquellen, behandelte er nun auch die

Aphorismen und das Prognostikon des Hippocrates, das

Galenische sog. Liber Tegni, die Isagoge des Joannitius

u. s. w., sie seit 1283 mit Glossen versehend, denen bald, ganz

wie bei den Rechtsgelehrten, fbrmliche Quaestionen, Pisputa-

tionen, Recollectionen und Quodlibetationen folgten. Hiemit

wanderte der disputatorische Charakter des med'. Stadiums und

Yortrags in Italien und in die Zcit iiberhaupt ein — ein histo-

risches Faktum von grosser Wichtigkeit, das bishev noch von
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Niemand bestimmt angegebcri und hervorgelioben warden ist

imd ein sehr klares Licht auf die Geschichte der Folgezeit ver-

breitet. Es haben viele riihmliche Forscher von der Geschichte

der Medicin gut und trefflich, und so auch von der sog. Scho-

lastik geredet. Aber nachzuweisen, wo sie anfangt, wo sie

sich ankniipft, wo sie her kommt, wohin sie durchgeht und wie

sie sich fort- ,
aus - und endlich herausgebildet in der Medicin,

kurz ein wenig geschichtlichen Faden in diese Geschichte zu

bringen, hat man nicht der Miihe werth gefunden, \ielleicht

weil man von der absoluten Nichtsnutzigkeit und Leerheit die-

ser Wissenschaftsrichtung ein wenig zu fest iiberzeugt war,

oder vielmehr sie nicht in acht historischem Geiste, als eine

Erscheinung von selbststandigem Werth fiir ihre Zeit, und als

einen Durchgangspunkt von den wichtigsten Folgen fiir die

weiteren Entwickelungen des menschlichen Geistes in den nach-

kommenden Zeiten, auffasste. Ilier aber stehen wir, bei Tliad-

daeus an derPforte, die uns dieZukunft dieser Scholastik auf-

ecldiesst. Mit der thatsachlich durch ihn begonnenen disputa-

torischenTendenz war die formale dialectische Seite fest gebil-

det und auf ein Paar Jahrhunderte in das Studium der Aerzte

wie eingerammt: sie pflanzte sich in Thaddeo’ s Schulern, wie

Wilhelm v. Brescia, Bartholomeo Var ignana, Dino

de Garbo, steigend fort und erreichte in Torrigiano und

Gentilis da Foligno im XIV. Jahrhund. ihre Spitze. Es

bedurfte dann nur noch der Manner wie Peter v. Abano,

Arnold v. Villanova u. A. um auch die zweite Seite der

dermed. Scholastik, die phantastische, mystische, zubegrun-

den und somit die ganze med. Scholastik als eine in sich fer-

tige Gestalt in ihren beidenHauptelementen in so weit zu voll-

enden, dass sie als der Trager und Kecipient des vom Abend-

lande in eigenthiimlichem Geiste aufzunehmenden und fortzu-

bildenden Arabismus und mit dieseui vereint, im XIV. Jahvh.
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als arabistische Scholastik auftreten konnte. Thaddaeus
v. Florenz erscheint bei dieser Auffassungohnlaugbaralseiner

der geistigen Hebei in der weiteren genetischen Geschichte der

Medicin im Mittelalter, und wenigstens eben bedeutsam genug,

um zu entschuldigen, wenn wir die Aufmerksamkeit unserer

Leser auf einige Umstande aus dem Leben dieses merkwiirdi-

gen Mannes hinlenken.

Er war in Florenz im J. 1215 geboren, der Sohn eines Alde-

rotti, nicht aus dem adlichen Gesclilechte, sondern eines armen

Burgers dieses Namens, oder wie Einige wollen, gar eines Man-

nes aus der untersten Volksklasse. Auch seine Briider Simon

und Bonaguida sind ganz obscur. Thaddaeus selbst soli

bis ins 30ste Lebensjahr weder etwas gelernt noch zu einem

Handwerke getaugt und vom Verkauf geweihter Wachskerzen

vor der Capelle zu St. Michaelis sich erhalten haben. Dann sei

er plotzlich 1 245 zur Liebe des Studiums erwacht und habe

sich mit unglaublichem Eifer in Bologna auf Philosophic und

Medicin gelegt, bis er selbst darin 1260 zu lehren und 1269 zu

schreiben angefangen und mit solchem Rufe, dass er denNamen

Magister Medicorum, plusquam interpres, und zweiter Hippo-

crates genannt worden. Auch in der Praxis erhielt er einen

ausserordentlichen Ruf, wurde haufig nach anderen Orten zu

Kranken berufen, besonders zu Fiirsten und Magnaten, daher

er auch nur gegen ein ungeheures Sostrum dergleichen Reisen

unternahm. Das l'asst sich noch urkundlich z. B. von seiner

Reise zu Gerardus Rangonus inMatinal285undzu Guido

Guidonus 1288, besonders aber zum Papst Honor ius IV.

nachweisen, von dem er taglich 100 Goldstiicke verlangte und

erhielt. Als der Papst ihm jedoch iiber die Hohe seiner For-

derung einige Venvunderungbezeigte, antwortete er, dass er sich

wundere, wie der erste Fiirst der Christenheit sich iiber 100

Goldstiicke verwundern konne ,
da doch kleine Fiirsten und
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Edelleute 50und mehr taglich zu gebeu nicht Anstand nahmen.

Der Papst soli auch nach seiner Genesung nicht weniger als

10,000 Aurei(Dukaten?) haben geben lassen, um ebenfalls nicht

fiir geizig zu gelten. Dieses Ilistorchen erzahltPh. Villani.

Begreiflich ist, dass er unter diesen Umst'anden ungeheuren

Reichthum sich erwarb. Eben so befreiten ihn die Bologneser

von alien stadtischen Lasten, undbewilligtenihmpersonlichman-

cherlei Vor^echte. Besonders aber gewahrte man (spatestens

nach Statut von 1 283) seinen Schiilern dieselben Privilegia,

welche die Scholaren des Jus civile und canonicum genossen.

Er selbst hatte jederzeit mit den ersten Bang unter den Pro-

fessoren der Medicin. Auch war er selir eifersilchtig aufdie

Behauptung seiner Rechte, wie sich aus dem heftigen Streite

ergiebt, den er mit Barth. Varignana hatte, weildiesereinige

Schuler, die vorher bei Thadd. gehort hatten, an sich nahm

(1292). Uebrigens hatte er nach Art unserer heutigen Resi-

denz-Coryphaen bestandig einige Aerzte bei sich, die ihn in

Schule und Praxis vertraten. In seinem GOsten Jahre 1274

heirathete er noch Adela, Tochter der Regaletti, die ihm

300 Pisaner Pfund (& 12 Gold-Gulden) Mitgiftund 50zurAus-

steuer brachte , die Schwester des Professors des Canonischen

Rechts Ottavanti, und hatte von ihr noch eine Tochter. Vor-

her hatte er einen unehelichen Sohn Taddeolo, den Nico-

laus IV. 1290 legitimate. In seinem Testamentc machte er

sich durch mehrere milde Stiftungen verdient, z. B. 2500Pfund

zur Erbauung von Grundstiicken, deren Interessen die Patres

de Poenitentia an Pauvres honteux vertheilen sollten; ferner

ein Stipendium fiir einen Minoriten, der in Paris Theologie stu-

dirte etc. Seine Bibliothek bestand laut Testament in 1) Avi-

cenna 4 Vol. 2) Galen 4 Vol. (den Minoriten mit den Bedin-

gungen vermacht, dass sie weder veraussert, noch aus demKlo-

ster entfernt werdcn sollten) 3) der Metaphysik des Avicenna,
Bd. II 2. 25
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4) Ethica Aristotelis, 5) Sextus denaturalibus Avicennae
(2 mal), (ein uns ganz unbekanntes Buch, wovon er ein Exem-
plar den Fratr. de Maria verschrieb, 6) den Almansor, 7) den

Serapion, beide zweien seiner Gehiilfsarzte, 8) seine Glossen
uber die altenAerzte, welche demMagister Nicolaus Faven-

tinus, der eben einer dieser Gehiilfsarzte gewesen zu sein

scheint, zufielen. — Seinem Charakter nach war er angstlich,

misstrauisch; auch war er ein Nachtwandler gewesen, wie er

selbst erzahlt.

Er starb im 80sten Jahre 1295 plotzlich. — In seinem Com-

mentar zu de diaeta in acutis kommen mehrmals Stellen vor,

wo er die griechisch-lateinische und die arabisch - lateinische

Version verglichen hatte. Es gab also doch damals bereits

eine griechisch-lateinische Version? Ob des Ermengardius
Blasius? (Vgl. Sarti a. a. O. I. p. 467— 75.)

Seine gedruckten Werke sind in derVenedigerAusgabel527

cur. Nicolino Sallodiensi enthalten, namlich:
I*.

f
I T

j

1. Expositio in arduum Hippocratis Volumen, enthaltend:

a) Glossen zum Hippocrates, Aphorismen und des Galen’s

Commentar dazu. Beendigt 1293. Nur 6 Bucher? Aus-

serdem

b) Expositio in divinum Hippocratis pronosticorum Volumen.

Er hatte wenigstens 2 verschiedeneUebersetzungen zurHand.

c) In praeclarum regirninis acutorum morborum Hippocratis

volumen expositio. Auch hier hatte er eine Arabo- und

Graeco-Version. Die Schrift ist fur Barth. Varignana

laut Vorrede ausgearbeitet
, den er jetzt noch dilectissimum,

und pollentis ingenii virum nennt, also zwischen 1284 und

1292 ausgearbeitet, denn 1292 war er schon langst mit ihm

verfeindet.

d) In subtilissimum Isagogarum Joannicii libellum expositio.

2. Commentaria in artem parvam Galeni Neap. 1522. Es
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ist die zweite gereiftere Arbeit iiber dies Buch, eine friihere hat

er gemacht, sie existirt auch, mit der er aber selbst nicht zufrie-

den war.

3.

Libellus sanitatis conservandae factus et adinventus per

probissimum virum Mag. Thaddaeum etc. Existirt ital. und

lat. Bonon. 1477. Das Ital. in Briefform, konnte von Thad-

daeus selbst italienisch gescbriebcn sein, denn er liebte die
'

Ausbildung seiner Sprache und ubersetzte in dieselbe Aristo-

telica; docli tadelt Dante diese Uebersetzung.

Handschriftlich ist von ihm vorhanden

:

1. Auctoritates et definitiones super libro Tegni Cod. Vatic. —
die obige von ihm selbst venvorfene Schrift.

2. Magistri Thaddaei consilia Cod. Vatic. Es sind ihrer 156

zum Theil iiber interessante Rechtsfalle. Zuletzt steht ein

Tract, de virtute aquae vitae sive ardentis.

3. In lib. Galeni de Crisi Cod. Vatic.

4. Mag. Thadd. de Florentio quaestiodeaugmento. Cod. Vat.

5. Experimenta Magistri Thaddaei probata ab ipso.

Yorziiglich Receptformeln zu Syrupen, Vin. medic, etc.

6. de interioribus libb. VI. Mag. Thaddaeo correcti.Cod. Vat.

7. Thadd. de Bononia de aquis et oleis etvinismedicat. Cod.

Bodlejan. Sarti 1, p. 467— 76.

(Fortsetzung folgt.)
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IX.

Zur Geschichte

der neusten Leistnngen in der Pathologic der

Nervenlahmungen

mit besonderer Riicksicht auf M. D. Romberg’s Lehrbuch

der Nervenkrankheiten des Menschen, 1. Bd. 3. Abtheilung

p. 611 -856. Berbn 1846

von

Dr. Friedrich Giinsburg,
Hospitalarzt am allgemcinen Krankenhause zu Breslau.

Ein Lehrgebaude giebt den geeignetsten Anhaltspunkt, die

historische Entwickelung des aufgefiihrten Werks zu iiber-

blicken. In dem allmaligen Werden reift die Wahrheit zur

Erkenntniss. So selbststandig jedes neue System fiir sich da-

zustehen scheint, wird es gleichwohl nicht schwer fallen, seine

Wurzeln in einer nachst vorhergegangenen Zeit aufzufinden,

wenn es iiberhaupt die Keime einer gedankenkraftigen Zeugung

und den Samen fiir kiinftige Reproduktion in sich tragt. In

diesem Grunde liegt die Rechtfertigung der historischen

Kritik.

Die Gesetze iiber Lokalisirung der Nervenenergien, Nerven-

leitung und Nervenbahnen sind durch die unverganglichen For-

schungen des 2ten und 3ten Decenniums dieses Jahrhunderts

aufgefunden worden. Es musste der Materialismus die anato-

mische Forschung gefordert haben, ehe der Verlauf der Nerven

in ihren elementaren Verastungen verfolgt werden konnte.

Das Misstrauen gegen den Dynamismus des vorigen Jahrhun-
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derts musste die skrupulose Beobachtung der physikalischen

Schule durch eine nothwendige Opposition geweckt haben, ehe

sie zu dem Experiraente zuriickkehren konnte. Statt der will-

kiihrlichen Annahme von Kraften setzte man mit Selbstbestim-

mung eine einzelne Kraft und erforschte ihre Wirkung. Unter

solchen Auspicien gedieh die Nerven-Physiologie und Patho-

logie.

WahrendschonEr as i stratus undRufusEphesius empfin-

dende und bewegende Nerven unterschieden und Galen in der

Geschichte eines an Gefiiblslahmung leidenden kranken Men-

schen dieselbe DifFerenz feststellt: hatte erst Walker 1809 die

Idee, den beiden Arten von Wurzeln der Riickenmarksnerven

verschiedene Energien zuzusprechen. Walker glaubte irriger-

weise, dass die vorderen Wurzeln die Empfindung, die hinte-

ren die Bewegungsreize fortpflanzen. Karl Bell stellte 1811

durch Experimente an lebenden Saugethieren die verschiedenen

Funktionen der beiden Wurzelreihen test. Mit dem Be 11-

schen Lehrsatz war die Grundlage fur alle weiteren Unter-

suchungen gegeben ;
er ist daher als Ausgangspunkt der neue-

ren Nervenpathologie zu betrachten.

Die einzelnen Data zur Geschichte der Nervenlahmungen

werden sich am geeignetsten an Besprechung der einzelnen

Abschnitte ankniipfen lassen.

Romberg bespricht in der dritten Abtheilung die Muskel-

liihmungen; er fiihrt zuerst Nerv und arterielles Blut als die

Reize der Muskelfaser an. Fiir letztere schildert der Vf. einen

Fall allgemeiner Arteritis durch eine in jeder Beziehungbemer-

kenswertheKrankengeschichte. Bei dem Sektionsberichte ist zu

bemerken, dass Angaben iiber normale Zustande librig, dass

diagnostische Bezeichnungen
, wie ,,das Poupartsche Band

stark entziindet“, dieBenutzung so vortrefflicher Beobach-

tungen einer kiinftigen Zeit ersf'hweren. In den Protokollen
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unci Leichenbefuriden ist das Festhalten an getreue Beschrei-

bung, eine Nekrographie unumganglich nothig 1

).

In der allgemeinen Besprechung der Muskellalunungen geht

Vf. nun zuerst die Symptomengruppen (lurch und ncnnt darin

mit vielcm Recht die Oscillation der Muskelbiindel. Ref. hat

dieselbe am haufigsten bei noch nicht vollig erloschencr Bewe-

gung gesehcn, so in einem Falle, in welchem bei Kopfverlctzung

und Schenkelbruch Lahmung der gebrochenen Extremitat vor-

handen war; bei Druck auf den Cruralnerven und auf den
r » , ,

ischiadischen Nerven traten die Oscillationen in den zugehori-

gen Muskelgebieten ein. Als letztes Wahrzeichen der aufho-

renden Bewegung ist diese Oscillation mithin ein wichtiges

Zeichen.

Darauf geht Yf. zur Eintheilung iiber, und trennt Lahmun-

gen, abhangig vom Verlust der Leitungsfahigkeit in centrospi-

nalen und sympathischen Nerven, in solche von Verlust der

Erregung der Centralorgane des Riickenmarks und Gehirns.

Ueber Ursachen, Verlauf, Prognose und Behandlung folgt nun

Bekanntes. In den Leichenbefunden verweist Yf. auf die spe-

ciellenDarstellungen und giebt den Cassandraausspruch: ,,Vie-

les bleibt noch ktinftigen Untersuchungen vorbehalten, Vieles

wire! fiir immer verhiillt bleiben.“

Ura die Lahmung der motorischen Gehim-Nerven gehdrig zu

wiirdigen, erinnert Ref. in Kurzem an die Ausbildung der

Kenntniss der Energien derselben. Willis hatte zuerst 10

Nervenpaare angenommen, Paletta 11 durch die Sonderung

der kleinen Portion des 5ten Paares. Bichat theilte sie in

Rucksicht auf Ursprung und Verrichtung in Ilirnnerven (01-

factorius, Opticus), Briickennerven (3tes bis 8tes Paar), Ner-

l

) Ein Gleiches ist zu crinnern p. 618: „(ler Herzbeutel war sehr auspcdehnt

und mit 5 — 6 Unzen ciner ausgedchnten Eliissigkeit erfullt.'
1 — Der Hcrz-

beutel von 5—6 Unzen dunnfliissigen Serums erfullt — ist ohnc Zweifcl klarer.
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ven des verlangerten Marks (8tes bis 12tes Paar). Charles

B ell theilte sie in Nerven fiir besondre Empfindung, Nerven

fiir allgemeine Empfindungsenergien und Bewegungsnerven.

Letztere theilt er in Nerven der willkuhrlichen Bewegung

(Oculomotorius
, Abducens, Hypoglossus) und in Nerven der

Athmung (Facialis, Trochlearis, Glossopharyngeus, Vagus,

Accessorius Willisii). Diese Eintheilung ist ohne wesentliche

Modifikation von Longet angenonnnen worden.

Lahmung des Facialis.

Der Gesichtsnerv geht nach Koellner, Breach.et und

Swan eine Anastomose mit dem N. acusticus ein; nach

Wris berg und L o n g e t legt er sich an einen eignen
,

mitt-

leren Faden an (n. motorius tympani). Im Fallopischen Kanal

schwillt er nach Goedechens, Barthold und Longet zu

einem ganglienformigen Knoten an, giebt Faden an den gros-

sern Felsenbeinnerv. Nach Meckel entspringt der kleine

Felsenbeinnerv an der ersten Beugung des Facialis, und der

intermediare Ast geht zwischen Gesichts- und Hornerv zum

Ganglion oticum.

Dies anatoraische Detail ist erforderlich zum Verstandniss

der mit der Gesichtslahmung haufig verbundenen Erregung

oder Lahmung des Hornerv. Nach Comparetti und Arnold

existiren Verbindungen des Facialis mit Vagus und Glosso-

pharyngeus.

\V ill is hat zuerst 1683 die Bewegung als Funktion des Fa-

cialis angegeben. Bellingeri hat 1818 ausgesprochen, class

der Facialis der willkuhrlichen Bewegung des Gesichts vor-

stelie, aber ihm irrthiimlicher Weise auch sensorielleEigenschaf-

ten beigelegt. Charles Bell und John Shaw haben 1821

durch das Experiment die Bewegungscnergie des Facialis nach-

gewiesen und schlugen vor, ihn den Gesichtsathemnerven zu

nennen. Bell sah nach seiner Durchschneidung die Bewegung
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des Nasenfliigels aufhoren, die Unmoglichkeit, die Augenlieder

zu schliessen, und den veranderten Gesichtsausdruck in der

gelahmten Seite. Er theilte die Kaubewegungen dem rn. ma-

sticatorius, der kleinen Portion des Trigeminus zu. Durch

die weiteren Experimente von Herbert - Mayo und die toxi-

schen Versuche von Backer wurde nac-hgewiesen
,

dass der

Facialis alle Gesichtsbewegungen regie und weder Tast- nocli

Gefulilseindriicke leite. Bogros sah 1817 bei Zerstbrung des

Facialis im FallopschenKanalEiterausfluss aus dem linkenOhr,

Lahmung der linken Wange. Bellingeri sah 1818 durcli

eine Geschwulst, welche den rechten Facialis am foramen sty-

lomastoidanum komprimirte, Lahmung der rechten Gesichts-

halfte bei unverandertem Gefiihl und vermindertein Gehor.

Roux erkrankte selbst 1821 anLahmung des rechten Gesichts-

nerven und hatte gleichzeitig starke Empfindlichkeit des recli-

ten Olirs gegen starke Tone und verkehrten Geschmack auf

der rechten Zungenseite. Bottu Desm or tiers sah 1834

Lahmung des Facialis durch eine skirrhose Geschwulst am

Eintritt in den inneren Gehorgang.

Romberg giebt zuvorderst die allgemeine Semiotik der

Gesichts-Lahmung und behandelt sie als Lahmung der peri-

pherischen Bahnen nach der Verschiedenheit der Lokalisation,

als Lahmung in den Gesichtszweigen im Verlauf durch das

Felsenbein, an der Insertionsstatte des Facialis auf der basis

cerebri, und als Lahmung der centralen Bahnen. Beschreibung,

Diagnostik und Spezialisirung sind vortrefflicli; auch die cin-

zelnenBelage sind sehr wichtig zur pathogenetischenKenntniss

des Uebels. Besonders hervorzuheben fur die Entstehung der

Gesichtslahmung bei Nekrose des Felsenbeins ist der p. G50

dargestellte Fall, so wie das Factum der gleichzeitigen Taub-

heit, in sofern die Lagerung des Gesichtsnerven allein nicht

motivirend ware, wenn er nicht durch den nervus intermedins
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und petrosus minor wirkliche Yerbindungen mit dem Gehor-

nerven einginge.

Lahmung dev portio minor des Trigeminus.

Nadi Ye sal, der, wie auch unser Vf. erwahnt, zuerst die

Trennuns: des 5ten Paares in grossere und kleinere Portion

gemacbt, haben AVillis, Meckel, Sommering und Santo-

rini sie beschrieben. Paletta bezeichnete 1784 die kleine

Portion als n. crotaphitico-buccinatorius. Seine Funktionen

fiir Bewegung der An - und Abzieher der Ivinnladen und der

Spanner des Gaumsegels bestimmte Bellingeri 1818. Erst

Bell's Durchschneidungen bei dem Austritte des Nerven aus

dem Schadel haben die motorischen Verrichtungen desselbcn

unumstosslich festgestellt; Fodera bestiitigte sie 1822 durch

Durchschneidung desselben innerhalb des Schiidels. Bellin-

geri, Crampton, Bell, Abercombie haben die wichtigsten

pathologischen Data liber diesen Nerven bekannt gemacht.

Romberg bezieht sich in seiner Darstellung meist auf Fa-lle

seiner Yorganger; eigenthumlich ist ihm die Schilderung der

mastikatorischen Lahmung bei Gehirnblutung.

Lahmung des oculomotorius, trochlearis, abdu-

cens.

Die letzten 6 Jahre haben die Lehre der hierher gehoriuen

Lahmung in den Fortsehritten der orthopiidischen Chirurgie

machtig erweitert. Nachdem S t r om ever 1838 den Gedanken

hatte, das Gleichgewicht zwischen Lahmung der Muskeln und

die abnorm gesteigerte Kontraktion der Antagonisten durch

Durchschneidung der kontraliirten Muskeln aufzuheben, wandte

Dieffenbach 1841 diesen Grundsatz zuerst auf die partiellen

Lahmungen der Augenmuskelnerven an. Es wurde fiir diese

Liihmungen das Heilresultat gewonnen, dass Uebung des

gelahmten Muskels, wenn er von der Hemmung des Antagoni-

sten befreit ist, die Lahmung wieder auf’hebt. Bisweilen v ird
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diese Uebung so sehr iibertrieben, class tlurch sie die Lahmung

des entgegengcsetzten Muskels, Schielen nach der andem

Seite, eintritt. Radcliffe - Hall, Baudens und Bonett

haben hieriiber die genausten Untersuchungen angestellt.

Romberg fiihrt zunachst die Lahmung der Augenlieder auf

und nennt noch den zu den Gesichtslahmungen gehorigenLago-

phthalmus. Darauf folgt die Schilderung der Ptosis und der

Ophthalmoplegie. Vf. erwahnt darin die, selbige begleitende

Diplopie, welche von Lahmung des Trochlearis abhangt. Sie

zeigt sich nach Sichel und Szokalski in dem Doppeltsehen

zweier, iiber einander stehender Bilder, welche verschwinden,

wenn der Kopf auf die gesunde Seite gedreht wird. Der Ein-

fluss der Immobilitat auf die Atrophie des Auges, Entziindung

und Yerdunkelung der Hornhaut ist erklarlich, wenn man auf

die Verbindungen des Oculomotorius mit dem abducens, dem

ramus ophthalmicus trigemini unci der portio cervicalis sym-

pathici Riicksicht nimmt. Lon get hat letztere Verbindung

(lurch clas Einwartsschielen bei der Durchschneidung der Hals-

portion des sympathicus nachgfiAviesen.

Romberg bespricht die Ophthalmoplegie nach peripheri-

schem und centralen Sitze; besonders reichhaltig sind seine

Beobachtungen iiber die erstere Form.

Lahmung des n. hypoglossus.

Huber hat schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die

Verbindung dieses Nerven mit dem vagus und der obersten

Halsanschwellung des sympathicus dargethan. Wahrend Ga-

len ihn schon fiirBewegungsnerv erklart hatte, hielt ilm Boer-

liave fiir Gesehmacksnerv, Willis und Ribes nahmen beide

Funktionen fiir ihn in Anspruch. Bell und Lon get haben

experimentell die motorische Energie dieses Nerven nachgewie-

sen. C h o i s y und Mo nt au 1d haben 1 833 die merkwiirdigste,

auch von unserem Vf. cit.irte, hieher beziigliche, pathologische
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Beobaclvtung bekannt gemacht. Jobert sab Stimmlahmung

bei Isolirung ties Hypoglossus durch Druck. Vf. tlieilt diese

Lahmung in mastikatorische und artikulirende; von tier erste-

ren entwirft er ein ausgezeichnetes Krankheitsbild ;
znr zwei-

ten hat er ausser dent gedacliten und einem anderen Citate aus

demWerke von Tanquerel des Planches, einen neuen, wicli-

tigen Fall aufgefiihrt; die von einigen Beobachtern erwahnte

Stimmlahmung bei pathologischen Veranderungen des Hypo-

glossus konnte nur in einer gestorten Artik ulation bestanden

haben oder musste in gleichzeitiger Storung des vagus begriin-

det gewesen sein.

Lahmung im Bereich tier Nerven filr Athem und

Stintmb ewegun gen.

Vf. stellt mit vielem Recht gerade bier die Einwirkung der

exakten Physiologie auf die Pathologic riaoh den entscheidend-

sten Thatsachen dar. Vf. geht die physiologischen Erfahrun-

gen iiber die betreffenden Nervenbahnen (lurch, was gewiss

auch bei den andern Formen dankbare Anerkcnnung gefunden

hiitte. Die peremptory sche Erinnerung an die nothwendigen

Prantissen der Pathologic ist sehr zweckmassig zum leichteren

Verstandniss. Ausser den historischen Thatsachen, welcher

A f. iiber die funktioncllen Verrichtungen tier bewegenden

Stimm- und Athemnerven gedenktj mdgen liier noch folgende

pathologisclie Moments Platz finden. Der Syphilidokliniker

Iluguier fand bei Aneurysma des Aortenbogens und daraus

entstandener Atrophic des linken Recurrens vagi denen des

Ivroups ahnliche, Erstickungszufalle. Montault salt bei

Kompression der N. vagi durch Geschwtilste Anfalle von

Asthma und wirkliche Erstickungsnoth. Ilankel, Hugh Ley
und Kill halten ein Gleiches bei Broncliialtuberkeln, Gambric
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bei Kompression beiderVagi durch ein Encephaloid der Schild-

driise, Andral bei Umschliessung des Vagus durch eine

Geschwulst, B lan din durch Einlagerung einer erbsengrossen

Geschwulst beobachtet. Tilgen fand bei Umschliessung bei-

der Vagi durch eine fungose Masse Heiserkeit, Husten und

Erbrechen, Swan bei Atrophie beider Vagi unersattlichen

Hunger, Erbrechen und stets Verdauungstorung.

Vf. erwahnt bei Lahmung der peripherischen Bahnen die

Darstellungen von Hugh Ley, Becker und schildert als-

dann aus eignen Erfahrungen die Stimmlosigkeit nach Kom-

pression der Becurrentes durch tuberkulose Bernchialdrusen

bei gleichzeitiger Hirntuberkulose. Auch aus der Veterinar-

kunde fiihrt Vf. hier zum zweiten Male sehr triftige Belege

von vollkommener Analogie an. Bei den Lahmungen der cen-

tralen Bahnen des Vagus stiitzt sich Vf. besonders auf die

Beobachtungen Ollivier d’ Angers, bei denen der Bumpf-

Athemmuskeln auf Legallois, Flourens, Longet, Bell

und lasst die Erfahrungen der neuern Orthopadie nicht unbe-

nutzt. Vf. fiihrt nochmals im Besondern die Stimmlahmung

in ihrer Abhangigkeit von dem n. laryng. superior vor.

Lahmung im Muskelgebiete der sympathischen

Bahnen.

Die geringe Anzahl pathologischer Beobachtungen, welche

die Friiheren liefern, lasst diese Form etwas armer abgehan-

delt erscheinen. Wie sehr auch dem Ausspruche des Vf. :
„der

Sympathicus war der Siindenbock der Ignoranz“ beizupflich-

ten ist, so muss man doch anerkennen, dass bei fortgesetzter,

aufmerksamer Beobachtung aller der unter dem Namen hyste-

rischer und Magenkrampfe bekannter Formen bei genauer Ana-

lyse in der Nacheinanderfolge der einzelnen Erscheinungen

eines Anfalls uns in der fortgehenden Kontrole bis zum Aufho-

ren der Anfalle durch endliche Lahmung: der Vergleich mit
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den pathologisch - anatomischen Bedingungen zur Kenntniss

dieser Lahmungsform beitragen wird 1
).

Romberg geht hiermit zur zweiten Ordnung der Lahmun-

gen, die vom Verluste der Erregung der Centralorgane abhiin-

gig sind.

Spinale Lahmungen.

Hippocrates und Celsus wussten schon, dass Verletzung

des Riickenmarks Bewegung und Empfindung an den darunter

liegenden Theilen vernichten. Galen hat hierfur Thatsachen

angezogen und es schon ausgesprochen, dass Lahmung der der

Verletzung entsprechenden Seite eintrete.

Die physiologischen Forschungen von Bell, Muller, Va-

lentin, Volkmann, Marshall, Hall, Stilling, Wallach,

Longet haben insgesammt etwa folgende Thatsachen iiber die

Funktionen des Riickenmarks ergeben:

Im Kopftheil des Marks bringt Reizung der hinteren Biindel

heftige Schmerzerregung; der vorderen und seitlichen Biindel

durchaus keine Bewegung hervor. Im unteren Theile des

Marks bewirkt Durchschneidung der hintern Biindel keine

Kontraktion, der vorderen heftige Kontraktion der entspre-

chenden Bauchglieder. Reizung der seitlichen Biindel bringt

geringere Bewegung hervor. Verletzungen des Marks im

Niveau des 3ten Halswirbels beim Menschen machen das Ath-

men angestrengt; nur die Muskeln des Halses, Nackens, der

Nase und Zunge sind thatig. Der Kranke stirbt an Asph)rxie.

Das Ergebniss sammtlicher pathologischen Erfahrungen

Friiherer iiber die Riickenmarkslahmung ist: dass Affektion

eines Biindels oder einer Seite sehr selten sind. In den vorde-

ren Biindeln hat Verletzung der einen Seite vollkommne Be-

') Eine derartige Zusammenstellung liabe ich im vorigen Jahre in der Sohle-

sischen Gesellschaft vorgetragen. Siehe Bericht der naturwissenschaftlichcn

Sektion von 1846.
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wegungslosigkeit der darunter liegcnden Theile zu Folge bei

unveranderter Empfindungsenergie. Vollkotmnne Zerstorung

beider Biindel bcdingt Aufhoren jeglicheri Bewegung bei blei-

bender Empfindung. Bei unvollkommenep Verletzung beider

Biindel sind beide Annglieder bevvegliclij selbst wenn dieTren-

nung iibcr deni Ursprung der Bracliialnerven Statt land.

Unvollkommne Verletzung des einen Biindels ini obern Tlieil

der Ilalsportion bewirkt ganzlichen Verlust der Bewegung in

deni entsprechenden Brustgliede. Eine Zerstorung der liintern

Biindel begleitet der Verlust der Empfindung, die bei Unver-

letztbeit einzelner Fasern noch in gewissem Grade vorhanden

sein kann. Die wichtigsten Belege sind von Hu tin, Bullier,

Begin, Serres, Constantin, Monod, Cruveilliier,

Hirsch, Ollivier, Brodie hierfiir gegeben.

Dies Material liat auch Vf. in der Darstellung an einander

gefiigt und mit Kecht auf‘ diesen Fall von grosster Zuverlas-

sigkeit und Beweiskraft gefusst.

Vf. liebt das aus Vorstehendem erklarliche Zusammenvor-

kommen der Lahmung beider Briisthalften liervor; die Ab-

nahme der bewusstwerdenden Sensibilitiit und Stonmgen in

den tropbischen Aktionen ini Bereiclie der Labmung. Die

Atropbie und Wassersuebten im Bereich der Labmungen wa-

ren sebon Kachetti und Fray bekannt, und veranlassten

diese, dem Biickenmark die Funktion der Ernahrung zuzu-

sebreiben. Vf. gedenkt als besonderer Formen des Klumpfus-

ses und der Bleilabmungen. Andral und vor Allem Tan-

querel des Planches liaben hierzu die treffbebsten Vorar-

beiten geliefert. Die Oscillation als Vorganger der Lalnnung

habe ich vorzugsweise bei ebroniseben Bleivergiftuugen beob-

achtet. Vf. batte an diesem Orte aucb gewiss iiber die Spi-

nan’abmungen in Folge andercrVergiftungen aus seiner reicken

Erfabrung etwas liefern konnen.
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Reflexlahmung:.

Die Abnahme der refiektirten Nervenenergien, welche von

Prochaska und Calmeil zuerst im Anfange dieses Jahr-

hunderts erkannt, von Marshall Hall, Pickford, Mul-

ler, Budge, Valentin in der Vielheit ihrer Erscheinungen

verfolgt wurden, wird von dem Verf. als besondere Lahmungs-

form angenoinmen. Die begriindenden physiologischen Expe-

rimente sind hierf iir weit sparlieher als die pathologischeBeob-

achtung, fiir die man dem Vf. daher besondern Dank sckuldet.

1. Die durchDarmafFektion entstehende Reflexlahmung. Der

Fall von Graves betrifft eine Paralyse, die nacli Affektion

der Magennerven entstand, die von Graves Paraplegien nacli

geheilter Enteritis. Es sei vergonnt, liier daran zu erinnern,

dass die Abwesenheit materieller AfFektionen in Gehirn und

Riickemnark, wie sie gewohnlich die Lahmung bedingen, nicht

nothwendig beweisen, dass nicht eine Hyperamie oder ein Ex-

sudat friiher in diesen Organen vorhanden gewesen sei, da cin-

mal erzeugte Lahnmngen oFt auch nach Entfernung der patho-

logischen Basis Fortbestehen. — Reflexlahmung von AfFektion

der Harnwerkzeuge ist durch das Experiment von Dr. C o m -

haire, die bei Exstirpation der Nieren festgestellte Paraplegie,

unleugbar geworden. Krankheitsgeschichten von Brodie,

Stanley, Bright, Fuchs und Vf. werden zur Bestatigung

angezogen. Mit der grossten Sicherheit ist die Reflexlahmung

von AfFektionen der Geschlechtswerkzeuge aus dem Gebiete

der Gyn'akologie auseinander gesetzt. Zur letzten Form zahlt

Vf. gewiss auch die anhangs-weise behandelte Tabes dorsualis.

Dies ist gewiss eine Reflexlahmung, da die bisweilen danach

vorfindlichen Erweichungen oder Wassersuchten des Riicken-

marks nach anatomischenErfahrungen konsekutiven Ursprungs

sind. In diesem Abschnitt vermissen wir die Benutzung der

friiheren Leistungen in diesem Felde.
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Die cerebralen Lahmungen liaben in der neusten Zeit die

grosste Zahl genauer Forscher in Anspruch genommen. Rom-

berg behandelt sie alsLahmung vonLeitungsfahigkcit, geson-

dert von jenen vom Gehirn als Centralapparat abhangigen.

Diese wichtige Form ist mit der grossten Sorgfalt und durch

eine lehrreiche Reihe cinzelner Falle vom Vf. erlautert.

Fassen wir das Urtheil iiber das vorliegende Werk zusam-

men: so muss man bekennen, dass dasselbe wiirdig in die Reihe

der grossen Leistungen der Neuzeit in der Nervenpathologie

eintritt. Die Lehre iiber diese Lahmungen ist eben so tiich-

tig, wie die friiheren Abschnitte ausgearbeitet und lasst das

Beste von den Trophoneurosen und Logoneurosen erwarten.
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Miscellen.
1 .

Das Alter der Hospitaler in Casliimr.

Das was ich im Mahawanso viber das Alter der Medizin und der

Hospitaler fand und Janus I. p. 85 4 und p. 87 3 mittheilte, veranlasste

mich, auch die Radj atarangini oder die Annalen von Cashmir
von Kalhana zu vergleiclien. Ueber Aerzte oder arztliche Schriften

fend ich nichts (als Mythologisches), iiber das selir friihe Yorliandensein

von Hospitalern Spuren genug; aber es kommen nickt die bestimmten

Ausdriicke: Krankenhanser, Hauser fur Blinde, Lahme,
Kr up pel, vor, wie im Mahawanso, sondern die Anstalten heissen

Yihara und Stupa, Worte, die bekanntlich gewohnlich eine andere

Bedeutung haben. Folgende Stelle beweist indessen, dass auch hier die

Rede von Hospitalern und Xenodochien ist: Unter dem Konig

Megliavana (24 p. Chr.) heisst es namlich

:

„Dieser durch seine Frommigkeit ausgezeichnete Fiirst baute ein

Agraharam 1

), welches Megliavana heisst, dann Yuitagrama und
Meghamatham.“

„Amritaprabha, eine seiner Frauen, baute ein hohes Yihara,
genannt Amritabhavanam, fur die Bettler des Landes.

“

„Lo, der Guru 2
) des Vaters dieser Frau, kam aus einer entfernten

Provinz des Landes und veranlasste sie durch seinen beredten Zuspruch

das grosse Spital zu Lostani^) zu erbauen.“

„Eine andere Frau des Konigs, Yukadevi, aus Rivalitat mit einer

andern Frau des Konigs, liess zu Nadav ana ein bewunderungswiirdi-

ges Vihara bauen. — In der einen Halfte dieses Gebaudes liess sie die

Schuler der Tugend wohnen, welche von Almosen leben 4 ), in der an-

dern Halfte die armen Familienvater mit ihren Frauen, Kindern, Thie-
ren und Hab und Gut.“

*) Pricsterwohnung — Kloster? Wie die christlichen Rirchen, Klosteru. 6. w.

heissen auch die Buddhistischen nach ihren heiligen Griindern.

*) Aelterer Bruder, Mentor? Gewissensrath? etwa so viel als Beichtvater?

C

*) Die Stupa fur Elende -

a batir ja maison
dc charite de Lostani. Stupa bezeichnet eigentlich ein Gebtlude; wo Reliquien
aufbewahrt werden. — Vihara, Buddhistisclier Tempel, Akademie, mit Pricster-

wohnungcn.

*) Buddhistischen Bettclmonchc.
Bd. II. 2. 26
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„Ehie andre Favoritin, mit Namen Indradevi, baute Indradevi-
b ha van am, ein Yihara, welches aus einem Quadrat mit vier Fliigeln
von Wohnungen bestand, so wie ein Stupa.“

„Eine grosse Anzahl von Yiharas wnrde von andern ausgezeichneten
Frauen des Konigs gebaut, und jedes nach dem Namen der Frau ge-
nannt, wie Rhadana, Masma u. s. w.“

S. Radjatarangini ed. Troyer I. p. 64 u. II. p. 64.

(Meghavana machte eine Reise nach Lanka [Ceylon], urn den dortigen

Ivonig zu besuchen.)

Ich theile diese Nachrichten ausflihrlich mit, in Beziehung auf meine
nachstens folgende Geschichte der altcsten christlichen Xenodochien.

Heusinger.

2 .

Geschiclitliche Untersuclnin^ iibcr Eucbarius Roslin
(Rhodion) von Dr. W. Strieker.

Ich glaube in dem Folgenden durch Stellen aus dem zweiten Theil der
Leesner ’schen Chronik von Frankfurt und durch Acten des Frankfurter

Stadtarchivs iiberzeugend darthun zu konnen
,

dass unter dem vorste-

henden Namen bisher immer zwei Manner, Vater und Sohn, zusam-
mengeworfen worden sind.

1) Der Yater, mit dem ein neuer Zeitabschnitt in der Geschichte

der Geburtshiilfe beginnt, f 15 2 6. Yon ihm finden sich in den Medi-

zinalacten I. 123. 13G. 137 drei Schreiben ohne Jahreszahl, von denen

eines seinem Inhalte nach ganz genau mit folgender Stelle aus dem zwei-

ten Theile (Buch 2. S. 5 8) zusammenstimmt: 105 9. Feria quinta post

assumptionis Marie. Als Doctor Eu chari us schrc'bt iiber die Apo-

theker, Juden und Judinne, dass sic sich der Artzeney unternehmen,

das ihme zum Nachtheil gereiche, den [Raths-] Freunden, so zu Apo-

thekern verordnet sein, befelilen, die Gebrechcn von beiden Seiten zu

verhoren und nach Gelegenheit zu handeln. 1517 kommt ein Verzeich-

niss der medici ordinarii (Physici) in den beiden Theilen Leesners

(I. L. II. 58. II. L. II. 60) „Eucharius Roslin, Lie. vor.“

2) Der Sohn bittet nach seines Vaters Tod, da er von demselben

unteri’ichtet worden sei und zu Koln, Leipzig und Freiburg studirt liabe,

1526 um die Stelle seines Vaters: „meines seligen Herrn Vatters

Fusstappcn nachZuvolgen.“ (Act. I. 15 2) und 15.28 um Anstellung und

ziemliche Remuneration als Stadtarzt (Act. I. 142)) Unter dem Jahre

1547, nachdem also schon vor dreissig Jahren ein Eucbarius Roslin

als angestellter Arzt vorkommt, findet sich folgende Stelle: 1547.

Donnerstag den 14 Julii. Als Lie. Euch. Roslin Medicus umb Dienst

ansuchet : Soil man mit ihm auf LX Gulden handeln und ein Jahr oder

zwey bestellcn, wird auf LXX Gulden gesetzet. Seine Todeszeit ist,
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da Adam Lonicerus sein Nachfolger wurde, in das Jalir 155 3 ode

i
1554 zn setzen. —

1) Der Vater schrieb: Der Swaugern frawen und Hebanxinen Itose-

,

garten. Worms 1 5 1 3. 4., das erste Buck, worm die geburtshiilflichen

|

Lehren zu einem Ganzen zusainmengestcllt wurden. Lx Worms war

(nacb v. Siebold) E. It. Arzt, ehe er nach F. kam. Das Privileg des

, Kaisers Max I. ist gegebeu: Koln, am 24. Ilerbstmonat 1512, die Vo x*-

rede des Verfs. unterzeichnet : Worms den 2 0 Ilornung 1513. Es ist

|

der Fiirstin Katbarina von Braunschweig - Liineburg
,

geb. Herzogin zu

l Sachsen, f 15 24, zugeeignet. Andre deutsche Ausgaben: Strassburg

;

1522. 4. Augsburg 15 28. 4., ferner ohne Ortsangabe (nach Osian-

!
der) 1532. 4. 1544. 1551. 1582. 8. Ilebammenbiicklein. u. s. w. ker-

i
ausgegeben von Adam Lonicerus. F. a.M., Eggenolph, 1561. 1608.

! 8. De partu hominis et quae circa ipsum accidunt. F. a. M. 15 34. 8.

|
Venedig 1536. 12. Paris 1538.8. Francof. 1544. 1551. 1556. 1563

;

j
franzosische Uebarsetzung von Bienassis. ‘Paris. 1536. 1540. 1563.

1577; holliindischc Uebers. Amsterdam 1559. 1668; englische: the

. birth of mankind. London 1654. 4.

2) Der Sohn schrieb: Ephemerides 453 3— 51, oder Almanach anno-

rum XIX. Kreutterbuch. fol. F. a. M., Eggenolph. 1533. 1535. 1548.

1550. 155 6. 1569. vergl. Haser, Geschichte der Medizin S. 2 24.

i
465. 466. 470. v. Siebold, Geschichte der Geburtshiilfe II. S. 3— 15.

j

Biographie universelle. XXXVIII. 400.

3.

Carlsbader AJmanacb fiu* 184().

Der Almanach de Carlsbad p. le Chev. Jean de Carro. XV. an-

nee enth'alt auch diesmal, seinem langst verdienten Pufe getreu, des In-

teressanten so vielerlei
,

dass wir es uns zur angenehmsten Pfiicht ma-
chen

,
unsere Leser ganz besonders darauf hinzuweisen. Man ergotzt

sich zuvorderst, dieselben durchblatternd
,

an dem Gewiihl der hohen
Hiiupter, der ausgezeichneten Personen des Staats, der bedeutenden

Manner der Wissenschaft und der Kunst, welches das darin enthaltene

Verzeichniss der Kurgaste des J. 1845 darbietet: man belehrt sich an

dem mannigfaltigen Neuen, Scientifischen, Pi’aktischen und Lolcalen, das

hier von Carlsbad gemeldet wird: namentlich ist aber das, was iiber die

dort vorgekommencn Krankheitsfiille (vom Ilerausgeber und dem Dr. J.

W agner), ferner iiber die Wirkungen der versandten dortigen Brunnen
(von den DD. It i e d 1, C z y k an e k) und in einer schr gruixdlichen, physisch-

experimentellen Abhandlung iiber die Erkaltungsfahigkeit der dortigen

Thermen in Vergleich mit dem gewbhnlichen Wasser v. A. Pleischl,
gesagt wird, lesenswerth. Wer aber ausserdem noch Sinxx auch fur

Ilistorisches hat, wird iu diescm Biindchen vox'ziiglicli manchcs ihu

26 ^

.
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Ansprechende finden. Den Alterthumsfreund mochte, was iiber die

jahrlicke Segensfeier der dortigen Quellen, und zur Geschichte der da-

sigen Schiitzengilde beigebracht wird, nicht ohne Antheil lassen: der
Kunstforscher wird dem Hrn. Herausgeber fiir die Mittheilung des Lob-
gesangs des H. Adalbert, eines hbchst merkwiirdigen musikalischen
Kunstdokuments des X. Jabrb., hochlich Dank wissen

:
ganz beson-

ders aber wird den gesckichtbefreundeten Arzt eine treffliche Abhand-
lung des Hrn. Prof. Dr. Ryba in Prag interessiren

,
die sicb dort unter

der Ueberschrift : Des bains et eaux salutaires des anciens Grecs et

Romains p. 102 — 190 befindet. Der Hr. Yerf. erortert darin die alte-

sten Erwabnungen des Quellen- und Badegebraucbs in der Mytbik der
Griecben, bei Herodicus und Hippocrates : fiilirt im raseben Fluge, unter

Benutzung des vorziiglichen Werks yon Landerers (Beschreibung der

Heilquellen Griecbenlands. Niirnberg 1843.) die wichtigsten Heilquel-

len erst des grieebiseken dann des romischenAltertbums, beide nacb der-

selben ebemiseken Classifikation geordnet
,
unter steter gelehrter Riick-

weisung auf die Zeugnisse der klassiscben Schriftsteller an uns voriiber

und bandelt zuletzt das Geschichtliche des Badegebraucbs iiberhaupt

und die Einrichtung der Badeanstalten bei den Romern eben so anzie-

bend und so griindlicb ab, dass wir uns bewogen gefunden haben, den
gelehr.ten Pirn. Yerf. um eine weitere deutsche Bearbeitung dieses Auf-

satzes fur unsere Zeitscbrift zu ersuchen
, welche derselbe fiir eines der

nachsten Plefte zu verspreeben die Giite gehabt hat. H.

4.

Galen’s Anatomie.
Es ist bekannt, dass Galen s anatomisekes Hauptwerk nsgl Avuto-

f
uxojv ^Ey^ug/josiov, de administrationibus anatomicis urspriinglicb

aus funzebn Buchern bestebt, von welchen nur aebt auf uns gekommen
sind und ein Theil des neunten. Galen selbst erwabnt den Inhalt eines

jeden derselben (De libb. propr. T. XIX. c. 3. 2 4, 25. ed. Kuhn), und

wir ersehen daraus, dass die letzten seeks Bucher von den Augen, der

Zunge, dem Oesophagus, Larynx, Zungenbein, den Nerven, Arterien und

Venen die zu diesen Theilen gehen, den Hirn- und Riickenmarknerven

und den Generationstkeilen, also gerade von den wichtigsten Theilen

des Korpers bandeln. Nun ist durck Prof. Green hi 11 in Oxford auf

Yeranlassung einer Andeutung in J. G. Wen rich Diss. de auctorum

graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armeniacis

Persicisque. Lips. 1842. 8. ermittelt, dass sich auf der Bodleianischen

Bibliothek eine vollstandige arabische Uebersetzung sammtlicker 15

Bucher befindet, welche aus Constantinopel stammt, von einem Orienta-

len auf orientalisckem Papier gesebrieben ist und ebemals, man weiss

nic'ht von wem, fur 48 Floren verkauft worden ist. Jac. Golius in

Leyden benutzte dasselbe und sebrieb daraus die letzten 6ecks Bucher
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(nicht jedoch den noch unbekannten Rest des IX. Baches ) ab. Auch

diese Partialabschrift des Golius befindet sich auf der Bodleianischen

Bibliothek : sie gclangte namlich an Thomas B a r t h o 1 i n u s den Ael-

teren in Copenhagen, man weiss nicht ob durch Geschenk, oder durch

Vermachtniss nach Golius’s Tode (16 6 7), und Bartholin beabsich-

tigte um 1672 sie (wie er in De libris legendis. Diss. III. p. 75. [p. 58.

ed. 1711.] angiebt und auch in Ackerman ns Uistoria literaria vor der

Kiihnschen Ausgabe des Galen p. LXXXIV. angefiihrt ist), herauszuge-

ben, was indessen nicht geschah. Nach Barth olins Tode (1680) kam
die Goliussche Abschrift in die Hande des Erzbischofs von Dublin, Nar-
cissus Marsh, und von diesem an die Bodleianische Bibliothek, wo

sie sich zugleich mit dem Originalmanuscripte befindet. Da nirgend

sonst cine andere arabische Uebersetzung des vollstandigcn Galenischen

Werks existirt, da auch keine der alten lateinischen Yersionen die Ietz-

ten sechs Bucher enth'alt, so ist dieses Besitzthum der Oxforder Biblio-

thek ein grosser literarischer Schatz, dessen Ilebung und Veroffentli-

chung wir den ferneren verdienstlichen Bemiihungen Greenhills ver-

danken werden. H.

5.

Die Frankfurter Pillen, ein beriihmtes Geheimmittel

des siebzelinten und acbtzebnten Jabrliunderts.

Ein Bruchstiick aus der Geschielite der Medizin in Frankfurt a. M.,

von Dr. Willi. Strieker.

Die Anweisung zu der Zusammensetzung der Frankfurter Pillen,

welche noch heute, wo ihr Absatz sich so sehr gemindert hat, ein Ge-

heimniss ist, riihrte von dem Frankfurter Arzte Joh. Hartmann Beyer
her, nach dessen Namen sie auch pil. Beyerianae, so wie nach ihrer

trefflichen Wirkung pil. angelic a e liiessen. Ihre Hauptbestandtheile

sind Aloe und Rheum. Zwar wurde am 2. Reifmonat 1626 beschlos-

sen
,

die Apotheker sollen die Zusammensetzung der pil. angelicae dem
altesten Medico, mit der Bedingung sie geheim zu halten, mittlieilen,

aber den neu aufgenommenen Apothekern gelang cs nur mit grosser

Miihe, in dies Geheimniss eingeweiht zu werden. So verlangte am 20.

Marz 1528 Jacob Flosser, Besitzer der Apotheke zum weissen

Schwanen (Mediz. Akten des Stadtarchivs II. 109), als zu seiner Ge-

rechtigkeit gehdrig, die Mittlieilung des Beyerschen Recepts
,

welches

der Urheber einst auf vieles Bitten dem Apotheker Martin Muller,
dessen Sohne, dem Apotheker Johannes M. und dem Dr. Uffenbach
mitgetheilt

,
unter der Bedingung, die Vorschrift nur denjenigen ihrer

Nachkommen zu offenbaren, welche Aerzte oder Apotheker wiirden.

Desshalb, wegen des geleisteten Versprechens und weil diese Pillen weit

und breit auf 2— 300 Meilen in Italien, Spanien, England, Diinemark

und andern Orten begehrt und daher diese Stadt und hiesige Apotbeken
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sowohl in dem ganzcn Rbmischcn als andernReichcn vor andern in gros-

ser Aestimation nnd Ruhm gclialten werde
,

diirfe es nicht divulgiret

werden. Hr. Dr. Beyer kabe es nacli dem Tod des Apotheker We-
ber, ungeachtet dessen Witwe seine Baas gewesen, selbst aus dessen

Secretbuch gerissen, babe aucb alien gr'aflichen und fiirstlichen Perso-

nen die Veroflfcntlichung vcrweigert, sogar einem Diinischen von Adel,

der ibm nebst Bewahrung des Gebeimnisses 30llosenobel dafiir geboten.

163 7 wird den Apotbekern befohlen (Art. II. 128) Pilulas Beyeri,

sowie den hiesigen Mithridat und Tberiak, welchc grossen Ruf genie6-

sen, in Gegenwart der Rathsdeputirten und Pbysici und aus Stoffen zu

bereiten, welcbe von diesen untersucbt und versiegelt seien. Aueb die

Materialisten sollen nur solcben Tberiak, Mitbridat, Confectio Alkermes

und Pil. Beyeri verkaufen (vergl. Med. Ordnung 1688. Tit. IY.).

17 20 bescbweren sick die fiinf Apotheker, dass die Nurnberger Ma-
terialisten wider das kaiserliche Privileg die Frankfurter Pillen nack-

mackten und verkauften. Der Frankfurter Rath sckreibt an den Senat

zu Niirnberg, erbalt aber die Antwort, man babe bei der Nachforschung

nicbts der Art gefunden; die Materialisten zogen vor, die Pillen wegen

ihrer Wohlfeilbeit in Frankfurt zu kaufen. Nock 17 86 wurde dem
Eigenthiimer der neu errichteten Apotlieke zum Frankfurter Adler,

Dancker, unter folgendcn Formlichkeiten die Yorscbrift der Frank-

furter Pillen mitgetheilt (Art. XXI. 143.). Das Originalrecept
,
das in

einem Schachtelchcn mil zwei Siegeln auf dem Archiv aufbewabrt wird,

wurde in Gegenwart sammtlicher Pbysici und Apotheker, nachdem man
sick von der Unverletztbeit des Siegels iiberzeugt hatte, eroffnet, durcb

den jtingsten Physicus, Dr. Bebrends, Abschrift genommen, diese von

den iibrigen Pbysicis verglichen und dem Apotheker Dancker gegen

Handgelobniss
,

die Zusammensetzung geheim zu balten, iibergeben.

Darauf wurde die Urscbrift wieder in das Sch'achtelchen gebracht, zu

den friiheren pergamentenen Zetteln, welcbe Nacbricbt von der jedes-

maligen Eroff'nung gaben, ein neuer Zettel mit der Kunde von dem Ak-

tus angehangt, die Scbacbtel in eine grossere gestellt und diese mit den

Siegeln der beiden Biirgermeister verschlossen.

Ueber die Heilkrafte, welcbe diesem Geheimmittel zugescbrieben

wurden
,
und die Art seines Gebrauchs findet man Aufschluss in einem

fliegenden Blatt, das den Acten der Klagsache der fiinf Apotheker gegen

Dr. Jiingken wegen Verfertigung selbst erfundener Arzneien und gegen

Materialisten Dankert wegen Verkauf der Frankfurter Pillen und sonsti-

ger Composita (Medizinal-Acten XIV.) beiliegt.

„Fiirtreffliche Ivraft, Wirkung und Tugenden des weiland Edlen,

Vest- und hochgelehrten Urn. Job. Ilartm. Beyer’s, der Artzney be-

riilimten Doctorem, pilularum angelicarum oder englische Pillen, dersel-

ben Substanz, aucb wie solcbe niitzlich adbibiret und gebraucbet werden. ‘‘
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l) Substantia: l)ic pil. ang. sincl niclits anderes, <ils eln sonderbar

kiinstlich Extraotum laxativum, welches dergestalt prapariret und corri-

giret ist, dass es Junge und Alte, auch schwangere Weibs-Personen ohne

Sorg in gewdhnlicher selir geringer Quantitut, auch gar fiiglich mit der

Essen-Speiss, so dieselbige warm und wohl verdaulich, brauchen kijnnen.

2) Facilitates: Ihre Wirkung und Tugcnd ist, dass sie den Schleim

und Gall, welclie sich auch bei gesunden Leuten taglich zu sammeln und

wenn sic iiberhauffet, allerlci Schwachlieit zu causiren pflegen, in dem

Magen, Gcdiirm und Kross-Aedcrlcin oder Yenis mesaraicis ablosen und

gleichsam prapariren, dass die Natur hernach selbige desto leichter

durch die natiirliche Stuhlgiing sammt vielen Flatibus und Winden aus-

fiihren mbge, sie starken auch den Magen und Gediirm, auch das Haupt,

inachen Appetit zum Essen, wehren den Fliissen, dass sie nicht so fallen

konnen, mindern Causam matcrialcm calculi et podagrae. Sie praservi-

ren auch vor mancherlei Krankheiten, die von obgedachtem Schleim und

Gall, wie sie im Leib sitzen bleiben, entstehen und dahero, wenn dieje-

nige, welche sich diese Pillcn fleissig gebrauchen
,

schon krank werden,

ist ihnen leichtlich zu helfe'n
,

wcil nicht viel Unreines bei ihnen seyn

kann; sie dienen auch zur Praservativ in Zeit boser, giftiger Luft
,
auch

gegen die WUrme und alle Corruption und Faulniss im Leib. 3) Utendi

ratio: Man kann sie alle 3. 4. 5. G. 7. Tage einmal brauchen, je nach-

dem man deren vonnothen hat, man formirt sie so gross
,
dass ein Pilula

\ gran wiegt
,

oder auf ein Quent 12 0, deren schlingt man gleich im

Anfang des Abends 3—7— 9 ganz ein mit einem Lofi’el voll Wein, Bier

oder Briih iiber die Esstafel, darauf alsbald ein warm Siiplein und andre

wohlverdauliche Spciss, so warm zu essen
;
wenn folgenden Tags vor

Mittag der Leib nicht etwas mehr offen gespiirt wird, als sonst gewohn-
lich

,
schlingt man im Anfang des Mittagesscns abermals 5. 7. 9 Pillen,

auch wohl zum drittenmale soviel den nachsten Abend im Anfang des

Abendessens.
«

G.

Der Dr. Daremberg in Paris hat vom Ministerium des Unterrichts

den Auftrag erhalten, Yorlesungen iiber Geschichte und Literatur dcr

Medizin am College royal de sciences zu halten
,
und wird zunachst iiber

die Geschichte der Alexandrinischen Schule lesen. Die erste mit gros-

sem Beifall aufgenommene Einleitungs - Vorlesung ist bereits im Druck
(nicht im Buchhandel) erschienen: sie bemiiht sich die wissenschaft-

liche Aufgabe und den Nutzen der Geschichte dcr Medizin iiberhaupt so

einleuchtend als mdglich zu machen, was freilich fiir die, denen das cui
bono stets die Ilauptfrage ist, selir nothig scheint, aber auch bei denen,
die auf die Vergangenlieit nur mit einigem Achselzucken

,
und mit dem

Bewusstsein „wie wir’s doch so herrlich weit gebracht
,
“ zuriickblickcn,

allerdings seine Schwierigkcit hat.
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7.

Pliilajjrius und Posidonius.

Dieae beidcn Aerzte haben einige der besten Beitrage zu den Schrif-

ten des Aetius geliefert, wahrscheinlich noch mehrere, wo sie nicht

genannt sind. Dem Fleisse Hallers sind sie nicht entgangen, Spren-
gel kannte die Stelle im Philostorgius, ohne sie ganz zu benutzen.

Hecker hat ihren wissenschaftlichen Werth nach Gebiihr gewiirdigt;

die mehrsten Historiker iibergehen sie aber entweder ganz
,
oder sagen,

man wisse nichts von ihnen. Daher mag durch die Stelle des Philo-

storgius an sie erinnert werden:

"On xaxa O’oaXsvxa xal O’uaXsvxtviavov laxopsi xov OiXooxop-
yiov ^eveoOai, 8? aptaxo? taxpuiv imspys, xal iraioa? cpuaat Ot-

Xaf piov xe xal FloastStbviov. Osaaao&at 8s xov rioasioumov
iv {axpixTg StairpsTtovxa. Xs^siv 8’ auxov opLtos o6x 8p0<uc, o6yi 8ai-

jxovtnv £7u0sost xobs av0pu>Troos expaxysosaOat, u^puiv 8s xivtov xa-

xoyopiav xo irdOo? ipfaCeoOai’ jj.t]8s 'cap stvai x8 7:apa7tav faybv

8at[i.ov(ov, dv&pcuirtov cpoaiv iTTYjpsaCouoav. sbSoxtjxsTv 8s xal Ma-
•fvoo £v ’AXs^avSpsi'a X7jv aoxrjv xsyvrjv pLSxaystpiCop-evov. Philo-

6torg. hist. eccl. YIH. 10.

Hsgr.

8 .

Emendation zu Coelus Aurelianus.

Es giebt eine Stelle bei Aurelian (Ed. Almelovaen Chron. I. 4. p.

320.), die die Herausgeber sehr in Yerlegenheit gesetzt hat (s. Kuhn,

opusc. acad. T. H. p. 1 4 G .),
welche lautet:

Cataplasma ex aceto sine venere (!), dolentibus etc. Dafiir ist wohl

zu lesen: SIYE BENE REDOLENTIBUS.
Darember g.



X.

Recensionen.
I.

Histoire de la medicine depuis sonorigine
jusqu’au XI Xe siecle, par le Docteur P. V.

Renouard. Tome I. et II. Paris, chez J. B. Bail-

liere, 1846. gr. 8.; 468 u. 524 SS. (4 Rtlilr. 10 gr.

in Leipzig.)

Man wiirde dieses mit Fleiss und mit Geist geschriebene Buch falsch

beurtheilen, wenn man in ikm neue Forschungen iiber bisher unbekannte

Thatsachen in der Geschichte der Medizin, literarische oder scientifische

Entdeckungen suchen wollte. Im Gegentkeil stiitzt sich das Ganze auf

neuere Arbeiten diesen Faches, wie Sprengel, Lautli, Malgaigne
u. A. und die alten Aerzte scheinen in franzosischen Uebersetzungen

benutzt zu sein. Aber das Gesammtbild der Entwickelung in der Theo-

rie und Praxis der Medizin ist ansckaulich, lebendig und vollstiindig ge-

geben und durchgangig mit der innigsten Beziebung auf die Wissenschafit

selbst. Ja es leuchtet durch das ganze Buch die iirztliche Ansicht des

Vfs. hindurch: die Ucberzeugung, dass nur die rationelle Empirie der

Medizin fromme, dass der "Widerspruck von Tkeorie und Praxis in der

Medizin nur dann aufhoren werde, wenn die Aerzte von der Wakrheit
des Satzes werden durckdrungen sein, alles ausserhalb der rationellen

Empirie Liegende sei in ihrer Wissenschaft nur Illusion und Ilypotkese.

Die Tkerapie miisse die Grundlage der Medizin abgeben, nickt die Phy-
siologie, denn die besten und sichersten unserer Ileilmethoden seien we-
der auf dem Wege der Physiologie gefunden worden

,
nock selbst phy-

siologisch erklarbar; die Systeme der Physiologie und Pathologie haben
im Laufe der Zeiten unendlich geweckselt und sich oft widersprocken.

Die Behandlung der Krankheiten habe weit weniger bedeutenden Weck-
sel erfahren; viele Krankheiten seien uns ihrer Natur nack sekr gut

bekannt und wir verstehen sie nickt zu heilen
;
andere Krankheiten

,
de-

ren Natur wir wenig kennen, sind uns heilbar; in den friihesten Zeiten

der Kunst lernte man viele Mittel konnen, oline iiber die innere Natur
der Krankheiten oder iiber die uranfiinglichen Grundlagen des Lebens
organiseker Wesen Forschungen gehabt zu haben. Die medizinischeu
Sckulen, welche sick physio logische nennen, verdienen diesen Na-
men nicht raehr als die andern

,
denn jedes System der Medizin ist die
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Ausfiihrung einer physiologischcn Ansicht seines Urkebers, so bei Ga-
len, Brown, Stahl nicht minder als bei Broussais u. Anderen. Der
ratio nolle Empirismus oder die empirisch-methodische Lekre
werde vor Ablauf einer langen Zeit die kerrschcnde in der Mcdizin sein.

Mais quoiqu’il arrive, le premier ekez les modernes j’aurai r<Shabilit<$ le

nom de la grande eeole empirique d’Alexandrie
;

j’aurai retrouvd et fait

briller d’un lustre plus beau ses titres de gloire
,

oublids ou rmSconnus

depuis deux mille ans; car je ne me suis pas contents dereproduire sa do-

ctrine; je l’ai aggrandie ct consolidee, en la reconstituant sur des dogmes
pkilosopkiques nouveaux d’uiie dvidence incontestable, en l’dtayant de

preuves kistoriques propres a porter la conviction dans les esprits les

plus difFiciles etc. So schliesst der Vf. sein Work, und es ist schon

kieraus ersicktlich, dass es eine gewisse Farbe undAbsichtlichkeit tragen

muss
,

die auck nickt zu verkennen ist. Dock tkut dieses der Unpar-

theiligkeit kistoriseker Wiirdigung bei ikm keinen Eintrag, wie denn

grade die erwaknte empiriseke Sckule des Alterthumes sehr scharf kri-

tisirt wird und ihre Blossen freimiitkig aufgedeckt werden; der Dogma-
tismus und Metkodismus dagegen ikre voile Anerkennung finden, so weit

sie es verdienen.

In dicser selbststandigln und unpartkeiligen Wiirdigung der verschie-

denen Zustande der Medizin zu versekiedenen Zeiten liegt nun einllaupt-

verdienst des Buckes, und Niemand wird bereuen, es aufmerksam und

wicderliolt durckzulesen. Dem praktischen Arzte, welchem in dem par-

tkeiiseken Getreibe unserer Zeit oft bange werden mag iiber den Weg,

den er zu wandeln hat, kann es als Leuchte und als Berukigung dienen;

der Faden
,

an welchen der Yf. die Schicksale der Medizin uns vor Au-

gen stellt, ist kein tkeoretisekes Irrsal einer vorgefassten Meinung; es

ist die Ueberzeugung der bessern Aerzte aller Zeiten, die auf therapeu-

tiseker Grundlage rukende, daker unmittelbar zur arztlicken Kunstkiilfe

fiikrende rationelle Empirie.

Indeni Ref. die oben angefiihrten Grundsatze des Vfs. derllauptsache

nach und mit Ausnahme des rukmredigen Schlusssatzes als seine eigenen

anerkennen muss, dieselben auch bereits im Jakre 1830 in seinem Auf-

satze: Grundziige fur die selbststiindige Bearbeitung der praktischen Me-

dizin (Dresdener Zeitsckrift f. Natur- und Heilkunde VI. Bd. S. 318 ff)

dargelegt und bisker immer befolgt hat, glaubt er nunmehr zu den

eigeutlick kistorischen Leistungen des Yfs. sick wenden zu miissen.

Die Eintheilung der Z ei t r a urn e fiir die Gescliichte der Medizin giebt der

Verf. folgendermaassen : Er nimmt iiberkaupt drei Epockcn fiir die ganze

Gescliichte bis auf die neueste Zeit an : I. Age de fondation bis zum

Tode Galen s; II. Age de transition, die Zeit der spateren Griechen,

der Araber und Arabisten; HI. Age de renovation vom funfzehnten

Jakrkunderte an. In jedem dieser drei Zeitalter werden von ihm unter-

geordnete Zeitraume, Perioden, angenommen, folgendermaassen ckarak-
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terisirt. Das orste oder Begriin dungs - Zeitalter hat vier Perio-

den: 1) Periode primitive ou d’instinct, bis zum Trojanischen Kriege;

2) Periode mystique ou sacrde, bis zur Auflosung ties pythagoreischen

Bundies; 3) Periode philosophique
,

bis zur Griindung der Alexandrini-

schen Bibliothek; 4) Periode anatomique bis zum Tode Galens. Das

zweite oder Ueber gangs - Zeitalter hat zwei Perioden: 5) Periode

grecque, bis zum Brande der Alexandrinischen Bibliothek; 6) Periode

arabique, bis zur Wiedergeburt der Wissenschaften in Europa oder bis

zum Anfang des funfzehnten Jahrhunderts. Das drittc oder Erneue-
r ungs - Zeitalter hat ebenfalls zwei Perioden: 7) Periode drudite,

das funfzehnte und seohzehnte Jahrhundert umfassend
; 8) Pdriode re-

formatrice, welche das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert enthalt,

wobei sogleich die Bemerkung sich aufdringt, dass die Zeitraume zu

wenig auf die Geschichte der Mcclizin selbst sich beziehen
,
sondern von

ausserhalb derselben liegcnden Ereignissen hergenommen sind und dass

die Zerstreuung der Pythagoreer jedenfalls weniger wichtig sein muss,

als die nahe liegende Erscheinung des Hippokrates; dass die Begriin-

dung und Zerstreuung der Alexandrinischen Bibliothek an sich schon

keine historisch genauen Abschnitte sind und jedenfalls die Begriindung

der anatomisch - physiologischen Studied in der Alexandrinischen Schule

durch Herophilus und Bara si stratus, so wie das erste Auftreten

der Araber in der Medizin bessere Anhaltspunkte gegeben batten. Eben
so wenig kann man sagen, dass das Jahr 14 00 die Wiedergeburt der

Wissenschaften in Europa bezeichne
;

diese Wiedergeburt fallt erst in

die zweite Halfte dieses Jahrhunderts.

Mit den drei wichtigsten philosopliischen Richtungen des Alterthumes,

der Pythagoreischen Ansicht von geistiger Belebung und Durch-
dringung der Korperwelt als eines sclbststandigen organisehen Ganzen,

der Leukippiscli - Demokritischen Ansicht von atomistisch-mate-

rieller und passiver Natur der Korperwelt und der Pyrrhonis chcn
alles in Zweifel stellenden Ansicht vergleicht der Yf. die drei hervorra-

gendsten Systeme der Medizin im Alterthume
,
den von Hippokrates

ausgehenden Dogmatismus, den von Asklcpiades und Themis on
begriindeten Methodism u s und den von Phil in us und Serapion
hergestellten Empirismus, wobei freilich der Ekklekticismus hintennach

hinkt. Man kann nicht laugnen, dass eine solclie Vergleichung sich im
Allgemeinen rechtfertigen liisst, wenn man es gleich, wie bei alien sol-

clien Zusammcnstellungen im Einzelnen nicht allzugenau nehmen dark

Man kann die Vergeistigung der ganzen Natur, wie sie Pythagoras
und die Pythagoraer gelehrt zu haben scheinen, wold vergleichen mit der

hohen Ansicht von dem selbststandigen
,

in sich gcschlosseuen Gange
der Krankheiten und der intelligenten Wirksamkeit dcr Naturhiilfe, wie
sie Hippokrates und seine Schuler lehrten. Eben so vergleicht sich

leicht die Unterordnung einer an sich todten Korperwelt unter allge-
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meine pliysikalische Gesetze, wie sie Alkmaion, Leukipp u. A. lehr-

ten, mit den anscheinend willkiikrlich alle Erscheinungen durchschnei-

denden Communitaten der Methodlker, und leichter noch stellt sich der

pkilosopkische Skeptiker neben dem, die Wahrheit der dogmatischen

Erklarungen verschmjihenden und bios an seine subjektive Ansicbt und
an die Erfahrung sich lmltenden Empiriker. Aber im Einzelnen und an

historische Genauigkeit sich dabei zu halten, mochte um so schwerer

sein. Richtig ist dagegen die Bemerkung, dass die Medizin der neue-

ren Zeiten zwar weniger von dem Einflusse der eigentlichen (speculati-

ven) Philosophic erfahre als friiher, dass sie aber um so mehr Einfluss

von anderen Wissensokaften erleide, namentlich an Physik und Chemie,

welche friiher der Philosophie zugerechnet wurden. ^

Den Anfang macht in der eigentlichen Gcsckichte bei unserem Yer-

fasser die Medizin der Egypter, welche er namentlich gegen Hou-
dart (etudes sur Iiippocrate, Paris 1840) nicht allzu hoch zu stellen

scheint, was sie doch wenigstens in Bezug aufDiatetik wohl gewesen ist,

denn das jetzt fast ungesundeste Land der alten Welt war damals das

gesundeste. Hierauf l'asst er die Medizin der Hebraer folgen, besonders

auf die diatetischen und medizinischen Anordnungen, die in der Bibel

vorkommen, Riicksieht nehmend. Hierauf die Medizin der Indier, bios

nach der Yagadasastir
,

kurz und mit wenig Kenntniss der neuern For-

sch ungen hieriiber aus dem Susruta und anderen Quellen. Die Medizin

der Chinesen nach den alteren Mittheilungen von DuHalde und Cl eye r,

die neueren Forschungen bios nach Lepage (Diss. sur la medeeine des

Chinois, Paris 1815) und Briclieteau; dabei eine gar nicht hieher

gehorige Betraclitung iiber die seit der Revolution in Frankreich einge-

fiihrte Organisation des medizinischen Unterrichtes in Frankreich. Die

iiltere griechiscke Medizin mit der Ansicht, dass selir Yieles in der grie-

chischen Mythologie nur Copie alterer ausl'andischer Mythen sei
,

so

aucli bei A e s c u 1 a p, welcher dem egyptischen Hermes auffallend ahnele.

Endlich noch eine Zusammenstellung der Medizin bei den Skytken, Ba-

byloniern, Galliern und einigen amerikanischen Volkern.

Jetzt erst kommt der Vf. in einem eignen Capitel auf die Origine de

la mddecine und leitet dieselbe von dem Bedarf, der Notkwendigkeit und

von dem Instinkte der Selbsterkaltung ab
,

gleichwie die Erfindung der

Bekleidung, des Hauserbauens und anderer. Hier wird nun eine Stelle

aus dem hippokratischen Buche de prisca medicina in franzosischer

Uebersetzung gegeben, welche die Erfindung der Medizin gleichstellt mit

der Auffindung einer fiir den Menschen geeigneten Kost. Es fehlt aber

die Herleitung der Medizin aus der Iieilkraft der Natur, welche in jedem

organischen Wesen die Krankheiten heilt und die Integrit'at des Orga-

nismus herstellt, im Menschen aber allein sich zu einer lekrbaren Kunst

und Wissenschaft gestaltet, wie andere thierische Triebe aucb; hier

allein ist die Begriindung dcr Medizin wissenschaftlich zu sucken. Mit
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Recht aber dringt derVf. am Scklusse dieser ersten Periode darauf, dass

die Medizin nicht nach Platoniscber Ansicht ein Erzeugniss der Ver-

weichlichung und des Luxus sei, dass sie vielmehr aus dem Triebe,

Schmerzen und den Tod zu fliehen und seinen Mitmenschen zu helfen

I

hervorgegangen, durch die Verbindung von Erfahrungen mit dem rohen

Instinkte sich ausgebildet babe. Er scbbesst mit dem scbonen Motto

fur dieselbe: Verity dans la science et moralitd dans l’art.

In der zweiten Periode (Periode mystique) kommt zunacbst die Be-

trachtung der Asklepiaden und ibrer Tempelheilungen an die Reihe,

und der Yf. glaubt, dass die Asklepiaden lange Zeit hindurch Krankbeiten

gut beobacbtet und gut besclirieben liaben. Als den Grundsatz der al-

ten Medizin dieser Periode in- und ausserbalb der Asklepieien giebt er

an : Toute medication qui a gueri une maladie doit dgalement gudrir les

maladies analogues a la premiere und halt diesen Satz fiir die Basis aller

iirztlichen Kunst, was im Sinne der rationellen Empirie genommen, aucb

richtig ist. Hierauf eine lange Betracbtung iiber die Sckwiei’igkeiten

der Kunst und iiber die Entstehung medizinischer Systeme.

In der dritten oder pkilosopkiscken Periode wird am ausfiilirlicbsten

Pythagoras betraclvtet, und meistens nach d’ Olivet (vers dores de

Pythagore expliques et traduits en vers fran^ais eumolpiques. Paris

1813 ) eine Darstelluug seiner Lehren gegeben. Hierauf folgen die Pe-
riodeuten und Gymnasten, endlicb die KoischeScbule der Asklepiaden

und II i p p o k r a t e s
,

letzterer mit ausfuhrlicber Darstellung nach der

Reihe der medizin. Doktrinen. Ausfiihrlicb wird nocb davon betracktct:

die Lebre von der Kocbung und den Krisen (richtig wird dabei bemerkt,

dass der Vorwurf, den man dieser Lehre macben konne, der sei, dass

man das, was fur eine Anzahl Krankbeiten, wabr sei, babe auf alle iiber-

tragen wollen), die Lebre von den vierSaften als die eigentlickePhiloso-

pbie desHippok rates, die Lebre von den Fliissen (5 oof), die Lebre von

zwei Elementen, die Lebre von Einem Elemente und die Lebre von dem
Vorwalten eines Stoflfes (meist nach de prisca medicina). Hierauf folgen

die hippokratischen Schulen, dann Platon und Aristoteles. Bei dem
Ersteren, der mit Recht in Allem, was Naturforscliung angebt, binter

Letzteren gestellt werden muss, wird darauf aufmerksam gemacbt, wie

scbon seine Methode alle Naturforschung ausscbliesse, da sie (im Pha-
don) fordere, nur mit dem Gedanken selbst das eigenthumlicke und reine

Wesen der Hinge an sich, ohne Iliilfe der Augen und Ohren und oline

Dazwisclienkunft des Korpers zu erforsohen, also nicht auf dem Wege
der Beobachtung und Erfabrung

,
sondern durch rein geistige Anschau-

ung. Aristoteles dagegen, unbestritten der grosste Naturforscher des

Altertbums, wird hicr zugleicb als der Begriinder und Vorlaufer der

ncueren sensualistischen Schule der Philosophic (Condillac, Locke etc.),

liberhaupt und, wie es scbeint, ganz richtig, der Gegensatz der Platoni-

scben und Aristotelischen Ansicht als derjenige bezeicbnet, der sich
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durch die Geschiche der Philosophic bis auf die neuesten Zeiten herab
als Spiritualismus und Sensualismus hindurchziehe

, indem ersterer alle

unsere Erkenntniss von geistiger Anscliauung, letzterer dieselben von
sinnlicher Wahrnehmung kerleitct.

Die vierte oder anatomische Periode umfasst die Geschichte der Ale.
xandrinischen Schule und giebt die Kenntnisse derselben nach der

Reihe der medizin. Doktrinen zusammengestellt, wobei Galen vorzuglich

als Quelle gedient hat; auffallend ist es, hier auch Coelius Aurelia-
nus zu linden. Sodann folgt die Betrachtung der einzelnen Schulen
oder Secten der Medizin: die Dogmatiker, die Empiriker, die Methodi-

ker, die Eklektiker, und es ist diese Arbeit eine der vorziiglichsten und
selbststandigsten Theile des Buches. Unter den Dogmatikern wird am
ausfulirlichsten Galen behandelt, er hat hier seine biographische Stelle

gefunden. Bei der Darstellung der empirischen Schule wird eine Ver-
gleichung mit der skeptisch - philosophischen Lehre des Pyrrhon gezo-

gen und die Gleichheit beider Schulen bei aller Aehnlichkeit gelaugnet

und die empiriscli-medizinische Schule mehr der sensualistischen
,
durch

Aristoteles begriindeten Philosophic verglichen. Der Methodismu s

ist am ausfulirlichsten behandelt, und namentlich wird eine sehr umstand-

liche und doch nicht vollst'andige Darstellung des metasynkritischen Cy-
klus nach Coelius Aurelianus gegeben.

DasUebergangszeitalter giebt 1) aus der griechischen Periode bios Ori-
basius, Aetius, Alexander von Tralles und Paul von Aegina. An-

geschlossen sind hier noch zwei allgemeinere
,
iiber die ganze bisher be-

liandelte Geschichte sich erstreckende Capitel: Organisation medicale,

die ausseren Verhaltnisse der Heilkunst und ihrer Ausiibung betreffend,

und Institutions accessoires de la medecine, namlich Hospitaler u. dgl.

Hinsichtlich der ersteren Verhaltnisse unterscheidet der Vf. eine ein-

fache Umwandelung: eine Phase patriarcale, wie bei den iiltern Juden

und Griechen und der Egyptier, eine Phase saccrdotale, wo die Medi-

zin der Priester war
,
eine Phase laique libre

,
welche bei den Griechen

von der Zerstreuung des pythagoreischen Bundes beginne, auch die frii-

heren Zeiten von Rom umfasse, endlich eine Phase laique organisee ou

legale von Antoninus Pius an. Die Einrichtung von Hospitalern wird

nur kurz betrachtet und verwiesen auf Percy et Villaume memoire

sur cette question: Les anciens avoient-ils des etablissement publics en

faveur des indigents, des enfants orphelins ou abandonnes, des malades

et des militaires blesses? et s’ils n’en avaient point, qu’est-ce qui en

tenait lieu? Paris 1313. 8.

Die arabische Periode, Araber und Arabisten umfassend, ist ebenfalls

nur kurz behandelt; Rh azes, Haly-Abbas, Avicenna und Albuca-

s i s sind die Einzigen, welche genannt werden
;
besondere Aufmerksamkeit

ist den Aussclilagsfiebern zugewendct. Yon den sphteren Griechen wird

bios Actual’ ius genannt; iiber die Arabisten und die Salernitanischc
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Schule nur das Bekannte in aller Kiirze; Guy de Chauliac etwas

ausfiihrlicher.

Die gesamrute neuere Medizin bis zu Anfang des neunzehnten Jahr-

hunderts (Age de renovation) tlieilt der Vf. in zwei Perioden, von denen

die erste (Periode drudite) das funfzehnte und secbzebnte
,

die zweite

(Periode rcformatrice) das siebzelinte und achtzehnte Jahrhundert um-

fasst; die Medizin der ersten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts will

er sp'ater in einem besonderen Werke: Renseignements devant servir h

l’histoire de la mddecino contemporaine bearbeiten.

Die gelehrte Periode giebt zuerst einige Nachriclit von den Humani-

sten, unter denen Nicolaus Leonicenus und Thomas Linacer
am meisten hervorgehoben werden, gelit sodann die medizinischenKennt-

nisse nach den einzelnen Doctrinen durch; Fern el ist am ausfiihrlich-

stcn behandelt, und dabei verliert sich derVf. in eine kaum hieher geho-

rige Diatribe iiber die Eniantiose : die Chirurgie dieser Zeit besonders

mitRiicksicht auf Ambros. Pare und nach seinem neustenHerausgeber

Malgaigne; die Geburtshiilfe ganz kurz. Die Geschichte der Syphi-

lis wird umstandlich betrachtet, ohne dass der Vf. zu einem Endresultate

gelangt, er verweist auf die Arbeiten seines Landsmannes und Zeitgenos-

sen Gibert. In einem besonderen Capitel, Sciences occultes wird Cor-
nelius Agrippa, C ardanus und Paracelsus abgehandelt, der letz-

tere am ausfiihrlichsten und mit besonderer Beziehung auf Sprengel’s
Urtbeil iiber ihn, daher im Ganzen sehr ungiinstig, er wird nur als un-

wissender Grossprecher
,
arztlicher Wagehals und Charlatan angesehen.

Die holie Verehrung fiir ihn unter uns ist ja wohl auch abgeldihlt, ohne

dass wir dabei den genialen Mann in ihm verkennen oder seine Wirk-
samkeit in der Entwickelung der Medizin laugnen. Unter den Essais

partiels de reforme werden nun, offenbar nach Sprengels Yoi’gange,

Jean Argentier, Leonard Botal und Laurent Joubert betrach-

tet, besonders bei des letztern Erreurs populaires verweilt. Man wiirde

jedoch vergebens hoffen, den hier angegebenen Inhalt in der lateinischen

Ausgabe des Jo. Bourgesius (Antwerp. 16 00. 8.) wiederzufinden,

diese enthalt bios die, die eigentliche Medizin angehenden Capitel mit

Scholien des Herausgebers
;

in den Opp. omn. des Joubert (Lugd.

1582. fob) fehlt die Schrift, von welcher bei ihrem ersten Erscheincn
binnen sechs Monaten 4600 Exemplare verkauft wurden, ganzlich.

Die reformatorische Periode giebt zuerst eine Einlcitung iiber die

neue Richtung der Erforschung nach den Naturwissenschaften hin, hier-

au^ werden die Entdeckungen
,

Bcobachtungen und Thcorieen nach der
Reihe der einzelnen Doctrinen der Medizin durchgegangen und dabei

mit der Entdeckung des Blutlaufes begonnen. Es zeigt sich hiebei, dass
die Periode vom Anfange des siebzehnten bis Ende des aclitzehnten

Jahrhunderts denn doch etwas zu lang ist, wenn man die Doctrinen von
Harvey auf Lavoisier, von Aselli auf Mascagni, von Glisson
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auf Bichat und in iihnlicher Weise fortschreiten sieht, auch ist das Ge-
gebene im Vergleich zu der Masse des Vorhandenen zwar gut darge-

stellt, aber doch diirftig zu nennen. Die Syphilis und das Wechselfie-

ber erhalten eine besondere Betrachtung. Die Chirurgie, in welcher

auch die Orthopadie nicht fehlt, ist verhaltnissmassig reicher bedacht.

In der Medecine lbgale, die auf fiinf Seiten abgehandelt wird
,
theilt der

Vf. aus Joubert (erreurs populaires) ein gerichtliches Zeugniss iiber

ein genothziichtigtes Madchen mit, welches wir ganz hersetzen wollen,

ohne eben seine Echtheit zu verbiirgen, welche bios auf der Autoritat

von Joubert beruht. Dieser theilt iibrigcns noch zwei andere ahnliche

Zeugnisse mit, welche die Fassung des hier folgenden gegen manche
Zweifel, die man, selbst schon der Personennamen wegen, hegen konnte,

zu bestatigen scheinen. Das Pariser Zeugniss heisst in der Ausgabe

Bourdeaus 1578. 8., von welcher der Abdruck bei Re nouard die

Orthographic modernisirt hat und auch sonst etwas abweicht, folgender-

massen : Nous Marion Teste
,
Jane de Means

,
Jane de la Guigans

,
et

Magdeleine de la Lippue, matrones iurees de la ville de Paris, certifions

h tous qu’il appartiendra, que le quatorzieme iour de Juin, mil cinq cens

trante deus, par l’ordonnance de monsieur le Prevost de Paris, ou son

lieutenant, an laditte ville, nous sommes transportees an la rue de Fre-

paut, ou pand pour anseigne la pantoufle: oil nous auons veue et visitee

Hanriete Peliciere
,

ieune filhe
,

agee de quinze ans ou anuiron, sur la

plainte par elle faite a iustice, contre Simon le Bragard, duquel elle ha

dit auoir ete forcee et dellorde. Et le tout vu et visits au doit, et a

l’oeil, nous trouuons qu’ elle ha les barres froissees
,
le baleron demis, la

dame du milieu retiree, le ponnant debiffe, les toutous deuoyes, 1’entre-

pet ridde, l’arriere- fosse ouuerte, le guilboquet fandu
,

le Iippion reco-

quillie, le barbidant tout ecorche
,
et tout le lipandis pele

,
le quillevard

elargi, les balunanx pandans. Et lc tout ueu et visite feulhet par feul-

het, auons trouue qu’ il y auoit trace de vit. Et ainsi nous dittes ma-

trones certifions estre vray, a vous, Monsieur le Preuost, au scrmant

qu’ auons h la ditte ville. Joubert selbst erklart bios die Barres als

Os Bertrand oder Os pubis, die Dame du milieu fur das Hymen, die

Arriere -fosse fur den Muttermund, alle ubrigen Theile lasst er uner-

klsirt und scheint keinen Zweifel in die Echtheit und Verstandlichkeit

des Zeugnisses zu setzen. Fur denjenigen, der diesen Sachen weiter

nachgehen wollte, mogen hier noch die beiden andern von Joubert

mitgetheilten Fundscheine stehen: 1) Aus Bearn: Nous Jouanne del

Mon, et Jouanne Yerguiere, et Beatrix Laurade, de la perroquie d’Espere

au Bearn, matrones et meyroulieres, interrogades et esprouuades. Cer-

tificau a tous et a touttes que appartiendro
,

que per ordonuance de iu-

stice, et commandemant de haut magistrat, monsieur lou iuge del dit loc

d’Espere, que lou quinzieme iour del mes de May l’an mil cinq cens qua-

rante cinq, nous matrones sudittes, auen trouuadc, visitade, et reguar-
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dade, Mariette de Garigues, de l’age de quinze ans ou anviron, sus asso

:

que laditte Mariette disie, que ero forsade, desflorade et despuiselade.

De liv ou nous meyroulieres sudittes
,
auen tout visitat et regardat

,
dam

tres candelous alucats : toueat dab las mas
,
et espiat dab lous oueils

,
et

arreuirat dab lous digts. Et auen troubat, que non eron pas lous bro-

quadds podads, ny lou lialhou delongat, ny la barbole abaissade, ny l’an-

trepd ridat, ny lou reffiron ubert, ny lou gingibert fendut, ny lou pepil-

lon recoquilhat, ny la dame dau mieck rctirade, ny lous tres desuiades,

ny lou vilipendis pelat, ny lou guilheuard alargat, ny la barravidau de-

suiade, ny l’oz bertrand romput, ny lou bipendix aucunement escorgeat.

Lou tout nous matrones et meyroulieres sudittes ainsi disen per nottre

rapport, et iugement adreet. — 2) Aus Carcassone: Nous autres Guil-

baumine et Jane iuradas de la ville basse de Carcassonne, presas d’offici

per monsieur PofTicial del dit Carcassonne, per visitarMargarite d’Astor-

guin, si ello ero deflorado et desuerginado, disen et attesten a tous aquels

et aquellos que aquestas leittras veyran et legiran, que lou iour de huey,

nous hen transportades en la maison de laditte d’Astorguin: et l’auen

trouuado colcado sur un liech. et apres auer fach allucar tres candelas

de cero, l’auen regardado en lous yols
,
palpado et tocado en lous digts.

Auen trouuat que l’os Bertrand es romput et fendut, la donna del mieck

es reuirado, lous tres pels desuirades, lou quinqueiral tout esquinsat,

lous intrans et pindourlets tous escoussendus, lous bors dais constats pla-

maserats, lous pels de dessus tous reeoquilliats. Per so disen, que la-

ditte Margarite, per y auer estat passat lout bout del mascle, es ben

desflorade et desuerginade. A tal disen et attesten.

Der klinische Unterricht soli in der neuercn Zeit zuerst im SpitalSan-

Francesco zu Padua 157 8 Statt gefunden haben, die niichste klinische

Unterweisung wird sodann dem Otto lieumi us zu Leyden und seincm

Nackfolger Franz de leBoeSyivius zugesckrieben
;
doch sollen diese

Anfange nur fiir den offcntlichen klinischen Unterricht gelten, da die

Privatunterweisung jungcr Aerzte am Krankenbette zu keiner Zeit ge-

fehlt habe und wohl zugegeben werd_en muss. Neuere Hippokratiker

nenne man jene Aerzte, welche aus den Lekren des Ilippokrates nur die

von der Kochung und den Krisen beibekalten haben und diese auf das

Vorkandensein eines den lebenden Wesen inwohnenden Principes griin-

den, welches alien physiologischen sowokl als patkologiscken Vorgangen
vorstekt oder wenigstens bei ihnen zur Mitwirksamkeit kommt. Hier-

auf ausfiihrlich von Syde nham.
In der Pkilosopkie kominen als Sensualisten Baco, Locke und Con-

dillac, letzterer sekr umstandlick, zur Sprachc
;
als Kationalisten Des-

cartes und Leibnitz; Kant wird nur in einer Anmerkung erwiiknt; als

Fiihrer bei der Geschichte der Pkilosopkie hat unser Tennemann
gedicnt. Von den medizinischcn Sckulen liberall nur die Haupter: fur

Jatrockemie Franz Sylvius und Willis, fiir Jatromatkcmatik odor
lid. II. 2. 27



410

Jatromechanik, wie es bier heisst, Borelli, Bellini und Boerhaave,
fiir Animismus und Vitalismus Stahl und Barthez, fur organischen Dy-
namisraus Friedr. Hoffmann, Cullen und Brown, fiir Empirismus
Werlhof und Lieutaud; alle iibrigen nur beilaufig; von Helmont
ausfuhrlicher in der Einleitung hierzu, indem er als Vorganger des Ani-

mismus und der Chemiatrie betrachtet wird. Zuletzt kommt der Vf.

in einem starken Capitel auf seinen Lieblingsgegenstand zuriick : Em-
piri - mdthodisme ou alliance de l’empirisme avec la methode philoso-

phique. Es berube dieser rationelle Empirismus auf einem Hauptaxiome

der Medizin: eine Behandlung, welche irgend eine Krankheit geheilt

hat, wird alle Krankheiten heilen, welche der ersten identiscb oder viel-

mehr homogen sind; es gehore aber die ganze Wissenschaft der Medi-

zin in alien ihren Zweigen dazu, um die Homogeneitat zweier Krankhei-

ten, die Identit'at zweier Behandlungsarten und die Auswahl der fiir jede

Krankheit passenden Heilmethode aufzufinden. Die Satze Contraria

contrariis und Similia similibus curantur seien gleich verwerflich. Es

gebe iiberhaupt nur vier Heilmetboden : die synthetische, welche die

Krankheit im Ganzen und als ein Ganzes angreift, ibr als solches ein

Heilverfahren entgegensetzt
;
die analytische, welche die Krankheit

in einzelne Theile, in einzelne Gruppen von Symptomen zerlegt und diese

Gruppen nach einander oder gleichzeitig zu heilen sucht; die exspe-
ctative oder abwartende, der Natur die Heilung iiberlassende

;
die

exploratorische oder perturbirende, welche durch irgend ein Mittel

die wahre Natur der Krankheit deutlieher hervorzutreten zwingt oder

(wie die Metasynkrise der alten Methodiker) dem Organigmus eine ganz

neue Lebensrichtung zu geben versucht. Die Therapie miisse der Mit-

telpunkt aller Forschungen der Medizin bleiben
,
wie sie es im friihesten

Alterthume gewesen ist, das Centrum, auf welches alle Lichtstrahlen,

die aus anderen Doctrinen der Medizin emaniren, zuriickfallen miissen.

Ein Resume general schliesst das Werk, das iibrigens eben so schon

geschrieben, als ausserlich gut ausgestattet ist.

Dresden. Choulant.

n.

Die lira nklieit zu Athen nach Thucydides*
Mit erlauternden Anmerkung'en von Dr. H. Bran-
deis, ltais. russ. Hofrathe. Stuttgart bei Cast.

1845. 12. S. Z. 72.

Diese kleine Schrift enthalt eine Uebersetzung der Beschreibung des

Thucydides von der attischen Seuche, mit zahlreichen, besonders auch

philologischen Anmerkungen. — Das Resultat, zu welchem der Verf.

in Bezug auf die Natur dieser so beriihmten Epidemic gelangt, ist fol-

gendes: „Ich bin liber zeugt, dass die athenische Krankheit nicht die
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orientalisclie Post, nicht die Pocken
,
nicht der Scharlach ,

nicht der Ty-

phus contagiosus gewesen und vermuthe, dass dieselbe in einem eigen-

thumlichen hitzigen, mit Entziindung der Schleimhaute und der Leber

verbundenen Hautaussclilage bestanden, der in der Folge der Zeiten nie

wieder zum Yorschein gekommen ist.
u (S. 7 2.) Der Beweis, dass die

Krankheit nicht der contagiose Typhus gewesen sein konne, scheint mir

nicht gegliickt. Hr. Brandeis Halt das Ilildenb r and sche Typhus-

exanthem fur cine ,,Myth e“ (S. 25); das Wort „ tkxoQ

“

iibersetzt

auch er mit ,,Geschwiir,“ wahrend es, wie ich bewiesen zu haben glaube,

durch „Schwaren“ d. h. „pustuloser Ausschlag“ zu ubersetzen

ist. — Es bleibt hicrnacli bei der alten Ungewissheit, ob die Krankheit

als die Pest oder, was wahrscheinlicher ist, als eine Modification des

contagiosen Typhus betrachtet werden soil.

Jena. H. Haeser.

III.

j
Die Ruhr als Epidemie und als Kranhheit im

Individuum, mit besonderer Riicksicht auf ihren

epidemisclien Verlauf im Egerithale wahrend den

Jahren 1841, 1842 und 18411. Yon Dr. Metz, Arzt

in Unteregeri. Zurich, 1844. 12. S.Z. 101.

Die Beschreibung einer kleinen Riihrepidemie
,
interessant durch das

Vorwalten des biliosen im lsten, des rheumatischen im 2ten und des

typhosen Charakters im 3ten Jabre ihrer Dauer (S. 51). — In der

ziemlich langen Einleitung begegnen wir einer Probe Ringseisisclier

naturphilosophischer Pathologie, vou welcher der Verf.
,

wie er selbst

sagt, ,,bis zur Einseitigkeit“ eingenommen ist, friedlich gepaart mit —
Pseudo - Schonlein’ schen Ansichten

!

Der therapeutische Anhang ist halb popular gehalten. — Der, wie es

scheint, noch sehr junge Yerf. hatte offenbar besser gethan, das, was er

sah, einfach und redlich in einem Journale zu beschreiben und sich aller

weiteren theoretischen, durchaus ungeniessbaren Zusatze zu enthalten.

Jena. H. Haeser.

IY.

Analehten zur Natur- und Heilhunde von J. R. F ried-

reicli. DrittesHeft. Ansbach 1846. 8. Carl Rriig^el.

Das vorliegende Heft (7 4 Seiten stark) enth'alt: l) einen Beitrag zur

Geschichte der Geburtshiilfe aus der Bibel. 2) Ilistorisches iiber Pest

und Aussatz nach biblischen Stellen. 3) Einen Beitrag zur Geschichte

der insania zoanthropica mit besonderer Beziehung auf die physische

Krankheit des biblischen Konigs Neb ukadnezar. 4) Eine Andeutung
27*'
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iiber die Amvendung der Musik bei psycliischen Krankbeiten »). 5)Ueber
die mosaischen Speisegesetze.

Wir linden bier den Verfasser auf dem bistoriscben Gebiete wieder

und bekennen, dass die beregten Abhandlungen
,
namentlich die bistori-

schen Inbalts, fur uns von vielem Interesse sind. Nur mochten wir zu
den Forschungen, die Friedrich mit vieler Sorgfalt angestellt, Eini-

ges zur Erganzung hinzufiigen.

In der I. Abhandlung „zur Gescbichte der Geburtshiilfe aus der Bi-

bel“ erwahnt Friedr. die Ansicbt einiger Interpreten iiber den Gebiir-

stubl der Alten und meint, dass in den Hippocratischen Schriften

keines Gebiirstubls Erwiibnung gescbieht, und dass sicb ebenso wenig im

Talmud irgend etwas vorfindet, was auf ein solcbes Instrument bezogen

werden konnte, dass vielmehr in literarhistoriscber Beziehung die erste

Erwiibnung bei Artemidor und Moscbion im 2. Jakrh. nach Cbri-

stus ausgemaebt sei. Fr. stimmt ganz mit der Ansicbt Rettigs iiber-

ein und sucbt dem Worte ,,Efnoim,“ das scbon so viele Auslegungen

erfabren, folgende Erklarungsweise unterzulegen. „Mit dem Worte
„Efnoim, u welches aucb Stuhl des Topfers beisst, wird bildlich die

Lage der Gebarenden bezeicbnet und mit der Stelle eines auf sei-

nem Stuble arbeitenden, die Kniee auseinanderspreizenden Topfers ver-

glicben; darauf fiihrte micb folgende Stelle aus dem Talmude
: „ Was

beisst Efnoim? “ ;
ein Rabbi erwiedert, die Meinung ist folgende: im

Jeremias beisst es, icb ging binab in das Ilaus des Topfers und fand

ihn, wie er arbeitete, auf dem Stuble: wie nun der Topfer den einen

Fuss auf dieser, den andern auf jener Scite und das zu Yerarbeitende in

der Mitte bat, so hat aucb die Frau einen Fuss auf dieser, den andern

auf jener Seite und das Kind in der Mitte.“ Mit dieser Lage der Frau

ist nun der Gebaract bezeicbnet, und es liesse sicb dann entsprecbend

der Satz in obiger mosaiscber Stelle so iibersetzen: wenn ibr die

Frau sebt, wie den Topfer auf seinem Stuble (Efnoim), und
ibr sebt, dass es ein Sobn ist, so todtet ihn.“ (p. 6. 7.)

Icb habe bereits in meiner Dissertation (1840) und nocb ausfiikrli-

cber im Janus (Heft I. Bd. II. p. 35— 46) nacbgewiesen, dass Soran,

der vor Moscbion gelebt, einc so ausfiibrliche Bescbreibung vom Ge-

barstuhl gegebeu, wie wir sie kaum bei Eucharius Roslin wieder-

finden, und dass der Gcbarstuhl nacb Soran eiu ganz altes, scbon von

Ilippocr ates und den Ilebraern gebrauchtes Instrument gewesen sein

muss. Eben so weist Israels in seiner in diesen Blattern scbon ofl

citirten Abhandlung (Tentam. hist, med.) nacb, dass in der Mischnab

eines Gebiirstubls wie eines schon bekannten Gegenstandes Erwiibnung

l

) Wir weisen bei dieser Gelcgenheit auf cine neue, diesen Gegcnstand in

kurzen Umrisscn bcliand elude Arbeit bin: „Die Musik als Heilmittcl, von

Dr. H. S. K. Wien 1847. Anton Bolls Enkel.
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geschieht, und ist iiberzeugt, dass derselbe nicht bios bei Dystocien, son-

dern bei regelmiissigen Geburten angcwendct worden ist.

Von besonderera Interesse sind noch die bciden folgenden Arboiten

liber Pest und Aussatz nach biblischen Stellen und iiber die insania

zoantliropica des Nebukadnezar.
Wir kbnnen mit gutem Gewisscn diese kleine Schrift alien denen

empfehlen, die ein besonderes Interesse an medizinisch-historiscben

Untersuchungen nekmen. J. Pinoff.

I V.

Oeuvres completes d’Hippocr ate, traduction

nouvelle avec le texte grec en regard, collationne

sur les manuscrits et tous les editions, accompagnee
d’une introduction, de commentaires mcdicaux, de

variantes et de notes pliilosophiques etc. Par E.

Littre etc. Tom. V. A Paris, cliez J. B. Bailliere

etc. 1846. 8. 733 S.

Es diirfte der Geist unserer Zeit zu wenig beriicksicbtigt scheinen in

einem literarischen Unternehmen, das, wie dieneuesteAusgabe derWerke

des Hippokrates von Herrn Littre, den Zweck bat, zur Erleich-

terung und Beforderung eines Studiums beizutragen, dessen sicb der bei

-weitern grossere Tbeil der Aerzte durch die Cultur eben dieser Zeit ent-

hoben zu sein glaubt, indern sie dieselben entweder niebt gelebrt oder

wieder bat vergessen lassen, dass durch die vereinten Bestrebungen und

Leistungen der alten griecbischen Aerzte, besonders des Hippokrates
und derjenigen

,
welche ihm niebt bios der Zeit nach

,
sondern auch im

Geiste folgten, die Medizin ikre erste Begriindung und wesentlichste

Gestaltung erbielt. Inzwischen wird deni unbefangenen und denkenden

Beobacbter der Ersclieinungen dieser Zeit und besonders des Entwicke-

lungszustandes der lieutigen Medizin niebt entgangen sein
,

wie die ge-

schicbtlicbe Forscbung im Gebiete dieser Wissensckaft und das Studium
der Gescbichte dcrselben, wenn aucb bis jetzt bios von Wenigen nocli,

mit einem Eifer gepflegt werden, welcber nur aus der Ueberzeugung von
der hohen Bedeutnamkeit der geschichtlichen Studien fiir dieFortbildung

der Medizin selbst entspringen kanu
,
und daker mit Becbt erwarten

lasst, dass aucb jener grossere Tbeil der Aerzte diesen Bestrebungen
niebt langer seine Anerkennung und Theilnahme versage, sondern die

sorgfaltigste Beachtung und dankbare Benutzung der wissenschaftlichen

Verdienste der Vorganger als eine heilige Pflicht betraebte. In dieser

Richtung wird dann vor Allem auch die alte Walirheit wieder erkannt
und beberzigt werden

,
dass die Medizin eine Tochter dcr Zeit und der

in ihr in versebiedenen Perioden und in verschiedener Gestalt hervor-
tretenden, durch Geist, Beobaebtungsgabe und Seharfsinn ausgezeiebnc-
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ten Manner 1st, deren keiner wiederkehrt, urn sich gerade in dieser sei-

ner Eigenthiimlichkeit darzustellen : dass diese Manner aber in ihren hin-
terlassenen schriftlichen Denkmalen nocli jetzt zu uns reden, und zwar
vernehmlicher als zu ihren Zeitgenossen, welche sie selten zu fassen und
nocli seltener den Geist ilirer Lehren von der ihn umkleidenden Hiille

zu sondern verstanden: dass aber auch, um wahre Vertraute eben dieses
aus jenen Denkmalen zu uns sprechenden Geistes zu werden, aus der
Fiille ilirer inhaltschweren Ausspriicke Befruchtung fur den eigenen
Geist zu schopfen, so wie den Sinn flir iichte Naturbeobachtung zu
wecken und zu beleben

,
die AufFassung des iibertragenen Wortes niclit

geniige, sondern der Geist sich dem Geiste nahern und zur Quelle selbst

kerabsteigen miisse. Daher werden alle mit der Gescliichte ihrer Wis-
senschaft vertrauten Aerzte dem Studium der besten und geistvollsten

Schriftsteller, gleichviel in welchem Zeitalter diese lebten, da sie kei-

nem besonderen, sondern alien angchoren, die nothige Zeit und Kraft
zu widmen sich desto angelegener sein lassen

,
je melir in ihnen das Be-

diirfniss
,

sich mit dem Geiste clerselben zu n'ahren und zu kraftigen,

erwacht sein wird.

Mit diesen Ueberzeugungen und Hoffnungen begriisst Rec. die neue-

ste Ausgabe der Werke des Hippokrates von Hrn. Littre um so

mehr als eine hochst willkommene Erscheinung, da sie zugleieh eine in

vielfacher Hinsicht so vorziigliche ist, dass alle diejenigen, welche das

griechische Alterthum lieben und den grossten seiner Aerzte kennen zu

lernen die Absicht liaben, dem verdienten Herausgeber sich zu aufrich-

tigem Danke verpflichtet fiihlen miissen.

Es ist ein unlaugbares Ergebniss der Kritik, dass die Gesammtaus-

gaben des Hippokrates bisker sehr mangelhafter Art waren. Die Aldine

von 15 2 6 folgt nicht den besten Quellen. Janus Cornarius benutzte

zwar bei seiner Ausgabe einige bessere Hiilfsmittel, aber sein Verdienst

um die Kritik des Textes ist weniger gross
,

als um die Vervollstandi-

gung desselben. Dann folgte die Ausgabe von Mercurialis, welcher

gleichfalls einige gute Hiilfsmittel, namentlich vatieanische Handschrif-

ten, benutzte, aber ohne die dabei nothige Sorgfalt und Kritik. Hierauf

erschien die verbreitetste Ausgabe von Foes, die durch neue Anordnung

der hippokratischen Schriften und reiche, sehr werthvolle Sammlung

von Varianten und Anmerkungen sich auszeichnet, aber auch bedauern

liisst, dass diese so wenig zur Herstellung des Textes benutzt worden

sind. In der nun folgenden van der Lindenschen Ausgabe erscheint

durch die kiihne Kritik des Ilerausgebers der Text oft sehr entstellt,

obschon derselbe auch manche treffliche Emendation enthalt. Wenn
nun endlich auch die Chartier’sche Ausgabe als eine mitNachlassigkeit

bearbeitete, dieMack’sche ohne hinreichende Befahigung ihres Yerfas-

sers besorgte und die Kiihn’sche als eine blosse Wiederholung des Tex-

tes und der Uebersetzung nach Foes bezeichnet werden muss; ande-
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rerseits aber durcb (lie seit 1813 erschienene geschatzte Bearbeitung

einzelner Schriften des Ilippokrates von De Mercy und in neuester

Zeit durch Ermer ins’s Leistnngen fiir diesen Scliriftsteller eine Ge-

sammtansgabe in verbesserter Gestalt vorgearbeitet worden ist, so kann

Rec. das Erscheinen einer solchen von Hrn. Littrd, der durch geho-

rige Yorstudien seines Schriftstellers und Sammlung eines reichen lite-

rarischen Apparates, vorziiglich aus den Ilandschriften der Pariser Bi-

bliothek
,

zu dieser Arbeit vor Vielen berufen und geriistet war
,

nicht

anders als ein auch zugleich zeitgemiisses begriissen.

Um die Wahrheit dieses Urtheils zu beweisen, will Rec. nun die Lei-

stungen des Hrn. Littrd fiir Ilippokrates priifend darlegen, wobei

er sich jedoch auf den vorliegenden neuesten Band von dessen Ausgabe

beschranken und nicht, wie er anfangs Widens war, auch die friilieren

Bande derselben kritisch beleuchten wird, indem er durch sorgfaltige

Yergleichung des bereits Erschienenen die Ueberzeugung erlangt hat,

dass die Ergebnisse der Untersuchung eines Buches dieser Ausgabe in

Riicksicht auf die kritische Behandlung von Seiten des Herausgebers in

gleicher Riicksicht als maassgebend betrachtet werden diirfen fiir die

Beurtheilung aller iibrigen
,

insofern das Geschichtliche
,

Literarhisto-

rische und Bibliographische in der ausfiihrlichen Einleitung zum ersten

Bande sowohl als in den Inhaltsiibersichten zu den einzelnen Biichern

iiberall von unverkennbarem Streben desselben nach moglichster Voll-

standigkeit und von kritisch priifendem und sichtendem Fleisse, die Kri-

tik des Textes von meist richtigem und gesundem Takte, und die Erlau-

terungen von guter Bekanntschaft mit dem hippokratischen Sprach-

gebrauche, griindlicher Sachkenntniss und einer bei den Landsleuten des

Herausgebers seltenen Belesenheit in der auslandischen, vorziiglich

deutschen
,

medizinischen Literatur und noch selteneren Anerkennung
und Benutzung derselben Zeugniss geben.

Der fiinfte Band dieser Ausgabe
,
mit welchem die Reihe der unech-

ten Schriften der hippokratischen Sammlung eroffnet wird, wiihrend die

vier ersten Bande die echten Schriften des Hippokrates umfassen,

enthalt das II. IV. bis VII. Buch von den Volkskrankheiten, das Buch
von den Saften

,

das erste Prorrhetikon und die koischen Vorhersagun-
gen. Rec. wird im Folgenden, nach gedriingter Darlegung der Ansich-
ten des Herausgebers von den unechten Biichern iiber die Epidemieen
Uberhaupt, und von dem H. derselben insbesondere, die Texteskritik

dieses letzteren ins Auge fassen, wobei er zugleich Gelegenheit linden

wird, iiber verschiedene Stellen, die einer Aenderung bediirftig erschei-

nen, seine Meinung zu sagen. Was nun die Ansichten des Hrn.
Littrd von den unechten Biichern iiber die Epidemieen im Allgemeinen
betrifft, so lasst er dieselbe, welche er fiir Memoiren und Bruchstiicke
aus den Tagebiichern praktischer Aerzte halt, in dem Argument gdnd-
ral zuvorderst in zwei von einander fast unabhiingige Gruppen zerfal-
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len, indem cr nachweist, dass cinerseits das U., IV. und VI., anderer-

selts das V. und VII. Buch unter sicli in sofern in engerem Verhaltnisse

stehen, als Bemerkungen in einem Buche durch Hinweisung auf aus-

fiihrlichere Krankengescliicliten in einem anderen aus derselben Gruppe
begriindet oder erliiutert werden, wahrend sich nur zwei dergleichen

Bezieliungen zwischen Biichern der einen und der anderen Gruppen auf-

finden lassen. Sodann zeigt er durch Zusammenstellung der in den
unechten Biichern genannten Ortsckaften, dass die Verfasser dieser Bii-

cher in Nordgriechenland
,
Thessalien

,
Makedonien und Thrakien (nach

dem ersten Prorrhctikon sogar in der Gegend bis zur Miindung der

Donau) ihre Kunst ausgeiibt haben, und kniipft daran der Vergleicliung

wegen die Namen derjenigen Lander, in welchcn Hi ppok rates als

Verfasser des I. und III. Buches von den Volkskrankheiten arztlich tha-

tig war. Ilierauf macht er durch Aufzahlung der Personen, von denen

in den unechten Biichern Krankheitsgeschichten mitgetheilt werden
,
so

in ihren Wohnungen und Gewerben, auf den nicht uninteressanten Um-
stand aufmerksam, dass die Verfasser dieser Memoiren Familienarzte

ganz in unserem Sinne waren, und kommt endlich durch sorgfaltige und

umsiclitige Benutzung der erorterten Thatsachen und Beziehungen zu

folgenden Ergebnissen: 1) dass die Gruppe des V. und VII. Buches der

Zeit der zunachst vor Hi ppok rates lebenden Geschlechtsfolge —
also 45 3 vor Christus —

,
die Gruppe der iibrigen drei Bucher hinge-

gen dcr Zeit, wo Ilippokrates selbst arztlich thatig war — also 42

G

vor Christus — wenigstens ihrem Inhalte nach angehoren — eine Fol-

gerung, der lcein negatives chronologisches Argument widerspricht
; 2)

dassdiese Memoiren von Einem Arzte, grosstentheils wohl zu der Zeit,

wo er die betreffenden Kranken behandelte
,
aufgezeichnet und die Ge-

schichte eines und desselben Kranken oft erst weniger ausfiihrlich, dann

aber in eines anderen Liste ausfiihrlicher und genauer niedergeschrie-

ben wordcn ist, woher denn auch die Redaction eines Anderen die grossc

Zahl der Doubletten und in ihrer Isolirtheit unverstiindlicher Notizen,

die Zerstreuung des Zusammengehorigen an verschiedenen Stellen und

iiberhaupt die ganze Form der Schriften sich erklart, die gewiss bci

ihrer Abfassung zur Veroffentlichung nicht bestimmt waren; 3) dass

Ilippokrates und seine nachsten Nachfolger cin
1
IrirgsTov

,

d. h. ein

mit chirurgischen Maschinen, Instrumenten und anderen zu Operationen

nothigen Vorrichtungen
,

so wie mit einer Art von Apotheke, ausgerii-

stetes Gemach hatten, und es schon zu ihrer Zeit eine Classe nicht theo-

retisch - oder wissenschaftlich gebildeter Acrzte, sondern bios zu mecha-

nischen arztlichen Hiilfsleistungen bestimmte Individuen gab, die gleich-

sam eine Vorschule fur kiinftige selbstandige Aerzte bildete
; 4) dass es

aber auch nicht an Aerzten aus anderen Schulen
,
deren an vielen Stel-

len meist tadelnd gedaclit wird
,

gefohlt hat; 5) dass die Schuler der

arztlichen Verfasser jener Memoiren in sofern mit Theil an diesen ha-
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ben, als manche von ilmen niedergeschriebene Bemerkung spater durcb

die Redaction ohne Unterschied unter die des Lehrers geworfen worden

ist, wofiir die an einzelnen Stellen bemerkte Ycrscbiedenheit der Beob-

achtung und AufFassung spricht; G) dass sioh zu einzelnen Stellen die-

ser Biicher Parallelen aus den iibrigen Schriften, selbst den echten der

hippokratischen Saramlung, anfiihren lassen
,

die, wie mehrere Citate

aus den Aphorisinen beweisen, durch jene berichtigt und erlautert wer-

den; und 7) dass cliese Biicher, so gering man sie bisher geschiitzt hat,

gleichsam als die objective Grundlage aller iibrigen hippokratischen

Schriften betrachtet werden miissen, in sofern diese die Resultate enthal-

ten, die aus den in jenen aufgezeichneten Beobachtungen von Hippo-
k rates und seinen Nachfolgern gezogen worden sind.

Belangend das zweite Buch von den Volkskrankheiten insbesondere,

so erklart der Herausgeber, dass, da eine kurze und iibersichtliche Dar-

legung des in demselben Enthaltenen bei der allzugrossen Verschieden-

heit des Einzelnen in Hinsicht auf Inhalt und Form zu geben unmoglich

sei, er sich auf eine ausfiihrlichere Behandlung einzelner, vorziiglich

interessanter Gegenstiinde dieser Schrift beschritnkt habe. Er leitet

demnach erstens aus einer Zusammenstellung mehrer in verschiedenen

Biichern iiber die Epidemieen enthaltenen Bemerkungen, die zum Ver-

stiindniss einer Stelle des zweiten Bitches wesentlich beitragen
,

die An-

sicht her, dass die Hippokratiker (und auch der viel spatere Praxa-
goras von Kos) das Driicken des Unterleibes mit den Hiinden bei Auf-

treibung desselben und bei Ileus als Heilmittel, aber auch als progno-

stisches IlUlfsmittel benutzt haben. Zweitens stellt er mit einem im

zweiten Buche enthaltenen Krankheitsbilde noch zwei andere aus ande-

ren Schriften der hippokratischen Sammlung zusammen, die or mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit fur Fallc von Phlebitis durch sogenannte Eiter-

resorption erklart, und sucht mit Hiilfe dieser Annahme die Giiltigkeit

einer von Galenos verworfenen Stelle im sechsten Buche, wo von

Frost, der in Gefassen seinen Anfang nimmt
,

die Rede ist, darzuthun.

Drittens kniipft er an einen im zweiten Buche beschriebenen
,
besonders

interessanten Fall von sogenannter Angina Ilippocratis die Aufzahlung

der in den iibrigen hippokratischen Schriften enthaltenen Besclireibun-

gen dieser Krankheit, so wie unter anderen Bemerkungen iiber dieselbe

auch die, dass sie vom Verfasser des zweiten Buches beobaohtet worden
sei. Viertens rnacht er bei Vergleichung einer in diesem zweiten Buche
enthaltenen Beobachtung

,
dass bei Liihmung im Gesichte zugleich eine

Liihmung des Gaumensegels vorkomme, mit drei erst in neuester Zeit

beobachteten Fallen dieser Art, auf die Genauigkeit der althippokrati-

schen Beobachtungsweise aufmerksam. Fiinftens glaubt er durch das

Ergebniss einer Zusammenstellung der in den cpidemischen Biichern

und an andernOrten bei Galenos, Paulos von Aegina und Eusebios
mit dem Ausdruck bezcichneten Krankheitsformcn und
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Vergleichung derselben mit den Besclireibungen des carbo malignus und
der Pustula maligna s. nigra aus der neuesten Zeit, sich zu der Behaup-
tung berecbtigt, dass die beiden letzteren Krankbeiten mit jenen im
Altertbum beobaehteten wcsentlich identiscb seien. Endlich sechstens
siebt er in einer liingeren Abhandlung liber die von den Alten unter dem
Namen des beschriebenen, mit anthraxartigen Erscheinungen
verbundenen Krankheiten

,
zu denen er aucb die atbenische Krankheit,

ferner die in der karthagiscben Armee vor Syrakus berrscbende und die

antoninische Pest recbnet, mit Beriicksichtigung der von Hecker,
Krauss und Krause aufgestellten Ansicbten, nachzuweisen, dass diese

Krankheiten Epidemieen die Bubonen-Krankheit des Groud oder der

Yariolae waren
,

welche letztere selbst oder wenigstens eine ibnen sehr

ilbnliche Krankbeit er in der atbenischen und antoniniscben Epidemic zu

erkennen glaubt. Es ist um so mehr zu bedauern
,

dass biermit die

bistoriscb-patbologischen Untersuchungen Hasers iiber diese Gegen-

stande zu vergleichen der Herausgeber unterlassen bat, als er dadurcb

zu einer ricbtigeren Ansicbt von dem nosologiscben Cbarakter der

genannten Epidemieen gelangt sein wiirde.

Was nun die kritiscbe Bebandlung des zweiten Bucbes von denVolks-

krankheiten anbelangt, so zeigt der Text selbst von umsicbtiger Be-

nutzung der vorbandenen kritiscben Hlilfsmittel, unter denen der Iler-

ausgeber besonders eine Handschrift aus dem XVI. Jahrbundert, die

mit 2146 — C bezeicbnet und im ersten Bande S. 5 29 ff. niiber be-

schrieben ist, als fiir die Kritik des Textes am wichtigsten bervorbebt,

die jedocb siimmtlicb nicbt ausreichten, um alle, nicht sowohl ibrem In-

balte als ihrer Form nacb, dunklen Stellen ins helle Licbt zu setzen und

alle Scbaden zu beilen. Die Uebersetzung ist, so viel es mit dem fran-

zosiscben Spracbidiom vereinbar ist, mit -wenigen Ausnabmen, die spa-

ter nambaft gemacbt werden sollen
,

als eine wortlich - oder wenigstens

moglichst getreue und verstandlicbe zu bezeiclinen. Die Inlialtsangabe

zu Anfange eines jeden Paragrapben der Uebersetzung verdient in sofern

einer besonderen Erwabnung, als sie eine das Yerstandniss derselben

erleichternde ist, indem sie auf einem Standpunkt erhebt, von welchem

aus die folgenden einzelnen Bemerkungcn in einem Zusammenbange sich

iiberblicken lassen, den man ausserdem oft erst nach mebrmaligem

Durcblesen und Durchdenken in ibnen finden wlirde. Eben so ist die

Anfiihrung der betreffenden Parallelstellen aus den iibrigen Biicbern iiber

die Volkskrankheiten sowobl als aus anderen hippokratiscben Schriften

fiir die Lectiire und Kritik ein sehr schiitzbares Erleichterungsmittel.

Die Stellen aber, in deren Bebandlung der Herausgeber nacb des

Rec. Ueberzeugung nicbt das Richtige getroffen bat, oder deren Ueber-

setzung eine verfehlte zu nennen ist, und die daber eine Aenderung und

Verbesserung bediirfen, sind folgende:

1)2, Yon utuq Tjcoov 6ii] did Tuvxa, dUd did ztjg voaov rdv tqu-
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jtov driickt. die Uebersetzung: eependant elle l’est moins si elle est entra-

vbe par ces conditions ext&rieures, et non par le gbnie meme de la ma-

ladie
,

gerade das Gegentboil von deni aus
,
was der griechische Text

besagt, der wortlich treu iibertragen so lautet: ,,aber weniger (ist die

Krise schwierig ) ,
wenn es nioht dadurch (ganz richtig interpretirt

:

diirch diese ausseren Bedingungen) ware, sondern durch die BeschalFen-

heit der Ivrankkeit selbst. 14 Sollte der Sinn in den Textesworten lie-

gen, der die franzosische Uebersetzung enthalt, so miisste man nach

yoffoy vor s

l

noch ,,?} = als “ einschieben. — 3. Les ascarides tour-

mentent — dieses „ tourmentent “ ist etwas gewaltsam aus dem folgen-

den „vyXtovGi“ heraufgenommen. — 4. So viel Yerdienste sich auch

der Herausgeber gerade um das Verstandniss dieses Paragraphen er-

worben hat (man vergl. nur den Unsinn in der Uebersetzung bei Kiihn!),

so enthalten die Satze von ,,pourvu— d’une autre constitution ‘
£

doch

in sofern eine Ungereimtheit, als in ihnen der Sinn liegt: Wenn nicht

eine Veranderung in den vorhergehenden Yerhaltnissen (ey tco avco si-

dsi
)

eintritt; wenn aber nicht, so wird diese Veranderung u. s. w. Wie
kann aber eine Veranderung, die nicht eintritt, der Ausgangspunkt einer

anderen Constitution werden? Freilich ist dies die wortliche Ueber-

setzung des Grieehischen
:

„sl dr] ^rj, l ‘ fur das man vielmehr: si drj

tovto erwartet, was auch in der Uebersetzung von Foes durch „quod

si accidat u ausgedriickt ist. Rec. weiss nicht, ob nicht vielleicht das

Griechische ,,si ds [JiT]“ hier ganz so wie unser sonst gebraucht ist.

„Sonst“ heisst bei uns auch gewohnlich: „im entgegengesetzten Falle,“

aber auch wir wiirden es hier so gebrauchen konnen, und es wiirde die

Bedeutung: „in diesem Falle“ haben, und der ganze Satz folglich so

heissen: eben so verschlimmern sich die Krankheiten und jede Constitu-

tion in ihren gegenseitigen Beziehungen, wenn nicht eine Veranderung
in den friiheren Yerhaltnissen eintritt; sonst wiirde diese Veranderung
u. s. w. — 6. Die Uebersetzung von fldyTiov de rwi' 't-vve%e(jov rj c)iu-

XeinovTiov [ygoyicoy] — [m/qxotsqu ist theils untreu, theils den Sinn

giinzlich verfehlend. Hr. Littrb nimmt die Genitive von nuvTCOv—
<pv/4UTioy fur Genitivi partitivi und macht sie eben so wie cilXtuv nqrj-

yfJUTiov xoividv von tu fxsv— tu de abhiingig; <pXey[loved aber iiber-

setzt er ganz stillschweigend so, als ob ipXsy/movcodsfoy dastande.

So einfach nun auch durch dies Verfahren die Construktion wird, so wi-

derspricht es doch ganz dem Texte, und ist durch keine Lesart nur
irgendwie gestiitzt, so wie es auch den Sinn des Verfassers nicht aus-

driickt, den Rec. viel richtiger auf die Weise zu erfassen glaubt, dass er

die vor fpXsyfxoval vorausgehenden Genitive als abhiingig von diesem
"Worte denkt, und (pXsyfioval selbst, so wie den ganzenSatz: ,,ooa uXXu
snupnivexui vaz£Qov i( fur Nominative ansieht, die der Verfasser bei

fliichtiger Aufzeichnung stehen liess, obgleich er ciXXcov nQrjyfidrioy
xoiyijjy wegen des darauf folgenden t« fxsv— de in die Genitivi par-
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titivi setzte, trotzdem dass auch unter jcncn Entziindungen und den
iibrigen sp'atcr Erscheinenden tm fisv &dcGOy von tu de (jQudvTSQov
unterschieden worden soil. Uebrigens ist das „ygovl(x)v ii bei diuXst-

Ttovjuiv ganz richtig, da es auch SxuXslnovTsg btyeg gab. Die Ueber-
setzung wiirde nun ungefahr so lauten: Was die Entziindungen bei alien

anhaltenden und langwierigen aussetzenden Fiebern, bei Wunden,
schmerzliaften Hustenauswiirfen und bei Geschwiilsten, so wie alles An-
dere, was nachher — im Yerlaufe dieser Krankheiten — sich zeigt,

und gleicherweise die iibrigen gemeinschaftlieken Zufalle betrifft, so sind

die gescliwinder eintretenden von kiirzerer, die langsamer eintretenden

von langerer Dauer. Der folgende Satz von y.ul ev— xrjg vovgov, des-

sen Sinn die Uebersetzuug nicht getroffen hat, muss, um verst'andlich zu

sein
,
nack des llec. Meinung unmittelbar mit dem vorhergehenden ver-

bunden gedacht werden, und lasst sich etwa so iibersetzen : nur in den

periodischen Krankheiten verbietet die (Natur der) Krankheit ein friihe-

res Einti’eten der Anfalle und eine andere Steigerung (derselben). —
7. oiov eXxog = ainsi que— une plaie, tXxog scheint bier, wo es unter

tu vnb dtgfxa u(fiGTU/xsva eg to (pv/jLuru aufgefiihrt ist, vielmehr

die Bedeutung von Scliw'ar, Geschwiir, als von Wunde zu haben; eben

so wiirde dia vsvqiov hier richtiger durch: par les parties fibreuses

iibersetzt werden, was auch schon zu Anfange dieses Paragraphs ge-

schehen ist, als durch par les parties nerveuses. — 8. uno tujv enixv-

(j)Uov = provenant des gibbosites. llec. glaubt, dass snixvfpiQ hier

das Vorwartsbiickcn = einen Buckel macken andeutet; ob gibbosity

dasselbe ausdriickt, weiss er nicht. — 10. tibv sxXevxtov, tujv vnoefu-

x.U)d£lov = chez les personnes blanchatrcs, un peu couleur de lentille,

sollte wohl keissen: d’un (peu) couleur de . . . — 11. tu yevofievu tX-

xsn — les plaies, konnen hier nur Geschwiire, nicht Wunden
sein. I) 24. figuyv/Lioytst; (S. 98. Z. 7 v. u.), richtiger und dem

Sinne
,
welcker diesem Worte in der Uebersetzuug durch

: „ s’ essouf-

flaient prompteraent “ beigelegt wird, entsprechender ist die Form in

f]Quyv[X 0yi£Q von jiguyv und
/.
loytLo = sich miihen, wiihrend das figetyv

— in jener Form entweder gar keinen Sinn giebt, oder wenn man es

vielleicht (wie jedoch wegen der Endung in v ganz unzulassig erscheint)

mit flgrjGGio , pQrtffAU. in Yerbindung setzen wollte, gerade das Gegen-

theil — einen, der sich mit Husten miiht — bedeuten wiirde. Ill) 1

.

°Ev t ovTtoiGt, noXXol xtof-iaubd'seg ijcav xul nugucponoi,, ol df

vtiviov tolovtqi/ zyivovzo = Daus cette affection beaucoup envent du

coma et du ddlire, c’dtait surtout le sommeil qui amenait cet dtat. Der

letzte Theil des Satzes von ol ds an geht nicht auf alle die xtofiuTuidesg

u. s. w., sondern bedeutet vielmehr: Einige gingen aus dem Scklaf in

diesen Zustand iiber. Kann im folgenden Satze — uyqoa wirklich

durch: ,,de mauvaise couleur “ gegeben werden? Toici nuvv — tj

xd&uoGig = Chez les gens — les membres inferieurs. Der Ileraus-
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geber trennt durch eine Interpunction zwischen %o\(x)dt6iv und av das

erstere Wort von nvQaxoLGi

,

und macht diesen ganzen Satz zu einer

Ausfiihrung des am Ende des vorbergehenden Satzes stebenden tip oi

Giy. Aber obwohl dieser Aenderung grammatisob nichts entgegensteht,

so kann Rec. sie dooli nicbt billigen, weil sie dem Sinn widerstreitet.

Denu nicbt ,,chez les gens tres— bilicux surtout dans lcs fibvres, wie

Hr. Littre meint, sondern vielmebr in sebr galligen Fiebern zieht sich

bei Einigen die Reinigung (von der Krankbeit) in die Scbenkel — eine

Ansicbt ,
deren Ricbtigkeit gerade durcb diejenige Stelle im vierten

Bucbe iiber die Epidemieen, welclie der Herausgeber zu Unterstiitzung

seiner Meinung anfiihrt, bestatigt wird, indem in dem Abschnitte, zu

welcbem jene Stelle gebort, von galligen Fiebern die Rede ist. — 17.

Ol novoi ev nagiodoiGiv, <m av a/idofJi/jxoyxa xivaexcu, ay tqitcXugI-

T]GL TSXSIOVTUL. "Oxi /JL6TU XU yVVUtXaiU XU [llv X. X. X, = Les dou-

leurs suivent les periodes. Que le foetus se meut en soixante dix

jours
,

est accompli en un nornbre triple
;

qu’ apres l’evacuation men-

struelle etc. Die dem Sinne ganz angemesscne Interpunktion in der

Uebersetzung batte aucli im Texte eingefiihrt, folglich nacb naqiodoL-

Giv ein Punkt, nach raXaiovxut, ein Kolon gesetzt werden sollen. Jut

ru yuXuxxu udaXcpu x(uv anifxr]vUoy' nQog daxu/XTjvov xeivovxwv yavo-

fxavu, xuxov. Obgleicb im Texte diese Worte durcb das Kolon nacb

an tUTjvitov in zwei Satze geschieden sind, so macbt sie docb die Ueber-

setzung zu Einem und le frere des rfegles ist bios Apposition zu le lait.

Aber durcb das den Satz beginnende cbo (was in der Uebersetzung gar

nicht wiedergegeben ist) scbeinen die Worte bis anifxrjyUov eine Folge-

rung aus dem vorbergehenden Satze enthalten zu sollen, was aucb durcb

die Citate aus Gale nos und Tbeophilos, die der Herausgeber in

den Anmerkungen beibringt, bestatigt wird, die den Satz „ ru yuXuxxu
udaXcpu tlov eni/JirjyUov mit Beifiigung der genitivi absoluti aus dem
vorbergehenden Satze

,
gleichsam als eine Rechtfertigung und Begrun-

dung desselben, anfubren. Desshalb sollte wobl dio ru yuXuxxu udaX(pu

tluv aTU/xTjyiojy richtiger als selbststandiger Satz gefasst werden. Viel-

leicbt konnte man aus dem in den Ilandschriften entbaltenen Texte nocb

eine Conjectur machen: dVo xu inipu]viu udaXcpu xouv yaXuxxioy nqlg
daxufxrjvov xatvivxaov yavofiavu xuxov IV) 1. Ini xi uvxrj %(x)qLov.

Diese durcb Conjectur hergestellte Lcsart scheint Rec. kaum die pas-

sendste zu sein, indem es zur Beschreibung der Lage eines Gefasses

sebr unniitz erscheint zu bemerken, dass cs einen gewissen Raum ein-

nehme (celle occupe un certain espace). Richtiger ware vielleicht: „arri

xi uvxr %(jogiov = bis zu einem gewissen Punkte daselbst,“ was bier

bedeuten konnte: sie liegt an derselbcn Stelle (d. h. ayyvg xX rj'idcov') bis

auf eine gewisse (oder in einer gewissen) Entfernung = nicbt ganz so

nabe. V) 11. Tov voGrjfiuxoc, xov fxaydXov ay adevyiyyoiiavov, Xv-

Oig, iGyiiuv udvvrj x. x. A. Diese Interpunktion scheint Rec. eine zu
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reichliche und konnen nach ihm beide Kommata fiiglich wegfallen.

Derm indem man rov voa^/xurog — yiyvofitvov nicht fiir Genitivi abso-

luti nimmt, sondern als von Xvaig abh'angig denkt, und yiyvon^vov iv

ed-ei fiir Apposition halt, wird die Construction viel einfacher: La solu-

tion de 1’ dpilepsie si elle est devenue liabituelle, est une douleur etc.

Scliliesslich kann Rec. nicht umhin, nochmals die Verdienste des

Herausgebers auf das Dankbarste anzuerkennen und im Interesse der

Wissenschaft und wahrer arztlichen Bildung dem preiswiirdigen Unter-

nelimen die lebhafteste Theilnahme und Unterstiitzung zu, wiinschen.

Uns kommt es noch immer zu, nicht bios zu bewundern die Lehren des

koischen Arztes, sondern in die wissenschaftliche Gesinnung, aus der sie

erwachsen
,
uns hinein zu denken und zu leben

,
die Beobachtungstreue

und Wahrhaftigkeit des Charakters, durch welche er sich auszeichnete,

uns anzueignen und seinen Geist treu und tiichtig in beruflicher Tha-

tigkeit und Wissenschaft zu bewahren. Jene ertraumte Zeit ist noch

nicht erschienen und wird hoffentlich niemals erscheinen, obschon Man-

cher in unseren Tagen, der den Geist des grossen Mannes nicht kannte,

ihr Erscheinen in stolzer Selbstgeniigsamkeit und Verblendung verkiin-

dete, wo wir diejenigen allgemeinen Leitungsbegriffe fiir die Erkennt-

niss und Behandlung am Krankenbette entbehren konnten
,
welche nach

dem Yorgange und Muster des Hippokrates, aus der einfachen, sinn-

lichen Beobachtung einzelner Krankheitsfalle sammt ihren Ursachen und

Erscheinungen
,
durch fortgesetzte logische Absonderung ihrer gemein-

scliaftlichen Merkmale, innerhalb der Grenzen der Erfahrung gebildet

werden, man miisste denn die in der neusten Periode unserer wissen-

schaftlichen Untersuchung vorherrschende einseitige Richtung auf das

sinnlich Wahrnelimbare, die ausschliessliche Yerfolgung der materiellen

Interessen und den nicht gar seltenen Verfall in eine ganz gemeine,

jedes philosophischen Gedankens baare Empirie fiir Kriterien eben je-

ner Zeit zu halten geneigt sein. — Und hiermit nimmt Rec. von dem

Herausgeber und seinem Werke Abschied und wiinscht, dass die iibri-

gen Biinde der Ausgabe bald in die Hande recht vieler iirztlicher und

nicht'arztlicher Freunde des Hippokrates gelangen mogen, denen sie

ein trelfliches Hiilfsmittel zum tieferen Eindringen in den Geist des

unsterblichen Werkes darbietet. Meissen. Thierfelder.

XXII.

Nachtragliches.

1. Zu Janus I. p. 575.

Auf meine Bemerkungen iiber die Pocken in Arabien dachte ich nicht

zuriickzukommen, da ich vom Arabischen nichts verstehe, indessen sind

folgende gefallige Mittheilungen des Hrn. Prof. Gildemeister viel-

leicht doch Manchem willkommen :
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„Die Stelle des Gauhari, auf die Golius sich griindet, ist arabisch

edirt bei Reiske, ad Abulfedam III. 144 und lautet etwas vollstandiger

sind vulnera, ulcera, (night eigentlich Blattern, pustulae),

ahnlich den Flechten, die am Kameel einzeln (isolirt, nicht zu-

sammenhangend) hervorkommen an seinen Lippen und Vorderfussen

und aus denen etwas wie gelbes Wasser fliesst.“

,,In den Scholien zu Sacy’s Hariri p. 487 steht: " ^ sind r,»y> vul-

nera, ulcra, ahnlich den Flechten, die am Kameel einzeln an seinen

Lippen und Vorderfussen hervorkommen. Dann cauterisirt man die

gesuuden, damit die Kranken sie nicht anstecken. Der Dichtcr N a -

beys a spielt darauf an in folgendem Verse.

“

„Du hast mir die Schuld eines andern aufgeladen, und diesen sein

lassen -wie ein mit dem " ~ behaftetes Kameel
,

dessen Gefahrten man
J

cauterisirt, wahrend es selbst lustig weiden darf.“

„Ich verstehe die Methode nicht recht, und denke doch Cauterisiren

findet statt, wenn ein gesundes Kameel eben anfangt angesteckt zu wer-

den? oder zur Vorsicht, dass die Ansteckung dann etwa nicht haftet? u

„Der letzte Theil dieses Verses ist zum Spriichwort geworden und

steht bei Meidani H. p. 3 GO Freyt. Es scheint aber, als sei den spa-

tern Arabern die Bedeutung selbst nicht klar gewesen (da sie die Sache

nicht vor Augen hatten, als Stadtebewohner.) Meidani

s

Erklarung ist

aber in Frey tags lateinischer Uebersetzung nicht recht verstandlich. Er
sagt: Abu Obeidah (ein alterer Spruchworterklarer) dixit hanc rem
non fieri. Alius quidam autem dicit, quum nonnulli in grege cameli in

labiis ulceribus adfecti sint, sanum camelum ante illorum oculos uri, ut

sanandi causa sit. Significat proverbium insontem pro eo qui crimen

commiserit poena affici.u

„Dagegen sagt Burckhart Bemerkungen fiber die Beduinen undWa-
haby S. 1G2 d. d. Ue. : von den weniger gefahrlichen Krankheiten [der

Kameele] will ich die Pocken [dies ist aber der eigentliche Name
der Menschenpocken] anffihren, die in Gestalt kleiner Pusteln am Maule
des Kameeles zum Vorscheine kommen, besonders aber bei zweijahrigcn

Kameelen. Diese Krankheit ist indessen nicht mit grosser Unbequem-
lichkeit verbunden.“

„Vom kommt bei ihm nichts vor.“
J

Es lasst sich deswegen nicht viel aus diesen Stellen schliessen, da
die Araber nicht allein fast in alien Krankheiten cauterisiren, sondern

auch das prophylaktische Cauterisiren bei ihnen eben so allgemein ist.

H e u s i n g e r.
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2. Der Presbyter Aetius.
Bei der Schwierigkeit zu erklaren, wie der Arzt Aetius schon zur

Kenntniss der iadisclien Medizin gelangte, ist folgende Biograpliie des

naraensverwandten Presbyter Aetius niebt unwichtig, da Philo-
storgius ein besonderes Gewicht darauf zu legen scheint, dass er an

einem Orte mit dem indisehen Reisenden Theophilus lebte.

Aetius (Arianer) war aus Colesyrien, er verlor seinen Yater noch

sehr jung, und befand sich mit seiner Mutter in grosser Armuth; um
sich und seine Mutter zu ernakren

,
wurde er Goldschmied. Nachdem

er dieses Handwerk liingere Zeit ausgeiibt hatte, bestimmten ihn aber

seine guten Geistesgaben sich der Philosopbie zu widmen. Zuerst war

er ein Zuhorer des Paulinus, der von dem bischoflichen Stuhle zu

Tyrus auf den zu Antiochien versetzt worden war, dcnn wahrend er vor-

ziiglich das Handwerk betrieb, widmete er sich ganz der Logik. Yon
dem Nachfolger des Paulinus, Eulalius, aus Antiochien vertrieben,

wendete er sich nach Anazarba in Cilicien, wo er sich als Diener bei

einem Grammatiker vermiethete, um dessen Unterricht zu geniessen.

Von seinem Herrn, dessen theologische Ansichten er nicht billigte, fort-

geschickt, wendete er sich zum Bischof Athanasius und las bei ihm

die Evangelisten
;
dann ging er zum Antoni us nach Tarsus, und da

dieser keine Zeit mehr zu seinem Unterricht hatte, zum Leontius
nach Antiochien, von da zu einem beriihmten Manichaer Aphthonius
in Alexandrien. Um dieselbe Zeit widmete er sich aber auch der Medi-

zin, um nicht allein die Krankheiten des Geistes, sondern auch die des

Korpers heilen zu konnen. In der Medizin hatte er den Sopolis zum

Lehrer, der in dieser Kunst Keinem nachstand. Da sich Aetius in der

Medizin auszeichnete
,

so behandelte er die Armen unentgeldlich und

erwarb sich seinen Unterhalt durch seine Geschicklichkeit
,
indem er fii r

Goldschmiede arbeitete. Dieses trug sich zu unter der Regie-

rungdes Const anti us, zuderselbenZeit, wo der aus In-

dien zuriickgekeh r te T h.e o p h i 1 u s in Antiochien ver-

weilte 5
). Nachdem Leontius Bischof von Antiochien geworden war,

ernannte er den Aetius zum Diaconus und Lehrer, er lehnte aber das

Diaconat ab und wahlte nur das Lehramt. Spater lebte er bei dem Kaiser

Gallus und wurde mekrmals an den Julian gesehickt, um diesenvomAb-

fall vom Christenthum abzuhalten. Bekanntlich spielteA.inderFolge noch

cine grosse Rollc in den kircliliehen Wirren und starb im Exil. Phi-

lostorg. hist. eccl. HI. 15. Hsgr.

‘) Also um die Mitle des vierten Jnhrliunderts
;

unter Indien ist freilich an-

geblich das Land der Sabiier odcr Homeriten zu verstcken. The ophilus selbst

hcilte in der Folge die Gcmahlin des Cons tan ti us durch Auflegeu der Hande.

Pbilostrat. IY. 7.

Druck und Papier von Heinrich Richter.
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Plato’s Timaus,
ubersetzt

_ . • r » •
. 1 \ • 7

von

H. K. Chp. Sclmeider, o. Prof, in Breslau.

Vorwort des Herausgebers.

„Fiir eine vollstandige Geschichte der Medizin,“ sagt

J. Rosenbaum, der um sie selbst so hoch verdiente, ehren-

werthe Bearbeiter der neuesten Ausgabe von K. Spren gel’s

Versuch e. pragmat. Geschichte der Arzneikunde, Leipz. 1846

I. p. 405, „ist es durchaus nothwendig, dass eine vollstandige,

genaue und in’s Einzelne gehende Vergleichung der Ansichten

und Darstellungen des Platon und Hippokrates geliefert

werde.“ Indem wir diesen Satz aus um so vollerer Ueberzeu-

gung unterschreiben, da eben jetzt die Aufgabe, das acht Hip*-

pokratische in seiner Scheidung von dem immer und immer

wieder in es hineingemischten Pseudhippokratischen endlich

einmal festzuhalten, aber auch den inneren Entwickelungsgang

und den Faden geschichtlichen Fortschritts der Parahippokra-

tik, Metahippokratik und Pseudhippokratik aufzufinden, ein

besonderes Interesse erhalten hat, glauben wir selbst noch wei-

ter gehen zu miissen. Nun, wo wir gern anfangen mochten,

wirklich Geschichte der Medizin und nicht bloss was dafiir

gegolten hat, abzuschreiben, wissen wir doppelt die Deutung

Platon’s zuwiirdigen, der die ganzesich speculativ am Idealen

erhebende Nachwelt auf seiner Schulter tragt, wie Aristo te-

les den gesammten am Realen sich versuchenden Menschen-

geist auf der seinigen. Andererseits : und wenn auch Plat on’

s

Bd. II. 3. 28
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Lehre, wie doch gegentheils unleugbar, nicht in einer geistigen

Wechselwirkung mit Hippokrates und der hippokratischen

Schule stande, wenn an ihm und seiner Interpretation sich nicht

Praxagoras und Erasistratos heranentwickelt hatten,

wenn aus ihm nicht eine Philonisch und Romisch - Alexan-

drinische Schule, nicht eine Hermetik, Neuplatonik, eine

Neu-Athenik und eine aristotelisirende Synkretistik her-

vorgegangen und das nachste Erbtheil der Arabik geworden

ware, kurz, wenn er mit seinem Riesenarm nicht durch das

ganze Mittelalter verborgen heraufreichte
,
um nach der Alter-

thums-Restauration einen neuen und noch machtigern Einfluss

auf die iiber den Sternen und unter den Elementen der Erde ihr

Heil suchenden Medizin zu iiben; wenn nicht selbst heute noch

partiell sein Einfluss auf die Medizin fortwaltete und durch

Helmont, Stahl bis auf Schelling und Stark’s jiingsten

Parasitismus in einzelnen von ihm erhaltenen Vorstellungs-

resten sich fortsetzte — so wiirde doch unter alien Umstanden,

was ein so bedeutender Mann iiber Medizin und medizinische

Dinge gedacht, ein unentbehrlicher Stoff, ein unverausserliches

Eigenthum der Geschichte sein, und die sorgfaltigste Samm-

lung, Festhaltung und Wiirdigung mit Recht fur sich verlan-

gen. Welche Gestalt auch iibrigens dabei das von Plato iiber

die Medizin Geurtheilte gehabt haben inoge, eine ideal philoso-

phische, die Medizin in ihre (sie eben nicht sonderlich hochstel-

lende) strengen Consequenzen ziehende, ja zuweilen selbst iro-

nisch behandelnde, oder eine poetische, sie dem phantastischen

Mythos seines grossen Naturgedichts einverleibende, oder eine,

aber in dem ihm eigenthiimlichen rein hellenischen Geiste, real-

praktische, immerhin diirfen seine tiefsinnigen Gedanken dar-

iiber, worunter viele der wahrsten und allertrefflichsten, der

Geschichte der Medizin so wenig verloren gehen, als sie fiir

ihre Zeit und die kommenden Geschlechter verloren waren.
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Wenn wir aber in unseren Tagcn mit Frnst bemiiht sind, alles

was der med. Geschichtschreibung angehort, recht und redlich

aus seinen Quellen heraufzufordern, so kommt nun aucb wolil

der edle Platon mit der Forderung eines erneuten und griind-

lichen Studiums zu seiner historischen Ausbeutung an uns

heran, und wir glauben daher den Freunden der medizinischen

Geschichte keinen geringen Dienst zu erweisen, wenn wir in

diesen Blattern so gliicklich sind, ihnen durch die Hand eines

Meisters ein erhebliches Hiilfsmittel zum Studium grade des

mediziniscb reichhaltigsten und wicbtigsten Platonischen Wer-

kes darbieten zu konnen: wobei wir zugleicb Theilnehmenden

die Nacbricht bringen, dass Herr Dr. Daremberg in Paris

Mehreres von dem griechischen Text des Galenischen Commen-

tars zum Tim aus aufgefunden hat und im Begriff steht, es

herauszugeben. PI.

Vorwort des Debersetzers.

Die Grundlage der nachfolgenden Uebersetzung ist die von

dem Uebersetzer besorgte und im vorigen Jahre durch Didot

in Paris herausgegebene Recension des griechischen Textes,

von welcher in der Vorrede zu jener Ausgabe das nahere ange-

deutet worden ist. Hier wird die Yersicherung geniigen, dass

sie grosstentheils den besten Handschriften folgt und wo sie

von diesen abweicht, sich an die des zweiten Ranges halt, blossen

Vermuthungen aber, mit Ausnahme von zwei oder drei Stellen,

keinen Platz einraumt. An diesen fast durchgehends ausserlich

beglaubigten
, aber oft verwickelten und zuweilen verdachtig

unklaren T'ext hat sich die Uebersetzung mit aller Treue ange-

schlossen und auch jene dunkeln und scheinbar oder wirklich

verdorbenen Satze so nachzubilden gesucht, dass ihr Sinn dem
deutschen Leser nach mehrmaligem Ueberlesen, welches gewiss

28*
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auch dem griechischen nothwendig war, hoffentlich einleuchten

wird, ohne dass er genothigt ist das Original als Commentar

zur Hand zu nehmen. Noch lieber freilich wird sie sich selbst

als Commentar von solchen, welche des Griechischen kundig

und das Original zu verstehen bemiiht sind, zur Hand genom-

men sehen. Fiir die Erklarung der Sachen ist bis jetzt am

besten durch folgendes Werk gesorgt: Etudes sur le Timee de

Platon par Th. Henri Martin, Professeur de litterature ancienne

& la faculty des lettres de Rennes. Paris 1841. P. I. 428. P. H.

462. in 8.

Die Zahlen am Rande sind die Seitenzahlen des dritten Ban-

des der Ausgabe des Plato von Stephanus.

Die Personen des Gesprachs:

Sokrates, Timaos, Hermokrates, Kritias.

Sok rates: Eins, zwei, drei — aber der vierte, lieber

Timaos, von unsern gestrigen Gasten und heutigen Gast-

gebern, wo ist denn der? Timaos: Es istihm eineUnpass-

lichkeit zugestossen, o Sokrates; denn von freien Stiicken

wiirde er nicht aus dieser Gesellschaft wegbleiben. Sokra-

tes: So kommt es wohl dir und diesen hier zu, auch des

abwesenden Stelle auszufiillen? Timaos: Allerdings; und

so viel wir konnen, werden wir es an nichts fehlen lassen.

Denn es ware auch nicht recht, wenn die iibrigen von uns,

die wir gestern bei dir eine gastfreundliche Aufnahme gefun-

den, nicht mit Vergniigen dich wiederbewirthen wollten.

Sokrates: Nun, wisst ihr noch, wie viel und woriiber zu

sprechen ich euch aufgegeben? Timaos: Theils wissen wir

es noch, und Avas uns etwa entfallen, daran wirst du selbst

uns Avieder erinnern. Gehe es aber lieber, wenn es dir nicht



beschwerlich ist, noch einmal von vorn in der Kiirze durch,

damit es fester bei uns werde. S ok rates: Das soil ge-

schehen. Gestern, glaube ich, ging der Hauptinbalt der von

mir vorgetragenen Reden anf den Staat, wie beschaffen und

aus was fiir Mannern bestehend er meiner Meinung nach

der beste ware. Timaos: Und ganz nach unserem Sinne,

o Sokrates, fanden wir ihn alle. Sokrates: War nun

nicht das erste, dass wir die Ackerbauer in ihm und was

es sonst noch fur Kiinste giebt, absonderten von dem Ge-

schlechte derer, denen die Kriegflihrung fiir alle obliegen

sollte? Timaos: Ja. Sokrates: Undindemwirnun natur-

gemass einem jeden die nach seiner Beschaffenheit fiir ihn pas-

sende eine Beschaftigung anwiesen, eine Kunst einem jeden,

erklarten wir, dass diejenigen, welche fiir alle Krieg fiihren

sollten, selbst eben nichts weiter sein sollten, als Wachter

des Staates, wenn jemand von aussenher oder auch einer von

drinnen kame ihm zu schaden, milde Richter ihren Unter-

gebenen und natiirlichen Freunden, aber hart im Kampfel8

gegen die, welche sich ihnen als Feinde gegeniiberstellten.

Timaos: Allerdings. Sokrates: Denn die Seele der

Wachter, glaube ich, sagten wir, miisse mit einer bestimm-

ten Anlage versehen, zugleich erziirnbar und wissenschaft-

liebend in vorziiglichem Grade sein
,
damit sie gegen beide

auf die rechte Weise mild und hart sich erweisen konnten.

Timaos: Ja. Sokrates: Was aber in Hinsicht der Er-

ziehung? nicht dass sie durch Turnkunst und Tonkunst und

in alien erforderlichen Kenntnissen erzogen sein miissten?

Timaos: Allerdings. Sokrates: Die so erzogenen aber,

wurde wohl gesagt, sollten weder Gold noch Silber noch

irgend etwas anderes jemals als eigenes Besitzthum haben,

sondern als Heifer einen Lohn fiir ihr Wachen von denen,

die durch sie erhalten werden, empfangen, so viel als fiir
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massige sich ziemt, und diesen dann gemeinscluiftlich ver-

zehren und zusammenwohnend mit einander leben, immer-

dar der Tugend beflissen, von alien andern Beschaftigungen

frei. Timaos: Auch dieses ward so gesagt. Sokrates:

Und dann war anch von den Frauen die Kede, dass den

Mannern an Anlage ahnliche zugesellt und alle zur Theil-

nahme an alien Beschaftigungen, den auf den Krieg bezi'ig-

lichen sowohl als denen des iibrigen Lebens, angewiesen

werden mlissten. Timaos: So wurde auch dieses gesagt.

Sokrates: Wie nun aber in Hinsiclit derKindererzeugung?

oder ist daran wegen der Ungewohnlichkeit des gesagten

leicht sich zu erinnern, dass wir die Ehen und die Kinder

alle alien gemein sein und eine Einrichtung treffen liessen,

dass keiner jemals das ihm geborne als sein eigenes erkennen

kbnnte, sondern alle sie alle als zu einer Familie gehorig

ansehen miissten, als Schwestern und Briider alle die inner-

halb des gehorigen Alters gebornen, die vorher und aufwarts

aber als Eltern und Grosseltern, und die abwarts als Kinder

und Kindesldnder? Timaos: Ja, und es ist leicht sich

daran zu erinnern wie du sagst. Sokrates: Damit nun

aber so viel wie moglich gleich mit den besten Anlagen ver-

sehene geboren wiirden, erinnern wir uns nicht wie wir sag-

ten, dass die regierenden beiderlei Geschlechtes fur die

Schliessung der Ehen insgeheim vermittelst gewisser Loose

die Einrichtung treffen miissten, dass die schlechten abge-

sondert fur sich und die guten beide mit ihnen ahnlichen

verbunden wiirden, und dass keine Feindschaft dariiber unter

ihnen entstiinde, indem sie den Zufall als die Ursache der

Yerbindung betrachteten? Timaos: Wir erinnern uns.

19 Sokrates: Und ohne Zweifel auch, dass wir sagten, die

Kinder der guten miissten erzogen, die der schlechten aber

heimlich in die andern Theile des Staates vertheilt werden,
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und dass sie die licranwachsenden immcr bcobachten und die

wiirdigen wieder lieraufnehmen ,
die unwlirdigen bei ihnen

aber in die Stelle der wiederheraufgekommenen versetzen

miissten. Timiios: Nicht anders. Sokrates: Haben wir

nun jetzt alles durcbgenommen wie gestern, so weit es bei

einerWiederholung des Hauptinhaltes geschehen kann? oder

vermissen wir nocli etwas von dera gesagten, lieber Timiios,

was nocli fehlte? Timaos: Keineswegs, sondern dieses

namliche war es, was gesagt wurde, o Sokrates. Sokra-

tes: Jetzt horet weiter iiber diesen von uns durchgegange-

nen Staat, was mir in Hinsicht seiner widerfahren ist. Es

ist dieses aber etwas ahnliches, wie wenn einer sclione Thiere

wo gesehen hatte, entweder vom Maler gemachte oder auch

I

wirklich lebende, aber ruhende, und nun den Wunsch

empfande sie in Bewegung und einer ihrer Erscheinung ent-

sprechenden Kampfesthatigkeit zu sehen : eben so geht es

auch mir mit dem von uns durchgegangenen Staate. Denn

gern mochte ich einen darstellen horen
, wie er die Kampfe,

die ein Staat kampft, mit andern Staaten besteht, nachdem

er auf wtirdige Weise zum Kriege geschritten und nun in

demselben das seiner Bildung und Erziehung entsprechende

leistet sowohl durch die Thaten in den Unternehmungen, als

durch die Reden in den Unterhandlungen mit den einzelnen

Staaten. Hierin nun, o Kritias und Hermokrates, bin

ich mir selbst bewusst niemals im Stande zu sein den Man-

nem und dem Staate das gehorige Lob zu ertheilen. Und
von mir ist das kein Wunder; aber dieselbe Meinung hege ich

auch von denDichtern der altenZeit sowohl als von den jetzt

lebenden, nicht etwa aus Geringschiitzung des Geschlechtes

der Dichter, aber jeder sieht ein, dass das Yolk der Nach-

ahmer dasjenige, worin es aufgewachsen ist, am leichtesten

und besten nachahmen wird, was aber ausserhalb der Erzie-
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hung eines jeden liegt, scliwer in Thaten und noch schwerer

in Reden gut nachgeahmt werden kann. Das andre Ge-

schlecht aber, das der Kliigler, lialte ich zwar fur sehr erfah-

ren in vielen schonen Reden anderer Art, fiirchte aber, weil

es in den Staaten umkerzieht und nirgends eigene Wohn-
sitze hat, dass es ungeschickt sein diirfte alles das zu tref-

fen, was staatskluge und zugleich wissenschaftliebende

Manner im Kriege und Kampfe handelnd mit der That und
mit der Rede verkehrend mit den einzelnen thun und sagen

Wiirden. So bleibt denn das Geschlecht von euerer Beschaf-

20fenheit iibrig
, welches an beiden zugleich durch Natur und

Erziehung Theil hat. Denn sowohl Timaos hier, gebiirtig

aus dem Italiscken Lokris, das sich der besten Gesetze

erfreut, an Vermogen und Herkunft keinem dort nach-

stehend, hat die hochsten Aemter und Wiirden in seinem

Staate bekleidet und auch in der gesammten Wissenschafts-

liebe meiner Meinung nach das hochste erreicht; von Kri-

tias aber wissen wir wohl alle hier, dass nichts von dem,

wovon sich’s handelt, ihm fremd ist, und ebenso ist von

Hermokrates Natur und Erziehung zu glauben was viele

bezeugen, dass sie ihm zu alien diesem die Mittel gewahrt.

Weshalb ich auch gestern, als ich mich bedachte, wie ihr

batet ich mochte das liber den Staat durchgehen, euch gern

zu Willen war, weil ich wusste, dass niemand geschickter

als ihr, wenn ihr wolltet, die Fortsetzung geben konnte;

denn zu einem Kriege, der sich ziemt, den Staat auftreten

und dann in allem auf die entsprechende Weise ihn handeln

zu lassen vermochtet ihr unter den jetzt lebenden allein.

Nachdem ich also das mir aufgegebene vorgetragen hatte,

gab ich euch wieder auf was ich so eben ausgesprochen habe.

Ihr nun setztet nach gemeinschaftlicher Ueberlegung meine

Wiederbewirthung mit Reden auf heute fest, und so habe
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ich mich denn geputzt dazu eingestellt und bin liochst bereit

sie zu empfangen. Hermokrates: Und gewiss, wie Ti-

maos hier sagte, o Sokrates, werden wir es weder an

gutem Willen felilen laBsen, noch liaben wir irgend einen

Grund dieses nicht zu thun; so dass wir auch gestern gleich

von hier weg, wie wir zum Kritias in das Gastzimmer, wo

wir auch wohnen, gekommen waren ,
und noch vorher unter-

wegs uns eben dieses iiberlegten. Der hier nun trug uns eine

Geschichte vor aus alter Erinnerung, die du auch jetzt, o

Ivritias, dem hier mittheilen mochtest, dass er mitpriife

hinsichtlich der Aufgabe, ob sie sich dafiir eignet oder nicht.

Ivritias: Ich kann nichts dagegen liaben, wenn auch unser

dritter Mann Timaos dasselbe meint. Timaos: Gewiss,

ich meine. Kritias: So hore denn, o Sokrates, eine sehr

seltsame, doch durchaus wahre Geschichte, wie der weiseste

unter den sieben, Solon, einst sagte. Er war namlich ein

Verwandter und sehr guter Freund von unserm Urgrossvater

Dropides, wie er auch selbst an vielen Stellen in seinen

Gedichten sagt; zu unserm Grossvater Kritias aber sagte

er, wie uns wieder der alte erzahlte, dass es grosse und

bewundernswerthe Thaten dieses Staates aus dem Alter-

thume gebe, deren Ivunde durch die Zeit und den Untergang

der Menschen verwischt worden sei
,

unter alien aber eine

grosste, deren gedenkend wir jetzt auf wiirdige Weise dir 21

sowohl unsern Dank abstatten, als auch die Gottin zugleich

an ihrem Feste gerecht und wahr wie mit einem Lobgesange

preisen konnten. Sokrates: Schon. Aber was ftir eine

That ist denn das, die Kritias als der Ueberlieferung zwar

nicht bekannt, aber als wirklich von diesem Staate in alter

Zeit verrichtet nach Solons Mittheilung erzahlte? Kri-

tias: Ich werde sagen, wie ich gehort, eine alte Geschichte

von einem nicht jungen Manne. Denn es war Kritias
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damals
,
wie er sagte, wolil schon an die ncunzig Jahre alt,

ich aber so ohngefahr ein zehnjahriger. Wir batten aber

gerade den Knabcntag der Apaturien. Was also jedesmal

an diesem Fcste zu geschehen pflegt, geschab aucb diessmal

nnt den Knaben. die Vater setzten uns Preise aus, wer am
besten Gedichte vortragen wlirde. Da wurden nun viele und
von vielen Dicbtern vorgetragen; weil aber die des Solon

zu jener Zeit neu waren, so sangen viele von uns Knaben
diese. Da ausserte einer von unsern Zunftgenossen, sei es

nun aus Ueberzeugung oder auch dem Kritias zu Gefallen,

ihm scheine Solon wie iiberhaupt der weiseste, so auch in

der Dichtkunst unter alien Dichtern der edelste gewesen zu

sein. Das machte denn dem alten, denn ich erinnere mich

noch sehr wohl, grosse Freude, und er sagte lachelnd: Ja,

hatte er nur, o Amynandros, die Dichtkunst nicht als

Nebensache, sondern wie andere mit Eifer getrieben und die

Geschichte, die er aus Aegypten mitgebracht hatte, vollen-

det und nicht liegen lassen mtissen der biirgerlichen Unruhen

und aller der andern Uebel wegen, die er hier nach seiner

Ruckkehr vorfand, ich bin iiberzeugt, weder Hesiodos noch

Homeros noch irgend ein anderer Dichter wiirde jemals

beriihmter geworden sein, als er. Aber was fur eine Ge-

schichte war das, sagte jener, o Kritias? Ei, erwiederte

dieser, von einer sehr grossen und wohl unter alien am moi-

sten des hochsten Ruhmes wiirdigen That, die dieser Staat

zwar gethan, von welcher sich aber wegen der Zeit und des

Unterganges derer, die sie verrichtet, die Geschichte nicht

bis auf die jetzt hier lebenden erhalten hat. Sage von An-

fange, sprach jener, was und wie und von wem als wahr

bezeugtes Solon erzahlte. Es ist in Aegypten, sprach

jener, im Delta, um welches an der Spitze der Nilstrom sich

theilt
,

ein Gau, der Saitische genannt; in diesem Gaue ist
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i ( die grosste Stadt Sais, dieselbe, aus welcher der Konig

Amasis war, und den Ursprung der Stadt leiten sie von

einer Gottin her, die im Aegyptischen Neith heisst, im

Hellenischen aber, wie jene sagen, Athena, und sie behaup-

tcn grosse Freunde der Athener und gewissermassen Ver-

wandte der hiesigen zu sein. Dorthin also, sagte Solon, sei

er gereist und babe viel Elire bei ilmen genossen, und wie

er sich nun auch nach ihrer alten Geschichte bei den am mei-22

eten darin bewanderten unter den Priestern erkundigt, babe

er gefunden, dass er sowohl wie jeder andere Hellene so gut

wie nicbts von dergleichen wisse. Und einmal, wie er sie

veranlassen wollen iiber die alte Zeit zu sprechen, habe er

unternommen die altesten Geschichten dieses Landes vorzu-

tragen, von Pboroneus, welcher der erste heisst, und der

Niobe, und nach der Ueberschwemmung wieder von Deu-

kalion und Pyrrha zu erzahlen, wie sie erhalten worden,

und ihre Nachkommenschaft anzugeben, und rait Anfuhrung

des Alters der einzelnen die Lange der Zeit zu bestimmen

versucht; und einer der Priester, ein sehr alter, habe gesagt:

O Solon, Solon, ihr Hellenen seid immerdar Kinder: einen

alten Hellenen giebt es nicht. Da habe er gefragt: Wie

meinst du denn dieses? Jung seid ihr alle, habe jener erwie-

dert, an der Seele; denn ihr habt in derselben keine alte

Meinung, auf vieljahrige Ueberlieferung gegriindet, noch

irgend eine durch die Zeit ergrauete Kunde. Die Ursache

davon aber ist diese: viele und vielerlei Hinwegraffungen der

Menschen haben stattgefunden und werden kiinftig eintre-

ten, durch Feuer und Wasser die grossten, durch tausender-

lei andercs andere beschranktere. Denn was auch bei euch

erzahlt wird, wie einst Phaethon, des Helios Sohn, den

Wagen des Vaters angespannt, und weil er nicht auf des

Vaters Wege fahren konnen, alles auf der Erde verbrannt
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babe und selbst durch einen Blitzstrahl getodet worden sei,

das wird zwar wie eine Fabel erzahlt, das wahre davon aber

ist die Abweichung der die Erdc umkreisenden Iiimmelskor-

per und in langen Zwischenraumen eintretende Zerstorung

des auf Erden befindlichen durch vielesFeuer. Dieser Unter-

gang nun trifft die , welche auf Bergen und an hohen und

trocknen Orten wohnen , mehr als die Anwohner der Fliisse

und des Meeres; uns aber schiitzt der Nil wie vor aller Noth,

so auch vor dieser, indem er sich ausschiittet. Wenn aber

die Gotter wiederum rait Wasser die Erde reinigend iiber-

schwemmen, so werden die auf den Bergen erhalten, Rinder-

und andere Hirten, die aber in den Stadten bei euch werden

von den Fliissen in’s Meer getrieben; hier zu Lande dagegen

fliesst weder in diesem Falle nocb sonst von oben herab

Wasser auf die Felder, sondern im Gegentheil pflegt es von

unten her darauf zu kommen. Darum und aus diesen Griin-

den wird das hiesige erhalten und fur das alteste erklart;

das wahre aber ist, dass an alien Orten, wo nicht ubermas-

siger Winter oder Hitze den Zugang wehrt, es jederzeit

23 bald mehr, bald weniger Menschen giebt. Was aber entwe-

der bei euch oder hier oder auch an einem andern Orte
, von

dem wir Kunde haben, etwa schones oder grosses oder auch

sonst besonderes geschehen ist, das alles ist hier in den

Tempeln von Alters her aufgezeichnet und erhalten; bei

euch dagegen und den andern ist alles immer erst neuer-

dings eingerichtet und mit Schriften und allem, was Staaten

bediirfen, versehen, und wiederum nach Ablauf der gewohn-

lichen Jahre kommt wie eine Krankheit die himmlische Flutli

iiber sie und lasst die der Schrift und Bildung ermangelnden

unter euch iibrig, so dass ihr wieder von vorn wie jung wer-

det, ohne etwas zu wissen von dem, was hier oder bei euch

in alten Zeiten war. Wenigstens was du jetzt, o Solon,
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I

von den Geschlechtern bei euch erz'ahlt hast, das unterschei-

det sich nur wenig von Kindergeschichten ,
erstens weil ihr

euch einer einzigen Ueberschwemmung der Erde erinnert,

wahrend viele vorher stattgefunden haben ,
und dann wisst

ihr nicht, dass das schonste und trefflichste Geschlecht, was

es unter Menschen gegeben, im Lande bei euch gelebt hat,

von denen du und euer ganzer jetziger Staat als Nachwuchs

eines einst iibrig gebliebenen kleinen Stammes herkommt,

sondern es ist euch verborgen geblieben, weil die nachgelas-

senen viele Geschlechter hindurch ohne einen schriftlichen

Laut gestorben sind. Denn es war einst, o Solon, vor der

grossten Zerstorung durch Wasser der jetzt von den Athe-

ne™ bewohnte Staat trefflich im Kriege und in allem
, mit

den besten Gesetzen mehr als irgend einer versehen, und

unter alien auf Erden , von denen wir Kunde haben, werden

von ihm die schonsten Thaten und die schonsten Verfassun-

gen erzahlt. Da, sagte Solon, habe er sich gewundert und

angelegentlichst die Priester gebeten, genau ihm alles die

Burger jener Vorzeit betrefFende im Zusammenhange durch-

zugehen. Und der Priester habe gesagt : Ich will dir nichts

verhalten, o Solon, sondern deinetwegen sowohl als eures

Staates wegen es sagen, vorzuglich aber um der Gottin wil-

len, die den eurigen und diesen hier zu eigen bekommen und

erzogen und gebildet hat, den eurigen eher, um tausend

Jahr, nachdem sie von der Erde und dem Hephastos euern

Samen empfangen, den hiesigen aber spater. Die Zahl der

Jahre aber, wie lange die hiesige Anordnung besteht, ist in

den heiligen Schriften bei uns auf achttausend angegeben.

Yon deinen neuntausendjahrigen Biirgern also werde ich

kurz die Gesetze sowohl als auch unter den Thaten die

schonste, die sie verrichtet, angeben: das genaue in BetrefF24

alles einzelnen wollen wir ein andermal mit Musse die
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Schriften selbst zur Hand nehmend der lleihc nach durch-

gehn. Von den Gesetzen nun mache dir eine Vorstellung

nach den hiesigen; denn viele Proben von den damals bei

euch bestehenden wirst du jetzt hier vorfinden: zuerst das

Geschlecht der Priester in seiner Absonderung von den

iibrigen, dann das der Werkmeister, dass jedes fiir sich ohne

Vermischung mit einem andern arbeitet, und das der Hirten,

das der Jager und das der Ackerleute. Und dann auch von

dem Geschlechte der Krieger hast du wohl bemerkt, wie es

hier von alien den andern abgesondert ist, und diese haben

sich nach dem Gesetze um nichts anderes, als was den Krieg

angeht, zu bekiimmern. Ferner die Bcschaffenheit ihrer Be-

waffnung mit Schildern und Lanzen, die wir zuerst unter

den Volkern Asiens angenommen haben, nachdem die Gottin

sie so, wie in jenen Gegenden bei euch zuerst, gezeigt hatte.

Sodann was die Einsicht betrifft, siehst du wohl, wie sehr

das Gesetz hier Sorge trug gleich in den Grundlagen und in

der ganzen Einrichtung bis zur Weissagung und Heilkunde,

indem es aus gottlichem , was diese sind ,
fiir das mensch-

liche erfunden und was sonst fiir Kenntnisse daran sich

anschliessen, diese_ alle gewonnen hat. Diese ganze Anord-

nung und Zusammenstellung nun also fiihrte damals die

Gottin zuerst bei euch ein und griindete euch an dem Orte,

wo ihr entsprungen seid, welchen sie wahlte wegen der an

ihm bemerkten guten Beschaffenheit der Jahreszeiten, ver-

moge welcher er die verstiindigsten Manner erzeugen wiirde.

Als Freundin also des Krieges soAvohl als der Wissenschaft

wahlte die Gottin den Ort, der die ihr ahnlichsten Manner

erzeugen sollte, und griindete euch dort zuerst. So wohntet

ihr denn mit solchen Gesetzen und noch mehreren guten

Einrichtungen versehen und waret ausgezeichnet in jeglicher

Tugend vor alien Menschen, wie es fiir Kinder und Zbglinge
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von Gbttern sich zicmt. Yicles grosse nun, was euer Staat

gethan, liest man in unsern Schriften mit Bewunderung,

eines aber ist gross und trcfflich vor alien. Denn die Schrif-

ten sagen, welch einer Macht einst euer Staat ein Ziel setzte,

wie sie ubermiithig heranzog gegen das ganze Europa und

Asien, draussen vom Atlantischen Meere her. Denn damals

war das Meer dort zu befahren; denn vor der Miindung,

welche in eurer Sprache die Sliulen des Herakles heisst,

hatte dasselbe eine Insel, die grosser war, als Libyen und

Asien zusammen, und von der man damals auf die andern

Inseln hiniiber konnte, sowie von diesen auf das ganze

.gegeniiberliegende Festland, das jenes wahre Meer um-25

sckliesst. Denn was bier, innerhalb der genannten Miin-

dung, sich befindet, ist offenbar nur eine Buclit mit einer

engen Einfahrt, jenes aber das wirkliche Meer, und das Land

um dasselbe das ganz eigentliche mit Recht so zu nennende

Festland. Auf dieser Atlantischen Insel nun bestand eine

grosse und bewundernswiirdige Macht von Kbnigen, welche

die ganze Insel und viele andere Inseln und Tlieile des Fest-

landes inne hatte; ausserdem aber beherrschten sie noch hier

innerhalb Libyen bis an Aegypten und Europa bis an Tyr-

rhenien. Diese ganze Macht nun zu einem Heere vereinigt

unternahm es einst euer und unser Land und alles innerhalb

der Miindung gelegene mit einem Zuge zu unterjochen. Da
also war es, wo cures Staates Macht, o Solon, vor aUer

Welt sich glanzend durch Tugend und Starke zeigte. Denn

alien vorangehend in gutem Muthe und kriegerischer Kunst,

jetzt an der Spitze der Hellenen, dann allein auf sich selbst

gestellt durch den Abfall der andern, bestand er die iiusser-

Bten Gefahren, schlug die Feinde und errichtete Sieges-

zeichen, wehrte von den noch nicht unterjochten die Ivnecht-

echaft ab und gab den andern, die wir innerhalb der
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herakleischen Grenzen wohnen, neidlos alien die Freiheit.

Nachmals aber als ungeheuere Erdbeben und Ueberschwem-

mungen gekommen waren, nach einem schlimmen Tage und

schlimmer Nacht versank was bei euch wehrhaft war insge-

sammt unter die Erde, und auch die Atlantische Insel ver-

sank und verschwand in der See; daher auch jetzt das Meer

dort unwegsam und undurchforschbar ist wegen des sehr

hoch liegenden Schlammes, welchen die Insel durch ihren

Untergang verursachte.

Hier hast du nun in kurzem gehort, o Sokrates, was

der alte Kritias nach Solons Erzahlung sagte. Wie du

nun aber gestern liber den Staat und die Manner, die er habe,

sprachst, da fiel mir eben das ein, was ich jetzt mitgetheilt

habe, und mitErstaunen bemerkte ich, wie wunderbar sich’s

fiigte, dass du in dem meisten so nahe mit dem zusammen-

trafst, was Solon sagte. Doch wollte ich es nicht sogleich

26sagen; denn nach so langer Zeit hatte ich es nicht gehorig

im Gedachtniss. Ich fand also fiir nothig bei mir selbst erst

gehorig alles wieder vorzunehmen und dann zu sprechen.

Und darum stimmte ich auch bald dem bei, was du gestern

aufgabst, indem ich der Meinung war, es w'erde uns das, was

in alien solchen Fallen das schwierigste ist, der beabsich-

tigten Darstellung eine passende Geschichte zum Grunde

zu legen, nicht gerade Noth machen. So habe ich also, wie

der hier sagte, gestern sowohl gleich als ich von hier weg-

ging, diesen hier es mitgetheilt, indem ich mich daran er-

innerte, als auch wie ich weggegangen war, fast alles in der

Nacht mich besinnend mir wieder ins Gedachtniss gerufen.

Und sehr richtig heisst es im Sprichwort: was man in der

Jugend lernt, das merktsich wunderbar. Denn was ich gestern
*1

horte, weiss ich nicht ob ich mir vollstandig wiedersagen

konntc; von diesem aber, was ich vor so langer Zeit gehort
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babe, sollte es mich sehr wundern, wenn mir etwas entgangen

ware. Audi wurde es damals mit grossem und jugendlichem

Vergniigen gehort, und der alte liess sichs angelegen sein

midi zu belehren, indem idi vielmals nach diesem und jenem

ihn fragte, so dass es mir wie eingebrannt mit unvertilgbaren

Ziigen im Gedachtniss geblieben ist. Und so sagte idi auch

diesen bier gleidi am Morgen eben dieses, damit es auch

ihnen nicht an StofF zu reden gebrliche. Jetzt also, um auf

das zu kommen, weswegen alles gesagt worden ist, bin ich

bereit, o Sokrates, nicht bios die Hauptpunkte
, sondern

das einzelne so wie ich es gehort habe vorzutragen. Die

Burger aber und den Staat, den du uns gestern wie in einer

Fabel schildertest, wollen wir in die Wirklichkeit iiberge-

tragen hieher versetzen und annehmen, dass es dieser hier

sei, und die Burger, welche du dir dachtest, fur jene wahren

Vorfahren von uns erklaren, von welchen derPriester sprach

:

sie werden ganz zusammenstimmen, und es wird keinen

Misston geben, wenn wir sagen, dass es die sind, welche zu

jener Zeit waren. Wir warden uns aber theilen und alle

zusammen so gut wir konnen deiner Aufgabe zu entsprechen

versuchen. Es ist nun also zu iiberlegen, o Sokrates, ob

diese Geschichte nach unserem Sinne ist, oder ob wir noch

eine andere statt ihrer zu suchen haben. Sokrates: Und
welche andere wohl, o Kritias, konnten wir lieber nehmen,

als diese, die fur das gegenwiirtige Opfer der Gottin wegen

der Verwandtschaft wohl am meisten passen diirfte und dann

auch den grossen Vorzug hat, dass sie nicht erdichtete Fabel,

sondern wahre Geschichte ist? Denn wie und woher wollen

wir andere finden, wenn wir von diesen keinen Gebrauch

machen? Unmbglich! Also dem guten Gliicke vertrauend

miisst ihr nun r*eden, und ich, der gestern geredet, in Ruhe27
dafiir hbren. Kritias: So sieli denu die Anordnung, o
Bd. U. 3.
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Sokrates, die wir getroffen haben dieh zU bewirthen. Wir

haben beschlossen, dass Timaos, als der am meisten unter

mis von der Sternkunde versteht und die Natur des Alls zu

erkennen am meisten beflisseii gewesen, zuerst rede, begin-

nend mit der Entstehung der Welt, und endige bei der Er-

zeugurig der Menschen, ich aber nach diesem, wenn ich von

ihm in der Rede entstandene Menschen und von dir einen

Theil derselbeii ausgezeichnet gebildet empfangen und nach

Solons Erzahlung und Gesetz sie wie vorunsernRichterstuhl

gefiihrt, sie zu Burgern dieses Staates und fiir jene alten

Athener erklare, welche die Ueberlieferung der heiligen

Schriften aus der Verborgenheit ans Licht gebracht hat, und

das weitere sodann wie von Burgern und Athenern vorzu-

tragen. Sokrates: Vollstiindig und glanzend, wie es scheint,

wird die mir zugedachte Gegenbewirthung sein. Dir also,

o Timaos, lage es wohl nunmehr ob zu sprechen, nachdem

du die Gotter wie es Gesetz ist angerufen. Timaos: Aber,

o Sokrates, das pflegen ja wohl alle, die auch nur wenig

Besonnenheit haben, bei jeder kleinen und grossen Unter-

nehmung immer einen Gott anzurufen ; wir aber, die wir vom

All zu sprechen im Begriff sind, wie es entstanden oder auch

unentstanden ist, mils sen, wenn wir nicht geradezu die

Besinnung verloren haben, nothwendig Gotter undGdttinnen

anrufen, dass sie uns verleihen alles hauptsachlich nach ihrem

Sinne und in Uebereinstimmung mit uns zu sagen. Und

die Gotter nun wollen wir darum angerufen haben ; uns aber

miisseil wir dazu auffordern, wie ihr am leichtestenverstehen,

und ich am deutlichsten wie ich denke liber das vorliegende

micli aiissprechen konnte.

Es ist nun also meiner Meinung nach zuerst dieses zu

unterscheiden : was ist das immer seiende und keine Ent-

stehung habende, und was das entstekende und nieinals
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iende? Das eine ist das, was durch Denken mit \ernunft28

•fasst wird, immer auf gleiche Weise seiend, das andere

igegen, was durch Meinung mit sinnlicher Wahrnehmung

me Vernunft gemeint wird, entstehend und vergehend und

•e wirklieh seiend. Alles entstehende aber wiederum muss

othwendig durch eineUrsache entstehen; dennesistunmog-

ch, dass irgend etwas ohne Ursache Entstehung habe.

Venn nun der Urheber eines Dinges immer auf das in

i leicher Weise sich verhaltende sieht und eines solclien Ur-

: Ides sich bedienend Gestalt und Wesen des Dinges her-

» n-bringt, so muss alles, was so vollbracht wird, nothwendig

sein, nicht schon aber, wenn er auf das entstaiidene

eht und sich eines der Entstehung theilhaftigen Urbildes

client. Das All des Himmels nun oder Weltall oder

velcher andere Name ihm am meisten wohlgefallt, der sei

im von uns beigelegt, das erste also, was uns von ihm zu
. fir*.

: ntersuchen ist, was wir als den Anfang jeder Untersuchung

• ngenommen haben, ist, ob es immer war und keinen Anfang

er Entstehung hatte, oder ob es entstanden und von einem

i mfange ausgegangen ist. Entstanden ist es ; denn es ist

I ichtbarundfuhlbarundhateinenKorper. Alles sobeschaffene

ber ist sinnlich wahrnehmbar, und das sinnlich wahrnehm-

are, welches durch Meinung mit sinnlicher Wahrnehmung

rfasst wird, zeigte sich als entstehend und der Entstekung

ieilhaftig. Das entstandene aber, sagen wir weiter, muss

othwendig durch eine Ursache entstanden sein. Den

Ichopfer nun und Vater dieses Alls zu finden ist schwer und

cn dem gefundenen zu alien zu reden unmoglich; dieses

ber ist wiederum von ihm zu untersuchen, nach welchem

Jrbilde es von dem Bauineister hervorgcbracht wurde, nach 29

lem auf gleichc Art und Weise sich verhaltenden, oder nach

lem entstandenen. Wenn nun diese Welt schon ist und der

29 *
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Urheber gut, so ist klar, dass er auf das ewige sah, wenn

aber was auch zu sagen keinem erlaubt ist, auf das ent-

standene. Jedem also leuchtet ein, dass sie nach dem ewigen

Urbilde hervorgebracht ist; denn sie ist das schonste unter

dem entstandenen und er die beste unter den Ursachen. So

also entstanden ist sie nach dem, was mit Vernunft und

durch verniinftiges Denken erfasst wird und auf gleiche

Weise sich verhalt, gescliaffen. Ist aber dieses, so muss

wiederum ganz nothwendig diese Welt ein Nachbild von

etwas sein. Das wichtigste nun aber ist uberall, dass der

Anfang naturgemass beginne. Was also Nachbild und Ur-

bild desselben betrifft, muss so unterschieden werden, dass

man bedenke, dass die Reden mit den Dingen selbst, die sie

auslegen, auch verwandt sind, die also von dem bestandigen

Und sichern und im Lichte des Gedankens zu erkennenden

bestandig und unwandelbar, und wie seines Reden zukommt

unwiderlegbar und unumstosslich zu sein, davon kann ihnen

nichts abgehen, die aber von dem, was jenem ahnlich gemacht

und Nachbild ist, wahrscheinlich und eben so sich verhal-

tend, wie jene: wie zur Entstehung das Sein, so zum Glau-

ben die Wahrheit. Wenn wir also, o Sokrates, nachdem

viele vieles von den Gottern und der Entstehung des Alls

gesagt haben, nicht vermogen sollten ganz und durchaus

mit sich selbst ubereinstimmende und genau entsprechende

Reden zu liefern, so wundere dich nicht, sondern wenn wir
,

nur nicht weniger wahrscheinliche als die eines andern geben,

miissen wir zufrieden sein und uns erinnern,dass wirmensch-

liche Naturpn haben, ich der sprechende undihrdieurtheilen-

den, so dass es uns hier geniigen muss, wenn die Fabel nur .

walu’scbeinlich ist, und nichts dariiber hinaus verlangt wer-

cjen darf. Sokrates: Sehr gut, o Timaos, und allerdings

muse es uns so wie du forderst geniigen. Dein Vorspiel nun
| j
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at mis ausserordentlich geniigt, und so lass uns denn auch

as Hauptstuck Tlieil fur Theil horen. Timaos: So wollen

ir denn sagen, was den, der die Entstehung und dieses All

ueammenfugte, dazu bewogen hat. Er war gut; in dem

uten aber entsteht niemals irgend ein Neid, und frei von

.iesem wollte er, dass alles so viel wie moglich ihm ahnlich

riirde. Dieses also vorziiglich als den eigentlichsten Grund

er Entstehung und der Welt mit einsichtigen Mannern

elten zu lassen wird das richtigste sein. Denn weil Gott30

rollte, dass alles gut und nichts so weit es anginge schlecht

yare, so nahm er alles, was sichtbar war und nicht ruhend,

i ondern in regelloser und ungeordneter Bewegung sich ihm

t larbot, und fiihrte es aus der Uriordnung zur Ordnung, in-

i' hem er diese durchaus fiir besserals jene liielt. Es durfte und

larf aber der beste nichts anderes machen als das schonste.

3ei sich erwagend also fand er, dass unter den von

Satur sichtbaren Werken kein unverniinftiges jemals dem

'ernlinftigen als ganzes dem ganzen an Schonheit voran-

*ehen wiirde, Yernunft aber wiederum ohne Seele unmbglich

rgend einem mitgetheilt werden konnte. Und in Folge die-

ser Erwagung fiigte er denn Yernunft in einer Seele und die

Seele in einem Korper zum Baue des Alls zusammen, damit

1 sr naturgemass das allerschonste und beste Werk hervor-

gebracht hiitte. Auf solche Weise nun also ist nach der

wahrscheinlichen Kede zu sagen, dass diese Welt ein wirk-

lich beseeltes und verniinftiges Wesen durcli Gottes Vor-

sehung geworden ist. Ist aber dieses, so haben wir dem-

nachst weiter zu sagen, zu welches Wesens Aehnlichkeit der

zusammenfugende sic gefiigt hat. Nicht eines solchen,

wollen wir ihm nachsagen, welches in das Geschlecht der

Theile gehbrt; denn nichts, was unvollstandigem gleicht,

kann jemals schbn werden; sondern als allerahnlichst jenem
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wollen wir sie setzen, von welchem die andern Wesen im

einzelnen und nach Gattungen Theile sind. Denn alle denk-

bare Wesen umfasst und begreif't jenes eben so in sich, wie

diese Welt uns und alle die andern sichtbaren Thiere. Denn

weil Gott sie dem schonsten unter denen, die gedacht wer-

den, und dem ganz vollkommenen am ahnlichsten machen

wollte, so fiigte er ein sichtbares Wesen, welches alle natur-

31gemass mit ihm verwandte Wesen in sich hat, zusammen.

Haben wir also richtig von einem Himmel gesprochen, oder

batten wir richtiger viele und unendliche gesagt? Einen,

wenn er nach dem Urbilde soli geschaffen sein. Denn jenes

alle denkbare Wesen umfassende kann nimmermehr mit

einem andern als zweites sein ; denn dann miisste wieder ein

anderes jene beiden umfassendes Wesen sein, von welchem

jene beiden ein Theil waren, und nicht rnehr jenen beiden,

sondern richtiger jenem sie umfassenden wiirde dieses nach-

gebildet genannt werden. Damit also dieses in Ansehung

des Alleinseins dem ganz vollkommenen Wesen ahnlich

ware, darum schuf der Schopfer weder zwei noch unendliche

Welten, sondern es ist dieser Himmel ein einiger, einge-

borner geworden und wird es bleiben. Nun aber muss das

gewordene korperlich und sichtbar und fiihlbar sein. Geschie-

den aber vom Feuer kann nimmermehr etwas sichtbar wer-

den, noch fiihlbar ohne ein festes, festes aber nicht ohne

Erde; und deswegen machte Gott, als er den Korper des

Alls zusammenzufugen begann, ihn aus Feuer und Erde.

Zwei Dinge allein aber ohne ein drittes schon zusammenzu-

fugen ist unmoglich; denn in die Mitte muss ein Band kom-

men, welches beide vereinigt. Der Bander schonstes aber

ist das, was sich selbst und das verbundene am meisten zu

einem macht. Und dieses ist die Yerhaltnissmassigkeit am

schonsten zu bewirken geeignet. Denn wenn von drei
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4ahlen oder Massen oder Kriiften irgendeiner Artdiemittlere, 32

-vie die erste zu ihr, so sie sich zur letzten verhalt, und wie-

ler umgekehrt wie die letzte zur mittleren, so die mittlere

i *ur ersten, dann wird sich ergeben, dass die mittlere erste

and letzte werdend, die letzte aber und die erste wiederum

oeide mittlere, alle nothwendig dasselbige sind, dasselbige

iber unter einander geworden werden alle eins sein. Wenn

i lun der Korper des Alls eine Flache ohne Tiefe hatte wer-

iden miissen, so ware eine Mitte hinreichend das andere und

* ;ie selbst zu verbinden
;
so aber, da ihm zukam die Beschaf-

enheit des festen zu haben, das feste aber niemals eine,

'jondei’n immer zwei Mitten verkniipfen, darum also wurde

t won Gott mitten zwischen Feuer und Erde Wasser und Luft

.gesetzt und unter einander so viel wie moglich war in das-

I nelbe Verhaltniss wie Feuer zur Luft, so Luft zum Wasser,

> md wie Luft zum Wasser, so Wasser zur Erde gebracht

f
and so der Himmel verbunden und zusammengefiigt, dass

•ar sichtbar und fiihlbar war. Und deswegen und aus

• 'iiesen so beschaffenen nun und der Zahl nach vieren wurde
;

ler Korper der WeltdurchVerhaltnissmassigkeitzusammen-

; stimmend geschaffen und empfing dadurch Freundschaft, so

iidass er zur Einheit mit sich selbst verbunden von keinem

; mdern als von dem Urheber der Verbindung kann aufgelost

werden. Von jenen vieren nun aber ist jedes einzelne ganz

' dem Weltgebaude zugetheilt worden
; denn aus allem Feuer

und Wasser und Luft und Erde fiigte der Baumeister es

zusammen und liess von keinem derselben einen Theil oder

•eine Kraft ausserhalb zuriick, diese Griinde bei sich erwagend,

zuerst, damit es ein ganzes so viel wie moglich vollstandiges

Wesen aus vollstandigen Theilen ware, sodann ein einiges, 33

weil nichts zuriickgelassen war, woraus ein anderes solches

werden konnte, dann auch, damit es von Alter und Krank-
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licit frei sei, intlem er sail, class cinem zusammengesetzten

Korper warmes und kaltes und alles stark wirkende, wenn

cs ihn von aussen umgiebt und unzeitig auf ihn trifft, Auf-

losung bereitet und Krankheiten und Alter herbeifiihrend

den Untergang bringt. Aus tlieser Ursache und Ueber-

legung also f'iigte er alles ganz zu einem einigen ganzen

vollstandigen von Alter und Krankheit freien Baue zusam-
$

men. Yon den Gestalten aber gab er ihm die angemessene

und verwandte. Angemessen aber dem Wesen, welches die

Wesen alle in sich begreifen sollte, war unter den Gestalten

wohl die, welche alle Gestalten so viel es giebt in sich

befasst; und darum bildete er es auch kugelformig, von der

Mitte bis zu den Enden iiberall gleich weit entfernt, in

Kreises Gestalt, der vollkommensten und sich selber ahn-

lichsten aller Gestalten, das ahnliche fiir tausendmal schoner

als das unalmliche haltend. Auswenclig aber machte er es

iiberall ringsherum ganz glatt, aus vielen Griinden. Denn

sowohl der Augen bedurf'te es nicht, weil nichts sichtbares

ausserhalb iibrig blieb, noch ties Gehbrs, weil nichts lior-

bares blieb, und Luft war nicht um dasselbe her, welche

Einathmung begehrte. Auch war es keines Werkzeuges

benothigt, womit es die zu sich zu nehmende Nahrung hatte

empfangen und die friihere ausgesaugt wieder von sich geben

sollen
;
denn nichts ging von ihm iveg oder kam ihm irgend-

woher zu, denn es gab auch nichts. Denn ein sich selbst

von dem eigenen Abgange ernahrendes und alles in sich und

von sich selbst leidendes und thuendes ist es durch Kunst

geworden; denn besser, glaubte der Meister, wiirde es viel-

mehr sein, wenn es sich selbst geniigte, als wenn es eines

andern bediirfte. Yon Handen aber, mit denen weder zu

fassen noch auch einen abzuwehren noting war, glaubte er

nicht vergeblich ihm etwas anheften zu mtissen noch von
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Fiissen oder iiberhaupt von clem, was zum Gelien client. 34

Denn von den Bewegungen theilte er ihm die seinem Korper

gehdrige zu, die unter den sieben der Yernunft unci Einsicht

am nachsten kommt. Und darum gleiclnnassig in einund-

demselben und in sicli selbst es herumfiihrend gab er ihm

die im Kreise sicli drehende Bewegung, die sechs andern

aber nahm er ihm alle und machte es frei von den Irrsalen

derselben. Und weil es zu diesem Umlauf der Fiisse nicht

bedurfte, schuf er es ohne Schenkel unci Fiisse. Diese ganze

Ueberlegung nun des immer seienden Gottes iiber den cler-

maleinstigen Gott machte den Korper der Welt zu einem

glatten und ebenen und uberall von der Mitte aus gleichen

und ganzen und vollstiindigen aus vollstancligen Korpern

bestehenden. Die Seele aber setzte er in die Mitte cles-

selben und Hess sie durch das ganze sicli hindurchziehen und

umkleidete den Korper auch von aussen mit ebenderselben,

und im Kreise nun als Kreis sich drehend ward von ihm hin-

gestellt der Himmel, einsam und allein, aber seiner Vor-

treft'lichkeit wegen mit sich selbst vermogend umzugehen

und keines zweiten bedurfend, bekannt und befreundet genug

er selbst mit sich selber. Aus alien diesen Griinden also

schuf er ihn zu einem seligen Gotte.

Die Seele nun aber wurde nicht wie wir sie jetzt nach

clem Korper darzustellen unternehmen, so auch von Gott

spater bereitet; denn nicht wurde er das altere von dem

jiingeren umschlossen haben beherrscht werden lassen; son-

dern es trifft sich nur eben, class wir, die wir vielfaltig dem

Zufall und Ohngefahr unterworfen sind, es auch auf ahn-

liche Weise darstellen, er aber fiigte die Seele cler Ent-

stehung sowohl als cler Vortrefflichkeit nach dem Korper

sie voranstellend und vorsetzencl als Gebieterin und kiinftige

Herrin des kiinftig zu beherrschenclen zusammen aus fol-
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35genilem und fblgender Massen. Zwischen das untheilbare

und immer auf gleiche Weise sich verhaltende Sein und das

wiederum an den Korpern entstehende getheilte stellte er in

die Mitte aus beiden gemischt eine dritte Art des Seine,

und hinsichtlich wiederum der Natur des gleichen und der

des andern fiigte er auch in dieser Beziehung als in der

Mitte stehend sie zusammen zwischen dem theillosen von

jenen und dem in den Korpern getheilten. Und diese drei

nun nehmend mischte er sie alle zusammen zur Einheit, die

schwer zu misehende Natur des andern mit Gewalt zur

Uebereinstimmung bringend. Indem er aber die Mischung

mit dem Sein bewirkte und aus dreien eins gemacht hatte,

theilte er wiederum dieses Ganze in so viel Theile als sich's

gehorte, und so, dass ein jeder aus dem gleichen und dem

andern und dem Sein gemischt war. Er fing aber also zu

theilen an: zuerst nahm er einen Theil von dem Ganzen

weg; nach diesem wurde ein doppelt so grosser genommen,

zum dritten ein anderthalber des zweiten und dreifacher des

ersten, zum vierten ein doppelter des zweiten, zum funften

ein dreifacher des dritten, zum sechsten ein achtfacher des

ersten und zum siebenten ein siebenundzwanzigfacher des

36 ersten. Sodann fiillte er die doppelten und dreifachen

Zwischenraume aus, indem er noch Theile von dort abschnitt

und zwischen diese setzte, so dass in jedem Zwischenraume

zwei Mitten waren, die eine um denselben Theil der Enden

grosser und kleiner als diese, die andere um das der Zahl

nach gleiche grosser und kleiner. Da aber durch diese Ban-

der in den vorigen Zwischenraumen anderthalbe und iiber-

dritte und iiberachte Zwischenraume entstanden waren, so

fiillte er die iiberdritten alle mit dem des uberachten aus,

von einem jeden derselben einen Theil iibrig lassend, welcher

iibrig gelassene Zwischenraum des Theiles durch die Zahlen
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zweihundertsechsundfimfzig und zweihundertdreiundvierzig

bestimmt wird. Und damit war denn auch das gemischte,

aus welchem er dieses abschnitt, nunmehr alles verbraucht.

Diese ganze Zusammenfiigung nun der Lange nach in zwei

Halften zerspaltend und beide in der Mitte kreuzweis wie

ein X an einander legend bog er dieselben in eins zusammen

im Kreise, indem er sie mit sich selbst und mit einander

dem Orte der Ivreuzung gegeniiber verkniipfte; und mit der

gleichmassig in einunddemselben herumgehenden Bewegung

rings sie umgebend machte er den einen der Kreise ausser-

lich, den andern innerlich, und den ausseren Schwung

benannte er als von der Natur des gleichen, den inneren als

von der des andern seiend. Den von der Natur des gleichen

nun fiihrte er in der Richtung der Seite nach der rechten

herum, und den von der des andern in der Richtung des

Durchmessers nach der linken. Die Herrschaft aber gab er

dem Umschwunge des gleichen und ahnlichen; denn er liess

ihn als einen und ungespalten ; den innern aber spaltete er

sechsfach in sieben ungleiche Kreise nach den beiderseitigen

Zwischenraumen des doppelten und dreifachen, deren auf

jeder Seite drei waren, und verordnete, dass die Kreise ein-

ander entgegengesetzt gingen, an Geschwincligkeit drei

gleichmassig, viere aber unter sich und von den dreien ver-

schieden, doch nach Verhaltniss sich bewegend. Nachdem

aber die ganze Zusammenfiigung der Seele nach dem Sinne

ihres Urhebers erfolgt war, da bildete er innerhalb derselben

alles, was korperlich ist, und beider Mitten vereinigend

fiigte er sie an einander. Sie aber aus der Mitte nach den

Enden des Himmels iiberall durchgeflochten und ringsum

von aussen ihn umhiillend begann in sich selber sich drehend

den gottlichen Anfang eines nie aufhorenden und besonnenen

Lebens fur die gesammte Zeit. Und der Korper des Him-
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mels nun ist sichtbar gewortlen, sie aber unsiclitbar, der

37 Vernunft und des Einklanges theilhaft, die Seele, unter dem

denkbaren und immer seienden durch den besten die beste

geworden unter dem erzeugten. Indem sie also aus der

Natur des gleichen und der des andern und dem Sein, aus

diesen drei Theilen zusammengemischt und verhaltnissmas-

sig getheilt und verkniipft nach sich selbst zugewendetum-

kreist, wenn sie da etwas mit zerstreutem Sein und etwas

mit untheilbarem begabtes beriihrt, so sagt sie durch ihr

ganzes Wesen hindurch bewegt, wenn etwas dasselbe mit

etwas und wenn es verschieden von etwas ist, in was fUr

Beziehung vornehmlich und wie und auf welclie Weise und

wann es in Beziehung auf jedes unter dem entstehenden so-

wohl als auf das immer gleichmassig sich verhaltende jedes

zu sein und zu leiden in den Fall kommt. Die aber auf

gleiche Weise iiber das anders seiende wie fiber das gleiche

wahr werdende Rede, in dem von sich selbst bewegten fort-

gehend ohne Laut und Schall, wenn sie das sinnlich wahr-

nehmbare zum Gegenstande bekommt und der Kreis des

andern im richtigen Gange in die ganze Seele Kunde von

ihm gebracht hat, so entstehen sichere und wahre Mei-

nungen und Annahmen; wenn sie aber wiederum auf das

zur Vernunft gehorende gerichtet ist und -der Kreis des

gleichen in guter Schwingung die Gegenstande angezeigt

hat, so kommt verniinftige Einsicht und Wissenschaft notli-

wendig zu Stande. Ein seiendes aber, worin diese beiden

sich finden, anders als Seele zu nennen wird alles eher als

der Wahrheit gemass sein.

Als aber der Vater die von ihm erzeugte Weltbewegt und

lebend bemerkte, eine Freude der ewigen Gotter, da empfand

er Wohlgefallen und erfreut gedachte er sie nun noch mehr

dem Urbilde ahnlich zu machen. Wie also dieses selbst ein
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ewiges Wesen ist, so unternalim er auch dieses All nach

Moglichkeit zu einem eben solchen zu machen. Des Wesens

Natur also war eine ewige. Und dieses mm ganz auf das

erzeugte iiberzutragen war nicht moglich, aber ein bewegtes

Bild der Ewigkeit beschloss er zu machen, und indem er zu-

o-leich den Hiinmel einrichtet, macht er von der in einem

beharrenden Ewigkeit ein nach der Zahl gehendes ewiges

Bild, das, was wir Zeit genannt haben. Denn Tage und

Nachte und Monate und Jahre, die es nicht gab bevor der

Himmel geworden war, deren Entstehung veranstaltet er

jetzt zugleich mit der Zusammenfugung von diesem. Dieses

alles aber sind Theile der Zeit, und das war und das wird

sein gewordene Formen der Zeit, die wir unbewusst beilegen

dem ewigen Sein mit Unrecht. Denn wir sagen doch, dass

es war und ist und sein wird, ihm aber kommt nur das ist

nach der wahren Bede zu, und das war und das wird sein 38

gebiihrt sich von der in der Zeit gehenden Entstehung zu

sagen, denn beide sind Bewegungen; dem aber, welches

immer auf gleiche Weise sich unbeweglich verhalt, kommt

es nicht zu weder alter noch jiinger zu werden durch die

Zeit, noch es einstmals oder jetzt geworden zu sein oder

kiinftig zu werden, und uberhaupt nichts von alien dem, was

die Entstehung den im Sinnengebiet sich bewegendenDingen

mittheilte, sondern es sind dieses die Formen der die Ewig-

keit nachahmenden und nach der Zahl umkreisenden Zeit

geworden. Dann auch noch solches, wie dass das entstan-

dene entstandenes sei und das entstehende entstehendes sei,

ferner das entstehen werdende sei entstehen werdendes und

das nicht seiende sei nicht seiendes, welches alles ungenau

gesagt ist. Doch hieriiber das genaue zu bestimmen moclite

hier vielleicht nicht der schickliche Ort sein. Die Zeit also

ist mit dem Ilimmcl entstanden, damit sie zugleich erzeugt
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auch zugleich aufjgeiost werden, wenn einmal ihre Auflbsung

stattfindet, und nacli dem Urbilde der durchaus ewigeh

Natur, damit er ihm so tihnlich wie moglich sei. Denn das

Urbild ist durch alle Ewigkeit seiend, er aber durch die

ganze Zeit hindurch geworden und Seiend und sein werdend.

Also aus solcher Betrachtung und Ueberlegung Gottes hin-

sichtlioh der Entsteliung der Zeit, damit die Zeit erzeugt

wiirde, sind Sonne und Mond und fiinf andere Sterne mit

dem Beinamen Irrsterne zur Unterscheidung und Bewahrung

der Zahlen der Zeit entstanden. Und naclidem Gott den

Korper eines jeden derselben gemacht hatte, setzte er sie

sieben an der Zahl in die sieben Kreise, in welchen der Um-

laut des andern vor sicli ging, den Mond in den ersten um

die Erde, die Sonne in den zweiten liber der Erde, den Mor-

genstern aber und jenen, welcher der heilige des Hermes

genanilt wird, in deii mit der Sonne in gleicber Geschwindig-

keit laiifenden Kreis, aber beide mit einer Kraft versehen,

die der der Sonne entgegengesetzt ist, weswegen die Sonne

und der des Hermes und der Morgenstern sicli gegenseitig-

und auf die gleiche Weise eiilholen und eingeliolt werden.

Yon den iibrigen aber den Ort, wohin, und die Ursachen,

aus welchen er sie setzte, alle durchzugehen wiirde umstand-

licher sein, als die Erklarung der Sache selbst, die uns

darauf gefiihrt hat. Diesem nun kann vielleicht sp'ater,

wenn wir Musse haben, die wiirdige Uarstellung zu Theil

werden. Nachdem also alle die Sterne, welche die Zeit mit

bewirk6n sollten, ein jeder in den ihm gebiihrenden Um-

schwung gekommen und durch Yerkniipfung der Korper

mit beseelten Bandern lebendige Wesen geworden waren

und das anbefohlene vernommcn hatten, da gingen sie nach

39 dem Umsch\tunge des andern, der schriig ist, indem er durch

den UmschwUng des gleichen geht und beherrscht wird, der
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eiiie von ihnen in einem grosseren, der andere in einem kleme-

ren Kreise sicli bewegend, schneller zwar dieindem kleineren

und die in dem grosseren langsamer herum ;
aber durch den

Umschwung des gleichen schienen die am schnellsten her-

umgehenden, welches die einkolenden sind, von den langsamer

gehenden eingeholt zu werden. Denn alle ihre Kreise zur

Schraube drehend, deswegen, weil sie zweifach in der ent-

gegengesetzten Richtung zugleich vorschreiten, stellte er

den am langsamsten von ihm selbst, welcher der schnellste

:ist, weggehenden am nachsten dar. Damit aber ein deut-

: liches Mass flir die gegenseitige Langsamkeitund Geschwin-

|
digkeit ware, mit welcher die acht Kreise sich bewegten,

ziindete Gott in dem Umlaufe, welcher der zweite von der

iErde her war, ein Licht an, was wir jetzt Sonne nennen,

damit es so viel wie mbglich durch den ganzen Himmel hin

I

schiene und diejenigen Wesen, denen dieses zukarn, der

Zahl theilhaftig Wurden, belehrt von dem Umschwunge des

.gleichen und ahnlichen. Nacht also und Tag sind so und

aus diesen Griinden entstanden, der Umlauf der einen und

H'erniinftigsten Kreisbewegung ; der Monat aber, wenn der

Mond seinen Kreislauf vollendet und darauf die Sonne ein-

geholt hat, und das Jahr, wenn die Sonne ihren Kreislauf

vollendet hat. Die Umlaufe der iibrigen aber haben die

’Menscheh, wenige unter den vielen ausgenommen* nicht

bemerkt und geben ihnen weder Namen noch messen sie sie

gegen einander beobachtend durch Zahlen und wissen also,

kann man sagen, auch das nicht, daiss ihre imsaglich vielen

und wUnderbar mannichfachen Irrsale Zeit sind. NieMs

I

desto weniger aber liisst sich begreifen, dass die vollkom-

raene Zahl der Zeit das vollkommene Jahr dann erfullt,

wenn aller acht Umlilufe gegenseitige Geschwindigkeiten

zugleich bcendigt 4um Abechlusse gekommen sind, gemessen
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Weise also und aus diesen Griinden wurden alle die Sterne

erzeugt, welche den Himmel durchwandernd sicli wenden,

damit dieses Wesen so ahnlich wie moglich sei dem vollkom-

menen und denkbaren in Hinsicht der Nachahmung seiner

durchaus ewigen Natur.

Und in Bezug auf das andere bis zur Entstehung der Zeit

war es nunmehr zur Aehnlichkeit dessen, dem es nachgebil-

det wurde, vollendet, dariii aber, dass es noch nicht die

Wesen alle entstanden in sich befasste, war es noch unahn-

lich. Dieses von ilirn noch rtickstandige nun vollendete er

nach des Urbildes Natur es auspragend. Wie also die Ver-

nunft Gestalten inwohnen sieht dem Wesen, welches ist,

was fur welche und wie viele ihm inwohnen, solche und so

viele, dachte er, mlisste auch dieses bekommen. Es sind

aber viere, eine das himmlische Geschlecht der Gotter, die

40 andere das gefliigelte und luftdurchziehende, die dritte die

im Wasser lebende Gattung, und die mit Fiissen und auf

der Erde gehende die vierte. Die Gestalt des gottlichen

nun, des Werkes heiligen Anfang, bildete er grbsstentheils

aus Feuer, damit es so gl'anzend und schon von Ansehen

wie moglich ware, und machte es wohlgerundet nach der

Aehnlichkeit des Alls, und setzt es in die Denkweise des

besten als dessen Begleiter, indem er es rings um den gan-

zen Himmel herum vertheilte, ein wahrhafter Schmuck und

bunte Zierde dem ganzen zu sein. Bewegungen aber fiigte

er einem jeden zwei an, die eine, welches die in einunddem-

selben und gleichmassig stattfindende ist, als immer einund-

dasselbe mit sich selbst liber einunddasselbe denkendem,

die andere nach vorn, als von dem Umschwunge des gleichen

und ahnlichen beherrschtem, von den fiinf Bewegungen aber

Unbeweglichkeit und Stillstand, damit ein jedes derselben
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so gut wie nur immer moglich ware. Aus dieser Ursache

also sind alle die Sterne geworden, die wandellos als gott-

liche und ewige Wesen und gleichmassig in einunddem-

selben sich umdrehend immer verharren, die aber, welche

sich wenden und auf solche Weise dem Wandel unterworfen

sind, aus jenen Griinden, die im vorigen angegeben wurden.

Die Erde aber, unsere Ernahrerin, sie, die zusammengedrangt

ist um den durch das All hindurcbgehenden Pol, machte er

zur Wachterin und Bewirkerin vonNacht und Tag, die erste

und alteste von alien Gottern, die innerhalb des Himmels

geworden sind. Die Reigen dieser selbst aber und ihre An-

naherungen an einander und was die Riicklaufe ihrer Kreis-

bahnen in sich selbst und die Hinlaufe betrifft, und bei den

Vj Vereinigungen, welche der Gotter da zu einander kommend

und wie yiele gegentiber, und hinter welchen vor einander

und vor uns zu welchen Zeiten jede verdeckt werden und

wieder erscheinend Schrecken und Zeichen der Dinge, welche

nachher geschehen werden, denen, die nicht rechnen konnen,

3

senden, davon zu reden ohne Anschauung der dieses wiederum

nachahmenden Bilder ware vergebliche Miihe; vielmehr sei

uns dieses sowolil hinreichend auf diese Weise, als auch das

liber die Natur der sichtbaren und erzeugten Gotter gesagte

beendigt. Von den iibrigen Gottern aber die Entstehung

anzugeben und zu erkennen geht liber unsere Krafte, und

wir miissen denen glauben, die vor uns sie angegebenhaben,

I

welches Abkommlinge der Gotter waren, wie sie sagten,

und ihre Vorfahren doch wohl genau gekannt haben. Un-

moglich also konnen wir Gottersohnen zu glauben uns wei-

gern, wenn sie auch das, was sie sagen, weder wahrschein-

lich machen noch iiberzeugend beweisen, sondern weil es

ihre Angehorigen sind, von denen sie Nachricht zu geben

behaupten, miissen wir dem Gesetze gemass ihnen glauben.
Bd. ii. 3. 30
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Dieses also sei uns jenen zufolge die Beschaffenheit und

Angabe der Entstehung von diesen Gottern: der Ge und

dem Uranos wurden Okeanos und Tethys geboren, diesen

aber Phorkys und Kronos und Rhea und alle die mit diesen,

41 von Kronos und Rhea aber Zeus und Hera und alle jene,

welche, wie wir wissen, alsBriider derselben und noch andere

als Abkommlingevon diesen angegeben werden. Alsnun aber

die Gotter alle, die sichtbar umkreisenden sowohl als die,

welche erscheinen je nachdem sie wollen, entstanden waren,

spricht zu ihnen der, der dieses All gezeugt hat, also : Gbt-

ter von Gottern, deren Schopfer ich bin und Vater von

Werken, welche durch mich entstanden unlbsbar sind, wenn

ich nicht will. Das gebundene nun freilich ist alles losbar,

doch das schon gefiigte und wohl sich verhaltende losen zu

wollen ware schlecht. Weshalb ihr denn auch, weil ihr ent-

standen seid, nicht unsterblich noch durchaus unlosbar seid,

jedoch keineswegs werdet gelost werden noch des Todes

Loos empfangen, indem ihr an meinem Willen ein noch

grosseres und machtigeres Band erhalten liabt als jene, mit

denen ihr als ihr entstandet verkniipft worden seid. Jetzt

also vernehmt was meine Rede euch anzeigt. Noch sind

drei unerzeugte sterbliche Geschlechter iibrig. Wenn aber

diese nicht entstehen, so wird der Himmel unvollstandig

sein, denn er wird nicht alle Geschlechter von Wesen in

sich haben, wie er doch muss, wenn er gehorig vollstandig

sein soil. Durch mich aber entstanden und mit Leben be-

gabt wurden sie den Gottern gleich werden. Damit sie also

sterblich seien und dieses All in Wahrheit alles sei, so wen-

det ihr naturgemass euch zur Hervorbringung der Wesen

und ahmet meine Wirksamkeit bei euerer Entstehung nach.

Und so viel an ihnen unsterblichen gleichnamig zu sein ver-

dient, das gottlich zu nennende und innerlich leitende derer,
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die immer dem Reclite und euch zu folgen geneigt sind, das

wird von mir gesaet und begriindet euch ubergeben werden;

die iibrige Bildung der Wesen aber vollbringet ihr unsterb-

lichem sterbliches anwebend und zeuget und nahret sie gross

und nelimt die hinscliwindenden wieder auf. Dieses sprach

er, und wieder sich wendend zu dem vorigen Behalter, darin

er die Seele des Alls zusammengemischt hatte, goss er was

von dem fruheren nocli iibrig war ein und mischte zwar auf

dieselbe gewisse Weise, aber nicht mehr eben so gleichmas-

sig reines, sondern zweites und drittes. Und das zusam-

mengefiigte Ganze trennte er in Seelen an Zahl den Sternen

gleich und theilte je eine je einem zu, und nachdem er sie

wie auf ein Fahrzeug darauf gesetzt, zeigte er ihnen die

Natur des Alls und unterrichtete sie von den verhiingten

Gesetzen, dass die ersteGeburt fiir alleauf gleicheWeisebe-

stimmt sein wiirde,damit keinerdurch ilm inNachtheilkame,

und dass sie ausgesiiet auf die den einzelnen zukommenden

einzelnen Werkzeuge derZeiten das Wesen werden miissten,

welches die Gotter am meisten verehre, da aber die mensch-

liche Natur zwiefach sei, das bessere Geschlecht ein solches 42

ware, welches auch nachher Mann heissen wiirde. Wenn

sie nun aber durch Nothwendigkeit in Leiber eingepflanzt

sein wiirden und das eine hinzukame, das andere wegginge

von ihrem Leibe, so sei das erste, dessen alle in gleicher

Weise theilhaftig werden miissten, Empfindung als starker

Eindriicke Folge, das zweite mit Lust und Schmerz ge-

mischte Liebe, sodann Furcht und Zorn und alles, was mit

diesen zusammenhiinge und was von entgegengesetzter Art

sei
;
und wenn sie diese beherrschen wiirden, so wiirden sie

gerecht leben, ungerecht aber, wenn sie die beherrschten

waren. Und wer die ilim zukommende Zeit gut verlebte,

der werde zuriickkehren in die Behausung des ihm zugeivie-

30 *



460

senen Sternes und ein gliickseliges und seiner Weise ent-

sprechendesLeben haben, wenn ihm dieses aberfehl schliige,

so werde er in eines Weibes Natur bei der zweiten Geburt

iibergehen, und wenn er auch da noch nicht von Schlechtig-

keit ablasse, nach der Art seines Schlechtseins, entsprechend

ihrer Erscheinung immer in eine eben solche thierische

Natur iibergehen und nicht eher aufhoren sich zu verwan-

deln und zu leiden, bis er dem Umlaufe des gleichen und

ahnlichen in sich folgend durch VernunftHerr geworden der

unverniinftigen und unruhigen Masse, die spater ihm aus

Feuer und Wasser und Luft und Erde sich angesetzt, die

Gestalt seiner ersten und besten Beschaffenheit wieder

erlangt babe. Nachdem er ihnen aber alle diese Gesetze

gegeben, damit er an der nachherigen Schlechtigkeit eines

jeden unschuldig "ware, saete er sie theils auf die Erde, theils

auf den Mond, theils auf alle die andern Werkzeuge der

Zeit. Das weitere aber nach der Saat iibertrug er den

jungen Gdttern, sterbliche Leiber zu bilden und so viel von

menschlicher Seele noch iibrig war, was hinzukommen

tnusste, dieses und alles mit jenen zusammenhangende her-

vorzubringen und dann zu regieren und nach Moglichkeit

aufs schonste und beste das sterbliche Wesen zu lenken, so-

fern es nicht selbst sich Uebel zuziehen wiirde.

Und er nun, nachdem er alles dieses angeordnet, blieb in

seiner Stellung, wie billig, wahrend die Kinder, als sie des

Vaters Ordnung vernommen, derselben gehorchten und ver-

sehen mit dem unsterblichen Anfange des sterblichen We-

sens in Nachahmung ihres Schopfers Feuer- und Erd-

und Wasser- und Lufttheile von der Welt entlehnend zu

43 kiinftiger Wiedererstattung das empfangene in eins zusam-

menkitteten, nicht mit den unlosbaren Bandera, durch

welche sie selbst zusammengehalten wurden, sondern mit
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einer Menge ihrer Kleinheit wegen unsichtbarer Stifte alles

verbindend und so einen jeden Leib zur Einbeit verschmel-

zend schlossen sie die Umlaufe der unsterblichen Seele in

einen Zufluss und Abfluss erleidenden Leib ein. Diese aber,

eingescblossen in einen starken Strom, berrschten nicbt und

wurden nicbt beherrscht, sondern gewaltsam wurden sie ge-

trieben und trieben, so dass zwar das ganze Wesen sicb be-

wegte, aber ohne Ordnung, wie es der Zufall wollte, vor-

'Schritt und ohne Vernunft, indem es alle sechs Bewegungen

hatte; denn sowobl nach vorn und nach liinten, alswiederum

inach der rechten und linken und nach unten und oben und

iiberall bin nach den sechs Orten schritten sie irrend vor.

Denn wenn die iiberstrbmende und abfliessende Woge,

welche die Nahrung brachte, stark war, so war der Tumult

:noch grosser, den die Eindriicke von dem, was einem jeden

zustiess, bervorbracbten, wenn der Leib zufallig mit frem-

dem Feuer irgend eines ausserlichen zusammentraf oder mit

ifestem von der Erde und feucht hingleitendem Gewasser,

'Oder von einem durcli die Luft getriebenen Wirbel der

Winde ergriffen wurde und die durcb alles dieses erregten

i Bewegungen durcb den Leib zu der Seele durcbdringend auf

-sie stiessen, welche denn auch nachber mitBezug darauf be-

inannt wurden und noch jetzt alle zusammen Empfindungen

benannt werden. Sie waren es also, die auch damals in der

ersten Zeit die meiste und grosste Bewegung hervorbracli-

ten und zugleich mit dem immerfort stromenden Kanale die

i Umlaufe der Seele bewegend und heftig erschiitternd den

des gleichen ganzlich hemmten durch ihr Entgegenstromen

und seine Herrschaft und Fortschreitung aufhielten, den

des andem hingegen so durchschiitterten, dass sie die drei

Abstande des doppelten sowobl als des dreifachen und die

Mitten und Verbindungen des anderthalben und uberdritten
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vcrkniipft hatte, moglich war, auf alleWeise verkehrten und

alle Brechungen und Storungen der Kreise, so vielerlei

sich hineinbringen liessen, hineinbrachten, so dass sie kaum

mit einandcr zusammenhaltend zwar gingen, aber ohneVer-

nunft, bald entgegengesetzt, ein anderraal von der Seite,

bald uingelcgt, wie vrenn einer riicklings den Kopf gegen

die Ercle stemmt und die Fiisse nach oben gekehrt an etwas

anlegt, dann in clieser Lage dem darin befindlichen und de-

nen, die ihn sehen, das gegenseitige rechte als linkes und

das linke als rechtes erscheint. Eben solche und ahnliche

gewaltsame Yerriickungen nun erleiden die Umschwingun-

44 gen, so dass wenn sie auf ein aus seres aus dem Geschlechte

des gleichen ocler des andern treffen, sie das gleicbe mit

einem und das verschiedene von einem der Wahrheit entge-

gen benennend falsche und unverstandige sind und kein

Umlauf in ihnen dann herrscbt oder Fiibrer ist, welchen

aber von aussenher zustossend Empfindungen gewisser Art

aucli den ganzen Umfang der Seele zugleich nach sich zie-

hen, diese dann inclem sie beherrsckt werden zu herrschen

schcinen. Und wegen aller dieser Einwirkungen nun vird

die Seele jetzt wie zu Anfange unverstandig fiirs erste,

wenn sie in den sterblichen Leib eingeschlossen ist. Wenn

aber der Strom des Wachstkums und derNahrung schwacher

zufliesst und die Umlaufe wiederum Ruhe bekommend ihren

Weg gelien und mit der Zeit mehr und mehr befestigt wer-

den, alsclann richten sich die Umschwingungen nach dem

naturgemassen Gange der einzelnen Kreise ein und benen-

nen das verschiedene sowohl als das gleiche mit den rech-

ten Namen und fiihren so den, der sie hat, dahin, dass er

verstandig wil’d. Kommt dann nun auch noch eine rechte

Erzielumg durch Bildung zu Iliilfe, so wird er vollstan-
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dig und ganz gesund und ist der grossten Krankheit ent-

gangen; versaumt er es aber, so gelit er liinkend durch das

von ihm zu durchlebende Leben und kommt unvollendet und

lnverstiindig wieder in die Unterwelt. Dieses nun fallt in

eine spatere Zeit; das jetzt vorliegende aber muss genauer

durchges:an2;en werden. Das friihere also, von der Entste-

hung der einzelnen Theile des Leibes und von der Seele, aus

welchen Ursachen und nach welchen Erwagungen der Got-

ter sie entstanden sind, haben wir so durchzugehen, dass

wir uns an das wahrscheinlichste halten und dieserRichtung

nachgehn. Die zwei gottlichen Umlaufe also scblossen die

Gotter, indem sie die Gestalt des Alls, welcbe rund ist,

nachahmten, in einen kugelformigen Korper ein, namlich

den, welchen wir jetzt Kopf nennen, welcher das gottlichste

und alles in uns beherrschende ist. Und ihm iibergaben sie

auch den ganzen Leib als eine fur ihn zusammengebrachte

Dienerschaft, weil sie wussten, dass er aller Bewegungen,

so viel ihrer sein wiirden, theilhaftig ware. Damit er also

nicht auf der Erde, die Hohen und Tiefen aller Art hat,

herumrollend iiber jene hinweg und aus diesen lieraus zu

kommen Noth hatte, gaben sic ihm dieses Fahrzeug und

leichtes Fortkommen; und daher erhielt der Leib eine Lange

und trieb, indem Gott ihn zum Gehen einriehtete, vier aus-

streckbare und biegsame Glieder, mit welchen sich anhal-

tend und aufstiitzend er aller Orten zu gehen vermag, oben-

auf die Behausung des gottlichsten und heiligsten von uns 45

tragcnd. Beine und Hande also wuchsen auf diese Weise

und aus diesem Grunde an alien; weil aber die Gotter das

vorn fur edler und der Herrschaft wiirdiger hielten, als das

hinten, so gaben sie uns den Gang hau.ptsachlich in dieser

Weise. Es musste also das vorn des menschlichen Leibes

unterschieden und unahnlich werden. Daher fiigten sie
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setzten Antlitze die Werkzeuge fiir die ganze Vorsorge der

Seele ein und verordneten, es sollte dieses die Anfiihrung

liabende das natiirliche Vorn sein. Unter den Werkzeugcn

aber baueten sie zuerst des Lichtes Wege, die Augen, und

fiigten sie aus folgender Ursache ein. Aus allem Feuer,

was nicht brannte, sondern das milde Licht gab, das jedem

Tage eigen ist, veranstalteten sie, class ein Korper wiirde.

Denn das in uns befindliche mit diesem verwandte Feuer

liessen sie unvermischt glatt und diclit durch die Augen

fliessen, indem sie zwar das ganze Gewebe derselben, aber

am meisten dieMitte fest zusammenschlugen, so dasssiedas

andre grobere alles halt und nur allein das von jener Be-

schaffenheit rein durchlasst. Ist nun Tageslicht um den

Strom des Gesichts herum, so verschmilzt er bei seinem

Heraustreten mit dem ihm ahnlichen und wire! zu einem

durch Verwandtschaft vereinigten Korper nach der gera-

den Richtung der Augen, wo der von innen kommende

Strom an ein ausseres, welches mit ihm zusammentrifft,

stossend sicli aufstiitzt. Was er nun so, der Aehnlichkeit

wegen iiberall ahnliches erleidend, entweder selbst beriihrt,

oder welches andere ihn, davon theilt er die Bewegungen

dem gesammten Leibe bis zur Seele mit und verarsacht

diejenige Empfindung, mit welcher wir sagen dass wir

sehen. 1st aber das verwandte Feuer in Nacht vergangen,

so ist er abgeschnitten ; denn zu unahnlichem heraustretend

wird er selbst verandert und erlischt, indem er nicht mehr

mit der umgebendenLuft verwachst, weil sie keinFeuer hat.

Er hort also auf zu sehen und bringt auch nocli den Schlaf

herbei. Denn was die Gotter zur Bewahrung des Gesichts

veranstalteten, das Wesen der Augenlieder, wenn diese

sich zuthun, so schliesscn sie die Kraft des Feuers inwen-
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dig ein, diese aber glattet und ebnet die innern Bewegun-

gen, und wenn sie geebnet sind, so wird Ruhe, und ist die

Rube gross, so tritt Schlaf ein mit wenigen Traumen, blei-

ben aber grossere Bewegungen zuriick, so verursachen sie

ihnen und ihren Orten an *Art und Zahl entsprechende in- 46

nerlich nacbgebildete und ausserlick nach dem Erwachen

etinnerliche Erscheinungen. Wie es sich aber mit der Er-

zeugung der Bilder in den Spiegeln und mit allem Wieder-

schein gebenden und glatten verhalt, ist nicht mehr schwer

einzusehen; denn in Folge der innerhalb und ausserhalb

^stattfindenden Gemeinschaft des beiderseitigen Feuers und

|

:nachdem es wiederumeins jedesmalum dieGlatteher gewor-

den und vielfaltig umgeformt ist, entsteht nothwendig aller

solcher Wiederschein, indem das Feuer um das Antlitz mit

dem Feuer des Gesichtes an dem glatten und glanzenden

verschmilzt. Als rechtes aber erscheint das linke, weil die

entgegengesetzten Theile des Gesichts mit den entgegenge-

setzten Theilen in Beriihrung kommen wider die bestehende

Gewohnheit des Sehens
;
umgekehrt aber als rechtes das

rechte und das linke als linkes, wenn das Licht im Ver-

schmelzen mit dem, womit es verschmilzt, auf die andere

Seite gefallen ist, und dieses dann, wenn die Glatte der

Spiegel von dieser und von jener Seite mit Erhohungen ver-

sehen das rechte auf die linke Seite des Gesichts und das

andere auf die andere hingetrieben hat. Nach der Lange

des Antlitzes aber gekehrt lasst ebenderselbe Spiegel alles

riickwarts liegend erscheinen, indem er was unten ist nach

dem oberen Theile des Strahles, und wiederum was oben

ist nach dem unteren hintreibt. Dieses alles nun gehort

unter das mitwirkende, von dessen Dienste Gott Gebrauch

macht, indem er die Gestalt des besten nach Moglichkeit

vollendet; es wird aber von den meisten nicht als mitwir-
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kendes, sondern als Ursache aller Dinge betrachtet, was

da kaltet und warmt und fest und fliissig macht und was

dergleichen mehr ist hervorbringt. Ueberlegung aber oder

Vernunft zu irgend etwas zu haben ist es unvermogend.

Denn als das, welchem allein unter dera, was ist, Ver-

nunft zu besitzen zukommt, ist die Seele anzusehen
;
diese

aber ist unsiclitbar, Feuer dagegen und Wasser und Luft

und Erde sind alles siclitbare Korper geworden. DerLieb-

haber der Vernunft und Wissenschaft aber hat nothwendig

den Ursachen der denkenden Natur als ersten nachzufor-

schen, denen aber, welche Dingen angehoren, die von an-

dern bewegt werden und wiederum andre mit Nothwendig-

keit bewegen, als zweiten. Dem gemass rniissen also auch

wir verfahren: wir mlissen beide Arten der Ursachen ange-

ben, aber die mit Vernunft schones und gutes schaffenden

absondern von jenen, welche ohne Denken das, was sich

eben trifft, ordnungslos hervorbringen. Von den Augen

nun soli das, was zugleich mitgewirkt hat ihnen das Ver-

mogen zu geben, welches sie jetzt haben, als gesagt gelten;

das wichtigste aber, was sie niitzen, weswegen Gott sie uns

47 geschenkt hat, muss demnachst gesagt werden. Das Ge-

sicht ist also meiner Annahme nach Ursache des grossten

Nutzens fur uns geworden, weil von dem, was jetzt liber

das All gesprochen wird, hiemals etwas zur Sprache ge-

kommen ware, wenn wir weder Sterne noch Sonne noch

Himmel gesehen hatten. Nun aber haben Tag und Nacht,

als sie gesehen waren, und Monate und Jahresumlaufe die

Zahl zu Wege gebracht und den Gedanken der Zeit und die

Untersuchung iiber die Natur des Alls gegeben, wo-

durch Avir zur Wissenschaftsliebe gelangt sind, dem besten

von allem, was jemals von Gottern geschenkt dem sterbli-

chen Geschlechte zu Theil ward oder Averden wird. Ich
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sage also, dass dieses das grosste Gute der Augen 1st ;
alles

das andere aber, was kleiner ist, wozu es herzahlen? dessen

Entbebrung der nichtwissenschaftliebende, wenn er erblindet

ist, mit eitlen Klagen bejammert. Aber als Ursache hie-

von werde dieses nach diesem von uns angegeben, dass Gott

das Gesicht uns erfunden und geschenkt habe, auf dass wir

die Umlaufe der Vernunft am Himmel betrachtend Nutzen

von ihnen zogen fiir die Umschwingungen unseres Denkens,

die mit jenen als gestorte mit ungestorten verwandt sind,

und hiitten wir sie erforscht und naturgemass richtig zu

beurtheilen gelernt, in Nachahmung der gottlichen von

allem Irrsal freien die irrenden in uns in Ordnung brachten.

Dasselbe nun ist auch von der Stimme und dem Gehor zu

sagen, dass sie zu gleichen Zwecken aus gleichen Ursaehen

von den Gottern geschenkt sind. Denn sowohl die Rede ist

eben hiezu bestimmt und tragt das allermeiste dazu

bei, als auch was von der Tonkunst der Stimme brauch-

bar ist fiir das Gehor, ist alles des Einklangs wegen

gegeben; der Einklang aber, dessen Schwingungen mit

den Umlaufen der Seele in uns verwandt sind, scheint

dem, der auf verniinftige Weise mit den Musen Um-
gang pflegt, nicht zu einem vernunftlosen Vergniigen wie

jetzt zu dienen, sondern ist fiir den in Zwiespalt gerathenen

Umlauf der Seele in uns zur Ausgleichung und Ueberein-

stimmung mit sich selbst als Beistand von den Musen gege-

ben; und auch das Zeitmaass wurde wegen der Maasslosig-

keit in uns und des der Anmuth bediirfenden Wesens der

mcisten als eine Hiilfe hiezu von ebendenselben gegeben.
(Fortsetzung folgt.)
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17orbemerkung.
Es liegt im Wunsche und Charakter dieser Zeitschrift, (S. I. pag. 13.) historischen

StofF aus alien Zeiten und von alien Nationen darzubieten. Wir haben darum nicht
Anstand genommen, filr Manche unsererLeser selbst Arabische3 im Janus mitzuthel-
len: Lateinisches und Griechisehes kommt uberall darin vor: consequenterweise
konnten wir daher um so weniger ein Bedenken finden, den folgenden Aufsatz in

seiner, jedem Gebildeten heutzutage gelaufigen, Ursprache aufzunehmen.

Introduction.

La decouverte de ce traits est, si je ne m’abuse, l’un des plus

heureux et des plus inattendus resultats de la mission que M. le

Ministre de 1’ Instruction publique m’a fait l’honneur de me

confier en 1845. Le livre d’Aurelius est d’abord un abrege

du traite de Moj'bis acutis de Coelius Aurelianus, sauf

quelques interversions dans l’ordre des chapitres et & 1’ excep-

tion de celui de Satyriasi. A ce seul titre la publication

d’Aurelius serait d4ja, j’en suis assurd, favorablement accueil-

') Je saisis avec empressement 1’occasion qui m’est offerte d’offrir publique-

ment mes remcvciemens b, Mr- le Baron de reiffenberg, conservateur de la

Bibliotheque de Bourgogne, pour l’extreme obligeance qu’il a mise a me confier

ce manuscrit precieux et peut-etre unique, sur la demande de Mr- le Comte de

Salvandy ministre de l’lnstruction publique.
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lie, comme ^claircissant plusieurs passages obscurs du texte

original, et comme nous donnant en quelque sorte, & ddfaut de

manuscrits, une idee de la forme primitive du style de Coelius

avant qu’il eut t$t(i corrig^ par les ^diteurs modernes. En effet

notre auteur se sert volontiers des expressions du texte qu’i

abrege 2
); il ne se donne meme pas la peine de dissimuler son

plagiat, soit en dcartant les phrases ou Pauteur primitif parle

en son nom propre et de son experience personnels, phrases

que l’on retrouvedans Coelius, soiten faisant disparaitre les ren-

vois & d’autres ouvrages faits ou k faire, et que l’on peut vrai-

semblablement rapporter a Coelius lui-meme. Ainsi quand notre

Aurelius renvoie (fin du chapitre servant d’introduction) k pro-

pos des blessures et des maladies des yeux a un livre futur, il

copie vraisemblablement un passage oh Coelius faisait allusion

k un traits qu’il devait 4crire sur la chirurgie et qu’on trouve

mentionne dans son ouvrage sous le titre de Chirurgumena ou

libri Responsionum

;

cela est peut-etre encore plus certain pour

le renvoi a un livre appeld Bitaniaticon (po7jfir][j.aTtxaiv) comme

on peut le voir en lisant le chapitre 17 et la note 45.— Mais,

en meme temps qu’il est un abrege du traitd de Morbis acutis,\Q

traits de Acutis passionibus contient une serie de chapitres (1,

2, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 22 k 26) qui ne sont pas representes dans

l’ouvrage de Coelius et qui sont relatifs aux fSvres. C’est 1&,

comme on va le voir le point le plus important de ma decou-

verte, puisque ces chapitres ne sont rien moins, si je ne me

!
trompe,que l’abr^g^ou du moins l’extrait del’ouvrage que Coelius

; avait 4crit sur les fi&vres
;

i 1 s font ainsi revivre un traitd

*) Poor micux faire ressortir ce parallelisme j’ai mis en regard sur deux

j

colonncs les chapitres 3 d’Aurelius et 36 de Coelius Aurelianus; du rcste outre

! les indications gendralcs des chapitres qui se correspondent dans les deux

i auteurs, j’ai ajoute dans le texte des renvois a Coelius pour tous les passages

importants. On remarquera en particulier quo les renseignemens historiques ont

j
presqu’enti^rement dispani dans Aurelius.



qu’on croyait h jamais perdu, etnous donnentdes notions

nouvelles surles doctrines m4thodiques concernant la pyretologie.

On pourrait deja admettre ce fait avec assez de vraisemblance

en se fondant sur les considerations suivantes : Aurelius est un

abrdviateur, pour ainsi dire, servile de Coelius dans une partie

de son traite </e Acutis passionibus
;
dans l’autre partie il professe

d’une doctrine resqu’ entierementmethodique a propos des fievres

;

Coelius avait ecrit un livre sur ce sujet, il serait done raison-

nable d’admettre qu’Aurelius a suivi pour les fi&vres le meme

auteur que pour les maladies aigiies. Mais voici un rapproche-

ment qui change cette conjecture en une presque certitude:

Aurelius a un chapitre de Dolore capitis quae in febribus Jit.

Au commencement de ce chapitre il dit ,,perquantitatemJebrium

capitis dolorem esse diximusj 1 rien dans le traite que nous pos-

sedons ne repond & cette mention; d’un autre cote Coelius nous

dit (p. 270, Chronic, I, 1): De dolore capitis in acutis febribus

accidenti prius (sc. primo) libra de Febribus memoravimus : de

illo vero qui sine Jebribus atque tardus
,
et suae passionis est

,

nunc dicemus.“

N’est il pas plus que vraisemblable que e’est dans cet ouvrage

qu’Aurelius aura pris son chapitre de la cephalalgie et tous les

autres oil il est question des fievres, et qu’il a, suivant son habi-

tude, conserve un renvoi que rien ne represente dans le traite

inscrit sous son nom?

Au milieu du chapitre 20 apres la citation d’un aphorisme

d’PIippocrate on lit ,,Sic camam alio loco monstrabimus

;

cela

ne se trouve point dans le passage parallele de Coelius (p. 207);

cette addition est done d’Aurelius qui fait sans doute allusion

au traite des Fievres ou la question agitde trouvait en effet tres

bien sa place. — De meme dans le chapitre 25 (de Singultu in

febribus

)

Aurelius & propos du traitement de cette affection dit:

adjutoria adhibemus quae superius in stomachi impetu di.vi-
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tins. Ce chapitre ne se retrouve pas dans notre traite; il ($tait

;ans doute intitule de Stomachi impetu in fcbribus
,
et a dtd pro-

jablement omis par les copistes.

Au milieu du chapitre 16 {de Yleo) on trouve 6galement un

nitre renvoi a ce qui a ete dit plus haut sur les coliques
(
quos

nn colicis superius annotavimus

)

et qui ne se trouve pas non plus

Ians Coelius ;
il est probable que ce renvoi regarde encore un

I: iyre abrege de Coelius, car si on compare ce que dit cet auteur

lu traitement de Vileus et de celui des Coliques {Chronic IV, 7)

m trouvera la plus grande analogic entre les moyens therapeu-

t Iques dans les deux cas. D’ailleurs il semble d’apres la fin du

I

iremier paragraplie du traite de Acutis passionibus qu’Aurelius

a ivait compose d’autres ouvrages sans doute d’apres le meme

I

irocede que celui qui a preside a la redaction du traite qui nous

coccupe; c’est peut etre a l’un d’eux qu’il fait allusion.

J’ai jusqu’ici raisonne dans la supposition que le nom d’Au-

relius btait unpseudonyme premedite pour imposer aux lecteurs,

i nais il serait possible que ce nom fut seulement une alteration

i] le celui d’Aurelianus. Dans ce cas nous n’aurions plus a faire

i un faussaire, mais a un simple abreviateur. Avec cette sup-

k
j

position les renvois et citations trouveraient une explication

; toute naturelle.

Les recherches que j’ai faites sur l’epoque ofi cet abr6g^ a

ete redig4 tiennent de pres celles que je poursuis avec des

ionnees nouvelles sur l’age de Coelius lui-meme; elles se com-

i pletent l’une l’autre; j’attendrai done pour les faire connaitre

I

queje sois arrive a des r<^sultats suffisants. Je m’abstiendrai

< egalement de tout commentaire medical ou historique, de toute

explication philologique et lexicographique, de toute compa-

raison detaillee et critique entre les deux ouvrages, soit pour le

fond, soit pour la forme, r^servant ce triple travail pour une edi-

tion de Coelius, que je prepare depuis longtemps et pour la-
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quelle le texte d’Aurelius me foumira des documens nouveaux.

Aujourd’hui je ne veux que presenter un texte rendu lisible

et autant que possible intelligible par des corrections 3
) ou des

notes qui portent seulement sur les mots et les phrases
;
je laisse

sans changements tous les soldcismes ou barbarismes qui n’al-

tkrent pas le sens d’une maniere notable; j’ai dgalement re-

spects l’orthographe du manuscrit et j’ai toujours averti des

modifications que j’ai cru devoir lui faire subir dans certains

cas 4
); il estdu reste impossible qu’ayant h Sditer un texte sorti

si barbare de la main de son auteur, et si defigurS ensuite par

les copistes qui nous l’ont transmis, il ne me soit pas echappS

plusieurs rectifications importantes, malgre le soin que j’ai mis

& le reconstituer. J’appelle avec instance, et je recevrai avec

reconnaissance toutes les observations que les mSdecins Srudits

voudront bien me transmettre; heureux si j’ai pu appeler leur

attention sur cette publication!

Je vais maintenant faire connaitre le precieux manuscrit qui

renferme notre traite d’Aurelius : Codex en parchemin in fol.

mineur du XIIe siecle portant les numeros 1343— 1350. Tout

le manuscrit est ecrit de la meme main qui est belle et nette 5
)

comme le prouve le fac simile ci-soint.

s
) J’ai mis entre ( ) et en italiques certaines corrections douteuses, des ex-

plications ou rectifications des mots, et les mauvaises lecjons du codex. J’ai

place entre [ ] les mots ou phrases que j’ai cru devoir ajouter pour completer le

sens. Les mots qui me paraissent devoir §tre retranches sont entre deux

les noms propres sont en petites capitales
:
pour les mots grecs latinises, ou ceux

indiquant des divisions ou certaines particularity, je les ai distingues en espaijant

les lettres. Dans le manuscrit presque toujours les mots grecs sont suslignds

comme Kinotetas dans le/ac simile.

*) Au premier abord il semble que tous les mots en ae sont ecrits seulement

par e
;
mais, a un petit nombre d’exception pres, ces e ont un petit signe (comme

dans duae du fac simile) qui represente evidemment l’a; peu de mots ont ce

signe quand ilsne doivent pas l’avoir
;

il en est peu aussi a qui il manque quand il

est n&essaire.

s
) De nomhrcuscs ratures et des changements faits par une main qui a bien
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Les initiates ainsi que les titres sont en encre rouge; les nu-

nteros des feuillets au nombre de 112 sont indiqu^s au crayon.

Sur la premiere page une main, plus recente que celle qui a

cterit le MS, a mis Liber sancli Panthaleonis in Colonia — Au

Verso on lit: Incipiunt capitula libriprimi logici Octavii Ora-

ciani ad Eup oris turn. Suit la table des chapitres du pre-

mier livre d’Octavius Horatianus ou Theodor us Prisci-

anus', et ensuite le livre lui-meme. Apites le premier livre on

trouve le 2 e
, le 3e et le 4e qui ne different en rien d’important

pour le fond de ltedition imprimee 6
). En tete du premier livre,

avant les deux prefaces vulgaires se trouve une espece de troi-

sieme preface qui n’appartient probablement pas a Th. Pri-

scianus, elle est intitutee: de Incipiente secia medicinae', on y

parte de la maniere la plus burlesque de la guerison des Athd-

niens {humore sinancico perocci/pati
)
parte medecinde Cos; ony

traite d’anatomie et de physiologie generates ! J’y trouve aussi

ces deux passages que je transcris parcequ’ils nous donnent une

id^e de la profession mddicale au moyen-&ge.

— „Vestem quidem albam induat semper medicus, aut qui

sunt juxta lectulum ;
molliter ambulet, non turbulentus, neque

tardus, fatuitatem et multam pigritiam animae [id] signified;

ingrediatur autem medicus usque ad laborantem moderatis

gressibus, aspiciens et tacens usque ad laborantem lecto; sed

et injuriam patientis (in cod. — tern
)
medici sufferre plerumque

imitel’ecriture primitive attestent, que ce MS a dtd corrige avecsoin; quelques uns

de ces changements sont <$videmment faits par le premier copiste.

• ) Mais corame les mots et lesphrases presentent des dissemblances notables, il con-

viendrait, si jamais on publie une nouvelle Edition de Priscianus, de consulter ce

MS.A ce propos je recommande aussi particulierement un autre MS.de Priscianus

qui se trouve & la Bibliotheque royale de Berlin sous le No. 198 4°, XIlc Siecle

parch.; il prdsente des additions et des modifications tres importantes, ainsi que je

m’en suis assurd par une lecture attentive
;
je note en passant que le 4e livre y

manque entibrement, et que les additions les plus btendues se trouvent dans la

partie consacree aux maladies des femmes.

Bd. II. 3. 31



debebunt; saepe enim laborant et melancolica passione, frenesi

(in cod.— sin) a necessitate occupati verbis etiam malignis [utun-

tur]; sed et facta gerunt quibus oportet ignosccre; non ipsi in-

jufiam gerunt sed et aegritudines (in cod. aegritudini esl). —
Naturali potius commixtum juramentum Ypocratis jurantis per

Apollinem et Asclcpium et Hegiam et historiam (?).“ f° 2, v°.

„Ammoveo ego secutor Ypocratis ut omnes nostrarum secta-

rum sint studiosissimi circa salutem hominum, ut in curis ca-

suosis subvenire possint, et ad j)igmentariorwn ergasleria

omnes nostrarum sectarum studiosissime admoveantur; tem-

pore et diebus suis herbas omnes vel sucos earum, aut semen-

tes quae sunt ignotae, medicus sibi omnis componat
;
conveniet

enim ut tempore quo-minus-venerit in curam, presentem habeat

virtutem omnium pigmentorum, et aegrotorum sit moderator, et

omnes casuosas necessitates supervenientes integre invenire

possit, ut ferrum candens vulneri appositum suum officium im-

plere possit. Sicut enim est edoctus medicus, ut in superve-

niente passione suo ingenio aegros a pernicie humoris liberare

possit, sic et neglegens medicus invenitur in superveniente

passione, ut nullam medelam aegris possit adhibere. Sic super-

veniens apolempsia, catalempsia e nullo beneficio vel argumento

adjuvari potest.“ — f° 2, v°.

A la suite de ce fragment commence un Canon des livres hip-

pocratiques, qui se retrouve egalement, avec quelques varian-

tes & la fin de Theodorus Priscianus, oil il est precede d’un

Genus Ypocratis rencherissant encore surles fables de Soranus

et redige dans le genre de la vie que j’ai publiee dans mon edi-

tion des Oeuvres choisies d’Hippocrate; p. XXXII. Voici ce

Canon dont j’ai constitue le texte en profitant indistinctement

des bonnes lemons que fournissent l’un ou l’autre feuillet du

manuscrit.



Canon des livres d. Hippocrate. 3 et 53.

. .
.
„Postquam reversus est in Athenis a Media de Bacthana

civitate, ab arpaxad rege Medorum, Yppocrates accepit YII libros

de Memphi civitate a Polybio filio Apollonii (!) quos secum

inde in Choum portavit, et ex his libris canonem medecinae recte

ordinavit. In suis libris primus est liber Juramentum
,
quem

.graece II ore on (00x05) appellamus;— post Juramentum scrip-

sit in secundis, ut multi memorant, libros IY de Articu/is 7
),

— unum de Fracturis
,
— post hoc Prognosticum

\
— exinde Re-

gularem (neql diair. o£. Conf. etiam Gael. Aurel.); sed, ut

Ischomargbus Bitliinensis affirmat, ab eo perscriptum regularem

Eraclides (^IJouxXkiTos) Efesius adjecit 8
); — post hunc alios ab

eo conscriptos sex 9
), quos appellavit Epidimion; — post hos

Stationalein
,
quem catha Jatrion(xar IutqsTov

)
appellavit; —

exinde Aforismos
; — [B]accius autem Erofili sectator is com-

[me]morat, post Aforismos de Infantis natura fecisse Yppocra-

tem;— post hunc autem unum deAquis (neql vyQwv xq^oloq ?)

—

et Locorum posilione (seu de Loots) unum (
tvsqI to/icov tcur v.u.t

uv&qwnov ?); — exinde Proreticon, sive, ut latine, Praedicto-

rium ;
— itemque de Praccidendo (tvsqI avaro/Ag ?) ;

— exinde de

Injlationibus unum, quem peri Fison (neol rpvGcov) appellavit;

— item Becticolum
,
quem Muclicum (j.ioy

y
Uxov) appellavit; —

item deAquis ctaere
,
quem graece d erg eron kaeidaton (ttsqI

uiqtov xul vddiwv) — et alium de Finibus (an pars altera libri

7
) Cette division vient sans doutc de celle du commentaire de Galien; mais

on voit que l’autcur ne se tient pas a ce guide pour le livre des Fractures.

®) Si l’on pouvait s’eu tier a cet auteur, H^raclite serait 1’auteur de la partie

surajoutee du traite du Regime dans les maladies argues.

•) Cette division vient sansdoutedc ce que les commentateurs ancicns s’accor-

daicnt a regarder le 7 e livre des Epidemics comme plus indigne d’Hippocratc

que les livres 2, 4, 5 et 6. On remarquera do plus que ces commentateurs

paraissent s’etre tous arretds au Ge livre, et ne se sont point ocupes du 70
,
quoi-

qu’ils n’aient point changes la division re<;ue et datant probablement de la forma-

tion meme de la collection Hippocratique.

31 *



nsgl vduxiov, digue xul loniov?); — post hunc de Ulceribus et tc-

lorum delractionibus unurn (negl Tguvgu.Tiov xdi fSeXuv); — item

duos de Morbis (Cf. Erot.); — post hos de Partu
(
negl eyxuza-

t o/jLrj<; Epftgvov?) unum, — et unum Dieteticurn (neol diuizrjc, vytsi-

rdjy?); — post hunc de Vulneribus in capite vel ulceribus; —
item de Emorroide; — post hunc de Fistulis, — et de Mcdica-

minibus
(
neol (faggdxuv?) ;

— sequentem de Carnosis vu/neribus

(nsgl eXxuv), et duos de Genecia, id est de Mulieribus (neol yv-

vcnxsicov);— de Sucis corporurn
,
quem appellavit peri Quimon

(nsgl xv/dujy); — idem et de Fluoribusfeminarum
,
quas appellavit

peri Ron gin econ (neol guv yvvo.ixsUov,— hoc est unoonac[w.-

noe); — item de Septimanarum numero
,
quem appellavit pe-

ri Ebdomadon (tteqI Epdopddcov); — item de Partu octo men-

sium
,
quem appellavit peri Octomeneon (neol 6xTU[.irjvujv), —

et de Statis ac legitimis in pussionibus diebus
,

id est crelicis

(neol xQiacfxtov); — item de Veteris medicinae mandalis (neol

dQ%cur}<; Irjor/.rjc,), — et de Ydropicis unum (dnoan.), — de Cefa-

largia unum (id.), — de Podagricis unum (id.),— Benei (de ve-

nis;— hoc est nsgl (pXsfiwv) unum, — Drototis (deneurotrotis) id

est de nervis vel musculis incisis unum (dnoan.), — et de Epi-

lempsia (negl leg^g vovaov) unum, — et de Semine unum (nsgl

yovrjc,), — et de Similitudinibus unum (dnoan.), — et de lctericis

unum (dnoan.), — et de Gemini's unum (negl emxvtjaeiog?),— de

Ermafrodilis unum (dnoan.), — de Stomaticis unum (id.), — de

Epaticis unum (id.).

Ce canon ne ressemble ni & celui d’Erotien, ni a celui des

Arabes (Casiri, Bibl. arab.hisp. T. I, p. 235; Ybn-abou-Oseybia

:

Vie des medecins

;

et Registre par Abulfarage Mohamed-ben-

Ishak l0 ),ni ^iceux desMSS.quisetrouventsoittV notreBibliothe-

que royale de Paris, (cf. Littr^ T. I p. 511 sq.) soit k celle du

,0
) Jc dois a M. Mimcr, de la bibliotheque royale ccs rcnscigncmcns sur 1«

deux derniers auteurs.
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Vatican, ainsi que j’ai pu ra’en assurer par les papiers du pro-

fesseur Dietz qui m'ont ^te communiques h, Berlin. II serait

done tres important, pour l’histoire des livres de la collection

hippocratique, et pour celle des etudes medicales a l’epoque ou

le MS. a ^te^crit, de connaitre l’origine de ce canon et de savoir

surtout s’il repr^sente fidelement les livres d’Hippocrate qu’on

avait alors entre les mains
;
mais il faudrait pour resoudre cette

question si interessante plus d’elemens que je n’en poss&de

actuellement.

La fin de Priscianus difibre un peu de celle des imprimes

;

elle est du reste assez singuliere; je la transcris done:

p. 52 v° nunc ex arteriis spiritum, ut graece dicimus,

arteriam micron de hem a, polu de to pneuina; de flebi s

polu de echusinf'f^orG’tv) ema, micron de to pneuma; idest:

arteria multum habet spiritum et modicum sanguinem, bene (ve-

nae) autem multum liabent sanguinem et modicum spiritum, si-

cuti memoravimus in libro undecimo quern Epidimion (?) appel-

lavimus qui sunt libri sex (!)

Apres tu. priscianus vient 2°- notre aurelius fo. 54 verso— 65

verso. — 3°* fo. 6QVtInc?piunt capitula libri Esculapii medici

;

de-

sinit fo. 105 verso. Le texte ne difiere pas pour le fond de

celui qui est imprime dans la Collectio Argentorati, 1538 fo.;

maisle style et les mots presententdes differences assez notables

pour qu’il soit necessaire de consulter ce MS., si on public une

autre edition d’Esculapius, ce qui ne serait pas une chose in-

utile, attendu que cet auteur ne merite pas le mepris, sous le-

quel Reinesiusl’a acable.— 4° fol. 106.— Incipit diaeta Ypocratis

quam observare debet homo — publiee dans la collectio Av~

gentorati p. 247. — 5° fol. 106 v°. Incipit ante pallomia (!cu>Tep-

(iaXXopsm) Galieni (voy. T.XIX.p.721ed. K.).— 6° fol. 107 v°.

Incipit diaela Theodori {coll, cit
. p. 234.). A la fin, fol. 112v°. on

lit d’une main tres recente: Ultimum hujus libri.



Incipit liber Aurelii de Acutis passionibus.

I — de Febrium qualitatibus.

II — de Febrium curis.

Ill — de Sudoribus.

mi — de Pericausis spiritu.

V — de Vigiliis quae in febribus fiunt.

VI — de Dolore capitis qui in febribus fit.

Vn — de Sicca et aspera et usta in febribus lingua.

Vin — de Freneticis.
( a

)

VIHI — de Litargia.

X — de Pleureticis.

XI — de Peripleumonicis.

XII — de Sinance.

XIH — de Cardiacorum dispositione.

Xlin — de Colericis.

XV — de Diarria.

XVI — de Cordapso hoc est yleo.

XVII — de His qui stercora non retinent.

XVin — de His qui in febribus tremunt.

XVIIII — de Apoplexia.

XX — de Spasmis et tetanis.

XXI — de Ydrofobis.

XXII — de Fastidio in acutis febribus.

XXHI — de Vesicae impetu in acutis febribus.

XXIIH — de Vesica si defluxerit in acutis febribus.

XXV — de Singultu in febre.

XXVI — de Parotidis quae in febribus fiunt.

Expliciunt capitula — Incipit liber.

(

a

) Vitim. VIIT
;
VIIII, ct init. X in codice desidcrnntur.
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[Prooeminm.]
Omnibus hominibus generantur aegritudines ex quatuor

humoribus unde et homo factus est; inde seducuntur jam, unde

laeduntur infirmi, sicut doctor noster Ypocrates nobis recte ex-

posuit 1

). Quae sunt valitudines acutae, quae oxea Grraeci

dicunt, hunt vel nascuntur ex sanguine vel ex felle rubeo, nam

nut cito transeunt aut celerius occidunt; veteres vero causae,

quae cronia graece dicun tur, hunt vel nascuntur ex flegmate

et ex nigro felle. Omnes humores, si amplius extra cursum

naturalem plus creverunt, aegritudines faciunt aut ex sponte

digeruntur; nam 2

)
acutae passiones cum febre acuta omnes

veniunt, nam cronia cum lenitate febrium; aliquibus et sine

,
febre hunt. Nam in acutis passionibus inspectione et pulsu et

generali significatione [dignoscimus]. In agonia (sc. sv uxfirj?)

vero-sicut-in acutis passionibus fortiores febres hunt, ut frene-

tici, litargici, pleuretici, peripleumonia, cardiaci

ac sinance, tisis, cordapsum, yleon, ydrofoba. Sunt

et sine febribus, sinance, colera, dyarria, apoplexia,

tetanos, ceplialargia, flegmos {ylsyiiovri). — Et-quae-

sunt aliae passiones quae in cronia veniunt, [hoc est] quae in

multis temporibus remorantur, ut epilemsia, c e p h a 1 a r g i a,

scothomia (ay.oTtofxa, id' est vertigo), melancholia, eplii-

l
) Ce passage est, si je ne me trompe, la traduction trfes-oibscure par sa brie-

vete, du passage suivant du traite Hippocratiquc: Ui-qI yvaiog dv&pconov: —
To de aoifxu tov dI'ftyionou tyti Iv fauTip altia y.al

(f
keyjua, y.al yok>)y JittIji',

tjyovv ^uv^rjv t( y.al /uikatvuv, y.al tuut’ iailv avrtip rj <fvai g tov oco/.iurog, y.al

did TctvTti ukyiu y.al vytaivu’ vyuxiuti ueu fjilkiara, oxdrau junyiiog eyy

ravra Trj$ nQog dkkrjka x^tjaiog y.al dvvujuiog y.al tov nkyfkeog, xal /udkioTu rju

jus/uty/xtua rj, akytti cf oxorav rl tovtsiov tkaaaov rj nktlov tit] (>}), tj yco-

QiaOrj lv Tip oaj'Uan xal /utj xixQyiieuov y toIgi ^v/unaaiv. Ed. de Foes,

p. 225. — Ce ddbut tout humoral et ce respect pour Hippocrates’eloignentcomme

on voit beaucoup des doctrines professees par lcs mdthodiques. C’estun tributpayc

par Aurelius aux doctrines dominantes. On pouri a i'aire la meme rcmarquc polit-

ies fievres.

a
) Nam et enim sont trbs-souvent pris par notrc auteur dans lc sens dc

tamcu. Ccs cas sont facilcs U distinguer : cettc seulc rcmarquc suftira done.



altes, paralisis, stomatici
( stomachi) diatesis, co-

lici et epatici, splenetici, ciliaci
(
coeliaci), dissen-

terici, lienterici, ydropici, nefretici, scialgice 8
),

podagrici, atritici ( arlhrilici ), sciatici
( ischiadici),

hicterici, catectici, emoptoici, ipitice ( tysici seu

phthisici; forsan crnpyici), asmatici; — sunt et alia plurima

et similia: diabites, corica (coj'iza), catarros, hoc est

tussis; raucedo vocis, sputatio, lumbrices, calcu-

losi, vesicae causae multae, et dissuriae, strangui-

ria, yssiria
(
ischuria ), gonorria, satyriasis, stoma-

chi eversiones et causae, paralisis 4
), emorroydes,

trombos
(
tromos — rgoyog), spasmum, aurium do-

lorem et dentium, elephantiasis, bolismum
(
bull

-

mum, vulg. fames canina) et harum similia. Necessarium

est primum agnoscere et sic curam meliorem adhibere; nam

quaecumque recentibus blandiuntur - et - veternosis nihil pro-

sunt; rursus quae commodant veternosis acutis vehementer

incommodant. Planius in hoc libello, vel in i 11 o quern

ad te misimus dictum est, sive dixerunt inter (in cod.

interim
)
quosnunc iste sequatur; sunt igitur omnium

valitudinum; sed nos hoc libello de acutis tantum

loquamur 5
).

Species duae quas kinotetas Graeci vocant, nos communi-

tates possumus dicere; communitates ex eo arbitror dictas quod

3
)
Esculapius

(
r.app . 44 et 45, p. LXXIIII) distingue <5galement les scialgici

des sciatici.

*) II y a dans le codex: Stomachi cversionibt/s et cai/sis paralysis. Ccs

mots sont disposes comme formant un titre
;

rnais on doit, ce me semble, lire

comme je l’ai fait.

4
) Cette phrase est a peine intelligible; le sens general me parait etre: Jc

traiterai plus amplemcnt ce sujet dans le cours de ce livre (ce qui n’est pas

exact); j’en ai deja traitd dans le livre que je t’ai adresse; et il en a etc question

dans ceux qui ont precede cclui-ci; il y est traitd de toutes les maladies; mais

dans le present dcrit jc parlerni senlemcnt des maladies aigucs.
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!

communiter, id est similiter, specie (in cod. species
)
dumtaxat

i sua laborantibus prosunt (in cod. possutit)
6
). Est autem

stegnon (in cod. roodes), hoc est astrictum, et roodes,

lut solutum, infirmitatis (in cod. — te )
genus. Instricta

autem laxari oportet, soluta constringi. Ejusdem medici hujus

!
sit auctoritas; quemadmodum fiat, dicimus suo loco, quum se

ipse (in cod. ipsa) paulo superius ad nos quae pandimus [insti-

:
tuerit] 7

). Interim comprehendendum putavimus quae sunt

:
omnino acutae valitudines, et earum quae semper sub specie

'Stignopathi ae (hoc est slricturae) cadunt, et quae rursus

sub roodiam, ne umquam possit natura rerum suas species

divklere 8
).

Genera valitudinum omnium sunt quinque: oxia, cronia,

stenopathia, roodes et epiplocae: acutae, veteres, stri-

ctae, solutae, commixtae. Acutae ergo sunt valetudines quae

non possunt sub veternosas infirmitates cadere, ut f'legmon,

id est subitus tumor; causos: ardor quidem tocius corporis,

ex quo fit perturbatio mentis; litarcos (
lelhargus): oblivio

quidem et somni juges, seel (in cod. et) non necessario profundus

[est] (in cod. pondus) 9
); pleuretici: lateris dolor; peripleu-

unonia, id est dolor pulmonis; sinance, id estfaucium dolor

cum strictione; apoplexa: subita gelatio sanguinis, et aut

8
) Ce qui signifie, je crois: Les commvnaules sont appelees ainsi parce que

lenr consideration sert d’une maniere semblable au traitement des malades.

’) Cette phrase signifie sans doutc: Le medecin doit pouvoir traiter egale-

ment les maladies de l’une et Pautre espece, a savoir celles du Stegnon et cellos

du Roodes
;

je dirai comment il y arrive quand il sera suffisamment instruit dans

les matieres que nous traitons.

®) Il m’aete impossible de trouver un sens satisfaisant ii ce dernier membre
dc phrase „ne ...dividere.“ Pcut-etre Aurelius a-t-il voulu dire qu’il nc faut pas

transporter les maladies d’une espece dans une autre.

*) Ce passage Concorde avec cclui oil Galien dit que, parmi les lethargiques,

les uns ont un coma profond et les autres un coma vigil
;
(de Comate cap. 3

T. VII. p. 658).
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omnium membrorum aut alicujus partis rcsolutio; spasmus:

contractio vel tremor; tetanos: major contractio; epistoto-

nicos {opisthotonos)

:

platosiae (?) sui extensio etcervicum, ita

ut dorsum eger in spicere non possit; emprostotonosis: si-

milis passio, sed ad pectus mentum hominis instringit. Est

autem supei'iori contrarius non genere sed loco, nam utrique

sunt instricti ct laxamento ingenti egent; ydrofobas, id est

aquae metus quae adest maxime his quos canis rabidus mordet;

bolismus; singultus; satyriasis: juge desiderium ve-

neris; cardiace diaforesin: sudor cardiaci; colera: ven-

tris sive stomaclii nimia tortio et subita revolutio; diarria:

minor colera; emorrogia: sanguinis subita profusio vel de

naribus, vel ad partem qua feces (in cod. quern fcce) ventris

emittimus, vel [apud] mulieres [ex] ea [parte] qua (in cod. cue

quae
)
edere partum solent. Ilaec sunt acutae quae numquam

solent fieri veternosae (in cod. veternosis); sed antequam de

ipsarum infirmitatum specie dicam, pauca prius credidisse se

dicent et intellegere prudentiae tuae (?).

Croniae valitudines, hae sunt temporales quae sunt veter-

nosae, quae multis temporibus remorantur, ut epilempsia

cephalargia, stomatica, mania, efialtes, paralisis et

aliae multae passiones quas jam superius exposui. Stecro-

pathiae
(Stegnopathia e)

,

hae sunt strictae valitudines, sicut

cephalar giae, excerotes ( xerosis ,
seu xerophthalmia ),

trascites {rga^vr^c, hoc est, aspntudo'), encausis {enca/i-

this?), glossis, lutargus (
lethargus ), synance, cause

( causus ), piretum (febris ), apoplexia, catalempsia,

spasmus, tetanus, opistotonus, empro stotonia, sto-

matices {scotomatices
,
seu potius scotomatica )

diatesis, et

phialtes ( ephialtes ),
epilempsia, mania, cinicus spas-

mus, orthomnia {orthopnoea), ydrophobas, licmos Qxy-

pog, hoc e&b singultus), ileos, colice diathesis, spasmus,
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fl e cm o n e [s] stomaclii l0
), ciliaci (

codiaci'), epatis, sple-

nisis, thorax, ilia 11
), scyrosis (scirrhus?), satiriasis,

priapnsmos, stericeprix (vGTSQtxrj nvi'S), matrarnus (?),

podagra, artriticis, clefantiosis, sciaticis diatcsis,

seticis (?), ipsola {psora?), lepra.

Est ergo istegnopaticae (stcgnopalhices)
adstrictum cor-

pus, quod nec in sudore laxatur neque in ventris fluxu, neque

in vomitu, neque ex sanguine ex aliqua parte 12
)
proruptionem

facit; nam his omnibus sola strictura, nec contrarium passio-

num complexum (in cod. cornplexuum

)

facit: ut freneticis,

plenreticis, periplemonia, tutesicula, tysis, tremi-

tatio, melancolia, cardiacis, ydropice, sintexin (ovr-

t ifitq, id est consumptio ), paralysis; haec omnia communia

sunt dicta.

Eoodes hae sunt dissolutae quae numquam possunt stric-

turae obnoxia (in cod. ac noxia
)
fieri; sunt et cardiaci dia-

for[es]is, lienteria, diarria, emorrogia, gonorgia, spi-

riasis (tpcooiaaig; forsan tqlxIv.olq; — cf. Esculapius, Cap. 41

et Coel. chron. V. 4.), diabtes; omnibus adversa est atque

contraria, defluens scilicet et soluta.

Epiplocae sunt quaedam quae partem in fluxu habent, par-

10
) J’ai cru pouvoir rdunir ccs deux mots on considdrant qu’ Esculapius

(cap, 2
1 ,

p. XXVIII.) parlc des stomachi tumores

,

ce qui rcvient exactement
auxjlegmones stomachi de notre auteur.

1

1

)
II y a dans lc ms. plenisin thorecilia

;
je crois certaine la restitution

quc j ai admise. Je remarque seulement quo thorax est rarement employd pour
designer les affections dc la poitrine, tandis qu’on trouve tres-souvent, a la manierc
des anciens, splen

,
ilia, epar

,
etc., pour designer les maladies dc ces parties. J’ai

rencontre thorax avee le sens qu’il a ici dans: Dynamidiorum libri duo, pu-
blic's par le cardinal Ang. Mai

;
Class, auctores, t. VII. — Lc mot seticis, quo

j ai fait suivre d’un point d’interrogation, pourrait bien etre une repetition arcc
corruption de sciaticis qui le prdeede: lc mot corrigd et lc mot altdrc auraient
dtd ainsi re^us dans le texte par un copistc inintelligent.

1 *) ^jC porte apres parte lc mot corpus a moitid cfiacd. Cc mot est cn
effet inutile.
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tern in strictura; lit puta si dolor adsit stomachi aut ventrie,

ncc tamen fluor desit; ut si nares fluant sanguine, ac si dolor

capitis condoleat in strictura, inde exit ex solutione fluor; et

his similia. Periculosum sane valitudinis genus, nee ullum

fere ita mortiferum est, ut jam excludat adjutoria fere omnia,

quum utrisque quibus morbus paritur incurvatis {in curatis?)

necesse sit 13
): in strictura [capitis solvi, in] naris solutione

constringi, aut alio quod ad locum dictum est. Quorum quid-

quid amodo fuerit permixtione morbidum, dum alteri medetur,

alteram partem necesse offendit, et incipiat non leniri exacer-

batio morbi, qui quasi cum sine offensione fluxum constringit,

astricta relaxat. In quo subtilitas medici, si tamen naturae

non refrangetur, apparet, ut ad eandem partem quasi auxilia

quaedam medicaminis comparet quae maxime mortem minantur

(in cod. minatur

)

irritare altera, ad quantum fieri potest; nam

omnia posse non arbitror
;
sed mihi videtur odiosum esse morbi

genus.

Sunt autem permixtae yalitudines quae sub sjjecies Kino-

cetarum, id est communium, cadunt, ut subito constringantur,

1!
) Le sens general de cette phrase me paratt etre, en lisant in curatis

,
que

dans les epiplocae lcs moyens qui guerissent une des deux maladies sont preci-

sement ceux qui cngendrent l’autre. Si au contraire on conserve incurvatis
,

le

sens serait qu’il faut faire flechir, c’est a dire faire disparaitre, les deux choses

par lcsquelles la maladie est engendree. Mais cette interpretation me parait

forcee, et concorde mal d’ailleurs avec la phrase qui precede-. — Tout ce qui suit

sur les epiplocae offre la meme ohscurite; ainsi les deux phrases ,,quorum quid-

quid. .... Jicri potestu me paraissent signifier: Dans toute maladie qui presento

un pareil melange, le medecin qui pense agir sans causer de dommage en rela-

chant ce qui est resscrre, en resserrant ce qui est relaehd, nuit ndcessairement h,

une partie tandis qu’il porte remede a l’autre, et l’exacerbation de la maladie nc

diminuc pas. L’habilete du medecin consiste surtout ii trouver certains medica-

ments qui, appliques sur une partie, puissent detourner le danger de la partie oil

il est 1c plus imminent
;
irritare pris dans le sens des infinitifs grecs est mis

pour ad irritandum
,
c’est a dire ad irrita reddenda, Ces formes grecques nc

sont pas rares dans notre auteur ii limitation de Coelius. — H y a la, si jc nc me

trompe, une idee de derivation qui rentre peu dans lcs doctrines methodiques.
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?ubito solvantur, sicut eatarrus, coriza branchos 1 *),

agedena (fames cariina, a yuysiv a^rjv; ap. Coel. Chron.

H, 3).

Sunt etiam quaedam dubiaquaeGraeci amphibolam vocant,

juae subito sub tertiam speciem cadit quam ipsi epiplocen,

juasi quamdam permixtionem morborum vocant, quaeque de-

. juper scriptis duabus nascitur, id es herodia (
rhoodia) et

:tignosin ,
ut pireton, hoc est febris

;
peripsyxifi (nsgi^v^ig):

I rigor; agriasis (?): palmor; scanosis (?): stupor; agri-

ijnia: vigilia; anorexia: fastidium: oxireumia {o^vgeygia):

icris ructatio; trombos (r^o/xog): tremor; dissenteria: in-

t ;estinorum vulneratio.

Ideo superius has conditiones morborum exposuimus, ut in-

oelligi possit, quid est stignopathia, et quid roodes et quid

jpiploce; has etenim tres communitates, hoc est cinotedas,

nedici solas necessarias esse et medicorum regulae jubent in-

dinare (in cod. —ri) duntaxat 15
); namvulnerum etoculorum et

«*) In cod. corque abrantion. L’auteur ou le copiste avait sans doute

•crit primitivement corica comme plus haut pour coriza

;

un autre copiste aura

crit coriqua, dont on aura fait corque

,

rattachant l’a final a brantion
,
qui est

ividemmcnt une corruption de branchos

;

en sorte qu’il faut lire corica
,
bran-

'./ios. — Catarrhus, coriza et branchos sont pour Esculapius (cap. 13 p. XVII)

es trois especcs du catarrhus en general. — On remarquera qu’Aurelius fait

me classe des maladies permixtae, caracterisces par le passage alternatif

lu stegnon au roodes (et c’est bien la le caractere du catarrhus). Coelius

Aurelianus, bien qu’il ne soit point aussi explicite sur cette distinction de la

lasse des permixtae

,

mentionne l’opinion de ceux qui regardoient le catarrhus

:omme une maladie complexa, mot qui repond a permixta: „Veterum igitur

,methodicorum alii stricturam banc passioncm vocaverunt, velut expressis

,humoribus, atque coactis in alia venire loca, cam fieri asserentes: alii solu-

s ,tionem, ut Thessalus manifestat, atque ejus decessorcs ut Themison. Mnaseas

,vero et Soranus, cujus etiam nos amamus judicium, complexam inquiunt esse

,
passioncm, nunc strictura superantc, nunc solutione. Etenim constrictio atque

,dolor accidentia sunt slriclurae, quae Graeci symptomata vocant. Multorum

,vero liquidorum egcstio solutionis est signum.“ p. 380—381.
1 *) L’auteur entcnd sans doute quo la consideration de ces communautcs est la



plures sunt, et in alium, si ita jusseris, librum differo.

— Qua ratione specialis curatio generali subjungitur? — Quum
specialis tarda est, et in paucis invenitur, nunc generalis facilia

cst et in multis facile probatur; per singula membra specialis

una est in corpore, quatinus species dividuntur quae a suo

genere non differuntur 1 6
). Qua ratione primum de febribus

dicam, quum frequenter et omnibus regionibus atque temporibus

aut aetatibus irruunt.

I. De Febrium Qualitatibus.

Unde febricula dicta est?— A fervore, veluti febricula
(fcvri

-

cula) nuncupatur. — Quomodo febricitantem apprebendimus ?

•— Cum tactui nostro (in cod. tacium nostrum
)
occurrere sense-

rimus veluti ex luto ascendentem fervorem plurimum atque

acriorem natura; lipothonia totum per corpus interrogat ex-

halantem 1

7

).
— 18 )Mutatio enim fluxus periculis signum dif-

seule chose necessaire, et que les regies de la medecinc consistent a triompher de

ces communautes (inclinare).

1

6

) Encore un passage d’une tres-grandc obscurite. Aurelius, apres avoir

dit que le traitement local (specialis) ne doit etre que rarement uni au traite-

ment general, et que ce dernier est facile et d’une application plus habituelle

(doctrine tres-methodique), ajoute que le traitement de chaque partie (ou local),

quand on y a recours, reste un pour tout le corps, c’est a dire qu’il revient tou-

jours a employer les resserrants et les relachants,et qu’il n’y a que des especes qui

ne different pas par leurs genres.

1 ’) II s’agit sans cloute ici du diagnostic differentiel entre la fievre et la lipo-

thymie; dans la premiere la chaleur monte du centre a la circonference
;
dans la

eeconde elle s’echappe a travers tout le corps. Ce rapprochement, si je ne me

trompe pas sur sa rcalite, me parait tres-singulier.

1

8

) Tous ce paragraphe est entoure des plus grandes obscurites, et cependant

il offre dans son ensemble un certain interet historique qui m’a excite a en scru-

ter au moins le sens general, a defaut d’une interpretation des details:

Pour Aurelius, le deplacement de la chaleur qui se porte du centre a la cir-

conference (ce qu’il appellc mulatto Jluxus) est le signe caracteristiquc, ou, pour

mieux dire, la nature, l’essence memo de la fievre, car signum a dvidement cc

sens. Aprds avoir pose brievement cc principe, l’auteur trace a sa fa<;on une

espbee d’historique des definitions de la fievre : Hippocrate, Euenor et Plisto-
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! fert; secundum vetercs non cliffert; Ypocrates etenim, ct Eugeno

Euenoi*?), et Plistonigus solum fcrvorem naturalem moclera-

rione[m] excedentem signum febrium posuerunt; et ceteri suc-

: jessores eorum plus mutationes dispari sententia; alii enim

contra naturam efficientes mutationes in exterae causae adventu

signum febrium vocaverunt; alii erebritatem pulsus ultra na-

'fcuram, ut Cleotantes ( Cleophaiites
,
seu potius Cleophantus),

(Crisippus, Erasistratus
;

alii vehementiam et duritiam, ut qui-

lam novelli inventores, ex quibus alii solius pulsus mutationem

?t aliqui etiam fervorem naturalem signa febriculae posuerunt.

Vos enim quum in infirmitate (in cod. — tem) mutato pulsu

:;rut causarum irruentium proprietatibus (in cod. pj
'oprietates),

aicus ne prenaient poiut cette fluxion en consideration (secundum veteres non

\ iiff'ert); ils ne voyaient dans la fievre que la chaleur natuvelle elevee a un degre

]
plus haut qu’il ne convient. Leurs successeurs, d’un sentiment different (dispari

sententia') tinrent plus de compte de cette mutatio Jluxus. Ce qui suit jusqu’a

nos enim est, ce me semble, intelligible par soi-meme. Je remarque aussi que

i I’auteur original parait avoir connu le livre attribue a Galien sous le nom d’Eiaa-

;

yioyrj rj Icaoog, car la phrase „alii erebritatem . .
.
posuerunt“ represente assez

. exactement celle-ci de 1’ Eiociywyrj : Kurd Je Tovg vtMTsqovg fj l>. pdftovg dvu-

.ysQopivrj dfQfuctoia nltUov Trjg yard qvaiv, JnxyajJrjg xcd dgi/utla xal ini-

| \ iiovog, fjtTci rrjg tojv atj vy/uwy nvxvoTtjTdg ts y.ctl axXrjQOTtjTog ovtru, rou tcvqs-

trov arf oni^tt. T. XIY, p. 729, ed. K. — Apres avoir rapportc les opinions des

autres, Aurelius donne longuement la sienne, mais d’une manihre presque incom-

prehensible, tant la construction est bizarre, tant l’inobservance des cas et dcs

temps est constante et grossiere. Yoici, ce me semble, le seul sens qu’on en

puisse tirer: Dans une maladie oil le pouls est change, et qui est produite par les

i
mutations dcs circonstances exterieures, la fievre ne saurait dependre seulement

;

de la chaleur naturelle, mais aussi dcs exhalaisons du sol, des exerciccs, des ali-

ments acres; les definitions prdeedentes sont done insuffisantes, il faut y ajouter

!
quelque chose et dire que la fievre est une chaleur plus acre et plus elevde que la

chaleur naturelle et qui se porte du centre a la circonference (exlialanti,
car on

I

nc saurait donner h cc mot un autre sens sans mettre l’autcur cn contradiction

avec ce qu’il a dit a propos de la fievre ct de la lipothymic; voir note 17) ctant

produite par une cause interne; il me semble cn effet que e’est la le sens d’origo

febrium, a moins qu’on no prdferc regarder cos deux mots comme un titre mar-

!

ginal passe dans le texte, conjecture qui, je l’avoue, me plait beaucoup. Aurelius
iijoute: Les Grecs appcllcnt cet dtat nvQkTog. Mais je ne sais par quelle dtrange

derivation notre auteur intcrprbtc ce mot par perenne tempus.
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— quorum ad facilitates (in cod. facilitates
) vel mutationes

etiam propterea febrium passio tribuetur, — item naturalis fer-

voris (ad naturalem fervorem ?) inspirandam non solum et febris

exigitur (in cod. exig
. feb.), sed etiam soli vapores, aut exerci-

tationes, vel acres cibi [exigunt], addimus, ut per totum corpus

ex alto atque acriori naturali et plurimum exhalanti fervore

febrium differat (deferat, seu ajferat?) signis {signum ?) origo

febrium quod Graeci piretis vocant, hoc est perenne tempus,

quod temporis fervorem habeat.

Sunt multae febres ex colerum humoribus, quorum species

sunt quatuor, quae sunt sine dolore, et haec sunt nomina eorum

:

sinachus, amphemerinus, triteus, tetardeus.

Sinochus autem, quod est continuus, nascitur a plurimis

coleribus et acerrimis, et discutiones habet in estivo tempore;

corpus enim non refrigerat in illo tempore, sed inflammatur

acerrime a multo calore (in cod. co-) febrium.

Amfemerinus, hoc est cottidianus, post sinocum est, et

ipse a (in cod. ad) multa colera nascitur et transit celerius quam

ille longissimus sinochus, quum ex parvis efficitur coleribus, et

quum habet requiem corpus; in sinocho autem non habet re-

quiem febris nullo tempore.

Triteus autem, hoc est tertianus, qui longissimus est ab

effemerino ; ex colera rubea parva nascitur, et propterea multo

tempore non habent effemerinum 1

9

).

Tetardeus autem, hoc est quartanus, secundum istam ra-

tionem tardior est a triteo; ex quantum omnibus plus habet

partem coleris, tantum et calorem febris praestat; et propter

1 •) Pour la fievre cpli<5mhre la longueur comparative de la duree est calculee

d’apres l’acces; pour la fievre tierce, elle est calculee d’apres la duree du cours

de toute la maladie, car on sait que, pour les anciens, la rpiralof axo^tjs etnit

de toutes les fievres celle qui avait les acces les plus courts; ils ne depassoient ja-

mais 12 heures.
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: ioc acredinem multam habet, quia ab aestu est ei coleris nigri

bundantia
;
propter hoc difficile curatur.

A supra dictis omnibus quomodo appreliendimus ? — Sunt

,

[uatuor tempora febriculae, hoc est : i n i t i um , augmentum,

tatus et declinatio (in cod. — tionem)-, initium febriculae,

it apprehendo, ex primo atque parvo motu fervoris in acriorem

[Ualitatem transeuntis (in cod. transcunt); augmentum vero

x cremento qualitatis et quantitatis supradictae significamus

;

tatum ex quantitate, declinationem ex diminutione; hoc

st: nascit, crescit vel stat, minuitur, hoc est senescit, quo-

modo et crescit. Nos scire species febrium amplius non est

quam tres: id est tipi cam, quam quidem periodicam (in

od. periothicam) vocant, emitriteam et sinochum.

Tipica est fornaris (lec. inc. fors. fornaius, pro formalis ?), si

: amen hoc bene translatum est (
!
) ;

[ita vocatur] quod cottidie

axatur, vel alternis diebus, vel quartis diebus; quas [febres]

r mlgo cotidianas, vel tertianas, aut quartanas vocant.

Emitritea est quae duplum habet tertianae.

Sunt autem emitriteorum genera tria: minimum est qui

oost diemetnoctem antepodasin (uvranodooiv), hoc est repeti-

ionem habet; — repetitio est dum declinat febris etlaxamentum

it, aut purae intermissionis aut sordidae (!) — ; etfitrursusme-

lium quidem quum ab eo die quern supra diximus, augmentum

ribuit (sc. capit)\ et adjunctum (in cod. -to) suprascripto (in

;od. — turn) facit maximus, quamquam ista quoque declina-

ionem facit, ut cum servierit (saevierit?) vincto (sc. superato)

;riduo, quarta die quasi quasdam duritias tribuit et mox etiam

iarius (?) incalescit 20
). Hoc genus morbi accedentias habet

t ”
jg * *' * ’ 1

H L"

10
) Tout cc passage sur lcs trois especcs d’hSmitritics est notablement dlu-

:ide par sa comparaison uvec le passage suivant de Galicn: '‘E/h cft xal rag xmot
ro [uiyt&og dirty o(jug rptl? -

<5 /u(y yrtq a/uiXQog /utv ovy (any tj/nir (iirctlog, o dk

oiaog, o dl fxtyrtS’ apiXQog /u(y ovy (any 6 nttpri rag ilyoaiTtcoctpag tugctn

B<1. II. 3. o.
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pravas et periculosum est; periculosior tamen omnibus sinochus

est, cunjunctus febri quae laxamenti nihil dat, aut ita dat, ut a

modico sit, ac possit intelligi semper, et adsiduum febrium

calorem continuat; et incipit febris ex tremitatu (sc. tremorc)

corporum, aut valido frigdore, ut in simplicibus febribus.

Solet autem in tritaicis levari circulus (nsoCodoq) 2 *)> in-

horrescunt eadem [febre] (in cod. eodem) corpora, nondum plenc

oppressa frigdore; jam tamen incalescunt; vel, cum in alto

sunt positae [febres], et cum per totum corpus vapor jugis qui

et qualis aestuat desit, cum {turn? vel omnino delendum) inte-

pescit calor, et paulatim tempora (tempore ? quidni si tempera-

tura?) naturalis et tactus blandior corporis redditur.

Item febribus accidentiae sunt quae Graeci dicunt sinto-

mata: aut capitis dolor, aut ventris, aut stomaehi, aut vomi-

tus, aut ventris nimia solutio, aut strictura nimia, aut vigiliae

juges, aut somnorum turbationes, et his similia, sine quibus

quanta vis febris fuerit, contemni (in cod. cotemni
)
potest.

Sed jam de ipsa febrium specie aliquanta dicenda sunt, quo

facilius quasi exemplaria aliquanta ante oculos tuos sint posita
•

• A m #

(in cod. positae), atque reliqua sint (in cod. sunt) pronius.

GTQty o/utJ'os
’
/utoos d'o nocQil tc<s TQiaxovTai^' fxiyctg cfo ttciqu rag tsggccqu-

xoyru zed oztio, o S cft) Gvvtyyi&L rw Gvvf-ytl nvQtTijj ( 77sqI Tvnwv, xtq>* cf’,

t. VII, p. 468).— Cf. Com. II in Epid. /, § 25, t. XVIIa
, p. 119— 120, oil il est

dit que les methodiqires s’dtaicnt beanicoup occupes du nom de l’hemitritde, et

Com. Ill in Epid. /, § 5, p. 232. On sait que Galien n’adoptait pas cette divi-

sion; il l’expose sculement pour la combattre. Malgre cela cette distinction de

trois especcs d’hemitritees s’est prolongde jusque dans le moyen age, commc on

pout le voir entre autres par la description detaillee du cod. Salei’ni/anus

de la bibliotheque de Sainte-Marie-Madelcine ii Breslau, publiee par M. le Ur.

Henschel redacteur du Janos cah. II, p. 318, 321, 331 et 332. Il parait

d’ailleurs (p. 324) que les medecins salernitains n’e'taient guere plus d’aecord sur

la nature ou les signes de l’lidmitritee que les predecesseurs ou les conte^lporains
,

de Galien.

2 1

) Circulus ou ntQlodoS est pris ici dans le sens d’acees, et la phrase

signifie que dans les tierces I’acccs est moins violent quo dans les fibvrcs prded-

dentes.
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Quomodo apprehendimns febrium demissionem?— Limpidam

(in cod. limpida) ex tranquilitate supradictorum, sordidam ex

mitigatione (in cod. et — nem).

Quae sunt febrium differentiae? — Sunt febres stipticae,

sunt solutae, sunt complexae, suntceleres, sunttardae,

atque ceteras temporum differentias babentes. Secundum solam

solutionem febricula esse potest, cui nihil in strictura misce-

atur; aliqui hoc fieri negant; in strictura enim effectam febri-

culam dicunt; nos autem id fieri manifeste probamus, cum

plerosque'- cardiacos nihil in strictura [uvrag, sed] solutos (in

cod. solventes
)
ostendimus, atque solos qui constricti sunt ad-

jutoriis relevamus.

Quomodo in [imjplexionibus intelligis utrum alterius an

utriusque sit febricula passionis? — Ex accessionibus et divi-

sionibus ejusdem febriculae: si enim sese cum ceteris in stric-

turae (in cod. instrictura) [signis] extulerit (in cod. extulerini)

nonnisi eidem adscribenda erit passio, vel e contrario a com-

munibus utrique.

Quomodo apprehendimus febricitantem in sudorem creticum

advenisse? — Hoc ex pulsu magno celerrime, ut video, totius-

que corporis superficie vaporatione cum pruritu cutis et quadam

tactus mollitudine, laboris etiam per corpus alterna insinua-

tione 22
), dehinc ab ipsius perforis veluti humectatione et laxa-

tione, tanquam mox ex lavacro venientium; aut in continuatio-

nibus febrium tremor frigida membra pertractans irruit 23
).

II. He Febrium curia.

Omnes tipicae febres, sive in strictura, sive solutae, sive per-

mixtae, quamdiu sunt in fridgore, in quo principia venarum esse

,s
)
L’auteur cntcnd sans doute des douleurs erratiques intcrmittcntcs.

23
) Ce membrc dc phrase obscnr ne signifle-t-il pas que si la fibvre continue

malgrd cctte sucur, [ou parcc qu’elle a 6t6 trouble] le tremblexncnt saisit les

meinbres refroidis?

32 *
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non possunt (?), comprehensione manuum ex linteis calidis,

donee leniatur rigor, sunt fovendae; aut ubi coeperint incales-

cere, paulatius movenda sunt operimenta, donee sudoris tera-

pus adveniat, cujus tamen ipsius praecognitio apud scientiam

non est negligenda (in cod. ncgligentid). Nam et salutari[s]

ejus (sc. aegri
)
sudor, [et] mortifer est, quorum alterum irrigare

deberemus, ac alteri resistere; nam creticus est sudor quern

vocant 24
), cui credo nomen ex judicio infirmitatis impositum,

eo quod, quasi ita dicam, hominem ex sententia sua liberet,

irrigare debemus; altero cardiaco (in cod. alteri carcliacum
)

[sudore], cui, nisi diligenter medicus obstiterit (in cod. ab-)

quo difficilius facile aeger amittitur (in cod. admittitur); hoc

(sc. hie sudor) indiscretum est, hoc est indiscussibile
; nam ere-

ticus calidus est et alius
(
alias?

)
colens ruborem et vigente

cursu, inpulsum venarum
;
et quo plus hujus sudoris efSuxerit,

[eo plus] hoc aegri (in cod. aegei
')

corpori fit; at ille alter,

quippe est et (aut?) minatur, et subito fit ffigidus cum pallore

aeger, aut defectione venarum, aut penitus absensu
(
absentia ?),

aut tremore potius 25
). Quam salutariosin [vocant], id est

creticus, facile est calefactionibus provocare; cardiacum sudori

obsistere arduum est; tamen huic frigidis rebus obsistitur:

placet ut nudus jaceat aeger, si ita res urget (in cod. resurgit),

exadventetur hinc atque inde sabanis aut flabellis venti (in cod.

I4
) Pour que cettc phrase fut reguliere, il faudrait lire: hunc sudoreni quam

creticum vocant: mais notre auteur n’est pas si soucieux des regies gramma-

ticales.

2S
)
Tout ce paragraphs qui commence par altero cardiaco est d’une ex-

treme difficulty. Si j’ai bien suivi le raisonnement, Aurelius dit: Le malade est

aisdment perdu par la sueur cardiaque
;
sueur a la quelle le medecin s’opposera

difficilement s’il ne fait diligence. Cette sueur est indiffusible
(
indiscretum

,
hoc'

est indiscussibile). La sueur critique est chaude, elle produit d’ailleurs de la

rougeur, etc.; et tant quo cette sueur dure, ces phenomenes se montrent dans le

corps dn malade. Quant a Pautro sueur, si elle existe ou qu’elle soit imminentc

aussitot le malade devient froid avec p&leur, etc.
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Ventum
)
agitationibus

; interdum ex his spongiis in aqua cali-

dissima (Jrigidissima ?

)

pressis corpus ejus refrigerandum est;

ut nix affuerit utendum cst, magis quo (sc. quum ?) frigidae

summitates (in cod. -is), quamquam (sc. dum ?) manus stringen-

dae sint fasciolis lineis in eo loco ubi venarum pulsus temptare

convenimus; et [si] sitiat, frigidam dare et non nimiam et ne

cum impetu traliat; debebit accipere et super cal[i]dam potare,

nervum (nedurn ?) tamen ante declinationem ;
nam quicquid ante

hoc tempus fuerit appositum, quippe perturbatis corporibus et

8tomacho in accessione sunt, ac pro hoc 26
)

fit infirmitatis, non

corporis cibus.

Sed redeamus illuc unde digressi sumus, unde loquebamur,

nisi fallor, de temporibus febrium et in commune ; nunc autem

et specialiter addistinguere et discriminare consilium est; de

tipicis minus laborandum est quas (in cod. quarwri) etiam na-

tura (in cod. -am) nobis conficiat 27
). In emitritaicis sub-

tilitatibus ciborum tempora relinquuntur ; in sinochis, quod

est jugitas febrium, non decurandi aut nutriendi facultate[m

esse] neminem latet, quanta sit turbatio. Placet nobis qui in

sinocho, id est jugi febre, vexantur primo mane curare et cibare,

et sic paratur curatio et transsumptio sicut supra dictum est,

*•) Peut-etre y avait-il primitivement dans 1c ms. ac, ct on aura ecrit, k la

marge pro hoc
,
pour signifier que ce mot etait pour hoc

;

de Ik il aura passe

dans le texte.

1

7

)
L’auteur entend sans doute qu’il faut peu s’occuper des fievres reglces,

parce que la nature se charge pour nous de les detruire. II faut alors admettre

qu’il s’agit, non de la fievre dans son cours entier, mais des divers acees qui en

effet cessent d’eux-memes. — Dans les fievres a acees on a, pendant l’intcr-

mission, le temps ndcessaire pour donner eonvenablement l’alimentation aux ma-

lades, tandis que dans les autres fievres il faut plus de combinaisons. Ainsi dans

Pemitritee le temps de la nourriture doit etre regie par des calculs subtils. Dans

la synoque personne n’ignore combien il est difficile de traitor ct de nourrir les

maladcs, tant le trouble est grand (peut-etre faut-il lire facilitate

m

au lieu dc

facultatem); on sait que les ancicns c'vitaicnt les traitoments actifs au sunimum
dc la maladie.
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aut localis cura ut infra dicetur, quibus etiam stalticum aut

calasticura, prout necessitas communitatis jusserit, admoven-

dum est, aut unctio frigida, aut calida ex oleo roseo, aut viridi

aut dulci recenti anethino.

III. De Sudore.

Aurelius.

Quomodo [dis]cernis creti-

cum sudantem, hoc est discuti-

bilis sudor, qui est necessarius,

ab eo qui est diaforisis? — Sol-

viturnon facile, sed satis neces-

sariam quaestionem proponis,

nam plurimi medici ejus direc-

tione ( ! )
signa salutaria su-

doris imminentis passionibus

egrotantibus reddiderunt ( ? ),

et alii diaforeticos conlaxantes

causa mortis extiterunt. —
Unde eorum differentiam ne-

cessaria[m] suggerimus, ordi-

natamque? — Varia ratione

colligitur
:
primo expraeteri-

tis diebus; dehinc e genere

passionum, et magnitudine,

et temporibus, et sudori-

bus ipsis, et ordine, et

quantitate, et qualitate.

Significatio (arj/nstcoaig) fir-

matur ex praeteritis, in quo

consideramus, utrum signa fu-

Coelius Aurelianus.

AcutH. cap. XXXVI. -
Quomodo discernimus cardia-

cos ab his qui prospero sudore

liberantur
,

quern Graeci criti-

cum vocant?

Quoniam etiam prosperi su-

dores, quos Graeci creticos vo-

cant, habent quiddam circa vi-

sum similitudinis cum cardiacis

ob ipsam redundantiam, quippe

in solutionem vehementium vel

continuarum febrium salutari

motu venientes, utile duximus

eorum ponere discretionem.

Multi enim imperiti medici

prosperos atque mediocres su-

dores constringentes, morbosa

aegrotantibus reddiderunt cor-

pora, diaphoreticos adjuvantes,

causa mortis extiterunt. Qua-

re eorum differentiam neces-

sario ducimus ordinandam, quae

varia ratione colligitur. Nam

primo expraeteritis, dehinc
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tiiri sudoris (in cod. do/ores)

diaforetici, an salutaris prae-

cesserint. Ex gen ere pas-

sionum, in qualitatem passionis

attendimus ;
si enim solutio est

(sc. laxum — in cod. solutiones)

cum sudore, unde (inde?) dia-

foreticus esse monstratur; si

veroinstrictura est, attendenda

magnitudo; parva enim pas-

sio diaforesin ferre non potest;

si autem magna fuerit, atten-

dendum tempus; [si] status

erit (in cod. statuerit) totius (in

cod. potius
)

passionis, aut (in

cod. at) temporalis accessionis,

[vel] limpida diffusione (sc. di-

rnissione), creticus magis su-

dor ostenditur; initio (in cod.

initium)
autem vel (in cod. do)

augmento perniciosus (in cod.

— so)
;
ex o r d i n e autem (in

cod. nunquam) sudoris
;
aequalis

numquam (in cod. autem
)
malus

sudorjudicatur; ex quantita-

te signum accipimus, modera-

tionem considerantes
;
modicus

autem sudor bonus, immodicus

malus accipitur; denique recte

sudantes excepta moderatiorie,

diaforesin incurrunt
; ex qua-

litate significationem accepi-

ex gen ere passionum, et

rnagnitudine, et tempori-

bus, et sudoris ipsius or-

dine, et quantitate, etqua-

litatc significatio firmatur.

Expraeteritis inquamquum

consideramus utrum signa fu-

turi sudoris diaphoretici, an

salutaris praecesserint. Ex
gen ere passionum, quum qua-

litatem attendimus passionis.

Si enim solutio inest, sudor

etiam inutilis ac diaphoreticus

esse monstratur: sin vero stric-

tura inest, attendenda magni-

tudo. Parva enim passio dia-

plioresin pati non potest. Si

autem magna fuerit, attenden-

dum tempus. In statu enim

totius passionis, atque tempo-

poralis accessionis, vel limpida

dimissione, criticus magis sudor

ostenditur, in initio autem vel

augmento, perniciosus. Ex or-

dine inquam sudoris ipsius.

Aequalis enim bonus, inacqua-

lis malus sudor judicatur. Ex
quantitate signum accipimus

moderationem considerantes

.

Modicus enim sudor bonus,

immodicus malus accipitur.

Sed denique sudantes, excessa
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mus, cum [tactu?] daturi
(
na-

turae ? sc. sudoris

)

judicium (in

cod. — o) adliibemus ; salutaris

enim sudor calidus, tenuis, et

non male olens, atque localis est

;

[perniciosus frigidus, et succi-

dus, et male redolens atque lo-

turae] carnium similisinvenitur.

Deinceps praesentibus atque

concurrentibus signis firmanda

significantur {signification nam

(pro autem
) significatur etdiafo-

reticus [sudor si]magis parvus

atque creber et inbellicus (
! )

et

ingens pulsus invenitur, [cum]

jactatione ac desponsione

animi, vocis etiam tenuitate

(in cod. — tem), attestante

pallore ;
recte autem sudantibus

pulsus erectior, respiratio fa-

cilis atque levior efficitur; in

somno enim prona delectatio,

omnium adversorum diminutio,

cum animo atque corporis salu-

tatione (pro salute
)
et recto sa-

lutari (in cod. — ris) ordine.

Quomodo [dis]cernis a car-

diaco qui a stomacbi (in cod.

ad cardiacum quia et isstoma-

chi) passione sudaverit? — Et

sic cognoscimus cum (sc. sto-

macho laborantem)
quia sive

moderatione
, diaphoresin in-

currerunt. Ex qualitate au-

tem significationem accipimus,

quum tactu
s judicium adlii-

bemus. Salutaris enim sudor

calidus, tenuis, et non male re-

dolens probatur: perniciosus

autem sudor, frigidus, et succi-

dus, et male redolens, atque

loturae carnis similis invenitur.

Dehinc ex praesentibus atque

concurrentibus signis confir-

manda significatio. Nam dia-

phoreticis, magis parvus atque

creber
, et imbecillis

, et inanis

pulsus invenitur, thorax etiam

gravatus cum respiratione fre-

quenti, et iactatione, ac de-

sponsione animi, vocis etiam

tenuitate, attestante pallore.

Recte autem sudantibus, pul-

sus erectior, respiratio facilior,

ac levior efficitur, et in somno

prona delectatio, et omnium

adversorum minutio, cum ani-

mi atque corporis relevatione.
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(in cod. qui sine) [fervore, sivej

dolore quodam partis vexari

fertur, hoc est sub pectore aut

inter palas, attestante aliquan-

do singultu, atque post accep-

tum cibum pressura corporis,

quae cum salivarum fluore et

nausearum motu hunt.

IY. De pericausis Spiritu (flsQl xuvascog jirsvyarog').

Quomodo hanc passionem latine poterimus dicere? — Nimio

sitis ardore. Per febris initium hanc passionem his signis com-

prehendimus
:
primo quod ut flamma pectus exfrangat talemque

lenitum retundet; hinc quoque vehementer sitiunt. Accedit

autem haec passio scriptis febribus, vel illis qui epiplocen

habent, quas vel maxime recipere debemus. Cum enim scriptura

(strictura ?) quaeque coeperit augmentum habere, tunc debebimus

in dolium calidum, vel in decoctione[m] fenugraeci, non tamen

spissa[m], velaquatam, veldecoctione[m] malvae, [mittere, atque]

intingere ibi pannos laneos teneros, molles, vel lineos, vel spon-

gias perquam molles, easque ' apponere praecordiis et thoraci

et, si possibile erit, etiam per dorsa vitibus (sc. Mttis) ; has in-

mutare assidue et dare operam ne frigescant; tunc conspicis

ante corpus
; et contrariam quae vim habent adhibemus (?) ethaec

juxta superficiem corporis debemus adhibere: cucurbitas vacuas

(y.ovcpug, gallice: ventouses seches), aut integras (ventouses scari-

Jiees); super flagellas (sc. plagelias) [fovendum] in calida et

oleo, in quam calidam mittis rosam siccam aut lini semen et

integrum (inlybum ?). Post hoc aqua calida labia, vel os, vel

lingua|_m] aegri colluito; loco jacens aeger lucido pensili lecto

moveatur; cataplasma erit adhibenda pinguibus palmulis ex

oleo et mellis aqua (sc. aqua mulsa) quae omnia in vino fervere
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facis
;
et polllnc ordei, lini semine ct fenograeci, altaeae radicc

aut foliis stomachum cataplasma per triduum
;
post hoc cucur-

bitac tractus adhibeatur; ubi laxatio fuerit observare debemus

stiptica et frigida; quod si in pectore ardor fuerit, frigidam ac-

cipiant et super calidam bibant, nausiam provocant et venter eis

provocetur; pro siti accipiant rodomelle, aut omfacomelle, aut

elixaturam apii viridis, aut rosae siccae in calida elixae; cibum

accipiant tenerum et parvum.

V. De vigiliis quae in febribus fiunt.

Aliquando propter aliquam causam fit, vel propter quandam

animi cogitationem, vel propter aliquem dolorem [ex] causa

procedente[m] raro quidem propter fluxum, e contra- autem

propter stricturam.

Eadcm dinoscimus vel ex aegritudine atque nostra interro-

gatione, vel quum saepe interveniente aliquo numquam aegrum

dormire videmus: praecedit autem ejectatio (sc.jactatio) velie-

inens, atque pressionem (paracopcn Graeci dicunt banc

Cataforan 2S
) affert, (in cod. afferret) assiduitate sui, [et]

dcbilitationem virium; atque corpus et anima adfatuantur (pro

faluanlur)„ Ut Ypocrates quoque ait 29
): cavos effici (in cod.

causa offid') eoruin oculos atque tempora, nasum in acutum

procedere, cujus summas nares in bonoliomine (?) frigidas tan-

gimus, itemque summas manus, plantas ; oculos quoque non

tensos habent, sed et sic intentos (in cod. intente) ut (in cod.

cl) non palpebrantes attendunt, atoniam 30
)
appellant Graeci

;

2 8
)
On voit par cc passage et par un autre qui sc trouve au milieu4u clia-

pitre VI qu’Aurelius prend naQnxonij et xurctcpoQu coiurnc synonymes
;
mais

c’est a tort; car naQctxon
ij

signifie delire
,
tandisque^xoroiy o(jct exprime le sopor,

que notre auteur appelle pressio, a l’imitation dc Coelius.

29
) C’cst a peine si dans cette traduction 51 cst permis dc reconnaitrc le pas-

sage du Prognostic (Ilooynoonxor), oil le facies hippocratiquc cst si energi-

quement dccrit.

»o
) H semble quo l’auteur prenne atonia dans le sens de fixitd et tensioD,
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durescunt quoque eisdem oculi atque non liabiliter moventur;

nonnunquam etiam venulis eorumdem oculorum rubor apparet;

pulsus quoquc, id est (in cod. idem est) venarum, infirmus est

eis, mox lassior fit; ac si inter aliqua dolor et exinde vigilia

fiant curare debemus sicut cardiacos; tunc debemus fluxum

(sc . Jluxioneni) cohibere, et ubi sunt stricturae, mollire,ubi laxa-

tiones, constringere, sicut in capitis dolorc demonstravimus [cf.

cap. VI], et oleo dulci aut anctino caput foveatur et cataplas-

metur; et pone cucurbita vacua in locum qui hylon
(
Iviov ? hoc

est occiput) dicitur, et lecto pensili gestetur, et spongias cum

aqua calida expressas oculis appones et odores piginentorum

naribus opponamus, sicut murrain, apium, storace[m] ex aequo

in unum tritum cum careno modico aut melle; perunctio eis

praestetur humidior [ut] caput in sensum recipiat et somnum

sequi possit.

comme s’il derivait ce mot d’uui'>)s (flxc). Pcut-otre y avait-il primitivcmcnt

tonon (tovos)?

(Dcr Schluss folgt im nachsten Heftc.)
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Die Farabalanen Oder Parapemponten der alten

Xenodochien.

(Nach einer alten Gelegenheitsschrift.)

Von C. F. Heusinger.

Der Irrthum beglnnt oft an einem kleinen Fadchen, das

sich aber bald zu einem grossen Netze ausspinnt. Dieses be-

statigt der Gegenstand der folgenden Untersuchung: Dass die

von mehreren neuern Schriftstellern geausserten Ansichten

iiber die Parabalanen grundfalsck sind, ist sicher; allein ich

muss annehmen, dass trotz der langen Reihe der seit Jahr-

hunderten von Philologen, Theologen, Juristen und Aerzten

gefiihrten Untersuchungen, doch keiner dieser Schriftsteller

zu einer richtigen Kenntniss von dem Parabalanen-Institute

gelangt ist.

Ob dieses Institut vielleicht, wie die Xenodochien selbst

sein Yorbild in Indien fand? ist eineFrage die mich demnachst

beschaftigen wird, hier will ich dasselbe nur betrachten, wie

es sich nach den wenigen Nachrichten im Byzantisclien Reiche

darbietet.

Das Wort Tlaqa^aXavoi, IlaQa^aXavsig, Parabolani, ist ohne

Zweifel abzuleiten von nuQu^dkXsiv (alte Form nagapcoksiv*).

*) Dahcr war es nicht nothig im Corp. jur. das Parabolani fur einen Schreib-

fehlcr zu erkliiren, es ist ebcn so richtig wie Parabalani,
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nupupdkXsiv heisst aber in seiner urspriinglichenBedeutung:

etwas irgend wohin bewegen, dann Jeraanden irgend wohin

bewegen, herbeiflihren, iibergeben, irgendwo niederlegen; dann

als verbum reflexivum gebrauclit: sich wohin begeben, wohin

drangen. Diese Bedeutung hat es nicht allein in der spateren

Griicitat, sondern sclion bei den altesten classisclien Schrift-

stellern*); allein fiir uns ist der haufige Gebrauch des Wortes

in diesem Sinne von den Alexandrinern besonders wichtig,

und vorziiglich beachtenswerth sind die unten angefiihrten Be-

legstellen aus Julian**), dass er dabei bereits die Parabola-

nen im Auge gehabt hatte.

Da aus dem Folgenden unzweifelhaft hervorgeht, dass sich

das Geschaft der Parabalanen auf die Kranken der Xeno-

dochien bezog, so wiirde man, wenn man die transitive Be-

deutung des Wortes nagafidllsiv auffasst, zu dem Begriffe

Begleiter, Herbeifiihrer der Kranken gelangen; fasst

*) IJccQapdXXftv

:

1) admovere varia atque varia ratione; veluti admovere

unam rem alteri, confcrre, comparare unam cum altera; 2) adduce re, mittere

ad aliquem, tradere aliqui, deponere apud aliquem; 3) verbum naQapdXXeiv in

forma activa etiam reciprocam habet notionem, admovere se, sese conferre ali-

quo. Schweighauser lexic. Herodot. p. 175 mit Belegstellen.

**) J ulian in der berUhmtcn Epistel an den Arsacius, wo er denPriestern

ein anstandiges Betragen einscharft:
1

Ensna nagcdvfOoy teoea /utjre xteargoj

nagapdXXfiy

,

was der Uebersetzer giebt: Deinde sacerdotem quemque hortare,

ne accedat ad spectacula; ich mdchte mchr darin finden und iibersetzen: dass er

nicht in das Theater laufe, sich in dasTheater dr'ange. Julian, imp. epistolae

ed. Heyler. Ep. 4 9. p. 9 0. — Derselbe sagt Orat. fragm. : xdls dgtXyeot

tovtois dictTQot s t&v hgeuy jzrjdng 7iccQttf}al)JT(D* Julian. Opp. ed. Span-
hem. p. 304.— Derselbe im Misopogon: 'End de vuug rjTt fiafhjTrjs dnnQsaxti

tov y&vitov, xal rd nrtj/ueXtjToy rwr roiycoy, xal to fxrj nagapdXXuy toJs

dtargoig etc. Ibidem p.265. — So sagt sein Zeitgenosse Eunapius im

Proaeresios in derselbcn Bedeutung : ngog t rjv slvTio/tuiv dictjidXXoyTog. ed.

Boissonade p. 78. und derselbe im Magnus: x&v xcac<ptxXXu) IUgixXea,

i bid. p. 1 03 u. s. w.

So erkl'art auch der Mag. Thomas nagccpuXXo) durch nXt]<nd{(o
,

fQ/oftcu,

u. s. w. ed. Ritschel. p. 301.
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man mehr die reflexive Bedeutung auf, so wiirde man auf:

Nach den Kranken Herumlaufende
, Kr ankenaufsucher

kommen, und beide Bedeutungen wiirden zusammenfallen.

Leute, die die hiilflosen Kranken, namentlich fremde, aufsu-

chen und in das Hospital begleiten mussten.

Dergleicben Leute waren aber allerdings bei den alten Xe-

nodocliien angestellt.

Basilius, sein beriikmtes Krankenhaus in Caesarea

beschreibend schreibt an den Rector provinciae, den Hilias:

TLva d'e ddr/.odfisv , y.uTuyiuyiu rotg 'S,evoig uy.od'o[iovvT£g, roTg ts

y.UTU ndgodov snirpoircooi, y.al rotg d~ago.Trnag TLVGg Siu t rjv acdtvetuv

dsofi&oig", y.al zrjv uvo.yxd.iuv toutoig irumnv&iav ayxadtozcuvzeg,

rovg voaoyo/uovvTc/.g (Krankenwarter)
,

zovg luzgsvbvzug (Aerzte),

zu viozocpugu (Hastthiere'),' rovg 7if/(»o^f/n rroi'r&:5(entgegengesandte

Begleiter)
,

tovzoig uvdyxt] xul ziyvag ansodui, zu nobg to gwv

uvnyy.di.ug, xui barn ngobg svff^pmvu fiiov chuycoyrjv acpsvgadTjouv.

uixovg rcuhv azagoig agyualuig aniTT]i)’alovg. Ep. Basil. 94. Opp.

ed. Bened. IH. p. 188. — Uo.QUTid[.iJzorzag ganz dem angege-

benen Sinne von Parabalanen angemessen. S. Duncan Lexic.

Homeric. Pindar, v.na/znio, deduco aliquem , sequor ali-

quem aliquo comes et deductor, mit vielen Belegen.

In dem Xenodo'chium des Mas on a zu Merida waren nacli

Paulus Diaconus Emerit. ebenfalls Aerzte zu diesem

Zwecke angestellt: „taleque praeceptum dedit, ut cunctae

urbis ambitum medici indesinenter percurrentes quemcunque

servum seu liberum, Christianum scu Judaeunr reperissent

aegrum, ulnis suis gestantes ad Xenodochium deterrent *).
“

Die Erwalmung der Parapemponten am Hospital zu

Caesarea fallt in die letzteZeit des Pontificals von Basilius

(zwischen 370 und 379).

*) Janus I. p. 7 72.
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In Alexandrien liatte der Uebertritt Constantins zur

cliristlichen Religion nocli keincn grossen Einfluss. Anders

verhielt es sich unter Constanti us (337— 3G1), wo das

Christenthum wenigstens in den untersten Standen um sicli

griff, aber olinc Einfluss auf die gelehrten Scliulen, welche

Julian (3G1 — 3G3) wieder in ihrem Glanze herzustellen be-

nmlit war. Ob daraals sclion christliche oder heidnische Hos-

pitaler existirten, ob es schon Parabolanen gab, ist unbe-

kannt; wenn icli oben erwahnte, Julian konne die letzteren

vielleicht bei dem haufigen Gebrauche des Worts nagaftalleiv

im Auge gehabt haben, so wird man eineStelle in einem Briefe

des heiligen Basilius anfiihren, in dem er empfiehlt, in

Alexandrien auch eine Anstalt zu griinden, wie seine Basilias

in Ciisarea, und wird daraus zu beweisen suchen, dass es in

Alexandrien nocli keine Hospitaler gegeben habe; sie beweist

indessen nur, dass es gerade keine solclie Basilias gab, es

konnte andre christliche oder heidnische Hospitaler geben; gab

es diese letzteren, so thaten die Christen, und zumal diese

agyptischen, gewiss, was alle Bekehrer und Proselytenmaclier

von den altesten bis auf die neuesten Zeiten gethan haben, sie

wandten sich zunachst an die Hospitaler, und gab esParabala-

nen, so suchten sie gewiss dieselben um jeden Preis in ihre

Ilande zu bekommen*).

Unter den JSachfolgern des Julian, und besonders unter

Theodosius I. (vorziiglich 39 J) trat die Staatsrehgion auch

in Alexandrien mit Gewalt auf; die Gelehrten, die alle aus

Ileiden oder Philosophen und Juden bestanden, widerstanden

*) Dass cs in Indien bis an die Romischen Grcnzcn bereits scit Jabrliunder-

ten zahlreichc Hospitaler, %ie Munchskidster gab, ist leiclit bewiesen
;

dass mit

dem Mbnchthum auch Hospitaler in das Abcndland kamcn, libchst wahrschcin-

licli. Docli ich habe obeu envahnt, dass mich diese Frage hier noch nicht be-

schiiftigen soil.
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zwar auch jetzt noch mit mannhafter Kraft, aber sie mus8ten

ilire Bibliotheken, Museen und Tempel zerstoren sehen. Um
diese Zeiten miissen die Parabalanen jedenfalls schon vorhan-

den gewesen sein, sonst hatten sie nicht wenige Jahre spater

in so entarteter Gestalt und so zahlreich auftreten konnen.

Zwar spricht Eunapius (Vitae ed. Boissonade p. 45 etc.

adnot. Wyttenbach. p. 156 etc.) nur von dem schamlosen

Treiben der Monche und Schwarzrocke*), die sich mit der

grossten Rohheit und Gemeinheit an die offentlichen Orte

drangten, die Gerichtsverhandlungen storten u. s. w.; allein

wahrscheinlich ging alles schlechte Gesindel bei ihm unter dem

Namen der Monche. Die blutige Bekehrungssucht des geld-

und rankesiichtigen Cyrillus (seit 412 Patriarch vonAlexan-

drien) macht uns zuerst mit den Parabalanen bekannt.

Ehe wir ihr Auftreten weiter darstellen
,
wollen wir iiberle-

gen, wozu sie ihre Stellung fast nothwendig entarten lassen

musste. Sie waren, wie wir sahen, angestellt, urn die lriilf-

losen Kranken in den volkreichen Stadten**), wieAlexandrien,

Merida, Casarea waren, in Gassen und Winkeln aufzusuchen:

Zunachst mussten sie hier oft die erste und augenblickliche

Hiilfe leisten, sie mussten dazu einen gewissen Unterricht ge-

nossen haben, mit Rettungsapparaten versehen sein u. dgl.;

dadurch mussten sie aber nothwendig zu arztlichen Routiniers

und Pfuschern werden, die ohne Zweifel bei dem Pobel beson-

ders in Credit kamen : dann musste sie ihr Geschaft aber eben

*) tnnarjyoy rot? Uoolg rorrot? rod? xaXovfiiyov; /uoyctXovg
,

ay^gioTiovg

fxey xctTix to sltfos , 6 Je jiios nvrolg avco^rjg
,

xal ig to sp'fuvrjg imioyoy rs

xal Inoiovv uvguc xaxd xcti ucpQaira Tvgayyixrjy yug aysv {Igovoiny

tots nag dyfrotonos piXaiyav qogcoy xal dt]fxoaia
l

(iovXofTsyos

ua/rjuoytly etc.

**) Friiher wahrscheinlich vorziiglich in Wiistcn, wie spater in den Alpen-

piissen.
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so nothwendig mit dem schlechtesten Gesindel in Beruhrung

bringen, sie mussten die verworfensten Winkcl und elendesten

Kneipen aufsuchen , ebenso wenig konnten sie in denTheatern,

Gerichtshausern, Tempeln fehlen, und mussten hier leicht einen

grossen Einfluss auf den Pobel gewinnen, und es konnte ihnen

nicht an Gelegenheit fehlen sich zu bereichern. Wahrend der

religiosen Wirren und Verfolgungen musste aber eine solche

Entartung nur um so leichter eintreten.

Cyrillus hatte diese rohen Menschen zu seinen Werkzeu-

gen erkoren , hatte ihre Anzahl iiber das Bediirfniss vermehrt,

und sie nicht ihrem Zwecke, sondern dem seinigen gemass,

gewahlt, wie sich aus dem Zusammenhange der Ereignisse

ergiebt.

DerMorder der gelehrten Hypatia war nicht allein von Neid

gegen die Jiidischen Gelehrten, sondern, nach allem was wir

von ihm wissen, auch von Geldgier nach der Habe der reichen

Juden gestachelt; nachdemerZwiste undSchlagereienzwischen

Juden und Christen geschiirt, liesser die ersteren vorziiglich

durch die Parabalanen und Monche ermorden und berauben, so

dass der ganze Rest aus der Stadt floh. Socrates, der diese

Unruhen weitlaufiger erzahlt*), nennt die Parabalanen nicht, er

fahrt fort: „So wanderten die Juden, welche die Stadt seit den

Zeiten Alexanders des Grossen bewohnten**), sammtlich von

Allem entblost aus, und zerstreuten sich nach alien Seiten***).

Orestes, der Statthalter in Alexandrien, war iiber diesen

Unfug hochst aufgebracht, er wie die Burger waren schmcrz-

lich ergriffen von dem Verluste eines so reichen Theils der

*) Hist, eccles. VII. 13.

**) Mehr seit Ptolemaeus.

**“*'*) „Unter diesen der Lehrer der Mcdicin Adamantius (JJctjuccvnoi

„Ic(tqixc3i

/

h'.ywv oocpiaitjg) floh nach Constantinopel zu dem Bischof Atticus,
„nahm dort die christliche Religion an, und kehrte nach Alexandrien zuriick.

Bd. 11. 3. 33
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Einwohner ;
iiberdies fuhrCyrillus fort, dieMbnchegegen den

Orestes, den die Burger vertheidigten, aufzuvviegeln. Dieses

trug sich im Jahre 415 zu, der Kaiser wurde durch Gesandt-

schaften von Orestes, den Biirgcrn und von Cyrillus ira

entgegengesetzten Sinne besturmt, was den Kaiser Theodo-

sius zunachst zu dera Gesetze de legationibus bestimmte.

Der Kaiser erfiillte die Bitten des Orestes und der Burger

zumTheil, doch nicht ganz, und in dem deshalb 416 erlassenen

Gesetze kommt der Name Parabalanen zum erstenmal vor*).

Das Gesetz ist folgendes:

Cod. Theodos. lib. XVI. tit. II. de episcopis et

clericis. 1. 42. Quia inter cetera Alexandrinae legationis

inutilia hoc etiam aecretis scriptum est, ut reverendissimus

episcopus de Alexandrina civitate aliquos non exire**)

(quod quidem terrore eorum
,

qui parabalani nuncupantur,

legationi insertum est), placet nostrae clementiae, ut nihil

commune clerici***) cum publicis actibus vel ad curiam

pertinentibus habeant. §. 1. Praeterea eos, qui parabalani

vocantur, non plus quam quingentos esse praecipimus, ita

ut non divites, et qui hunc locum redimantf), sed paupe-

res a corporatis, pro rata Alexandrini populi, praebeantur,

*) Da ich namlich durchaus nicht zugeben kann
,
dass die parabolarii des

Firmicus und die pavaboli des Socrates liierher gezogen wcrdcn.

**) sc. patiatur. Da derSinn derStelle nicht ganz klar ist, so hatdieUnkcnnt-

nissdesParabalancninstituts dieCommentatoren zuden sonderbarstenEmendatio-

nen verleitet; alles ist aber klar, wenn man annimmt, dass nach exire cin Wort

ausgefallen ist; die Gesandtschaft hatte gebeten, der Bischof solle sic nicht mehr

in der Stadt hcrumgehen lassen
;
da nun aber ihr ganzes Geschiift in diesem Hcr-

umgehen bestand, so hiitte jenes Verbot ihre Existcnz aufgehoben, cs war also

gewiss terrore eorum gebeten, und der Kaiser hatte Recht, nicht auf das Gesuch

einzugehen.

***) Geht wohl auf die Mdnchc, die zugleich mit den Parabalanen tumultuirt

liatten.

t) Sclbst geistlichc Stcllen soli C. verkauft haben.
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eorum nominibus vero spectabili praefecto augustali videli-

cet intimatis, et per eum ad vestram magnitudinem refe-

rentes. §. 2. Quibus neque ad quodlibet publicum specta*-

culum, neque ad curiae locum, neque ad judicium accedendi

licentiam permittimus; nisi forte singuli ob causas proprias

et necessitates judicem adierint, aliquem lite pulsantes vel

ab alio ipsi pulsati, vel in communi totius corporis caussa

syndico ordinato*): sub ea definitione, ut si quis eorum

haec violaverit, et brevibus parabalani eximatur, ut compe-

tenti supplicio subjugetur, nec unquam ad eandem sollici-

tudinem revertatur. Dat. Kal. Octobr. Constantinopoli,

Theodos. A. VII. et Palladio Coss.

Der Kaiser suchte also das an sich nutzliche Institut zu

erhalten, beseitigte aber die Missbrauche, indem er sie auf die

erforderliche Zahl beschrankte, die Kauflickkeit der Stellen

verhiitete und sie aus den Theatern, Gerichtssalen u. s. w. ver-

bannte.— Indessen der schlaueCyrillus hatte nach zwei Jah-

ren dem Kaiser neue Concessionen abzulocken gewusst; im

Jahre 418 erschien folgendes Gesetz:

Cod. Theodos. lib. XVI. tit. II. 1. 43. Parabalani,

qui ad curanda aegrorum corpora deputantur**), quingentos

esse ante praecepimus. Sed quia hos minus sufficere in

praesenti cognovimus, pro quingentis sexcentos constitui

praecipimus, ita ut pro arbitrio viri reverendissimi antistitis

Alexandrinae urbis de his, qui ante fuerant, et qui pro con-

suetudine curandi gerunt experientiam, sexcenti parabalani

*) Mit Recht bemerkt Haencl (p. 1511): Dubito an unquam parabolani

syndici ordinati fuerint. Sentcntia est: parabolani in communi totius corporis

causa ad judicium acccdendi licentiam habeant
,

si quidem syndicus ordina-

tus est.

**) Das Wort ist bczeichnend, cs crinnert an die ^novTcaoi (deputati, die

Aufsuchcr und Fortbringer der Verwundctcn) bci den Armeen.

33 *



ad hujusmodi sollicitudinem eligantur, exceptis videlicet

honoratis et curialibus. Si qui autem ex his naturali sorte

fuerit absumptus, alter in ejus locum pro voluntatc ejusdern

sacerdotis, exceptis honoratis et curialibus, surrogetur; ita

ut hi sexcenti viri reverendissimi sacerdotis praeceptis ac

dispositionibus obsecundent et sub ejus cura consistant:

reliquis
,

quae dudum latae legis forma complectitur super

iisdem parabalanis vel de spectaculis vel de judiciis cete-

risque, sicut jam statutum est, custodiendis. Dat. III. Xon.

Febr. Constantinop., H o n o r i o XII. et T h e o d o s. VIII. AA

.

Coss. ed. Haenel. p. 1512 *).

Wohl moglich, dass nach diesem Gesetze die Stellung der

Parabalanen etwas verandert wurde, dass sie vielleicht das

*) Beide Gesetze t'm Codex Justinian, in folgender Form:

Cod. Justin. Lib. I. tit. III. de episcop. et clericis. 1. XVII. Impp. Honor, et

Theodos. Maximo PP. Placet nostrae clementiae, ut nihil commune Clerici cum

publicis actionibus, vel ad curiam pertinentibus (cujus corpori uon sunt annexi)

habeant. §. l.Praeterea his quiPai-abolani vocantur,neque ad quodlibet publicum

spectaculum, neque ad curiae locum, neque ad judicium acccdendi lieentiam per-

mittimus: nisi forte singuli
,
ob causas proprias et necessitates judicem adierint,

aliquem pulsantes lite, vel ab alio ipsi pulsati, vel (in communes totius corporis

causas) syndico ordinato: Sub ea conditione, ut, si quis eorum haec violaverit,

et brevibus parabolanis eximatur, etcompetenti supplicio subjugetur,nec unquam

ad eandem sollicitudinem revertatur. Dat. III. Calcnd. Octob. CP. Theod. A. VII.

et Palladio Conss.

Cod. Just. lib. I. tit. II r. 1. XVIII. Impp. Honor, et Theod. Monaxio P. P.

Parabolanos qui ad curanda debilium aegra corpora deputantur, sexcentos con-

stitui praecipimus: ita ut per arbitrium viri reverendissimi Antistitis Alexandri-

nae urbis de his qui antea fuerant, et qui pro consuetudine curandi gerunt expe-

,
rientiam, sexcenti parabolani ad hujusmodi sollicitudinem eligantur: exceptis

videlicet honoratis et curialibus. Si quis autem ex his naturali sorte fuerit ab-

sumptus, alter in ejus locum, pro volutante ejusdern sacerdotis (exceptis honoratis

et curialibus) subrogetur, ita ut hi sexcenti viri reverendissimi sacerdotis praecep-

tis ac dispositionibus obsecundent, et sub ejus cura consistant: reliquis, quae du-

dum latae legis fonna complectitur, super his parabolanis, vel de spectaculis, vel

de judiciis, caeterisquc ( sicut jam statutum est) custodiendis. Dat. III. Xon.

Fcbr. CP. Honor. XII. ct Theod. X. AA. Conss.
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geistliche Kleid anlegten und den Character einer Bruderschaft

bekaraen. Unter Cy rill us erscheinen sie nicht wieder; aber

als desto graulicheres Gesindel unter seinem Nachfolger,

D ioscoros.

Dieser kam namlich rait einer wahren Garde von Monchen

und Parabalanen auf das Concilium zu Ephesus (449, die be-

ruchtigte 2'wodog XtGToiYt)) und iibte mit ihnen Mord und

Todschlag, so dass die ganze Versammlung thun musste, was

er wollte.

Evagrius begniigt sich von derselben zu sagen, dass

Diascuros von Alexandrien Tiltjd'og utuy.twv byXiov Gvvuyaywv

eine Tyrannei geiibt habe*).

Auf dem Concilio zu Chalcedon (451) kommen die Klagen

gegen Dioscuros**), Bischof Eusebius, die oben von Eva-

grius wiederholten Worte vor; die orientalischen Bischoffe

beklagen sich: gtqutilutui fisxu §uy.Xg)v y.ul 'S,t(ptuv tntGryjauv Y.ul

tc< fiuv.Xu Y.ul tu etc.; der Bischof Stephanus

sagt: lOGY.aooc, y.ul lov^svuXtog, nXlfiog Zyovztg uyvcuozLov

UvdQLUllLUr
,

pOlOVTLOV TCoXXlijV
,

Y.U.l Y.UTUOtloVTWV T^V GVI’0()oy,

6y.uxov r aiuY.ovTui etc.; Bischof Acacius unter vielen Klagen:

OTQUTituTuq r^ilv tnrj'[oyov [itru fiuy.Xiov Y.ul '^icjtur, y.ul /.lovu^orrag,

Bischof Basil ius: enuvtGzrjGuv Xotnov nuvxeg ol ALyvnziot, y.ul

ol (i u vu£o vt eg, ol u.y.oXov&ovvrsg Buqgov{.iu, aber weiter-

hin sagt derselbe ausdriicklich: tlgtTQtyov yuo tig tIjv tyxXqoiuv

GTOUTIWTUl (Itru OTtXtUV, y.ul UGTtjY.tlGUV ol [lovdloirtg f.ltTU Buq-

Govf.iu, y.ul ol nuQuftuXuvstq, y.ul nXrjOog uXXo no Xv.

Nachdem die Parabalanen auf diese Art in der ersten Halfte

des fiinften Jahrhunderts in einer von ihrer urspriinglichen Be-

stimmung ganz abweichenden und entarteten Gestalt aufgctre-

*) Evagrii Scholast. Hist. eccl. II. XVIII. ed. Reading, p.283
**) Mansi ampl. collect, concil. VI. p. 585. 601, 605. 829.
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ten waren, schweigt meines Wissens die Geschichte von ihnen,

ich kcnne wenigstens keine Stelle, an welcher sie ira Oriente

wieder erwaknt wiirden. Nach Percy und Laurent wiirden

sie allerdings wieder in ihrer ganz urspriinglichen Bedeutung

auftreten; nacli diesen Schriftstellern sollen namlich die zum

Transport der Verwundeten in der Schlacht bestimmten und

ausgeriisteten Deputati
( drjTtovzaTOi , Smovruroi , dsanoruroi,

dsGTtoTUTi;) aus ihnen gewahlt worden sein*), wozu sie freilich

ganz geeignet gewesen waren— se non e vero, & ben trovato—
sie haben aber vergessen, die Stelle anzuflihren, wo so etivas

stehen soil, und ich vermag keine aufzufinden**). Unter Leo

wurden sie wenigstens aus den Soldaten ausgewahlt.

Die hier gegebene Darstellung weicht nun gar sehr ab von

*) „Sous les successeurs de Constantin les infirmiers furent pris parxni les

Parabolains, especes de moines grecs
,

ainsi nommes a cause de l’intrepidite

avec laquelle, athletes et souvent martyrs de l’humanite souffrante, ils affrontai-

ent la contagion et la mort pour la secourir, pendant la guerre comme pendant la

paix, dans les camps comme dans les cites. Sous Leon VI. on les choisit parmi

les soldats. Ces soldats infirmiers, qu’on appella despotats etaient repandus

dans les legions sans y avoir un habit distinctif, tandis que les parabolains por-

taient
,

sur une espece de sagum gris
,
un scapulaire brun, avec une large croix

mi-partie de rouge et de violet
1
' etc. Diet. d. sc. med. vol. 2 4. p. 5 04. Hier

begegnet man den gewohnlichcn fal$chen Vorstellungen von der urspriinglichen

Bedeutung der Parabolanen, der falschen Etymologie, der Venvechslung mit den

Parabolen des Circus u. s. w. Woher Percy ihre Kleidung kennt, iveiss ich

auch nicht. Die Despotats macht er auch bald zu deportantes, bald gar zu

Despoten, wahrend doch das Wort, nach Analogie so vieler andren in der Tak-

tik
,
Thierarzneikunde u, s. w. aus dem Lateinischen in das Byzantinische iiber-

gegangen ist.

**) Wenigstens in den Tacticis von Arrian, Leo und Constantin Por-

phyr. findet sie sich nicht; dass sie sich in den seltenen Tacticis von Mauri-

cius finden sollte, ist auch nicht wahrscheinlich, da lviihn (de medic, mili t.

cond. apud vet. Grace. N. YI.) nichts davon erwahnt. Den Krankenwartern

sind die deputati so wenig ganz gleich zu stellen, wie die Parabalanen, denn

Mauricius nennt: fttoccnivrcn (Krankenwarter) Ioitqoi, (Aerzte) und oi xni

dinoTccTot. Beckm ann Beitr. zur Gesch. d. Erfind. Y. p. 439. — Wo-

hcrKraus (N achtrage z. med. Lexic. p. 2 8 7) auch in Rom Parabaloncn

kennt, weiss ich nicht.
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den Ansichten, welche bisher von denParabalanen vorgetragen

warden. Die ganze Masse von Schriftstellern liber diese Pa-

rabalanen hier durehzugehen, mochte unniitz sein, es wil’d

hinreichen, auf die einflussreichsten aufmerksam zu machen.

Pliilologen.

Den Anfang der falschen Deutung der Parabalancn machen

ohnc Zweifel die Etymologen, die nicht die urspriingliche son-

dern die abgeleitete Bedeutung des Wortes rraQu/SuXXeiv auf-

fassten. Wenn wir oben bemerkten, dass die active Form

bereits reflexive genommen bedeute sick wobin begeben,

wohin driingen, so ist dieses allgemein der Fall mit dem

Medio naoaftuMso&ui, 'welches dann weiter die Bedeutung er-

halt sich mit Gewalt wohin drangen, stiirzen; dann

sich in Gefahr stiirzen, sich tollkiihn aussetzen,

tollkiihnkampfen. Daher nuoafioXcog temerarie*), nagafioXoi,

dieMenschen die im circus mit den wildenThieren kampften**),

und bei Firmicus in derselben Bedeutung 7iuqu/3oXuqiol.

So erklart denn Hesychius bereits: n uQufiaXlo fievoq,

o nuQU7.ivtivvev(x)v
, o tori, nuQu86\oq [xa^unsvog, also se in pericu-

lum conjiciens. — Eben so Suidas, der wohl dieParabalanen

im Auge haben konnte, sie aber wohl nur aus der Geschichte

in ihrer entarteten Gestalt kannte , 71 uq a/3 a XX 6 a cu, , ngog

y.ivtivvov ontrsiv.

Nach solchen Yorgangern erklart denn der Mann, dem man

nur zu oft blind als Autoritiit zu folgen bereit ist, Dufresne

Ducange im Glossar. inf. lat.: Parabolani ,,Qui ad

*) Z. B. Leo Di aeon. ed. Bonn. p. 4 1 2.

**) Z. B. Sokrates hist. eccl. VII. 2 2. und die Bemerkungcn von V ale-

sins p. 3 1 1. Die folgcnden Stellen babe ich alle nachgesehcn, da ich die Citate

von Gothofredus unten anfiihre, so ist es nicht nothig bier weitlaufiger zu

citiren. Man konnte die Belege leiebt vermehren
,
wenn solcbes nothig ware.
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curanda aegrorum corpora deputantur,“ inquit 1. 17. Cod. de

episc. et cleric., sic dicti quod neglecto omni periculo, suaeque

salutis immemores ,
aegrorum curationi sese ultro exponerent,

quomodo apud nos ii qui pestifera lue contactis curandis totos

se addicunt: de quorum confratria vide quae habet Malbran-

cus lib. 10. de Morinis cap. 38. A graeca voce nuQuftolog vel

Traaa^aXkofxsvot;, quam vocem per h'unoy.ivdvvevwv redditHesy-

chius. De ejusmod Parabolanis agunt pluribus Cujacius,

Baronius tom. 5. Salma sius de modo usurarum, et ad Pol-

lionem. Vocabular. vetus apud Mart ini um: „Parabolani

sunt medici, qui ad curanda aegra membra vel corpora debilium

deputantur. Dicti Parabolani a parabola, quia plura promit-

+unt hominibus, quam faciant, et quia saepius utuntur parabo-

lise Hue spectant quae scribit Bleyn. instit. 1. 1. p. 7.

Nostrae explicationes conferantur cum absurdis ridiculisque

interdum intellectibus Glossarum et interpretum somniis.“

Gern gebe ich zu, dass die Erklarung des gelekrten Mannes

besser ist, als die von ihm geriigten; allein ich mochte wohl

wissen, wo er die Beweise fur seine Erklarung hernehmen

wollte; gerade zu der Zeit, avo sie in der Geschichte auftreten,

mogen sich die Kerle wohl mebr mit Raufen und Saufen ,
als

mit Krankencuriren beschaftigt haben. Dennocb Avird seine

Erklarung eAvig Aviederholt.

Juristen.

Die Rechtsgelelirten mussten durch die mitgetheilten Ge-

setze auf Untersuchungen liber die Parabalanen gefuhrt Aver-

den. Ohne mich bei den oftkindischenErklarungenderGlossa-

toren aufzuhalten envahne ich nur die Ansichten der grossten

Autoritaten.

Cujacius, dieses alteste und hochste Orakel der Juristen,

nimmt ohne Aveitere Untersuchung die Worterklarungen von
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Hesychius und Suidas auf, und mengt Ungehoriges und

Verwirrendes hinzu: ,,Parabolani sic dicti hi quasi

temerarii, quod in periculis saepe non parvis versentur fre-

quenti aegrorum contactu: eadem nimirum forma rationeque

qua bestiarii Julio Firmico parabolarii sunt, Socrati para-

boli: nihil autem refert parabolanos dixeris an parabolarios.“

Opp. tom. II. I. p. 901. ed. V enet. — „Fit etiam mentio

parabolanorum medicorum qui erant in Alexandria, quod se

conjiciant in periculum, unmedicinde la peste qui se ha-

sarde bien fort, parabolani medici sunt audaces medici, qui

adeunt omnia pericula curandorum aegrotorum gratia, qui nihil

extimescunt contagionem morborum.“ Ibid. tom. X. II.

p. 777. Yon dem Allem steht kein Wort in den Quellen, und

keine Analogie weist darauf hin.

Ein anderes durch seine stupende Gelehrsamkeit betauben-

des Orakel der Juristen, Gothofredus, der einen endlosen

Wortschwall zusammenfahrt, nur gewohnlich nicht was zur

Sache gehort, hat sich die grosste Autoritat zu verschaffen

gewusst, seine Ausspriiche sind es, die man von alien Neueren,

und namentlich von den Aerzten wiederhallen hort. Daher

muss ich wohl den grossten Theil dieses Commentars hierher

setzen, obgleich er gar nichts Neues enthalt; da die mehrsten

wohl dem Sprengel nachcitiren, ohne zu wissen, was und wie

wenig im Gothofredus steht
: „ Prius videndum

,
quodnam Pa-

rabalanorum institutum istorum, et undenam dicti fuerint.

Sane clericorum eos numero fuisse, turn hujus legis principium,

turn utraque haec lex et sequens, sub hoc titulo collectae,

ostendunt*). Item sollicitudinis alicujus nomen id fuisse tes-

*)DerTitcl, tinter dem dicse Gesetze stelien, beweist gar nichts
;
nach dem

erstcn Gesetze miisstc man vielmehr schliessen, dass sie gewiss keine Clerici

waren; dass es nach dem zweiten Gesetze vielleicht dem Cyril 1 us gelungen soin

konnte, 6ic in eine Art von Bruderschaft zu vercinigcn, habc ich oben angcfiihrt,
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tatur haec ipsa lex, vers, sub ea definitione. Et nominatim

verbo Parabalanos quiclem ad curanda debilium aegra corpora

deputatos fuisse, curandique experientiam gessisse testatur

d. 1. 43 infr. prox. Dicti auteru Parabolani, ut Cod. Just,

editum: nerape a nugafioXog, Parabolani, vel Parabalani, ut bac

lege et d. leg. sequ. 43 nempe quod aegris curandis sollicitudi-

nem (qua voce haec lex utitur, utdixi) et operam navantes,

haud sine periculo, et maxime si quae lues aut contagio, inter

aegrotos versarentur : ac proinde clerici medicinam exercentes,

neglecto omni periculo suaeque salutis immemores. Nam et

sic bestiarios, qui cum bestiis depugnabant, propter desperatam

audaciam et animae prodigalitatem, nugapuAovg dictos, notum

est vel ex Socrate lib. VII. cap. 22. Glossae, pontifices rtugu-

poXoi. — Hesy chius: nugafiuXXo/jisvog, u jiuguy.ivd'vvsvcov, 6 sen

nugu{3o\cug /uu/o/uspog: se in periculum conjiciens, periculum

adiens, quod facit temerarie pugnans. — Item nugu8uXlead-uL

idem quod nuguy.Lvdvveveiv apud Pollucem lib. III. cap. 28.

sect. 135. pag. 336. ed. Hemsterhuis. — nugufiuWoiisvog h
d-ahuTTri, periclitatus in mari, Maximus Tyrius diss.II.p.13.

ed. Heins ius. — Suidas: nuga^allsg&ui, ngog y.ivSvvov ginTSiv

sclvtov no.gufiu'klsofrin se in periculum conjicere. — Sed et

Firmicus (lib. VIH. mathes.) parabolarios dixit. — Audaces,

pari sensuClaudianus inManlii consulatumv.292.— In veteri

glossario desperatus nugufiolog*). Valeant igiturjam Accursii

nugae, asserentis medicos contemtim Parabolanos vocari soli-

tos
,

eo quod multas haberent parabolas
,
quodque ut quisque

doch fehlen alle Beweise. Dass die Clerici, die im Anfange des Gesetzes gcnnnnt

werden, wahrscheinlich die Monche sind, die tei den Unruhen gemeinschaftliche

Sache mit den Parabalanen gemacht hatten, wurde oben enviihnt.

*) DieStellen lassen sich noch vermehren ;
aber wie gcht esnun zu, dass weder

Gothofredus noch seine Yorg'anger und Nachfolger auf die zalilreichen Stel-

len achten
,
wo nngctpuWav in seiner urspriinglichcn und einfachsten Bedcutung

gebraucht wird?
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loquacior est, ita et doctior medicus vulgi sententia et opinione

existimetur. Imo valeant etiam Alciati deducentis a voce

nuQu et fituXog, quasi glebae adscriptos, dicas.“

,,De his igiturhac constitution aTheodosio jun. sequentia sep-

tem constituuntur, velut remedia, mediaque, reprimendis eorum

deinceps conatibus et ausis, per quae adabrupta ettumultus saepe

progrediebantur,terroremque,quod hac lege dicitur, incutiebant,

spreto seu repudiato eoremedio, quod Alexandrini per legatos pe-

tierant, et proposuerant, ut videlicet Episcopus Alexandrinus ali-

quo non exiret (ita enim hie locus legendus est*)) de Alexandrina

civitate. Nempe continendos in quiete hac ratione, putapraesentia

Episcopi Alexandrini
,
Parabalanos crediderant Alexandrini**)

:

verum idTheodosio tanquam inutile displicuit: Inutile, inquam,

sive quia id haud satis efficax hanc ad rem visum : sive quia

iniquum visum, Episcopum Alexandrinum ideo vetari ne urbe

Alexandrina prodiret. Qui quidem hoc tempore Cyrillus erat,

jam inde, ab anno d. 412 ad annum usque 444 quo demum is

obiit. Primum igiturTheodosius jun. Parabalanos vetat sese

miscere publicis actibus, ut et Clericos in commune. Nempe

eo audaciae jam processerant illi, ut publicos actus, et Curiales

interventu suo turbarent, et quo vellent etiam verterent; ter-

rore injecto, atque ad nutum eorum fierent pleraque in Curia

Alexandrina et in plebe. Quare locum male tractant Interpre-

tes ad advocationis et procurationis munus, quasi eo nominatim

Parabolanis hac. leg. interdicatur. Sic sane et in Concilio

C'halcedonensi, ubi Parabolanorum tumultus memoratur. Pri-

mum igitur hoc remedium placuit Theodosio jun. continendis

*) Gewiss nicht! Eben so ist das quod terrore par abalanorum lega-

tioni insertum est total missverstanden ! Nicht die Parabalanen jagten

Schrcckenein,sondern dieVorschliigedcr Gesandschaft waren zu ihrem Schreckcn

gemacht worden. S. oben.

**) ? ? Die hatten ihn gewiss gern weit von ihren Mauern gesehen

!
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in quiete Parabolanis. Secundo, eodem semper fine Numerum

Parabalanorum arctandum credidit Theodosiu

s

jun., ad 500

velut ita facilius jam in quiete continendos. Yerum ad 600

mox numerus auctus 1. prox., ubi omittere interea non possum,

quingentos pariterMonachos in hoc tumultuMonasteriis egres-

sos memorari a So crate lib. VII. cap. 14. Tertio statum

eligendorum parabolanorum jam definit, quo observato, nulla

postea negotio in quiete continentur. Igitur non divites, veluti

Iionoratos et Curiales, ut 1. prom, exprimitur, quique hunc

locum redemerint (cui simile quid extat in 1. 15. de legatis,

quae huic jungenda est) verum pauperes eligi vult. Nempe

facilius pauperes in officio continueris, quam factionibus opti-

busve praevalentes. Quarto electioni hanc formam praestituit;

puta ut ii ipsi a Corporatis pro rata populi Alexandrini praebe-

antur, scilicet, ut ita modestia apud plebem noti et virtutibus

commendati elegantur, quique ipsam plebem postea turbaturi

non sint. Quinto nomnia eorum Praefecto Augustali et per

cum Praefecto Praetorio intimari jubet: et sic ab his confir-

mari, quasi hac ratione non turbidi, sed quieti eligerentur.

Verum haec duo postrema mox abrogata fuere 1. prox. 43.

translata hujus electionis potestate in Epigcopum Alexandri-

num. Sexto remedio vitam et mores Parabolanorum componit

hac leg. Theodosiu

s

jun. duobus constitutis, quae et ipsa

rursum firmantur 1. prox. scilicet a sj^ectaculis cos procul abesse

jubet; nempe quia haec seditionibus, sid qui aliud et quidem in

urbe seditiosa, Alexandria puta, obnoxia maxime sunt; et qui-

dem de proximi temporis experimento, quod huic etiam legi

occasionem praebuit. Item Curia et Judiciis eos arcet sub

poena triplici, judiciis duobus tantum casibus iis interesse per-

missis: puta si ut privati et singuli litigantes pro se judiciis

subsistant, vel ut syndici totius corporis nomine. Id enim

hactenus prohibendum fuit, ne per turbam et velut vim inten-
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taturi admitterentur: at singulis judicio cxperientibus ,
vel

totius corporis causam agentibus*) et sic jura implorantibus,

judicia praecludi iniquissimum fuisset. Septimo subrogandi

quoque Parabolanos in locum mortuorum Praefecto Augustali

potestatem hac lege tribuit Theodosius. Verum et hanc

subrograndi potestatem, pariter ut eligendi, mox in episcopum

Alexandrinum transtulit 1. prox. 43. Ex his jam patet omni-

bus, continendis in quiete Parabolanis hoc tempore satius

visum Theodosio jun. eos disposition! Episcopi Alexandrini

subduci.“ Cod. Theodos. c. perp. Comment. Gothfredi

ed. Ritter, vol. VI. p. 92.

Es ist unbegreiflich, wie sich eine so leere und wiederholt

offenbar unrichtige Darstellung eine so allgemeine Autoritat

erwerben konnte.

Ich habe noch ein anderes Juristisches Sitzfleisch vor mir,

desscn Fleiss indessen der Geschichte der Medicin mehrfach

niitzlich gewesen ist, Lampe, der alle moglichen Ansichten

iiber die Parabalanen zusammenfiihrt
; indessen in den gewohn-

lichen Irrthumern und in den Ansichten von Gothofredus be-

fangen bleibt.

„Fuere utique non pauci, et ii ipsi, quod mireris, non infimi

subsellii viri, qui cum Periodeutis*) nostris, nescio quo moniti

somnio, Parabolanos, quorum 1. 42. et 43. Cod. Theod. de

Episc. et Cler. meminerunt, et quorum 500 primum, mox

sexcenti, ad curanda debilium aegra corpora per arbitrium An-

tistitis urbis Alexandrinae deputabantur, eosdem fuisse existi-

marunt. Subscripserunt huic errori praeter Glossatorum na-

tionem IPenel. ab Hennenfeld Ot. Wratislav. c.49.p. 428

*) Liegt cine unrichtige Ansicht zu Grunde.

**) Auch iiber die Pcriodcuten im Corp. jur. herrschen noch manche un-

richtige Ansichten. Ich werde sic demniichst besprechen. Dass sie nichts mit

den Parabalanen gemein haben, versteht sich von selbst.



518

et Laurent, var. antiqu. Erucl. L. ILdiss. 21.p. 128.

paruraque ab eodem immunes videntur Gregor. Tholos.

Synt. jur. univ. L. XVIII. c. 25. N. 2. atque Tiraquelli

de Nobilit. c. 31. N. 414. Verum illud non adeo mirandum,

eos circa Parabolanorum conditionem lapsos esse, quam, quod

ne de nomine quidem inter ICtos convenire possit. Alii illos

Parabolanos audire, praeeunte codice Justinianeo, merito defen-

dunt, alii Tlieodosianum, qui tamen dubio procul in mendo

cubat*) fv. Meurs. Glossar. Graeco-barb. p. 510), se-

quuntur, et Parabalanos eos vocare magis amant: iterum alii

J uliiFirmiciauctoritateParabolarioSjdeniqueSocrati assen-

tientes Parabolos illos salutant (v. Boekelmann. Med. rom.

serv. §. 2. p. 11. — Zacchias Quest, med. leg. L. VI. t. 3.

qu. 2. N. 25. — Tiraquelli de Nobil. c. 31. N. 419. —
Speckhan Quaest. jur. cent. 1. qu. 93. N. 1. 2. et 9.)**).

Neque pauciora circa nominis originem sententiarum sunt dis-

crimina. Sin Accursium audire lubet, nae is elegantem, et

Accursiano dignam ingenio, profert etymologiam; quippe qui

contemtim eos ita appellatos, eo quod multas baberent parabo-

las, quodque ut quisque loquacior est, ita et doctior Medicus

vulgi opinione existimetur, perbibet. At valeant bae nugae

certatim a Gotbofredo etc. explo3ae, quamvis iis exponcndis

operam insumserint Speckhan, Walther, Tiraquelli. Non

majore plausu illorum excipienda conjectura, qui eos a parabola

Cbristi de benigno Samaritano nomen traxisse suspicantur

(v. Pitisc. lex. antiq. rom. t. II. p. 374. — Brisson de V.

S. L. XIV. p. 758.) quaemadmodum nec istorum omne tulit

*) Keincswcgs ! Diesclbe Meinung hcrrscht zwar auch bei den neuesten Her-

ausgebern des Corp. jur., es ist aber oben gezeigt wordcn, dass beide Schreib-

arten richtig sind.

**) Ich habe oben gezeigt, dass die Parabolarii des Firmicus, und die Para-

boli des Socrates (u. A.) mit den Parabolanen gar nichts gcmein haben.
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punctum, qui Parabolanos servos medicos, atque a rtaga et

fhoXog, quasi juxta glebam, seu adscriptitios glebae, nunt cupa-

tos fuisse conjiciunt, iisque per omnemvitam a famulitio Eccle-

siarum et Xenodochiorum, uti servis rusticis ab agricultura,

non licuisse discedere divinantur (v. Henel ab Hennenfeld

Ot. Wratislav. c. 49. p. 429. — Laurent, var. ant. Erud.

L. II. diss. *21. p. 127. — Specklian Quaest. jur. cent.

1. qu. 93. N. 8. — Tiraquelli de nob. c. 31. — Boekelm.

Med. Korn. serv. §. 2. p. 12.) Denique nec Tiraquelli de

nob. c. 31. Codicis Theodosiani lectionem, qui Parabalanos

legit, probantis, iisque a irccpa et (3aXavo?(qua voce glans signi-

ficantur, quoque Medicos pro eo medicamento, quod supposito-

rium vocamus, uti affirmat) appellationem inditam esse, creden-

tis*;, sententia, et Lauren tii (1. c.) opinio, Medicos bene et

multum ratiocinantes a parabolando, quod ex Sirmondi ad.

Cap. Caroli Calvi observatione ratiocinari significet, ita

dictos esse, multorum tulerunt suffragia ( !
!
). Propius illi vero

accedere videntur, qui Parabolanorum nomen unu tov naoafiul-

Xeofrut natum esse autumant. Quemadmodum enim to nagu

saepe vocis notionem vitiat, ut in tvuqu^v, nv.Qufi'ktnsiv, nuna-

(fQOvtiv, nv.Quy.oveiv, ita et in itaga^ulXsodcu eadem ejus vis est,

quippe quo naguy.ivdvvEVEiv, Qixpoxivdvvsveiv, in summa se peri-

cula conjicere, significatur. Sunt enim tk/.qu(3o\u summis ob-

jecta periculis, et nugufioloc, est homo eminentis et projectae

audaciae, ut nugufiolov sgyov temerarium facinus dicitur (v.

Laurent, var. ant. Erud. L. II. di s s. 21. — Eras mi A dag.

p. 233. — Cellarius ad Plin. L. IX. ep. 26. — Hom-
berg zum Yach Parerg. Sacr. ad. Hebr. XI, 19. —
Henel ab Hennenfeld 1. c. p. 430.), unde et confectores,

qui in arena cum feris depugnabant, Parabolani vocaban-

*) Das ist acht Tiraqucllisch!



tur*) (Casaubon. ad Scriptt. hist. August, p. 69.). A
periculis itaque, quae subire tenebantur, etiam illis Alexandri-

nis Parabolanis nomen factum esse videtur. Erat enim eorum

muneris, ut, nullum discrimen subterfugientes, contemta vita,

perpetuo aegrotos curarent (v. Laurent, et Speckhan. U.

ci. — Meurs Glossar. Graeco -barb. p. 510.)**). Nec

tarnen, quod Gonzal. a Tellez ad cap. 7. X. de aetat. et

qualitat. et ordin. N. 5. Opp. tom. I. p. 482. et aliis

plerisque visum, erant medici (v. Zacchias Quaest. med.

leg. L. VI. t. III. Qu. 4. N. 30.) quod vel inde evincitur, quo-

niam 1. 18. C. de Episc. et Cler. horum delectum Antistiti, seu

Episcopo, urbis Alexandrinae committit, quurn tamen, uti,

Archiatros ab ipsis Archiatris lectos esse, evictum est, ita rel i

-

quorum medicorum probatio ad Decurionum ordinem pertine-

ret. At enim vero, non adeo longe petitis indigemus argu-

ments, siquidem ipsa lex 42. cod. Theod. de Episc. et Cleric,

satis diserte innuit, illos ex Clericorum ordine, et paupertinae

sortis homines, fuisse; quod, sin opus videretur, vel inde ad-

huc magis posset confirmari, quia ad spectacula, ad Curiae

locum, et ad judicium, nisi in causis propriis, accedere vetan-

*) Nein, nur notQCifiukoi, wie cs von Theodosias, der im Constantinopolitani-

schen Amphitheater die Jagd eines wilden Thieres vorstellte, bei Socrates

heisst, die Zuschauer batten gerufen : dtivio Orjoiw tpu iwv {vr/vcov Tic<onji6)MV

/UK/toSon. Wozn V alesius bemerkt: Scaliger in notis ad libr. 4. Manilii et

post ilium Salmasius in notis ad Capitolinum pag.258 jamdudum observrarunt,

nKQct^okovi dictos esse a Graecis eos, qui operam suam locabant, ut cum bestiis

depugnarent..

**) Ich kennediese Literatur ziemlich gut, crinnerc mich aher niclit, dass bei

irgend einer der zablreicben Pestcn, welche von den Kirchcnhistorikern und Kir-

chenvatern beschrieben werden, jemals die Parabolanen erwahnt wiirden!

Wohl behaupten die Syrer allgemein (s. Eutychius, Assemann u. s. w.) der

h. Ephraim habe w’ahrend einer solcben Pest das erste Hospital in Edessa ge-

griindet, und Sozomenos III. XVI. erziihlt die Geschichte genauer; aber

nichts von Parabolanen odcr Parapemponten. Doch von diesen Dingen dem-

niichst mehr.
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tur, quae omnia Clericorum jura esse, quem quaeso fugit... .*).

Et ita quidem constare arbitror, quam illi ineptierint, qui Me-

dicis Periodeutis eos annumerarunt, quibus nihil magis cum

Medicina fuit commune, quam aniculis, quae vel hodie lectis

aegrotantium, ut eos foveant, et medicinam porrigant, solent

assidere.“ H. Lampe de honor, privileg. etc. Medico-

rum. p.264.

Theologen.

In Beziehung auf Ableitung des Namens, und Bestimmung

der Parabalanen, folgen die theologischen Schriftsteller bis auf

I

die neuestenZeiten den Juristen. Lebhaft stritten sie dagegen

seit den Zeiten von Baronius dariiber, ob die Parabalanen

Kleriker gewesen oder nicht? Die mehrsten alteren bejahen die

Frage; allein ich finde von keinem eine Stelle nachgewiesen,

aus der man schliessen konnte, dass sie jemals zu den Kleri-

kern gezahlt worden waren. In der That reichen die beiden

Gesetze vollkommen hin, das Gegentheil zu beweisen ; nach

beiden konnen sie keine Kleriker gewesen; nach dem ersten

waren sie dem Einflusse des Bischofs yollkommen entriickt;

nach dem zweiten kann man wohl die Vermuthung zugeben,

dass sie vielleicht eine Art von Bruderschaft gebildet haben

konnten, allein es fehlt jeder Beweis, und bleibt eben nur eine

Vermuthung; bildeten sie nun aber auch eine Bruderschaft,

une confrerie, wie das die Lieblingsidee vorziiglich franzosi-

scher Schriftsteller ist, so sind natiirlicher Weise die Mitglie-

der einer solchen Bruderschaft noch keine Kleriker.

Die Neueren folgen den Ansichten Neander’s: „ Da nun

in dieser Periode allgemeine Krankenanstalten unter Lei-

tung der Kirche entstanden, mussten zur Pflege der

*) Das sind sehi' sondcrbare Schlussfolgcn
;

sie waren eben so wenig Kleriker,

wie Aerztc.

lid. II. 3. 34
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Kranken besondere Personen bei den Kirchen angestellt

werden. Man nannte sie Parabolanos (nupufloirxvoi, von dem

Griecliischcn nc/Qaflukksofhu xrjv £wriv, tpvxyv, weil diese Leute

bei ansteckenden Krankheiten ihr Leben in Gefahr setzten).

Zu Alexandria bildeten sie im fiinften Jahrhundert eine ganze

Zunft, welche aus GOO Mitgliedern gesetzmassig bestehen

sollte. Aber freilich sclieint sich auch hier der Missbrauch

eingemischt zu baben, der an so viele Einrichtungen der Kir-

chen der Hauptstadte sich anschloss: Es liessen reiche Burger,

welche natlirlich von dem Geschafte der Krankenpflege fern

blieben, in diese Zunft sich aufnehmen, bios um die Exem-
tionen derselben zu geniessen zu konnen, und die herrsch-

siichtigen Bischoffe von Alexandria suchten sich durch eine

grosse Schaar solcher Parabolani eine ihnen ergebene Mann-

schaft zu bilden, welclie sie zu ihren Zwecken, oft nicht den

reinsten, gebrauchen konnten*).“ Ich muss mir erlauben ge-

gen diese Darstellung des hochverehrten Neander zu bemer-

ken: 1) Nicht allgemein, sondern einzig und allein ausAlexan-

drien sind die Parabalanen bekannt; dagegen wundere ich

micli, dass Neander die Parapemponten des heiligen Basi-

lius entgangen sind; 2) Eigentliche Krankenwarter waren sie

nicht, diese kornmen neben ihnen vor, ihr Geschaft war ein

eigenthiimliches, und lebten sie noch, es wiirde sie Niemand

ungestraft Krankenwarter gescholten haben. 3 )
Dass sie

Exemtionen genossen, davon ist nichts bekannt. 4) Eine Zunft

bildeten sie nicht; die Ziinfte, und namentlich die in Alexan-

drien, sind uns aus dem Corpus juris wohl bekannt, dieParaba-

lanen befinden sich nicht darunter. 5) Dass sich vor der christ-

lichen Zeit keine Krankenhauser im Byzantischen Reiche be-

*) Allgcmeiue Geschichte der christlichea Eeligion. II. 1.

p. 339.
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funden hatten, ist eino Behauptung, die sich bis jetzt nicht

widerlegen, aber eben so wenig beweisen lasst; gerade fiir

Alexandrien ist sie am mehrsten zweifelhaft. Wenigstens ist

bevviesen, dass die Hospitaler viele Jahrhunderte friiher in

Indien, mehrere Jahrhunderte friiher an den Grenzen des By-

zantinischen Keiclis vorhanden waren, und wahrscheinlich fand

auch das Institut der Parabalanen dort sein Vorbild. Eben so

ist es hochst wahrscheinlich, dass sich wenigstens in Alexan-

drien seit den Zeiten Julians wenigstens, heidnische Hospita-

ler befanden. Damit soli den anerkannten Verdiensten der

Christlichen Kirchen nicht zu nahe getreten werden. Noch

weniger vorsichtig driickt sich Gfrorer aus*).

.

Aerzte.

In einer der allerneuesten deutschen Schriften finde ich eine

Eintheilung der alten Aerzte, und darunter eine Classe: Pa-

rabolanen! — In der Geschichte der Medicin von Gaste finde

ich folgende Stelle: „Les ecclesiastiques qui s’occuperent de

traiter les malades d’une maniere mystique furent appeles pa-

rabolains. Ils etablirent les premiers hopitaux pour les indi-

gens malades. Des le sixieme siecle**) les moines et les para-

bolains en avaient deja etabli plusieurs etc. ! Und dergleichen

wunderlichem Zeuge begegnet man auf jedem Schritte. Na-

tiirlicher Weise haben solche Leute niemals eine Quelle ange-

sehen, sondern sie staffiren die unvorsichtigen Aeusserungen

der eigentlichcn Historiker nach Belieben zu.

Im Allgemeinen sind auch die Aerzte bis auf die neuesten

Zeiten den Juristen und Theologen nur zu leichtsinnig gefolgt.

Bei dem Streite, ob die Parabalanen Aerzte gewesen? muss

¥
) Allgcmcine Kirckengescliichtc. II. l.p. 406 .,

’'*) Wenigstens schon im vierten.

34 +
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man nur nicht aus dem Augc verlieren, dass es in Griechen-

land nicht anders war, als bei uns : Barbierer und Bader rech-

nen sich bei uns auch zum Heilpersonal, und werden vomVolke

Doctor geschimpft; eben so schon im alten Griechenland
; wie

schon eine Stelle im Plato zeigt : ital nov nvsg IutqoI
, (pu^v,

xcd TivEQ vnrjqhu.i riov Iutqujv, laiQovg d'rj xaXovfiev oij nov xul

rovTovg*).

Indessen haben sich die arztlichen Schriftsteller doch sehr

allgemein geweigert, sie als Aerzte anzuerkennen. So sagt

schon der alte Rodericus a Castro: Reliquum est,ut scrupu-

lum diluamus, quem Tiraquellus etAccursius de Parabo-

lanis ingesserunt, quos medicos esse censent
; cum potius ita

nominentur hospitalium famuli, quiinfirmis assistere solent, a

medicis omnino diversi. Alciati Parabolos plebeos quosdam

homines esse dicit, qui servituti ecclesiarum et hospitalium

deputati erant, quales hodie per universam Hispaniam frater-

culi quidam visuntur**) diversorum ordinum, ineruditi illi

quidem, sed qui hospitalium curam utiliter imprimis profiten-

tur, uti Romae aegrotantium assistentes***).

Auch Le Clerc ist der Meinung, dass sie keine Aerzte und

keine Kleriker waren: „Godef‘roy croyoit ques ces Parabolani

^toient tous du nombre des Clercs, ou des Ecclesiastiques,

parce qu’il est parle de cet office dans le titre 2. de Episcop. et

Cleric. II se peut que quelques Ecclesiastiques eussent

embrasse ce parti, mais il y a de l’apparence qu’ils n’etoient

pas seuls dans cet ernploi. II se peut aussi, comme l’ont cru

*) De legibus. IV. ed. Stallbaura. tom. Y. p. III.

**) Die Vergleichung mit den barmherzigcn Briidern u. s. w. ist fiir die

Alexandrinischen Parabalanen nicht ganz pass end; als spater (schon im lOteu

Jahrhundert) die Hospitaler in den Alpenpassen gegriindet wurdcn, waren aller-

dings die Aufsucher der Verungliickten sogleich Monche.

***) Medicus politicus. p. 51.
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d’autres Savans, que ceux qui entroient dans cet ordre, le

Assent ensuite de quclque voeu, ou par un principe de

religion Cette meme loi leur impose la necessity

de se tenir continuellement aupr&s des malades, ou dans

les hopitaux, d’ou ils ne devoient pas meme sortir, pour

assister aux spectacles, auxquels tout le peuple etoit appele,

ou pour aller au palais entendre plaider*). . . . Une autre chose

qu’il est important de remarquer , c’est que ceux qui ont pris

ces Parabolani pour des Medecins proprement dits, se sont

trompes grossierement. Ce qui a donne lieu a leur erreur

c’est le mot curare, qui se trouve dans les Lois, ou il est

parle de l’office dont il s’agit, et qui signifie egalement guerir

et avoir soin; mais il est visible que ce mot ne se peut

prendre en cet endroit qu’en la derniere signification, et que

curare debilium aegra corpora ne signifie sinon avoir soin des

corps infirmes des malades“ etc.**)

Dagegen ist Sprengel***), indem er obne eigene Unter-

sucbung dem Gothofredus folgte, die Quelle von Irrthiimern

Vieler geworden.

*) Missverstandniss, nach der von den Juristen bis heute festgehaltenen

falschen Emendation von Gothofredus.
**) Histoire de la Medecine. p. 575.

***) Gesch. d. Med. II. p. 233.
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Aerzte.

2, Arnoldus von Villanova.

(1276 - 1312 .)

Die strit tige Frage

,

woArnoldvonVillanova geboren

sei, steht noch lieute auf demselben Punkte, wo sie Conrad

Gesner im XVI. Jahrhundert gelassen hat, auf dem namlich,

dass sie nicht mit voller Gewissheit zu entscheiden ist. Zwei

Lander haben sich vorzugsweise um die Ehre gestritten, ibm

den Ursprung gegeben zu haben, Spanien ,
insbesondere Cata-

lonien und Frankreich. Fiir beide sind gewichtige Zeugnisse,

fur beide selbst Zeitgenossen als Zeugen vorkanden. Die mei-

sten nennen ihn allerdings, und wie es scheint, mit Eecbt,

einen Catalonier, wie besonders sein Zeitgenosse der beriibmte

Scholastiker S. Durand us de Porciano, einAuvergniat, der

doch, sollte man meinen, es hatte wissen miissen, wenn er, wie

Andere sagen, in der benachbarten Provence, in der Diocese

von Vence geboren war: allein ein anderer Zeitgenosse, Hie-

ronymus Paul us, ein Catalonier, weiss ebenfalls nicht, dass
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er sein Landsmann sei, imd nennt ihn selbst einen Franzosen.

Zugegeben, dass er ein Catalonier gewesen ware, wiirden inCa-

talonien selbst vierzehnStadte, dieVillanova heissen, und nicht

bios wie Symphorian Champier sagt, das Villanova, das

yier Meilen von Girona liegt, daraufAnspruch machen konnen,

ihm den Namen gegeben zu haben. Derselbe Fall aber findet

statt, wenn Villa nova eine Uebersetzung von Villeneuve ist,

denn dieses Namens giebt es auch in Slid - Frankreich mehrere

Stadte
,
und dem, dass insbesondere Villeneuve, zwei Lieiies

von Montpellier, wie Astruc behauptet, sein Geburtsort sei,

widerspricht ,
dass die Doctoren der Fakultat zu Mont-

pellier, welche die Editio princeps seiner Werke 1480

revidirten, nichts davon wissen, und das Catalanus auf dem

Titelblatt stehen liessen. Wenn die Bulle Clemens V. (von

1312) die wir spater erwahnen werden, ihn der Diocesis Va-

lentinensis zuweisst, so bringt uns das auch nicht aus der

Stelle, da es sowolil auf Valencia als auf Valence sich beziehen

kann, und wenn Arnaldus selbst da und dort Spanien oder

Frankreich erwahnt, so sagt doch keine der betreffenden Stel-

len ausdriicklich, dass er in dem einen oder anderen Lande

geboren sei. Ganz verworfen muss die jiingste Meinung eines

Deutschen, Joh. Kapp, werden, der ihn von Novicomo, d. h.

aus Como in Oberitalien herstammen lasst, da sie auf einer dop-

pelten Verwec-hselung beruht*) : ein MissgrifF der nicht gerin-

*)Ivapp (s. Meusels Geschiclitsforscher I. Bd. p. 199) fiihrt eine S lelle

aus der in A rnaldus Werken enthaltenen Sclirift de regimine sanitatis an, worm
es heisst; „in patria mea, quae est civitas Mediolanum was freilich auf den

ersten Anblick schlagcnd scheint: andrerseits erwahnt er eine von ihm gesehene

Handschrift aus dem Anfange des XIV. Jahrhunderts unter dem Tirel: de regi-

mine sanitatis, worin der Verf. sich ausdriicklich Arnaldus, und zwar

Arnaldus Novicomensis (Como am rcizenden Lago di Como im Mai-

landischen, von Julius Caesar, der 5000 Colonistcn dahin fiihrte, Novum
comum rj oder xiofxiov villa) genannt) nennt. Beide Argumente ldsen
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ger ist, als tier des gutcn Symphorianus Champier,
der den Arnald erst 1300 (d. h. ungefahr zwolf Jahre vor

seineni Tode) gcboren werden lasst. Das Resultat ist, dass

Am aids Geburtsort bis auf Weiteres nicht zu ermitteln ist,

Alles deutet aber darauf hin, dass er in Spanien geboren, in

Frankreich hingegen erzogen worden sei, worauf auch schon

die allgemeine Schreibart seines Namens Arnaldus(Arnauld)

nicht Arnoldus, hinweist. Seine ersten Studien hat er

unbestritten in Frankreich und zwar zu Aix in der Provence

(S. Grasse Lehrb. d. allg. Literargeschichte II. Bd. II. Abth.

p. 534) dann im zwanzigsten Lebensjahre in Paris, wo er zehn

Jahre studirte, hierauf in Montpellier (nach 1260) gemacht,

wo er indess schon das Magisterium ausgeiibt zu haben

scheint, da es in der vorhin erwahnten Bulle Clemens V.

heisst: „qui diu olim rexerat in studio Monspeliensi.“ Was

Champier liber den Gang seiner Studien sagt, dass er zuerst

Alchemie getrieben, ist wohl cine Erfindung der Alchimisten,

und dass er nach Italien gegangen um die Pythagoraischen

Philosophen zu lioren, eine seltsam anachronistische Aus-

schmiickung: wahrscheinlicher dagegen, dass er von Frankreich

sich indess in Niclits auf. Denn jene erstgenannte Schrift de regimine, welch

e

sich in alien Ausgaben des Arnaldus befindet, kam unter dem Namen des

Magninus, allerdings eines Mailanders, heraus, der sie, wie Nicolaus Tau-
r ell us angiebt, von Arnaldus usurpirte und vielfach verfiilschte, was nicht

richtig ist, denn die hies. Univ. Bibliothek besitzt eine Handschrift von 1410

(I. F. 270. fol. 176 seq.) die ausdriicklich als Verfasser den Mailiinder Mag-
ninus angiebt. Das andere von Kapp handschriftlich gesehene Werk, ist wie

die Inhaltsanzeige a. a. 0. zeigt ohne alien Zweifel weder identisch mit dem eben

angefuhrten angeblich usurpirten Buche desMagninus, noch mit einer anderen

diatetischen Schrift Arnald’s, sondern ein Product eines ganz fremden Mannes

NamensArnaldus, der, wie er selbst sagt, Praepositus zuSt. Jacob in Bamberg

war, daherKapp unsern Arnaldus auch eben so gut zu einem Deutschen

hiitte machen konnen ! — Das einzige diatetische Haupt-Werk
,

das Arnaldus

v. Villanova wirklich geschrieben, scheint das ad Regem Arragoniae zu sein,

darinn kommt aber kein Hinwcis auf sein Vaterland vor.
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sich nach Spanien begeben, um bei den Arabern zu lernen, da

er Arabisch verstand, Rhazes und Avicenna viel benutzt,

des letztern Schrift de viribus cordis und die ihm selbst

falschlich zugeschriebene Abhandlung de ligaturis, die dem

Costa benLuca angebort, aus demArabischen iibersetzt hat

(S. Nic. Anton. Bibl. Hisp. vet. II. p. 116. Anm. 2.). EinTheil

seiner Studienzeit muss iiberhaupt nach Spanien versetzt wer-

den, da er einen Spanier Johannes Casamida ganz speciell

seinen Lehrer nennt (Breviar. pract. im Prooem.) und der Al-

chimist Peter von Toledo aus Villanova in Catalonien, sein

Jugendfreund, Landsmann, ja von einigen sein alterer

Bruder genannt ward. Da scheint er auch, namlich zuerst

in Barcellona seine Praxis begonnen, und sein Domicil

gehabt zu haben: sein erstes, thatsachlich bekanntes Wir-

ken, ist das am Hofe Papst Innocenz V. 1276, den er nach

Richard us Anglic us (Freinds Angabc zufolge) an der Pest

behandelte: dann 1285, wo er von Barcellona nach Tarragona

zu Peter III. K. von Arragonien gerufen ward, als er auf der

Reise an seiner Wunde dort darnieder lag
,
woraus folgt, dass

er um diese Zeit schon hoch im Rufe gewesen sein muss. Dass

er, weil er diesem Fursten den Tod verkiindigt, aus Spanien

vertrieben, dass er vom Erzbischof von Tarragona in den Bann

gethan worden, ist iiberhaupt, und dass er wegen astrologi-

scher und sonst anstossiger Lehrmeinungen in ganz Spanien

von der Geistlichkeit verfolgt worden sei, ist eine wenigstens

fur die Lebenszeit Arnalds, von der jetzt die Rede, sehr un-

wahrscheinliche Angabe, die kiirzlich erst Kopp (Geschichte

der Chemie I. Bd. p. 65.), Sprengel, der auch keineAutoritat

dafiir angiebt,ohne ihnzunennen, wieder nachgeschrieben hat*).

*) Eine Spur davon konnte man jedoch im Eingange der Schrift: de vinis

finden, welche an einen nicht genannten Konig gorichtet ist, wo er crwahnt,
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— Unterdessen ist gewiss, dass sich Arnald, nach

Peter III. Tode die Gunst und die Yerehrung eines der

nachstfolgenden arragonischen Fiirsten, Jacobs II., des Ge-

recliten, (seit 1291) erwarb, dem er auch seine diatetische

Haupt-Schrift dedicirt hat. Grasse a. a. O. lasst ihn (gewiss

nach Quellenschriftstellern, denn dieser achtungswiirdige

Gelehrte sagt nichts, was er nicht litterarisch mit seinem

ungeheuren bibliographischen Apparate belegen kann)noch vor

dieser Bekanntschaft nach Italien reisen, dort durch seine

alchymistischen Wnnderkiinste Aufsehen machen: dann nach

Spanien zuriick und von da als Gesandter Jacobs II. nach

Neapel, zu Konig Robert dem Giitigen, und hierauf erst nach

Paris sich begeben. Wir miissen bekennen, dass diese Rei-

sen , wenn wir sie auch nicht in Abrede stellen
, in ihrer so

gestellten Aufeinanderfolge ,
mit mehreren Daten, welche do-

cumentarisch feststehen, sich chronologisch nicht gut vereini-

gen lassen. Mit dem Factum seiner italienischen Reise,

insofern sie seinen alchymistischen Ruf begriindete, ist ver-

muthlich seine Reise nach Rom an den Hof Bonifacius VIH.

gemeint, welcher ihm mehrere chemische Fragen vorlegte: sie

fallt indess viel spater, in das Jahr 1295: seine Gesandschaft

in Neapel kann aber vor dem Jahre 1309 nicht stattgefunden

haben, da Robert 1309 erst Konig ward. Langst vorher aber

war Arnaldus nach Frankreich gegangen, hatte sich in Paris

niedergelassen, und hier den Hohepunkt seines academischen

Wirkens als Lehrer der Medicin, Arzt und Theolog erreicht,

auch sein vortreffliches Werk, Medicationis Parabolae,

class, da er bei ihm in Gunst gekommen sei
,
sein Missgeschick, neidisch, dass er

nicht grosser wiirde als Andere „commovit super me Aquilonem et ducit me in

Affricam ad miseriam ipsam.“ (Opp. p. 582.) Diese bisher wenig beachtete

Nachricht, dass er nach Africa vertrieben worden
,
passt aber besser in die Zeit

Jacobs II. als Peters III.
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einemManuscripte, dasPetrarcha besass, zufolge, clemKonig

Philipp IV. dem Schonen, gewidmet. So unbestritten aber

auch dort in der Medicin sein Rulim war, so gehassig machte

er sich bei einem Theile des Clerus
,
besonders den Mendican-

ten
,
durch die freien Urtheile, die er sich liber das Abendmahl,

dasMonchsthum, die Decretalen und die Verbindung derTheo-

logie mit dem Aristotelismus durch die Scholastiker (S. Grasse

a. a. O.) erlaubte, so dass er bei vielen fast in den Ruf eines

Ketzers gerieth. Schon ini Anfange des XIV. Jahrh. hatten

die Pariser Theologen ein Buch von ihm
,
wir wissen nicht wel-

ches, reprobirt und offentlich verbrannt, aberBonifaciusVIII.

hatte dies Urtheil aufgehoben und das Buch gebilligt. (S.Nic.

Anton, a. a. O. p. 115.) Vielleicht deshalb konnte, so ange-

griffen auch bereits A maids theologischer Ruf war, ein spa-

nischer acht katholischer Monarch, sein Gonner Jacob II., es

immer noch wagen ,
im Jahre 1309 (wie aus Bulaeus Hist.

Univ. Par. IV. p. 120 erhellt) ihm eine Gesandschaft an Cle-

mens V. nach Avignon zu iibertragen; wo er sich die voile

Gunst auch dieses (librigens nichtswiirdigen und vom Blute

der Tempelherrn besudelten) Papstes, erwarb. An dessenHofe

ist es auch gewesen, wo Arnalds alchymistische Versuche

ein so grosses Aufsehn machten, und vermuthlich die hohe

Meinung, die jener geldgierige Papst von Arnald bis liber

dessen Tod hinaus hegte, veranlassten : wie denn derberiihmte

Jurist Johannes Andreae dariiber das Weitere berichtet.

Laut wurde unterdess der Hass des Clerus gegen ihn, als er

im Jahre 1310 nachParis zuriickgekehrt, dort die Schrift: de ju-

dicii die, worineraus astrologischenGrlinden den jiingstenTag,

die Ankunft des Antichrists und eine allgemeine Kirchenverfol-

gung auf das Jahr 1370 vorausverkiindigte, bekannt machte.

Um dieser Prophezeiung und seiner anderweitigen Heterodo-

xieen willen besorgt, vor die Inquisition (der Dominikaner)
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gestellt zu werden, floh er heimlich von Paris und begab sich

nach Neapel zu Konig Robert dern Giitigen. Wenn die An-

gabe Grasse’s a.a.O. richtig ist, dass es wiederum Jacob II.

war, dcr ihn nach Neapel sandte, so kann dies zu keiner ande-

ren Zeit als eben jetzt (um oder nach 1310), seine Flucht also

quasi eine Gesandtschaftsreise gewesen sein. Von dem Ver-

kehre Arnalds mit diesera Fiirsten in Betreff alchemistischer

Gegenstande sind mehrere Denkmale vorhanden: ein in Man-
geti Bibl. T. 1. No. 43 abgedruckter Brief an ihn, und das

Zeugniss des Raymundus Rullus, der in der Einleitung zur

Ars magna angiebt, dass er durch Konig Robert personlich,

unter dem Siegel der Verschwiegenheit, Kenntniss von den

alchymistischen Experimenten (Processen) erhalten, die

Arnald (ob in der eben genannten Epistola?) ihm mitgetheilt.

— Nach dieser Zeit begab er sich (oder floh er, sagt man wie-

der) zu Friedrich (II. oder III.) Konig vonSicilien, wo er sein

letztes Asyl fand. Als er von diesem abermals an Clemen sV.

nach Avignon gesandt wurde, starb er auf dem Meere, in der

Niihe von Genua, wo er begraben ist. Es muss diess um

1312 geAvesen sein: denn gleich nach seinem Tode erliess

Clemens V. ein Circularschreiben
,
welches vom Jahre 1312

ist, an alle Bischofe der Christenheit, worinn er sie und die

Priester aller Orden auffordert, nach einem Buche Arnalds,

das er bereits unter Bonifacius VIII. (also 1294 — 1303)

geschrieben, und welches betitelt war: „de variis experimentis

curandorum morborum acutorum“ emsig zu forschen, und es

ihm auszuliefern : und denjenigen, der es zuriickalten oder ver-

bergen sollte, bedroht er mit dem Anathem*). Der Papst

*) Ein Buch dieses Titels findet sich in der Ausgabe seiner Werke nicht.

Sollte es das auf das IV. Buch des Breviarium folgende, Praetica summ aria sein,

welches von den akuten Zustanden handelt, und unverkennbar ein zu den vier

vorhergchenden Biichern als Supplement gehoriges Werk ist?
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ertheilt ihm darinn die hdchsten Lobspriiche, in welclie die

bedeutendsten seiner Zeitgenossen, seine Gegner unter dem

Clems natiirlich ausgenommen, einstimmen: und wenn gleich

seine theologischen Paradoxieen und Heterodoxieen dem geist-

lichen Gerichte nochnach seinern Tode nicht entgingen, da im

Jahre 1317 ein Theil seiner Schriften von der Kirche offentlich

verworfen, ja verbrannt wurde, so scheinter sich doch person-

lich bei dem damaligen Kirchenhaupte vollstandig exculpirt zu

haben, wenigstens fiihrt Nic. Antonio (A. a. O. p. 115) ein

Aktenstiick an, welches zu Avignon 1594 gefunden worden,

worin er seinen von der Kirche verworfenen Lehren feierlich

entsagt.

So hochgefeiert mit Recht, und so bedeutend dieser Mann

fur seine Zeit war, so unbillig ist er sp'aterhin beurtheilt, so

wenig ist er selbst in unserer Zeit selbst von den achtbarsten

Geschichtsforschern verstanden, und ganz besonders ist er von

unserem verdienten C. Sprengel sehr verkannt worden. Am
meisten hat ihm in den Augen der modernen Geschichtsschrei-

ber geschadet, dass er allerdings von den Yorurtheilen seines

Jahrhunderts
, von dessen Verirrungen in das Gebiet einer fiir

die Medicin unfruchtbaren Dialectik, von dem Glauben an

Astrologie
, an magische Naturwirkungen und den Tauschun-

gen der Alchemie nicht ganz frei zu sprechen ist, was zu

laugnen niemand einfallen wird. Dass man aber nur diess, da

doch noch viel Anderes und Besseres an ihm zu bemerken war,

allein hervorgehoben, dass man sich gar nicht bemuht hat,

was neben jenen Verirrungen bei ihm vorlag, naher zu priifen,

sein eigentliches Wollen und Streben in der Medicin zu erfor-

schen, sein Leisten und Einwirken zu wlirdigen, und iiber-

haupt aus dem Mittelpunkt seines Wesens seinen geschicht-

lichen Charakter zu erfassen, scheint uns ein Mangel, den
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kunftige Forscher, urn der Wahrheit die Ehre zu geben, nocli

zu ersetzen haben werden*).

Um eineVorstellung von der Aufgabe zu haben, die Arnal-

dus in seiner Zeit sich stellte und vollbrachte
, miissen wir une

erinnern, dass das neue Licht, welches seit dem XI. Jahrh.

der Salernitanismus in die Medicin gebracht hatte, allmahlich

im XIII. Jahrh. erblasste, dass das Salernitanische Wissens-

material ein fast abgenutztes Eigenthum der Zeit geworden

war, und in passiver Ueberlieferung fortbestehend, zu stagni-

ren begann. Arnald empfand diess und entwirft uns ein

eben so scharfes als triibes Bild von dem Zustande der Gedan-

kenlosigkeit und demMechanismus, der sich damals der Aerzte

bemachtigt hatte, die das Traditionelle ohne weiteres Selbst-

forschen nachbeteten
,
und nicht einmal ihren Galenismus aus

dem Galen selber schopften, sondern „potius in chartapellis

et Summis, quae potissime magni voluminis sunt, sicut in

historiis Gilaberti, fabulis Pontii et Galteri**) ihr Heil

suchend, das Hergebrachte ihrer Handschriften ohne eignes

Urtheil und Nachdenken von den Cathedern ablasen. Da

dieses Ueberlieferte nach dem Tone, den Salerno angegeben,

ein rein empirisch -practisches ,
fast ohne alien theoretischen

*)Wir bedauern, class auch uuser kockverekrter Freund H. Haesev in seinem

mitRecht gcsclnitzten Handbucke, auf Sprengels abrupte Auszuge aus einigen

Sckriften A maids einen zu grossen Wertk gelegt kat. Diese
,
wie wir zeigen

werden, zumTkeil un'achten,zumTheilvonSprengel aus allemZqsammcnkange

gevissenen
,
und von ikm unverstandenen Excerpte lconnen uns kein richtigcs

Bild von der Stellung geben, die Arnaldus in der Gesckichte der Medicin

zukommt. Ueberhaupt stellt sich immer mehr heraus, wie bedeuklich es ist,

Spr eng el, wenigstens in Betreff des Mittelalters, auch nur ein Wort bona fide

nachzuschreiben.

**) Gilbert von England, vermuthlich in Salerno gebildct, Mag. Pontius',

vielleiclit G a r i op o n t u s
,

und Mag. G u a 1 1 e r u s ,
bcide Salernitaner

,
letzterer

uns nur handschriftlich bekannt.
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Gelialt war, so mochte bei denkenden Mannern in dieser Zeit,

wie dera, welchem Arnaldus die Sch rift: de consideratione ope-

ris Medicinae widmete, (einem gewissen Grosseinus Colo-

niensis) der Zweifel entstehen, ob die Medicin iiberhaupt eine

verniinftige Grundlage habe und nicht vielmekr in einem bios

casuellen und unldinstleriscben Verfahren bestehe. Gegen

diesen Standpunkt der Medicin ist nun all sein Dichten und

Trachten gerichtet und hier ist der Wurzelpunkt aller seiner

Bestrebungen. Er protestirt feierlich gegen die
,

welclie der

Medicin die Rationalitat absprechen: „non enim aestimandum

quod ratio sapiens artificis per incerta percurrat :
“ die Kunst

ist vielmehr durcli und durck rationed
,

hat ihre Kegeln, ihre

allgemeinen Satze, von denen sie ausgeht, ihre besonderen, zu

denen sie iibergeht, und disse wissenschaftlichen Erwagungen

(Considerationes) in und an der Praxis selbst, sucht er in der

Schrift, aus der wir hier schopfen, an der Anwendung des

Aderlasses anschaulieh zu machen : aber noch koher erhebt er

sich zur geordneten Aufstellung der allgemeinen Grundsatze

der (praktischen) Medicin in der Schrift: ,, Medicationis Para-

bolae secundum instinctum veritatis aeternae, quae dicuntur

Regulae generales curationis marborum,“ welche ich fiir die

Krone seiner Werke halte: sie besteht aus Apkorismen oder

allgemeinen Lehrsatzen , mit den dazu gehorigen Erlauterun-

gen, Satzen, nicht aus theoretischer, sondern aus practischer

Anschauung (eben secundum instinctum veritatis aeternae)

geschopft, welche eine innerlich zusammenhangende vollstan-

dige allgemeine Therapie oderTheorie der Heilkunst darstellen,

und ich halte mich verpflichtet, zu gestehen, dass ich kein

ahnliches Product, von gleicher Tiefe, Durchdachtheit
, und —

was man vielleickt nicht glauben wird
,

practischer Wahrheit,

wenn auch auf dem Galenischen Standpunkte , im ganzen Mit-

telalter kenne. Der wissenschaftliche Gesichtspunkt, der
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darinn gewahlt ist, ist der der iichten Acrzte aller Zeiten, dcr

der Durchdringung der Theorie von der Praxis und der Praxis

von der Theorie. Wenn er demnach vor alien Dingen fur die

Medicin etwas theoretische Basis vcrlangt, so ist er keines-

weges deshalb ein Verachter des Empirismus, er beklagt sich

(in der Einleitung zu der Schrift: de diversis intentionibus

medicorum p. 639) iiber den schnoden Mangel und die Ver-

nachlassigung der wahren Erfahrung in seiner Zeit, er fordert

sie liberall, und tadelt den Missbrauch der Philosophic in der

Praxis aufs allerscharfste. In der That hatte zu eben der Zeit,

da der Salernitanismus verlebt war ,
sich die dem XHL Jahrh.

eigenthumliche
, aus dem Studium des Aristoteles hervor-

gewachsene allgemeine Richtung auf die dialectische Philoso-

phic entwickelt , und bei einer anderen Gelegenheit haben wir

gezeigt, wie gerade um dieselbe Zeit Thaddaeus von Florenz

begonnen hatte, die philosophische Form des Vortrags auch

fur die Galenisehe Medicin und am Hippokrates selbst in

Anspruch zu nehmen. Diese speculative Tendenz war indess

bei Thaddaeus und iiberhaupt um diese Zeit erst noch eine

bios ausserliche und formale, wie denn auch Arnaldus ganz

bestimmt sagt, dass man von der Philosophic nur die Form,

dieSchaale, nicht den Kern aufgenommen habe. Daher schrei-

tet er auch, woriiber Sprengel so sehr sich wundert, aber

ganz consequent, mitgrosserBitterkeitgegen diePariser und die

italienische Schule ein, indem er sie anklagt, das Partikulare

iiber die Universalien zu vernacklassigen*), und seine eigenen

*) „Et propter hoc Parisienses et Ultramontani Medici plurimum student ut

habeant scientiam de Universali, non curantes habere particulares cognitiones

et experimenta. Memini cnim vidisse quendam maximum in artibus
,
naturalcm

logicum et theoricum optimum in mcdicina, tamen unum clystcre seu aliquam

particularem curationem non novit ordinare et vix ephemeram sciebat curare.

Et (At) Medici Montis Pessulani, sicut magister meus, et alii probi viri, qui

fuerunt scholarcs
,
qui student satis habere scientiam dc universali

,
non praetcr-
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Werke gehen in dieser Hinsicht mit einem besseren Beispiele

voran, da sie in der That reicher an empirischem und sach-

lichem Material sind, als irgend ein anderes aus dieser Zeit.

Aber allerdings trachtete Arnaldus nicht bios nach Specia-

lien
; sondern, im Gegensatze des Salernitanischen Empirismus,

wie des italischen Formalismus bemiiht er sich, die Medi-

cin als saehhaltigen Kationalismus zu gestalten: ihr einen

wirklich innerlich philosophischen Clmrakter und Inhalt zu

geben, das war der Mittelpunkt seines Strebens. Sprengel

flihrt Arnoldus vollig im Niveau mit den iibrigen gleichzeiti-

genSchriftstellern,ebenals einen unter den Vielen auf, er ahndet

nicht, dass mit ihm eine neue Zeit beginnt, und in jener Bezie-

hung Arnaldus wirklich als der Urheber einer neuen Phase

in der Geschichte der Medicin dasteht, wie er ja selbst das

Haupt einer neuen Schule (die sich auch nach ihm die der Ar-

naldisten nannte) war, welche die Medicin in ihrerTotalitatals

Wissenschaft, und zwar im Empirischen selber, wissenschaft-

lich verlangte. Der Character dieser von Arnald begriin-

deten Schule ist seiner Natur nach ein universaler, alle

Wissensdata und Wissenstendenzen seiner Zeit will er auf eine

wahrhaft umfassende Weise mit der wissenschaftlichen Form

umschliessen. Man vermisst daher kein Element des Geistes

der damaligen Zeit in dieser Neugestaltung: den Gracis-

mus und den Arabismus, die Dialectik, die Empirik und die

Phantastik, aber keines dieser Momente tritt einseitig darin

hervor, gegen jedes fur sich verhalt sich Arnaldus da oder

dort sogar polemisch
, aber Alles ist aufgenommen und gleich-

sam in Eins gebildet. Kann irgendwo im Mittelalter von

mittentes scientiam particularem
,
unde magis respiciunt ad curationes particula-

res et didascola et vera experimenta habere, quam semper universalibus incum-

bere. A. A 0. p. 1393.

Bd. 11. 3. 85
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einem eignen echolastisch-medicinischen System die Rede sein,

so ist dies nur bei Arnaldus zu suchen*). Wlihrend wir liber

den theoretiscben Inhalt dieses Systems auf die obenerwahn-

ten ,, Parabolae Medicationis “ verweisen mlissen, da eine

ausfiihrlichere Erorterung und insbesondere Vergleichung der-

selben mit dem Alten die Granzen dieser blossen Notizen

iiberschreiten wiirden
, wahrend wir gleicherweise davon

abstehen mlissen, ein critisches Bild des reichen und eigenen

practischen Kern-Wissens, das Arnaldus in seinem Brevia-

rium besonders (neben freilich viel mittelalterlicher Spreu)

zusammengehauft hat, hier entwerfen zu konnen, wollen wir

nur bemerken, dass allerdings der Galenismus das Fundament

bleibt, worauf sein System erbaut ist, dass aber Arnald

keinesweges ein sklavischerNachbeter Galen s genannt werden

kann: vielmehr benutzt er ihn, wie ein freier und selbstdenken-

der Schuler den Meister, nicht wie ein Compilator seine Quelle,

und es kommt gar nicht selten vor, wie z. B. in seinem Com-

mentar zur Schrift: de malitia complexionis ,
in der Schrift:

de intentionibus medicorum , und an mehreren anderen

Orten, dass er sich in Einzelnem sehr entschieden abwei-

chend von ihm, ja gegen ihn erklart. Eben so verhalt es

sich mit des Arnaldus Arabismus. Allbereits kommt

der langst vor ihm von den Aerzten berlicksichtigte

Arabismus in ausgedehntester Benutzung seinem Mate-

riale nach, ja in ausgedehnterem Masse als bei irgend

*) Unser Sprengel fiihrt Arnaldus Schrift iiber das humidum radicalc

als Beweis an, „wie fest er an dem scholastischen System hieng.“ Wir haben

lange uns iiber dieser Stelle den Kopf zerbrochen. Das scholastische System

xca t%oxt]v, wo istes, giebt es Eins? Wer hat es? Bei Sprengel selbstist keins

zu finden: er versteht darunter nur die in sich hochst disparate Summe der

Lehren des scholastischen Mittelalters, die nichts weniger als System zu nennen

ist. Aber bei Arnald ist ein solches System: er hieng nicht daran, als an einem

Anderswohergekommenen, sondern sein ists, Er hut eins geschaflfen.



539

einem ihm vorhergegangenen Schriftsteller benutzt und in

wirklicher Einverleibung bei ihm vor
:
ganz vorziiglich verehrt

er den Rhazes, (a. a. O. p. 639.) wahrend er sich wieder wie-

derhohlentlich gegen Avicenna erklart, ihmanmehrerenOrten

schuld giebt Galen missverstanden zu haben, (z. B. S. 890.

1783. u. s. w.) sogar gradezu ihn den Schriftsteller nennt „qui

in medicina majorem partem medicorum latinorum infatuat“

:

aber man sieht iiberall, dass er dem Arabismus huldigend, doch

nicht von ihm absorbirt ist, sondern darinn, wie jederzeit sein

selbststandigesUrtheil sich vorbehalt. Was das dialectisehe

Element in seiner Medicin betrifft, so ist begreiflich, dass ein

Mann, dessen hochste Tendenz es war, die Medicin seiner Zeit

zu verwissenschaftlichen, und der auf der Spitze der Bildung

seines Jahrhunderts stand, das fast nichts hoheres kannte als

die aristotelisch-dialectische Form, kein anderes Organ seines

Geistes vorfand, als eben dieses dialectisehe: es ist daher auch

keinesweges in Abrede zu stellen, dass er zum Theil in die

Schlingen seines eignen
,
oft zu subtil distinguirenden grossen

Scharfsinns fiel, den Sprengel schlechthin Spitzfindigkeit zu

nennen sich bewogen fand. Besonders trifft ihn dieser Vorwurf

da, wo er commentirend verfahrt und zwischen sich selbst in

denWeg gelegten dubitationes und solutiones vorschreitet, was

eben die damals neu entstandene Manier des Vortrags war: er

trifft ihn in gewissen tieferen, allgemein physiologischen, letzte

physische Griinde betreffenden Untersuchungen z. B. iiber das

humidum radicale, in welchen er Fragen auf theoretische und

hypothetische Weise losen wollte, die doch nur empirisch ge-

fasst werden konnen und iiberhaupt noch iiber dem Horizonte

seiner Zeit lagen: er trifft ihn endlich auch in vielen Satzen

seiner allgemeinen Heilmittellehre (de graduationibus medici-

nae) die als eine brodlose, auf suppositive Grundsatze von den

Arzneikraften gebaute Kunst, freilich keine geschichtlich reife

35 *



540

Frucht bringen konnte, aber (loch jedenfalls ein Kunstwerk

war, das man seines hohen Scharfsinns wegen zu bewundern

hat, und wahrlich nicht mit einigen in Sprengels tadelnswer-

ther Manier aus dem Zusammenhange gerissenen, unverstan-

denen*) Satzen zu charakterisiren sich yermessen darf. Aller-

(lings stosst man zuweilen bei ihm auf schwer zu verstehende

Stellen und das Verstandniss des wahren Gehalts seiner An-

sichten wird oft erschwert durch die Fremdartigkeit, Unbehol-

fenheit und Kiinstlichkeit seines Ausdrucks, durch die bar-

barische Corruption seines Lateins, und selbst durch die

Incorrectheit der Ausgaben, die schon eine urspriingliche war,

da der geniale Mann, wie Symphorian Champier erzahlt,

nie das, was er mit der grosstenSchnelligkeit niedergeschrieben,

noch einmal iiberlas und besserte, auch eine arg unleserlicbe

Hand schrieb: alle diese Schwierigkeiten sind indess bei einiger

Miihe, die man an ihn wendet, zu beseitigen, wenn es Ernst ist,

ihn wirklich verstehen und in seinen Sinn eingehen zu wollen

:

denn in der Nahe und im Ganzen betrachtet, istArnaldus

keinesweges unklar, sondern wohl verstandlich, ja plan, das von

S. so vielbeliebte Epitheton der Spitzfindigkeit, findet nur hie

und da mit Recht seine Anwendung ,
und wo es damit am arg-

*) Die meisten der Satze, die Sprengel (Gesch. d. Med. II. p. 620) citirt,

sind weder unverstiindig
,
noch uberverstandig

,
spitzfindig : sie sind in dem Zu-

sammenhange, worin sie vorkommen, wohlbegrundet, zum Theil sogar in sich

selbst richtig, und wenn z. B. Arnald noch iiber der bios elementarischen Com-

plexion der Arzneimittel, ein hoheres
,
die specifische Proprietiit derselben aner-

kennt, so erhebt er sich damit iiber sein Zeitalter
,
und S. hatte ihn eher deshalb

lohen, als diese Satze gleichsam als Aushangeschilder seiner Thorheit auffiihren

sollen. Wie inkompetent Spr. iiberhaupt in der Beurtheilung dieser Aerzte des

Mittelalters ist, sieht man auch daraus, dass er Arnalds Eintheilung desHemi-

tritaeus (A. a. p. 622 ) merit wiir dig findet. Hatte er je einen aufmerksamen

Blick in Johannes Platearius Practica, oder ahnliche Werke gethan, so

hatte er gewusst, dass die hier citirten Satze nichts als die allbekanntesten und

damals allgemein geltenden Ansichten der Salernitaner fiber diese Krankbeit

uud durchaus nichts Eigen-Arnaldinisches enthalten.
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eten 1st, ist die dialectische Subtilitat Arnalds in der That

noch gar nichts gegen die seiner Zeitgenossen und Nachfolger,

eines Peter v. Abano, Turrisanus, Gentilis, Dinus etc.

Schwerer scheint es, Arnald gegen den ihm zu machenden

Yorwurf der Schw'armerei, der Hinneigung zu theosophischen,

astrologischen, magischen Vorstellungen zu vertheidigen : auch

ist das gar nicht die Absicht. Denn wie es das Wesentliche

im historischen Character der Personlichkeit Arnalds war,

dass er alle Geistesrichtungen seiner Zeit in der Medicin zu

einem moglichst wissenschaftlichen Ganzen verband, so konnte

auch das phantastische Element bei ihm nicht fehlen. Arnal-

dus glaubt also wirklich an einen unendlichen Wechselverkehr

der iiberirdischen und sublunarischen Welt, an ein stetes Ein-

wirken unzahlig mannigfaltiger von den Gestirnen ausgehender

Impressionen ; er meint, dass darin ein ewiges geheimnissvolles

d. h. magisches Gesetz walte, welches in seinem Wirken an

Raum und den astronomischenOrt, und an Zeit undStunde ge-

kniipft ist, als welches den Gegenstand der Astrologie aus-

macht: er glaubt, dass dadurch unzahlige tibrigens unbegreif-

liche und wunderbare Erscheinungen der wirklichen Welt ihren

Grund haben, dass also de faeto wunderhafte Phanomene vor-

handen sind, und dass der Arzt zum Theil auch auf dies Uner-

griindliche einzugehen den Beruf habe. Nenne man diese aus

der metalexandrinischen Philosophic, zu den Arabern, mit den

Arabern an die wissenschaftlich noch unaufgeklarte 'geistig

dammernde, intuitiv gestimmte, iiberhaupt phantastisch ge-

sinnte christliche Menschheit des Mittelalters iibergegangenen

Ansichten immerhin Schwarmerei, Irrthum, Yorurtheil, Aber-

glauben, aber verkenne man die innige Tiefe der darin liegen-

den, wenngleich verwerflichen Naturauffassung nicht: man

tractire sie nicht, wie es gewissenSchriftstellern beliebt, gleich-

eam en canaille, als puren Wahnsinn oder brute Dummheit,
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sondern achte den strebenden, ohnmachtig nachletzterErkennt-

niss ringenden Mcnscliengeist auch auf diesem Irrwege, und

erwage mit historiscber Gerechtigkeit, nicht dass, sondern wie,

mit welcher Gesinnung, mit welcherTreue, Anstrengung, Liebe,

mit welcbem Aufwand von Scharfsinn und Erfindungsgabe der

damalige Zeitgeist dieses Irrthums Diener war, und bedenke

vollends, dass es als eineinnerepsycbologiscbeNothwendigkeit,

als einegeistig-organischeNaturreactionerscheint, wennzueben

der Zeit, wo das finstre Mittelalter in die bewundernswiirdigste

Ausbildung des scharfsten scbolastiscb-dialektischen Verstan-

des iiberging, zugleich in eben dem Maasse die Anschauung

und Phantasie ihr Eecbt verlangte uud sie andererseits auch

wiederumdenGlauben anein iiber dem menschlichenVerstande

stehendes Unerreichbare, Unergrundliche in den Gemiithern

der Menschen steigerte und bemachtigte. So wrerden wir viel-

leicht mit etwas mehr Milde diese Irrthiimer Arnalds zu

beurtheilen uns bewogen finden, um so mehr als was von dieser

Art bei ihm vorkommt, nur ein einzelnes Moment, ein abgeson-

dertes Ingrediens, eine fiir sich und daneben bestehende Bei-

mischung in seiner medicinischen Gesammtlehre ist, welches

keinesweges als Hauptelement bei ihm in den Yordergrund

tritt: auch werden wir, wenn wir ihn mit andern Schwarmern

und Fabulisten seiner, ja spaterer Zeit zusammenstellen
,
ge-

stehen miissen, dass er mit ihnen verglichen, im Ganzen uns

weit eher ein ruhiger, niichtern verstandiger Mann, denn als

ein schwarmerischer Tollkopf und Unsinnkramer entgegentritt.

Und dazu kommt noch, dass Arnaldus das Ungliick gehabt

hat, dass eine Menge der thorigtsten Produkte seiner ihm vor-

angehenden und nachfolgenden Zeit, ohne alien Grand ihm zuge-

schriebenworden sind, wahrend sie ihm gar nicht angehoren. So ist

z. B. eines der an schwarmerischem Unsinn reichsten Werke,

’die Schrift de physicis ligaturis, ganz mit Unrecht auf seine
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Rechnung gekommen, sondern wieNicolao Antonio errnit-

telt, von Costa ben Luca; und die Schrift de judiciis astro-

rim nichts mehr als ein von arabischen Schriftstellern compi-

liites, wahrscheinlich ebenfalls ihm untergeschobenes Produkt.

Dasselbe bedauerliche Missgeschick, dass diesem bedeutenden

Manne iiberhaupt von einer Menge von Schriften die Autor-

schaft zugemessen wurde, die ihm ganz und gar fremd waren,

hat ihn aber am verhangnissvollsten darin betroffen, dass man

ihm ein Werk zugeschrieben ,
und unter seine Opera omnia

unter dem Titel de cautelis medicorum (Opp. p. 1453.) aufge-

nommen hat, welches ihn gradezu zum Charlatan stempeln

wiirde, wenn esihmwirklichangehorte. Gliicklicherweisebin ich

indess im Stande gewesen, den Irrthum aufzudecken und prote-

stire hiermit feierlich gegen jegliche Consequenz, die Sprengel

a. a. O. p. 624. gegen Arnaldus aus diesem jammerlichen

Sudelwerke zieht*). Aber auch von den Tauschungen der Al-

*) Dieses saubere Machwerk hat irgend ein unbekannter Jemand
,
der aucli

in seiner Obscuritiit verbleiben moge, aus vier ganzheterogenenFetzen zusammen-

gestoppelt. Das erste Stuck, derAnfang, von den Wortcn „videndae sunt cautclae

circa urinasp. 1453bisp. 1455 qui amultoties interrogatur“ giebt eine systematische

Anweisung in 12 Regeln zum methodischen Betruge bei der Uroscopie
,
wovon

a. a. O.p. 624 Sprengel eine Probe gegeben. Es ist dies ein trauriges, aber

immerhin ein merkwiirdiges, gleichsam aktenmassiges historisches Document des

Unwesens, wozu (nicht friihcr jcdoch als tief im XIV. Jahrh.) die Harnsemiotik

fiihrte. Daran geflickt wird zweitens, ein kleines, gar nicht zum Vorhergehenden

gehbriges, ja mit ihm im schroffsten Widerspruch stebendcs Stuck, welches, wenn

es von Arnald herstammt, was nicht unmoglich ist, ganz seiner Gesinnung

wiirdigware. Es lautet: Nota quod medicus debet esse in cognoscendo studiosus,

in praecipiendo cautus et ordinatus, in respondendo circumspectus et providus,

in prognosticando ambiguus, in promittendo justus : et non promittat sanitatem,

quia tunc extirparet divinam officium et facit Deo injuriam: sed promittat

fidelitatem et diligentiam. Sit in visitando discrctus et diligens, in sermone mo-
destus

,
in aff’ectionc benevolus patienti [debet esse hat hicr der unkundigc Zu-

sammenschmiercr sprachwidrig noch hinzugesetzt], Gewiss ist, dass der Mann,

der diesen goldnen Spruch niedergeschriebcn, nicht der Verf. der voranstehenden

12 Regeln absichtlicher schlauer Tauschung sein konnte. Darauf folgt ohne Zu-

eammenhang und Ucbergang drittens
,
ein Stuck, welches anfiingt, mcdice cum
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chymie konnen wir unseren Arnaldus, aufmerksara gemacht

(lurch Grasse (Lehrb. e. allg. Litt. Gesch. II. Bd. EL Abth. 1.

p. 234.) zum Theil frei erklaren. Es ist nicht zu leugnen, daes

er sich damit fur sich beschaftigt und offentlich damit expcri-

mentirt, wahrscheinlich eine Zeitlang an die Losbarkeit oder

Gelostheit des Problems geglaubt babe: das oben ervahnte

Zeugniss des Johannes Andreae und des Rayroundus
Lullus del* sich selbst darinn seinen Schiller nennt, kann nicht

beseitigt werden : aber in der wahrscheinlich spaterenZeit seineB

Lebens, in der er die Schrift de vinis schrieb, zeigt er sich von

dieser Verirrung vollkommen zuruckgekommen. Er betrachtet

in der eben genannten Schrift p. 591 das Gold als die allervoll-

kommenste, als eine wunderbare, mit jedem Anderen unver-

gleichbare Natursubstanz, die unter den besonderen Influenzen

der Gestirne steht, welche es unveranderlich, unaufloslich, und

wunderbarheilkraftigmachen.DieseEigenschaften hat aber allein

das wahreGold: ideo falluntur, sagt er, in hoc alchimistae, nam
etsi substantiam et colorem auri faciunt non tamen

ad aegrotum vocaberis p. 1455 den grbssten Theil des ganzen Aufsatzes bildend.

Wie erstaunten wir, als wir fanden, dass dies nichts Anderes als das erste Drit-

theil desjenigen, interessanten
,
bereits Janus I. p. 307 besprochenen

,
hundert

Jahre friiher geschriebenen Aufsatzes, der Salernitanischen Handscbrift ist, wel-

cher dort den Titel fiihrt „de adventu medici ad aegrotum 11 bier mit einigeu Ab-

iinderungen im Style hin und wieder, doch aber grosstentheils von Wort zu Wort

bis p. 1458 vel digestionem retardant d. h. im Compendium Salemitanum von

fol. 184° bis 184 b Zeile 6 reichend, eingeflickt wird, Schliesslich hat daran nun

viertens, der elende Plagiarius mit denWorten „Nota praeterea quod medicum in

principio morbi cum digestivis expedit obviare11 eine commentirende Bemerkung

von eigner Fabrik gekniipft, die einige der niichstfolgenden Satze des Compen-

dium Salemitanum wesentlich veriindert durch seine Hinzusetzungen, umschreibt

und bricht endlich seinMeisterwerk mitdensinnlosenWorten ab: „vel omnia sicut

dixi in alio capitulo, qui incitabatur. 0 medice, Deo gratias,
1 ' — von dem Wei-

teren des Salernitanischen Aufsatzes keinen Gebrauch machend, ab. Yon solcher

Art ist nun das Opus, das unter dem Namen des Arnaldus gehend, doch nun

und nimmermehr ihm angehorend, einen achtbaren Mann in den Ruf der gemein-

pteo Cbarlatanerie gebracht hat.
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virtutes praedictas in illud infundunt. Advertendum est igitur

ut accipiatur de auro Dei, non de eo quod factum manus homi-

num, nam illud propter res acutasetextraneasanaturahumana,

quae sophisticatione illud ingrediuntur, nocet cordi pluri-

mumet vitae. Deus benedictus creavit illud ad salutemhumanam,

ut tempore necessitatis ei administretur et serventur opera cha-

ritatis moderato illius usu. Sedipsum propterusumimmoderatum

et privatum, propter quern omnia molitur vanitas humana et ho-

minum, quae tkesaurisat etignorat cui congreget ea, heufactum est

causa non salutis immo damnationis multorum. Sed sperandum

in misericordia Dei quod non secundum peccata nostra nobis-

cum sit acturus etc. Wir fragen, ob ein Mann von dieser Ge-

sinnung die beriichtigten Biicher Rosarius philosophorum,

novum lumen, flos florum geschrieben haben kann, die zum

Theil selbst angeben, von andern „scriptis philosophorum f<

compilirt zu sein, in einem durchaus anderen Style als alle

iibrigen Werke Arnalds geschrieben sind, und hochstens fur

spaterhin von ihm selbst verworfene Arbeiten gelten konnen,

wahrscheinlich aber alle erst im XV. Jahrkundert

bei der Sammlung seiner AVerke unter seinen Namen
gekommen sind. Und so bleibt denn nur von seinen alchy-

mistischen Bestrebungen allein das Verdienstliche iibrig, dass

er dadurch eine Menge heilsamer Arzneibereitungen, z. B.

Aqua auri (eine gliihende Goldplatte in Wein abgeloscht, gegen

Lepra von ihm angewendet), Queksilberpraparate, wie z. B. die

graue Salbe, kennen lernte, die Kunst der Destination allge-

mein verbreitete und insbesondere die Destination der atheri-

schen Oele und des Weingeistes (aus demRothwein) verbffent-

lichte (S. Kopp Geschichte der Chemie I. p. 66. 67). Und so

stelit denn der Mann uns da, in vielem zu entschuldigen
,
in

manehem zu rechtfertigen, in nicht Wenigem zu achten, als ein

merkwurdiger Knotenpunkt in der Geschichte der Medicin des
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Mittelalters : bedeutend durch den Einfluss den er auf seine

nachste Nachwelt ausgeiibt, als der Heroa einer neuen Epoche

in der Geschichte der Medicin*): der Zeuge einer neuen Zeit, in

welcher sich dasMorgenlandundAbendland geiatig vermahlten,

die heidnischeGracitat,derArabismund die chriatliche Wissen-

schaft, zureigentlichenScholaatik einander innerlich durchdran-

gen, freilich aber auch jene Einseitigkeiten, Extreme undCarri-

katuren sich erzeugten, die den innern Fortschritt der Medicin

lahmten, bis sie an den erfrischenden Quellen des Alterthums

neubelebt, jenen hoheren Aufschwung wiederfand, der sie auch

zugleich vom lastenden Drucke der absoluten Autoritat des

Alten allmahlig befreite. Arnaldus war kein eigentlich

segensreichesGestirn amFirmamente der arztlichen Geschichte,

wie Hippocrates, Aristoteles u. A. m., aber ein glanzen-

dea, fernhin leuchtendes, und auch ein solches muss die Ge-

schichte zu verstehen, zu wiirdigen, und was anihm bedeutsam

ist, zu schatzen wissen. —

*) Wir theilen die Geschichte des eigentlichen christlichen Mittelalters ein

in die Perioden, 1. von M. A. Cassiodorus bis Const antinus (die Monastik

undArabik) 2. von Constantinus bis auf A r nal dus(dieSalemik undByzan-

tinik), 3. von Arnaldus bis auf Theophrastus (1276— 1527) (die Arabo-

6cholastik): zwischen die beiden letzteren fallt vermittelnd und ausfiillend die

Morgend'dmmerung(Petrarca 1350) dieMorgenrothe ( T heo dor Gaza 1426)

und der Morgen (Nicolaus Leonicenus 1470) der wiederhergestellten

Classicitat.

(Fortsetzung folgt.)

i



XXVII.

Wer ist der Entdecker des Blutkreislaufes?

Eine Erinnerung

an

Andreas Cesalpinus

von D. Steinhehu ill Altona.

Die Frage der Ueberschrift, die schon so manche Feder in

Bewegung gesetzt, ist in der neuestenZeit mit besonderer Lei-

denschaftlichkeit hin und her gewendet worden. Mit einer

Eifersiichtelei, die fur einen schlechtern Gegenstand, als eine

wissenschaftliche Lebensfrage, zu kleinlich gewesen ware,

selbst mit einem unverhohlenenNationalhasse hat vor mehreren

Jahren eine Stimrne aus Amerika sich gegen das Mutterland

erhoben, um diesem den Ruhm und die Ehre dieser grossen

Entdeckung streitig zu machen. Ich entsinne mich des Verf.

nur noch dunkel; derName klang, wenn mir recht ist, wieetwa

Payne. Schelten konnte er vortrefflich. Aber sein Gepolter

war um so widerwartiger, je deutlicher daraus hervorging, dass

es ihm nur darum zu thun war, das verhasste Mutterland um
eine Krone armer zu machen, um die er dennoch sein Vaterland

nicht reicher machen konnte. „Triibe das Wasser nicht, aus

dem du getrunken!“ sagt ein altarabischer Spruch. Dieser

Amerikaner ist, oder war ein Lehrer der Jugend, ein Professor,

und der Jugend hat er diesen Baubzug gegen England gewid-

met. Da wird er ohneZweifelAnklang, Beifall gefunden haben.

Die Jugend wird wohl im selbst-jungen Amerika etwas gelten.

Ich ward damals aufgefordert meineMeinung iiber dieseSchrif
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abzugeben. Doch fand ich, dass jener Ehrenrauber die Ehre,

einera deutschen Publicum vorgefuhrt zu werden, mit seiner

Arbeit nicht werth war. Ich hatte ihn nur auf die Arbeiten

unserer trefflichen Schriftsteller im medicinisch-historischen

Fache, aufdieeines Hecker besonders hinweisen konnen; wel-

cherGewinn ware das gewesen! Ich verliess Entwurf, Excerpte

und sonstigen Apparat, um an besseren Arbeiten meineKrafte

zu iiben. Jetzt, bei meiner Zuriickgezogenheit vom prakti-

schen Leben, im Siiden, wo ich meine geschwachte Gesundheit

wieder herzustellen mich der Ruhe hingegeben, fallt mir eine

Nummer des in Rom wochentlich erscheinenden Albums*) in

*) Unter dem Titel Album, erscheint in Rom eine Wochenschrift zurBeforde-

rung niitzlicher Kenntnisse. Der Herausgeber und Eigenthiimer dieses, etwas

theuernBlattcs— fiir eine einzelne Nummer, einenBogen stark, liisst er sich einen

Paul zahlen— ist der, als autore unterzeichnete Cavalier Giovanni deAngelis,

einMann, der sich dasVerdienst envorben, ein sehr verbreitetes und den Bediirfnissen

des Publicums angemessenes Volksblatt gegriindetzuhaben. Es ist,wiesomanche

Vorgiinger desselben im iibrigen Europa, nach Art des penny magazine einge-

richtet, und mit eingedruckten, freilich sehr mittelmassigen, cuts ausgestattet,

der Volksaufklarung — sofern davon die Rede sein darf — gewidmet, und nicht

ohne Geschick redigirt. Es verbreitet sich nicht minder, wie seine Anvenvand-

ten, iiber so mannigfaltigeGegenstiinde vonKunst undWissenschaft, giebt nebcn-

her zum Nachtisch auch so feines Charaden- und Rebuszuckerwerk, dass am
Ende cin Jeglicher etwas fiir seinen Gaum, entweder Belehrendes oder Unterhal-

tendes, darin findet. Aus der dargebrachten Uebertragung des Artikels iiber

Cesalpino ersieht der Leser auch, dass er die Nationaleitelkeit zu kitzeln weiss,

und es nicht verschmaht, selbst ihr zum Troste zu schmahen, oft auf eine recht

schmahliche Weise. Man ersieht, dass er sich ein Publikum von Kindem, oder

doch von grossen Kindern
,

vielleicht gar von alten , . denkt
,
dem er den Zucker

alten Ruhms in den Mund steckt. — In diesem Artikel stimmt er, bei allerPopu-

larity, einen gelehrten Ton an, in der Hoffnung, durch diesen seine Leser auch

dadurch zu erquicken, dass sie in der Zuversicht einer consequenten GrUndlich-

keit, 6ich eines Triumphes freuen mbgen, an den wohl Wcnige gedacht, vielleicht

Niemand mehr geglaubt hat. Das mag fiir seine Landsleute gut sein
;
den

Unpartheiischen aber muss es beleidigen, wenn mit solcher Zuversicht eine

Anmassung auftritt, die aus und durch sich selbst ihreWiderlegung finden muss,

und hochstens das erreichen kann, dass dem Betheiligten, der sich gem blenden

lassen will, oder dem Kurzsichtigen
,

der von Natur blind geboren ist, der Name
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die Hande, mit einem Artikel, der wegen seiner Ueberschrift:

Andrea Cesalpino, meine Aufmerksamkeit erregte! Ich

dachte, er wiirde nur merkwiirdige Erinnerungen aus dem

Leben jenes grossen Mannes enthalten, und finde eine riick-

sichtlose Schmahschrift gegen einen, nicht minder ehrwiirdigen,

Verstorbenen, gegen Harvey. Allein hier fand ich Anspriiche,

die auf alte, wohlerworbene Verdienste undErwerbnissebegriin-

det werden sollten. Ich ward, so emport ich durch den arger-

lichen Zank auch war, andererseits durch die Zeugnisse und

Beweise des Verfassers, wie durch eben so viele schiefe und

schielende Proben, wie sehr sich der Zornmuth in seinen Mit-

eines ruhmreichen Mannes, eines Mannes, wie Harvey, mit Kotli beschmiert

werde, damit ein Anderer hoher glanze? — nein! das nicht; denn derName dess,

der hier auf Kosten Harvey’s apotheosirt wird, ist ohnehin mit so reichem

Glanze umgeben, dass er niehts weniger, als derVerdunklung eines andem Sterns

zu seinen Strahlen bedarf; sondern dass dem Yolke, diesem monstrum horren-

dum, ingens, cui lumen ademptum est! eine Gloriole sich entziinde durch den

Ruhm eines Mannes, den sie bei seinen Lebzeiten zwar geehrt, nach seinem Tode

aber bald vergessen
,
und keines Denkmals gewUrdigt haben. Auf diese Weise

ebrt sich ein Yolk durch seine grossen Manner nicht!

Wenn ich es nun gleich friiher fur ein iiberfliissiges Unternehmen hielt, die

Manen Harvey’s gegen Ycrlcumdungen eines vom Gifte des Nationalhasses

geschwollencn Amerikaners zu vertheidigen : so schien mir doch dieser vorlie-

gende Fall ein anderer, indem hier gerechtcre Anspriiche den Unwillen des

Klagers wo nicht rechtfcrtigen, so doch entschuldigen konnen. Kant hat in

seiner Pilichtcnlchre auf die Ehrenrcttung Verstorbencr, als welche zur Selbstvcr-

theidigung nicht mehr frihig sind, ganz besondern Nachdruck gelegt und sie, als

eine Obliegenheit, den Nachlebcndcn zur Pflicht gemacht. So will ich denn, ein

schwacher Paraklet eines grossen
,

edlcn Todten
,

aber stark einem geifernden

Anklager gegeniiber, die Manen des grossen Englanders zu versohnen, und dem
verwegenen Italiener seine UngebUhr aus seiner eigenen Rede nachzuweisen

suchen. Hoffentlich soli meine Aufgabe, wenigstens soweit, als ich sie fiirs Erste

mir gestellt, zu Geniige gelbst, und der verlcumdetc Gerechte durch die Worte

des Vcrlcumdcrs selbst gereclitfertigt werden. Ich habe zu dem Endc, und

zugleich um die Rede des Italicwers nicht zu unterbrechcn
,

seine Anklagen und

Beweise mit nachfolgenden Noten begleitet, und das Ganze mit einem Schluss-

worte zu Ende gcbracht. Mbgcn die lieben dcutschen Collegcn sich dabei

meiner mit gewohntem Wohlwollen crinnern! —
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teln irrt, bewogen, seinen Artikel meinen deutschen Collegen

mitzatheilen und ihm einige Glossen beizugeben, die denLeser

iiber den Werth der Parteikampfe und ihren Erfolg, wie solche

hier erscheinen, ins Klare bringen soPen. Der Verfasser die-

ses Artikels ist ein Arzt in Rom und heisst Chimenz; sein

Artikel findet sich im Album No. 317 d. J. p. 321 mit dem

Motto: Et dubitem adhuc virtutem extendere factis? Virg.

Aen. 1. VI. Hier die Uebersetzung!

Im Zeitalter Leo’s des lO.zogenWissenschaft und Literatur

alle Geisteskrafte der gebildeten Italiener auf sich, nur die

Philosophic, welche mindestens in den Cursus einer vollendeten

Erziehung hineingezogen werden musste, blieb noch immer

unfruchtbar und dunkel. Man wollte die Natur in den Wer-

ken des Aristoteles, nicht aber aus den Schopfungen der

Natur kennen lernen, an denen sie so fruchtbar ist. Da nun

diesedemBlicke derForschenden entgegengesetzt sich darstell-

ten, konnte es nicht fehlen, dass nicht irgend eine, bis dahin

iibersehene Eigenschaft sichtbar erschien, und zwar entweder

durch reinen Zufall, oder durch die eigenthumliche Rustigkeit,

die dem italischen Geiste eingeboren ist, und welche, wie kiirz-

lich ein italischer Schriftsteller sich geaussert hat, „nie mit

ihrem Bcsitze zufrieden, stets auf neue Eroberungen ausgeht.“

Jene aber waren nur sehr einzelneBlitze, dahin zielend, wenige

winzige Facher der grossen Mutter der Dinge zu erleuchten,

wahrend ihre Gesammtheit noch immerfort im Dunkel derPeri-

patetik (del peripato 1

)
verhiillt blieb. Es verlief mehr als ein

») Im Dunkel der Peripatctik (nel buio del peripato). Man lasst

nicht von der Unsitte, den Weisen aus Stagira, diesen Mann der Tiefe, Klarheit,

Precision, diesen Denker, wie nurEinzclne, mit jencmGcbriiu nebelhaftenFaselns

und flimmernden Irrlichterirens der spiitcrn Peripatctistcn, insbesondcre der mit-

telalterlichen
,
Schulc, zu vereinerleien. Wie man diesen Namcn zur Ungebiihr

gemissbraucht habe, dass kann man aus einer Abhandlung Ancillon’s, des

Vaters, iiber die En telechi e in den Jahrbuchcrn der Berliner Academic crse-
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halbes Jahrhundert 2
)
bevor das Licht der Erfahrung dieses

zu zerstreuen, und eine neue Philosophie zu erschaffen ver-—
hen. Man fand es leichter, ihn zu vergottern, als zu verstehen, wie es mehreren

grossen Mannern crgangen ist. Unser Autor hat schon friiher in seiner Einlei-

tung zu dicsem Artikel mit solcher Geringschlitzung von Aristoteles gespro-

chen, dass wir nicht, ihm Unrecht zu thun, fiirchten diirfen, wenn wir ihn dieses

so hiiufigen Verwechsclns und dcr vdlligen Unkunde mit den Leistungen dieses

grossen Griechen zeihen. Stellt er doch die Richtung der Manner des 16. Jahr-

hunderts, besonders Casalpins so dar, als wenn sie die Lehren des Aristo-

teles als naturwidrige Triiumereien verlassen hiitten, wahrend doch noch in

unsern Tagen ein Mann, wie Cuvier, aus ihm geschopft, von ihm gelernt, und

seine Bestimmungen der natiirlichen Geschlechter angenommen und zu Ehren

gebracht hat! Unser Autor scheint keine Ahnung von den Leistungen jenes

Geistes zu haben und wagt es docli, so wegwerfend von ihm zu reden! — Frei-

lich, wenn er von jener Schola spricht, von jenem endlosen Gedankenwirrwarr,

der eine Frucht der Gewalt war, die die Philosophie durch eine Klcrisei leiden

musste, die darauf bedacht war, durch sie ihre Widerspriiche ausgleichen, und

ihre gegeneinander stossendcn Dogmen von der Vernunft zur Ordnung und Ruhe

bringen zu lassen; die jede Rcgung freiern Denkens mit Schwert und Feuer

bewaffnet iiberwachte ja, wenn er von der Scholastik redet, und von die-

ser eine Finsterniss pr'adicirt
,

so miisscn wir ihm freilich recht geben. Aber

wie steht es denn mit dcm Folgenden:

*) ? — Es verlief mehr als ein halb Jahrhundert, bevor das

Li cht der Erfahrung es zu zerstreuen vermochte. Yon welchem Zeit-

punkt hebt der Autor zu rcchncn an ? Etwa von der Entdeckung Amerikas
,
der

Buchdruckerkunst, oder der Pulvererfindung? Er liisst uns dariiber im Unklaren.

Aus tier Bedeutung indess, die er auf Cesalpinos „Anatomie, Chirurgie und

Botanik“ legt, und aus der augensclieinlichen Vermischung dieser Doctrinen-

gruppe mit den eigentlich philosopliischen, miissen wir schlicssen, dass er sein

halbes Jahrhundert und dr liber riickwarts von den Entdcckungen sei-

nes Heldeu datirt, oder den Schriften desselbcn, also von der Mittc (auf einige

Jahre kommt es nicht an) des 16. Jahrhunderts (1559 an, dcm Jahre, in wel-

chem Colombo, und 1571, in welchem Cesalpino seine Entdeckungen durch

Schriften bekannt machten). Wir werden demnach, indem wir von diesem Zeit-

punkte zuriickgehcn, bei der Erfindung des Buchdrucks anlangen. Die letztere

Halfte des 15. Jahrhunderts ist ja denn auch wirklich der Zeitabschnitt, von dem
man eine neue Phase, ein Wiederaufbliihen derWissenschaften her datirt. Aber

was er dann von einer Erfahrung, die das Dunkel der Peripatetik zerstreut habe,

uns erzahlt, ist gewaltig iibcrtrieben. Hbchstens ein Schimmcr, ein blasser Mor-

gendammer war es und blieb es da, wo es fiir unsern Autor so hell, so sonnenhell

getagt haben soli! Anderwarts ist cs etwas lichter geworden, aber wahrlich hat

ein halbes Jahrhundert und etwas drubcr — eine Spanne Zeit! — nicht geniigen
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mochte 8
). Anatomie, Chirurgie, MedicinundBotanik*) bedurf-

ten weiterer Nachforschungen, tieferer Untersuchungen, hier

war es noting, der Natur nachzuspuren
,

ihre wahre Gestalt,

und ihre TJeberraschungen zu entdecken. Die Wissenschaft

der Anatomie sollte eine lichtreiche Epoche bilden, vollRuhmes

fiir Italien, dass die ausgezeichneten Forscher, Andreas

Cesalpino von Arezzo, als Professor der Anatomie dem

Lyceo von Pisa schenkte.

kbnnen, diesen buio, diese egyptische Nacht des peripato zu zerstreuen. Wer
daran zweifelte, der darf nur einen Actus im Collegio Romano mit anhiiren, und

ich will wetten
,
dass er sick um 4 Jahrhunderte, also um ganzer acht halbe

Sacula! mitten in dem buio del peripato, i. e., der Scliolastik und ihrer Haeccei-

tatum etQuidditatumzuriickgehext glauben soil, so tauschend ist die Yorstellung!

0, das Mittelalter ist nock lange niclit verflossen, wenigstcns in den geistigen

Regionen nickt, die am eigentlicksten kcktsbediirftig sind! Wir wollen diesem

Bedenken nock die folgende Anmerkung
J
)
Eine nene Pkilosopkie zu scliaffen vermockte, widmen, dass wir

einseken, was kier im Lande, wie jetzt auck in andern aufgeklarten Liindern,

Philosopkie lieisst. Sag mir, mit wem du umgekst, so will ick dir sagen, wer du

bist, sprickt ein wahres Wort. Desshalb ist die eigentlieke Pkilosopkie auck

fast allentkalben, im Yaterlande ausgenommen, so tief keruntergekommen
;

so

zur Bettlerin verarmt ! — Nel buio del peripato! Sollte man nicht meinen, kier

strakle alles von neuem Liclit! Und in der Wirklickkeit — ja batten diejenigen,

die jetzt, als vermeintlicke Gegenkopflcr (Gegenfiissler sind sie gewiss!) des mit-

telalterlichen buio, auf die Werke des Aristoteles sckmaken, nur eine Ahnung

von dem Liclite, in welckem dieser Geist gewandelt ist, sie wiirden vor ihrer fre-

velhaften Yerachtung mehr errothen
,

als ihre mittekilterlichen Vorganger vor

ihrer Yergotterung des Weisen aus Stagira! Dock genug! Ick will nur nock um

Nacbsicht bitten, wenn mich ein gereckterZorn zu weit hingerissen hat. In mei-

nem Vaterlande weiss man die Verdienste des grossen Stagiriten seit langerer

Zeit zu gut zu sckatzen, als dass ich weiter ein Wort dariiber hatte verkeren

diirfen.

*) Anatomic, Chirurgie, Medicin und Botanik. Man beach tc wohl

die Ordnung
,
in welcher diese einzelnen Doctrincn aufgefiikrt werden

,
denn sie

bleibt sick durchweg gleick, und ist fur die Ansicht von ihrer Wurde bei den

Itakenern keineswegs bedeutungslos. Der altc scholastische Irrthura, dass die

Wissenschaft dienen miisse
,

ist auck kicrauf nicht ohne Einfluss. „Die Magd

die Samstags ihren Besen fiihrt“ wird naturlich, als die derbste, vorangestellt,

n'amlich unter dem iibrigen Gesinde

!
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Dieser grosse Anatom bliihete im Anfange des 16. Jahrhun-

derts. Er folgte als Yorsteher der botanisclien Garten dem

Francesco Culgolari. Ein Mann von tiefer Gelehrsamkeit

kannte er alle Schriftsteller, die vor ilnn gelebt hatten, und

seine Beredtsamkeit war aUgemein beriihmt. Dieser Autor

hat uns drei Abhandlungen hinterlassen. Die erste Ausgabe

ist gedruckt in Florenz 1569. Unter der Menge seiner Unter-

-suehungen finden sich wichtige Betrachtungen
,
insbesondere

iiber die Lnngen und das Athmen. Er war endlich der erste,

ler, nacli Columbus, dem Cremoneser, deutlich den mensch-

i i .ichen Blutumlauf demonstrirt hat.

I

Diese wunderbare Entdeckung verdankt man also nicht dem

Englander Harvey 5
), sondern unserm Cesalpino, indem

einige Anatomen jener Zeit meinten, das Blut habe seinen

iUrsprung im Hirn; andre, in den Lungen; und der grosste

Theil, in der Leber e). (Real do) Colombo, indem er vom

s
)
Dem Englander Harvey. Dass auch die Wissenschaft nicht von dem

lElende der Nationaleifersiichtelei verschont bleiben kann! Was will bier das

„Inglese“ bedeuten? Was bat ein Harvey mit dem Englander, ein Cesalpino
mit dem Italiener zu scliaffen? Damit etwa jeder wissenschaftliche Habe- nnd

Taugenichts ein Lorbeerblattclicn ans ihren Kriinzen pfliicken, oder einen Koth-

wnrf mit ihnen zuglcich empfangen kbnne? Nein! die Korypliaen der Mcnschen

sind, wie Engel, geschleclitlos, sie gclidren nicht den Nationcn, sondern der

; Menschheit! Einsam stehen sie auf ihren Hdhen, wahrend die Soldner unten

um ihren Mantel wiirfeln und mit seinen Fetzcn ilire Bliisse zu bedecken suchen.
9
) Und der grosste Theil in der Leber. Dicse Darstellung ist nicht

ganz richtig. Die wahre Lehre der alten medicinischcn Schulcn vor Galen und

nach ihm war, dass die Artericn ilire Wurzcl im Herzen, die Vencn in der Leber

haben (Pt£um? aQTtjQicjy xagdioc, (flifiuv rjnan). Mit diesen doppclten Gefass-

wurzeln ward dann auch mit physiologischem Scharfblick der Ursprung des Blu-

tes in seinen zwei Qualitatcn, als dunkel- und hellrothcs, bczeichnct. Galen
hatte aber die altere Vorstellung, als wenn auch die Schlagadcrn nur Luft fi'dir-

ten, durch sclilagcnde Beweise zuriickgewiesen
,
und cine richtigc Auffassung von

der Combination atmoepharischer Luft durchs Athmen mit dem Blute aus vielen

Experimentcn gcfolgcrt. Seine Schrift llfQi ui'uni'oijs ist nocli heute empfeh-

lenswerth.

Bd. II. 3. 30
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Herzen und den Arterien redet, beschreibt die Lage des Her-

zens, sowohl im Thiere, ala im Menschen
;

spricht auch vom

Pericardium
,
von seinen Nerven und der Oberflache

, so wie

vom Fette des Herzens. Cesalpino trat in die Fussstapfen

Colombo’s, ihm ward von dem boshaften Franzosen 1
) Tou-

rel das Fett, das sich um das Herz findet, abgeleugnet, doch

Cesalpino verbrannte im anatomischen Theater zu Pisa in

Anwesenheit Vieler das Fett, das er vom Herzen einer Leiche,

die sich auf dem Anatomiertische befand, genommen hatte

(Hierauf findet sich im Album das Bildniss Cesalpino’s in

Holzschnitt.).

Colombo lehrte, dieses Fett sei dem Herzen aus eben der

Ursache, wie dem Augapfel gegeben, und Cesalpino bekraf-

tigte seine Behauptungen. Aristoteles lehrte, dass es drei

Herzventi’ikel gabe 8
). Colombo und Cesalpino widerlegten

diess, und letzterer nimmt deren nur zwei an, den rechten und

den linken. Yor diesem beriihmten Anatomen glaubte man,

?
) Yon clem bosshaften Franzosen Tourel. Tourel scheint ein

Freund des Scherzes gewesen zu sein
,
wie es insbesondere aus seiner spaterliin

nngefiihvton Schrift gegen Cesalpin, unter dem Titel Alpes eaesaeti. erhellt.

Der Titel ist, nach der damaligen Sitte, weitlaufig und witzig in seinen Anspie-

lungen. Er scbeint es darauf angelegt zu haben, die grossen Manner seiner Zeit

ein Weniges in Verlegenheit zu setzen, da ich mir nicht einbildcn kann. dass

irgend Jemand, der auch nur Ein Mai eine Leiche geoffnet, die Anwesenheit des

Fettes am Herzen im Ernste leugnen kann. Dass unser Autor ihm den Franzo-

sen vorrivckt ist auch nicht schon

!

*) Aristoteles lehrte, dass der Ventrikeln drei w'aren. Der Herr

Verfasser verabsiiumt, seine Quellen genauer anzugeben. Allein zu einer Zeit,

wo Galen in der Medicin Alles gait, konnte es auf die Lehren des Aristo-

teles nicht mehr ankommen. Galen aber hatte eine sehr genaue Kenntniss

vom Baue des Herzens
,
und wie weit er es in der Erkenntniss der Circulation

gebraclit babe, wissen wir bereits durch die lichtvollc Darstellung des Geschichts-

schreibers Hecker. Es ist mir beim Mangel einer Bibliothek fur jctzt nicht

moglich die Verdienste Colombo’s und Cesalpino’s seines Schulers aus ihren

Schriften selbst abzuschatzen
;
denn sie miissen nach anderem Maasse, als nach

der Anatomie des Aristoteles gcwiirdigt werden.
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das Blut gelange au 9 der rec-liten Ivammer in die linke. Inter

hos ventriculos septum adest, per quod fere omnes existimant

sanguini a dextero ventriculo ad sinistrum aditum patefieri, sed

longa errant via. Er selbst bewies, dass sie imlrrthume waren,

and dass es aus dem rechten Ventrilcel in die Lungenarterie,

von bier in die Lungen gelange, wo es sich verdiinnt 9
)
und

durch die Pulmonalvenen in den linken einstromt. Sanguis

per arteriosam venam ad pulmonem fertur, ibique attenuatin’,

deinde per arteriam venosam ad sinistrum cordis ventriculum

defertur.

Im 2. Capitel von den Lungen schreibt er deutlicher von der

Circulation, welche das Blut in den Lungen macht; er ent-

decktedieMembranen io),Valveln,sonderte die venosen Stamme

von den arteriellen; verbesserte den Ye sal, der keinerlei wich-

») Zu der Lunge, wo cs sich verdiinnt. Dies „wo es sich verdiinnt”

ist ein sehr magrer Lehrsatz. Die grossen Anatomen jener Zeit, namentlich

Cesaipin, lehrte, auf anatomische Beobachtung gestiitzt, dass die eigentliehen

Luftwege in den Lungen neben den Arterien verlaufen
,
ohne sich mit ihnen

durch Anastoraosen zu verbinden. Demzufolge, weil man dazumal eine materielle

Yerbindung, eine Incorporation, nur durch wahre Oeflfhungeu (Ilcnoi), fiir mog-

lieh hielt, dachtc er auch an keine innigere Gemeinschaft
,
oder an ein leibliches

Eintreten der Luft ins Blut, wie sie Galen beobachtct und gelehrt hatte. Ein

Jeder sieht, ohne mein ausdriicklichesErinnern, von selbst ein, welch einen Riick-

schritt man in der Lehrc vom Athmen seit Galen gemacht hatte. Cesaipin
denkt und verweist nur an die Function des Abkiihlens des, vom calidum

innatum im Herzen erhitzten Vencnblutcs in den Lungen durchs Athmen einer

kiihlercn Luft. Wir werden spater Gelegenlieit liaben, hierauf zuriickzu-

kommen.
,0

) Er entdeckte die Membranen, Valvcln. Auch im Worte „Mem-

branen” ist eine Zweideutigkeit. Soli dieses Membranen sich auf die Haute

der Arterien und Vcnen, oder auf die Venenklappen, von denen spaterhin gespro-

chen werden wird, und fiir welche dasselbc Wort in Gcbrauch ist, beziehen?

Die Frage ist aber um desto wichtiger, weil cs sich darthun liisst, dass erst nach

der Entdeckung dcr Venenklappen eine ric.htige Erkcnntniss der Blutcirculation

ermoglicht ward. Ucbrigens war die Ycrsc.hiedcnhcit dcr Membranen von Arte-

rien und Vencn, so viol ich mich crinnere
,

liingst bekannt, und ist zu sichtbar,

als dass sie bis dahin ein Gcheimniss hatte bleiben mbgcn.

36
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tige Avterie beschrieben habe; nach der Untersuchung der

grossen Arterie beschrieb er die Aorta descendens mit ihren

Verzweigiingen, welche sich in dieUnterleibsorgane vertheilen.

Im 5. Buche seiner peripatetischen Untersuchungen sagt er:

fugit emm sanguis ad cor tanquam ad suum principium, non ad

hepar 1J
)
aut cerebrum. Quod si cor principium est sanguinis,

venarum quoque et arteriarum principium esse necesseest; vasa

enim haec sanguini sunt destinata. Ut igitur rivuli ex fonte

aquam hauriunt, sic venae et arteriae ex corde 1

2

). Oportet

praeterca omnes continuas esse cum corde, ut sanguis eius

41
) Fugit enim sanguis ad cor, tanquam ad suum principium,

non ad epar aut cerebrum. Die alteren Physiologen hatten, wie bereits

erwahnt, einen tiefern Griff in das Wesen des Blutes und des Verhaltnisses der

Leber zu ihm, als die sp'ateren Nacbfolger, gethan. Ihnen half zugleich die phy-

siologische Lehre, die den Namen eines neuern Franzosen beriihmt gemacht hat,

die Lehre der endosmosis und exosmosis — bei den Alten diapedesis und die

porositas carnis genannt — iiber mancheanatomischeSchwierigkeit, undnament-

lich liber den Mangel bemerkbarer Wege und Zwischenkanale
,

leicht hinweg.

Fine Fiction zwar — aber eine, die sich auf einen natiirlichen Process, und auf

die Maximo ab esse ad posse valet consequentia griindet. Luft war im Blute;

das hatte G ale

n

durchs Experiment gesehen; also musste es auch Mittel und

Wege geben, auf welchen es aus den Luftgefassen in die Arterien (venae pulmo-

nales) gelangen kbnne. — Diese Wege nannte man denn, wie oben gesagt.

1

2

) Ut igitur rivuli ex fonte aquam hauriunt, sic venae et

arteriae ex corde. In diesem Satze sind fast eben so viel Irrthumer, als

Worte, und aus diesem allein liess sich hinlanglicli darthun, das Cesalpin, der

ihn ausgesprochen
,
keinen richtigen Begriff von der Function des Herzens und

der Circulation des Blutes haben konnte. Einmal ist hier das Herz nicht aufge-

fasst, als ein Triebwerk fur die Blutbewegung
,
sondern statt dessen wird die alte

Lehre einer vis attractiva aufgestellt. Eine ganz verkehrte Vorstellung ist es

dazu, dass die Venen, wieBachlein, aus dem Herzen ihren Inhalt beziehen; wah-

rend die V. cava aus dem ganzcn Korper das Blut ihm zufuhrt. Wie mochte

unser moderner Italiencr seinem Helden das zu Lcidc thun, dass er seine, sclion

damals, Oder doch bald nachher durch Harvey, vcrnichtetc alte Lehre in dem-

selben Momente uns ins Gedaclitniss zuriickruft, in wclchem er ihm die Ehre der

Entdeckung des Blutumlaufes zuschanzen mochte! Abcr das ist’s! Der Ubcr-

miissigo JSifer macht blind! —
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calore conservetur 1

5

) frigore enim congelatur, quod patitur

ubicunque fuerit extra venas. Patet autem ex dissectione,

omnes venas soli cordi continuas esse, narnque in pulmones

transeunt ex corde, nulli alii visceri sunt continuae, hae enim

desinunt in cordis ventriculos, nec ulterius transmeant. So

entdeckte Cesalpino zuerst den Riickfluss, den das Blut ver-

mittelst der Venen zum Herzen nimmt, und die Anastomosen

zwischen Venen und Arterien. In der 4. Untersuchung heisst

es weiter: Idcirco pulmo per venam, arteriis similem, ex dextro

cordis ventriculo fervidum hauriens sanguinem l4
), eumque per

1 3
)
Oportet praeterea omnes continuas esse cum corde, ut san-

guis eius calore conservetur, frigore enim congelatur. Fi'tr den, der

noch daran zweifeln konnte, dass Cesalpino eine sehr unvollkommene Vorstel-

lung von der wahren Function des Herzens sick angeeignet hatte, bringt uns

Herr Ckimenz nock seine veralteteLekre vom calidum innatum, und der Hypo-

tkese, dass diese, im Herzen bereitet, dem Blutc zu seiner Erkaltung im fliissigen

Zustande durck das Herz mitgetkeilt werde, und nock pro colopkone denSchluss-

satz: denn in der Kalte gerinnt es! So verfahrt wokl ein Mann, der den

Beweiss kefern will, Cesalpino ware nock kimmelweit von der Entdeckung des

Blutumlaufes entfernt, und nock ganz in der Finsterniss, dem buio, des Mittelal-

ters und des peripato befangen gewesen. Der Entdecker des Blutumlaufes liat

ihm keine solcke Function zugeschrieben
,
und ist, vielleicht von der Grosse sei-

nes Fundes gedriickt, darin zu weit gegangen, dass er dem Herzen einen zu

grossen Antheil, fast ausschliesslich die Blutbewegung beimisst, was um so mehr

befremdet, da er in seinem vortrefflichen Werke, das die Formationslehre seines

grossen Meisters Aquapendente Schritt fiir Schritt widerlegt, ganz andere Prin-

cipien iiber die Krafte, welche das Blut zum Kreislaufe bestimmen, aufstellt.

Uebrigens beweist diese Schrift: dc generatione pulli in ovo, dass der Britte mekr
in Itaken gelemt, als die Entdeckungen seiner Lchrcr zu benutzen, namlich, auck

auf eignen Fiissen ihnen gegeniiber zu stehen und sie zu widerlegen. Diese

Schrift allein wiirde ihn unsterblich machen, und in cinem koheren Sinne, als

die Entdeckung des Blutkreislaufes
,

die er gerne dem Italiener abtreten konnte,

ohne desshalb auf der Lciter des Ruhms auch nur cine Staffel heruntersteigen zu

miissen. Aber auch sie ist sein Eigenthuml —
I4

) ex dextro cordis ventriculo fervidum hauriens sauguinem.
Abermals die antike I'kxuaig ! Es gehbrt in der That eine starke Verblcndung

durch ein theoretisches Vorurtheil dazu
,
um die Blutbeschaffenheit im rechten

Ventrikel und in den venbsen Arterien zu ubersehen und alien diesen Orgauen

H verkehrte Functionen beizulegen. Mit dem fervidus sanguis wil d aber ein Blut
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anastomosin arteriae venali reddens, quae in sinistrum cordis

ventriculum tendit, transmisso interim aere frigido per asperae

canales, qui juxta arteriam venalcm protenduntur, non tamen

osculis communicaules (ut putavit Galenus), solo tactu tempe-

rat 15
). Huic sanguinis circulationi ex dextro cordis ventri-

culo per pulmones in sinistrum ejusdem ventriculum optime

respondent ea, quae ex dissectione apparent. Nam duo sunt

vasa,in dextrum ventriculum desinentia, duoetiam in sinistrum.

Duorum autem unum intromittit tantum, alterum educit, mem-

branis eo ingenio constitutis l6
). Yas igitur intromittens vena

bezeichnet, das im Herzen, und zwar im rechten Ventrikel desselben, mit dem

calidum innaturn geschwangert worden, wie dies aus demContexte erhellt. Viel-

leicbt wenn der sonst so grosse Cesalpin die Nacht der Peripatetik, diess buio

unseres Italiens
,

aus den Augen sich gewischt
,
und den wahren Zustand des

Blutes, wie ibn sebon Galen richtig erkannt batte, beobachtet h'dtte, viel-

leicht ware ibm die Entdeckung, die der heutige Eiferer ihm aufnothigen

will, niebt entronnen; allein unter solchen Aspecten war sie niebt einmal

moglich

!

15
)
Solo tactu teniperat. Darin liegt eine Ablegung der Galeniscben

Lebre von der Einverleibung der Luft in das Blut. Bekanntlich war die vor-

galenische Ansicht die, welche uns Cesalpino wieder auffrischt und tischt, dass

das Blut durchs Athnien abgekiililt werde, und dass dieser Abkiihlungsprocess

nicht bloss in den eigentlichen Luftgefassen der Lunge vor sich gehe
,
sondem

dass er sicb mit den Arterien durch den ganzen Korper ausdehne, denn man

meinte ,
auf die Beobachtung der Leere der Arterien nach dem Tode gestiitzt,

dass auch sie nur Luft, wie die Tracheen der Insecten, fiihren.

'*) Membranis eo ingenio constitutis. Hicr wird mit dem Terminus

„membranis“ unverkennbar die Beschaffenheit der Venenklappen, nicht der

Haute derselben, bezeichnet. Nach diesem miisstc man denn allerdings auf den

Gedanken kommen
,
Cesalpino sprachc aucb von den Venenklappen, und

habe diese schon vor Aquapendentc gekannt. Wir werden indcss

bald seben
,

in welches Gedr'ange unser Autor dicscn zweiten grossen Anatomen

Italiens durch diese Verwicklung in der Ivunde von den Venenklappen versetzt.

Man muss in der That fiirchten
,

in diesem grossen Italiener einen nicht minder

verwegenen Landrauber zu entdeckcn, als aus Harvey, in Beziehung zu seinem

Inselvaterland
,

ein Seerauber gem acht werden soil. Wahrscheinlicher ist aber,

dass Cesalpin doch nur die andren Herzklappen unter seinen Membranis ver-

standen babe; was ich aber jetzt unentsebieden lassen muss.



est magna quidem in dextro, quae cava appellatur, parva

autem in sinistroex pulraone introducens, cuius unitaest tunica

ut ceterarum venarum. Vas autem educens arteria est magna

quidem in sinistro, quae aorta appellatur, parva autem in

dextro, ad pulmones derivans, cuius similiter duae sunt tunicae,

ut in arteriis ceteris. So beschreibt, dieser Reihe nach, Cesal-
I M

pino die Verzweigungen derArterien undYenen, und schliesst

folgendermassen: arteriarum ramusculos extremis cum venis

minimis committi, atque homine dormiente sanguinem cum

spiritu ex arteriis in venas deferri, venae siquidem illo tem-

pore intumescunt, arteriarum vero pulsus minor est 17
), aufs

vollkommenste demonstrirend , welchen Ruckfluss das Blut

mittelst der Yenen, und der Einmiindungen von Yenen und

Arterien, zum Herzen nimmt, wie es sich in den Unter-

suchungen 3, 4 und 5 dcs 5. Buches unsers Cesalpino

lesen lasst.

1 7
) Venaesiquidem illo tempore (sc. somni) intumescunt, arte-

riarum vero pulsus minor est. Wir wollen es ferner nicht urgiren, was

hier iiber den Uebergang des Arterienbluts in die Venen wahrend des Schlafes

vorgetragen, und dergestalt angegeben wird, als ob dieser Uebergang haupt-

s'achlich znr Zeit des Scblafes vor sich gelie; wir wollen nur auf die irrigo

Ansicht hindeuten, die gleichfalls aus demAlterthum fliesst, dass die Respiration

dazu diene, denBlutstrom abzukiihlen, und zu nichts mehr, und dass der Schlaf

ein Abkuhlungsprocess sei, weshalb auch das Opium ein abkiihlendes Mittel

genannt wurde. (Bekanntlich batte die stoische Schule bessre Ansichten iiber

dicBedeatung des Athmens, wenn auch durch ihre abstracten Lehren getriibte.

Sie gaben den Anstoss zur Lehre der sp'ateren Pneumatiker.) Auch der treft-

liche Galen konnte dies Abkuhlungsvorurtheil nicht ganz los werden; er sctztc

sich eine eigne Theorie vom Athmcn aus alien drei Ansichten zusammen
,
und

so entstand bei ihm als Athemfunction : Eine Lebensgeist-Kuhlungs- Verbrcn-

nungstheorie
;
von diesem Combinationssysteme ist nur der letzte Artikel, die

Combustionsanschauung in unsern Tagen (nicht ganz zum Besten der echtcn

Physiologie) geblieben, obwohl schon liingst ein denkenderPhysiolog— Walther
— auf die verschollcne Lehre der Pneumatik wieder zuriickgekommen ist.

Zwar, wo dcr Apothekertiegel und die Retorte absolut hcrrschen, diirfen die

Lebensgeister nicht aufducken! Das sind Traumcreien, wie die Lebenskraft vor

dem Richterstuhle der bcliebtcn Mechanik. — Mcinetwcgcn !
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Hier endet diese unermessliche und unschatzbare Sammlung

von anatomischen Untersuchungen 1

8

), die um desto iiber-

raschender fiir jcncs Zcitalter war, und ftir Italien besonders.

Wer war sonach dcr Anatom, der den Blutkreislauf im Men-

schen entdcckte ? Ein Italiener! Nunmehr werden wir

erfahren, wie er schreibt, behauptend, das Iler'z sei das Princip

des Lebens 1

9

), und dass im Momente, wo dieses still steht,

die Functionen des ganzen Organismus aufhoren 20
), ostio

venae cavae tres membranulae coaptatae sunt, ita ut conceda-

tur sanguini in cor (ingressus?), egressus autem nequaquam.

,8
) Hier cn dct Man beaehte dies wohl ! denn es kommt noch

Etvvas, was zwisclicn dem Anfange der lateinischcn Worte Cesalpin und dem

„hier endet“ eingeflickt werden soli, wenigstens wie dieWortstellung es andeutet.

Wir wollen dieses in einem Naehworte nalicr erortera.

‘ 9
)
Das Herz sei das Princip des Lebens. Weil nun aber zur Ent-

deckung des Bluturalaufes ganz nnbedingt der Nacbweis, dass das Herz das

Prinzip der Bewegung fiirs Blut sei, gehdrt, so war derjenige
,

der noch

am alten Irrthume des buio des Peripato bing, auch nicht Entdecker des Blut-

umlaufs.

20
) Und dass im Momente, wo dieses still steht, die Func-

tionen des ganzen Korpers aufhoren. Wir bemerken hier, wie das

antike Vorurtheil vom Calidum innatum im Herzen der richtigen Auff'assung der

Thatsachen, die selbst damals nicht unbekaunt sein konnten, Eintrag that.

Galen bat schon, wie bekannt, die Werkstatt der Lebensgeister in den grossen

Hirnhdhlen, vermuthet. Er fiihrt den Bewciss durch ein directes Experiment,

nach welchem cr von der Hirnsubstanz so viel er wollte, wegnehmen konnte,

ohne dass das secirte Thicr sein Leben und Gefiihl vcrlor
;

sobald er aber die

Hirnhohle bffhete, brach das Thier wie leblos zusammen; erholte sich aber

wieder, wenn er die Hirnholc wieder schloss, nach einiger Zeit. Daraus schloss

cr mit Recht, dass in den Ilirnhdlcn cine atherische Flussigkeit enthalten sein

miisse, die, wenn sie sich zerstreut, die Wirkung des pldtzlichen Zusammen-

brechens hervorbringt
,
und, dass es nicht die Verlctzung der inneren Hirnfasern

sei
,
durch welchc diese schlagende Wirkung erzeugt werde, bewiess er durch das

Oeffncn und Schliessen, vcrmittelst cincs Spaltes oiler einer Klappe, jener Hirn-

hdhlen. Meines Wissens ist dicscr intercssantc Vcrsuch Galens, der sich so

leicht anstellen liisst, noch von Niemandem wicderholt, bestatigt odcr widerlegt

worden. Ich glaube, der Gegenstand ware der Beachtung wohl worth, und habe

ihn deshalb schon friiher meinen cxpcrimcntircndcn Ilerrcn Collegen, aber verge-

bens, empfohlen.
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Es stellten die alten Anatomen vor der Entdeckung Cesal-

pino's sich vor, dass sicli die Eigenschaft der Gefasse in den

Lungen umwandle, dergestalt, dass die Arterien die Function

einerVene, umgekehrt die Vene die, einer Arterie, vollziehn;

so entsand der Name der vena arteriosa und arteria venosa 21
).

Cesalpino hat bewiesen, in welchem Irrthume sich jene

befanden, und schrieb, dass sie, anstatt ihr System den

Gesetzen der Natur gemass einzurichten, verlangt haben, die

Natur solle sich nach ihrem Systeme gestalten. Solche Ver-

irrungen brachten der Chirurgie und Medicin grossen Nach-

theil. Jetzt entwickelte das sichere wohlbegrlindete System

dieses grossen Anatomen iiber den Blutkreislauf viel genauer,

als Colombo’s, was Arterie sei und was Vene. Die beiden

Briider Hunter, ausgezeichnete ZergliedererEnglands, waren

erstaunt,dass man dieEntdeckung desBlutumlaufes Harvey ’n

zugeschrieben habe 22
). In den, vom Collegio der Aerzte in

London im Jahre 1776, veroffentlichten sammtlichen Werken

Harvey’s best man, dass jener Anatom von England nach

Italien ging
, um bei dem beriihmten Fabricius von

Acquapendente, Lehrer in Pisa
, Anatomie und Chirurgie

zu studiren; Harvey ward zugleich Schuler von Casserius

und Thomas Minadoo’s, Leibarzte des Herzogs von

*') Arteria venosa. Das Wort arteria ward urspriinglich nur von der

Luftrdhre und ihrer Yerzweigung gebraueht, und aus dem Irrthum, dass auch

die eigentlichen Arterien Luft fiihrten, auf diese iibertragen. Es kommt von

atQtc TtjQHv. Galen hat jenen Irrthum langst widerlegt.
JJ

) Die beiden Hunter. Ieh weiss nicht, wiefern unser Autor diese als

Zeugen aufzurufen berechtigt ist. Er giebt die Stcllcn, die fur seine Hypothese

sprcchen, niebt an, und so wiirde es unter alien Umstanden cine mUliselige

Arbeit scin, das Zcugniss aufzusuehen, um es selbst zu priifen. Nur das weiss

ich, dass diese Engliinder ihm hiitten ein Vorbild nationalcr Entsagung und

Massigung sein gollen, wenn sie ihrem Harvey, oincm Britten, zu Gunsten eines

Fremden, cines Italieners, ein so grosses Verdienst aburthoilcn,
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Mantua
, und gelehrtem Chirurgen und Anatomen , berilhmt

durch seine werthvolle Schrift: de ptisana eiusque cremore

pleuriticis proponendo dialogus. Harvey verweilte fiinf

Jahre in Italien, und claraus begreift sichs, dass, wenn der-

selbe seiner Studien halber sich so lange in Italien aufgehalten

hat, wenn derselbe demnach alle Mittel gefunden hatte, sich

darin auszubilden
, es unglaublich falle

, dass er nicht zu glei-

cher Zeit den Blutumlauf ausgegattert liabe (im Italienischen:

che non avesse scoperto. Diess: scoperto kann dem Sinne

nach keine andre Bedeutung, am wenigsten die, des Ent-

deckens haben) und dass er damit einen grossen Triumph in

England gewonnen, woselbst diese merkwiirdige Entdeckung

damals noch unbekannt war 33
). Die Landsleute Harvey’s,

* 3
) Dass er davon einen grossen Triumph in England erwor-

ben, wo diese merkwiirdige Entdeckung noch unbekannt war.

Grade so unbekannt wie ... in Italien. Die Kunde vom kleinen Kreislauf

schliesst die ganze Wahrheit dieser grossen Entdeckung nicht ein. Sie ist nur

ein Theil derselben. Und dieser gehort allerdings Harvey’s Vorgangern.

Auch geht aus den vielfach angefuhrten physiologischen Principien der Italiener

vor Harvey zu Geniige — wie bereits mehrfach von uns nachgewiesen ist —
hervor, dass sie von der Function des Herzens, wie sie Harvey lehrte, keine

Ahnung hatten, und nicht iiber die irrigen Ansichten der Galenischen Schulen

hinausgegangen waren. Dass, wie H arvey’s Verlaumder behauptet, dieser,

der zu Pisa promovirte, die Entdeckungen der Italiener gekannt, den Klappen-

bau der Yenen, dass er selbst den kleinen Blutkreislauf von den grossen Ana-

tomen jener Hochschule erlernt habe, ist mehr als wahrscheinlich
,

ist gewiss;

auch hat er, meines Wissens diess niemals in Abrede gestellt. Ist er doch

eigends deshalb nach Italien gegangen. Und wie sollte ein wissbegieriger, strcb-

samer Jiingling von Harvey’s Kopfe und Eifer sich 5 Jahre, von 1601 bis 1606

auf einer Hochschule, deren Lehrer damals auf der Hiihe der Wissenschaft

standen, aufgehalten haben, um sich an ihnen aufzubauen
,
und dennoch nicht

gelernt haben, was bereits Colom bo 50 Jahre, Ccsalpino 25 Jahre zuvor

aller Welt durch Druckschriften bekannt gemacht hatten? Es ware mehr, wie

lacherlicb
,

es ware unverschiimt, diess leugnen zu wollen. Und doch soli, wie

unser Autor meint, oder uns glaubcn machen will, Harve_y von solcher maass-

und grenzenlosen
,

so dummen und „blinden Schamlosigkeit“ besessen gewessen

gein. Da miibsten wir mehr an seincm Verstande als seincm Herzen irre wcr-
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und unter diesen Adam und andre, schrieben gegen seine

erste Abhandlung: de motu cordis et arteriarum, veroffentlicht

in London 1628, da dieses doch bereits seit 60 Jahren in

Italien bekannt war, bevor jener Englander seinen Fuss auf

dessen Boden gesetzt hatte.

Die Anatomie Colombo’s erschien 1559, und die Ce sal-

pi no’s 1571. Riolan von Padua, der die menschliche

Anatomie auf dem pariser Lehrstuhl im Jahr 1680 vortrug,

eiferte laut gegen die blinde (Jnverschamtheit jenes Englanders

Harvey, der mit gefalschten Druckriften, die durch Italien

verbreitet wurden, dem Cesalpino den Preis raubte, und im

Leben dieses englischen Seeraubers best man, er babe im Jahre

1606 Italien verlassen. Nun und nimmer lasst sick bezweifeln,—
den! Alle jene grossen Manner Italiens hatten durch ganz Europa einen glanzen-

den Ruf; die jugendliche Presse war in frischer Thiitigkeit, und strahlte nach

alien Seitcn die Gedankenschatze der Geister jeden Ranges aus: was konnte ein

diirftiger Schlucker mit seinem Diebstahle zu erreichen hoffen ;
was durfte ein

Armsiinder von Plagiarius sich von einem Raube versprechen, den er am hellen

Tage vor aller Welt Augen davon trug? Ware Harvey niedertrachtig genug

zu dieser That gewesen, so musste er doch den Betrug nicht so unendlich grob

begehn! Wie weit piusste aber — fahren wir fort - National-Diinkel und Hass

einen Scribenten herunterbringen
,

bis er solche ehrlose Beleidigungcn einem

grossen Verstorbenen an den Hals werfen konnte! Hatte unser Autor uns

nachgewiesen
,

wie der verschmuzte Harvey den Privatunterricht Ces alp in’s

gemissbraucht, wie er ihm vielleicht gar ein Collegienheft gestohlen, oder eine

andre ahnliche Schelmerei veriibt hatte : aber so! einen Diebstahl begehen
,
den

ihm jeder Student jener Zeit nachzuweisen im Stande war, ein vor 50 Jahren,

ein andres vor 25 Jahren verbflfentlichtes Work, einen, auf freiem Marktplatze

jedem bekannten
,
Schatz zu bestehlen : dass kann keinem

,
einigermassen seiner

Sinnc Machtigen, einfallen! Herr Chimenz mag schreien, schelten, rasen . . .

es hilft ihm nichts
;

kein Mensch wird ihm glauben
,
und den moisten werden,

weil sie ihn zu bedauern keinen Anlass liaben, ihn auslachen. Herr Chimenz
hat, wenn er sich unter seinem Publikum auch nur einige Leser von Besonnen-

heit gedacht, sich iiber die Wirkung seiner Eruptioncn machtig getauscht.

Dem er schaden wollen, hat er wider seinen Willen geniitzt; den er anschwar-

zen wollen, mit einer Glorie umgeben; den er verachtlich machcn wollen, hat er

mit Ruhm gekront! Wer gegen den Himmel spuckt — sagt der Araber — dem
f'allt der Speichel ins eigne Angesicht. —
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class jener colossalo Anatom und Chirurg, Fabricius von

Aquapendente, dazumal seine Kuncle von der Vertheilung

derBlutgefasse und derBlutcirculation schon bekannt gemacht

habe, da seine Abhandlung: de venarum ostiolis et de respira-

tione, diess hinlanglich darthut. Der ausgezeichnete Chirurg

Fabr. ab Aquapendente, den Weg verfolgend, den die bei-

den Italiener Colombo von Cremona, undCesalpino von

Arezzo, durch ihre Entdeckungen angebahnt hatten, gelangte

dahin, die Valveln zu entdecken, die, ihm unbekannt, sich in

den Venen finden, wie man sie auf den Tafeln seines unsterb-

lichenWerks von der Chirurgie undAnatomie abgebildet sieht;

auch gewahrt man die des Herzens , wie diess deutlicher im

angefuhrten Werke Aquapendente’s, dem Lehrer des Eng-

landers Harvey, angegeben ist 24). Die Worterbiicher Lon-

don’s, mit ihren prahlerischen und falschen Artikeln, schreiben

ungestraft die Entdeckung des Blutumlaufs ihremLandsmann,

einem Britten, zu, und die Compilatoren der englischen Jour-

nale verstiimmeln, indem sie von Colombo und Cesalpino

reden, (denn es waren ja Italiener!) ganze Capitel ihrer Schrif-

ten, besonders Cesalpino’ s, wo dieser den Blutumlauf dar-

legt, so wie die arteria aorta aus dem linken Herzventrikel.

**) Der ausgezeichnete Chirurg Fahr. von Aquapendente
wie diess deutlicher im angegebenen Werke Aquapendente’s, des

Lehrers Ha rvey ’s, angegehen ist. Yom Lehrer Harvey ’s wird in aller

Unbefangenheit nachgewiesen
,

dass er, in die Fusstapfen seiner grossen Lehrer

Realdo Colombo’s und Andreas Cesalpino’s tretend, endlich zu der

Entdeckung der Yenenklappen gelangt sei: von dem Englander Harvey mir

nichts dir nichts auf dem offenen Marktplatze der journalistischcn Presse in aller

Welt geschrien
,
Dieh! Seerauber! Und doch werden wir bald sehen, wie der

Italiener in blinder Wuth, bloss um seincin verhasstcn Englander Eins anzuhiin-

gen, auf seinen Italiener, auf den trefflichen Aquapendente, seinen eigenen

Landsmann, den Hollcnschein eines ahnlichen Bravo’s fallen liisst, und aus

seinem Meister einen wissenschaftlichen Wcgelagercr, einen Banditen macht!

(Vgl. Anmerkg. 26.)
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Eitles Bemiihen und schamloses Liigen! Die Entdeckung des

Blutumlaufs ist gleich der Amerika’s, des Buchdrucks und des

Schiesspulvers*) 2»).

Ein venetianischer Gesandter gab in London eine Abhand-

lung des englisclien Piraten, dem Frate Padre Paolo Sarpi,

Serviten, der, als er sie gelesen, iiber die Circulation schrei-

ben wollte, weshalb behauptet wird, dass diese Entdeckung

zum Tlieil diesem Schriftsteller (welchem? doch wold nicht

gar dem sogenannten englischen Piraten?) angehore, und dass

-er nach seinem Tode diese Schrift dem beriihmten (also

doch dem italienischen!) Aquapendente hinterlassen babe,

und dass dieser sich nachlier diese Aufschlusse zu Nutze

gemacht, um zur grossen Entdeckung der Klappen zu gelan-

,gen. Dieser ausgezeichnete Anatom veroffentlichte die Ent-

deckung der Klappen im Jahr 1603, dem Todesjahre Casal-

*) So vvie heutigen Tages die Nebenbuhlerei mit der beriihmten Entdeckung

des Professors Otto, der in der Baumwolle ein Aequivalent fur das Schiesspul-

> ver entdeckt hat.

,J
)
Die Entdeckung des Blutkreislaufes ist gleich der, Ame-

rika’s, des Buchdruckes und des Schiesspulvers. Der Anklager

erscheint immer als ein sehr reizbarer, aber hier auch als ein eben so

confuser Kopf. Jene drei Entdcckungen waren, ihm zufolge, ibrem Werthe

nach, sich gleich: indcss sind sic das? In ihrer Pragnanz, in ihren Fol-

.
gen fiirs humane Leben, sind sie ungleich; liierin stehen vielleiclit beide dem ....

• Schiesspulver nach. — In ihrem Verdienste der Entdeckung sind sie aber noch

weniger einander gleich, und liierin muss die des Schiesspulvers jenen beiden

andern weit nachstehen. Der Monch wollte Gold machen
,
und machte Schiess-

pulver! absichtlos, fur ihn ein blosser Zufall, der ilm in Sclirecken setzte, als

habe er mit eins den Belzebub losgelassen. Aber die Entdeckung Harvey’s
war, wie die Erfindung Gensfleisch’s eine That, koine blosse Begebenheit

;

eine Wirkung der Arbeit menschlichen Geistes, gut vorbereitet, eingeleitet, die

inductionell fortschrcitet
,
und so zum vorgedachten Ende leitet. — In obiger

Anmerkung werden wir auf eine ncue Nebenbuhlerei in Bcziehung zur Erfindung

der Schiessbaumwolle hingewiesen; allcin diese Arroganz trifl’t doch gewiss jene

I Insulancr nicht. —

-
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pin’s 28
), verlies wegen gescliwachter Gesundheit im Jahre

1604 seinon Lehrstuhl und starb 1619 in Pisa. Harvey ver-

offentlichte seine Entdeckung im Jahre 1628. Auch hat es

nicht an ungliiiibigen und boshaften Skribenten gefehlt, welche

diese Entdeckung dem Michel Servetus zuschreiben woll-

ten, diesem Pfuscher, der als ein gottloser Ketzerhauptmann

in der Theologie schreibend 2?), durch Calvin aus Pache

*') Ein venetianischerGesandter gab in London dieAbhandlung
des engliscbenSeeriiubers dem Paolo Sarpi . . . . (der) nach s ein cm
Tode di<?se Schrift dem beriihmten Aquapendente gelassen habe,

und dass dieser nachher sich diese Aufschliisse zu Nutze gemacht
habe, um die grosse Entdeckung der Klappen zu machen... Er

vcroffentlichte die Entdeckung der Klappen im Jahre 1 60 3, dem
Todesjahre Cesalpino’s. Da haben wir den eigentlichen Banditen, der

dem Seeriiuber, wie ein Strandvogel, seine Beute abjagt, um sie selbst zu ver-

sehlingen ! Und solche alberne Mahrchen wagt man einem gebildetcn Publicum

aufzutischen! Nur schon ist es zu sehn, wie der Rasende in seiner Wuth sich

selbst ins Gesicht schbigt! Die Klappenentdeckung wurde 1603, als Harvey
noch Schuler A quapendente’s war, in Pisa veroffentlicht

,
nach einem Ma-

nuscripte, das Harvey, der Seeriiuber, irgendwo gemaust haben soli, vermuth

-

licli dem Herrn Cesalp ino, der schon seit etwa 30 Jahren als Leibarzt Pabst

Clemens YIII. in Rom angestellt war. Unter den Augen des Schulers,

Harvey, soil sein Lehrer Aquapendente, erst diesen um die Klappenentdek-

kung, und mittelbar den, dem er sie entwendet
,
beraubt haben .... 0, wer uns

Mahrchen aufhiingen will, muss mindestens besser . . . zu dicliten verstehn!

Ueberhaupt aber will mir es scheinen, dass der ganze ewige Streit um geistiges

Besitztlium ein sehr alberner ist — wo es sich nicht um eintragliche Entdeckun-

gen, z. B. des Argandschen Lampen mit ihrem ein halbes Jahrhundert dauern-

den Processe, oder die Photographic und Schiessbaumwolle
,

handelt. Nur

Kleinhandler geben sich damit ab; Geister ersten Ranges niemals! Mogen zwei

mannliche Hebammen sich darum katzbalgen
,
ob der nordliche dem siidlichen

eine seiner „ hochwichtigen “ Erfindungen wregstipitzt habe: der edlere Geist ver-

achtet den armen Schlucker von Dieb zu tief, als dass er auch nur einen Finger

darum ausstrecken sollte, diesem seine Beute abzujagen. — Im gewiihnlichen

Gelehrtenleben stellen beide, der Yerfolgcr und der Schuldige, sich das traurige

testimonium paupertatis in solchen Streitsachen aus. —
S7)Auch fe hltc es nicht an unglau bigen und boshaften Skriben-

ten, die diese Entdeckung dem Michel Servet zuschreiben woll-

ten, solch einem Pfuscher, der als gottloser Kctzerfiirst in der

Theologie schreibend, von Calvin, aus Rache, lebendig in Gcnf
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(per vendetta) in Genf im Jalire 1553 am 28. October lebendig

verbrannt wurde 28
). Ich werde also mit Thom. Barthollini,

van der Linden, den beiden Englandern Hunter, derAuto-

ritat Freinds 29
), D ell am e trie’ s 30

), Winslow, Heister,

Camper, Bidloo, Bianchi, Lancisi, Morgagni,

am 28. October 1 5 53 verb rannt wurde. In demselben Monat, in welchem

nahe an 300 Jahre spiitcr ein ganz anderes Feuer sich daselbst entziindet hat,

und andreTriumphe gefeiert wurden! HeiT Chimenz spricht von„Unglaubigen,

von bosh aften Schriftstelleni zur ersten Classe gehdrt er allerdings nicht, Avas

er schon durch sein Mahrchen vom Manuscripte des Gesandten in London hiu-

j langlich bemesen hat; weshalb fiihrt er aber den iiberflussigen Beweis, dass auch

I

,,gliiubige Scribenten bosh aft“ sein kbnncn? Boshaft ist es, den Schandfleck der

Reformation, die Wirkung des Unsinns und Fanatismus, der dem hartnackigen

Priester Genfs noch von seiner friihoren Secte her anklebte, als eine That der

R a eh e an seinem Gastfreunde S erv et verubt, brandmarken zu wollen ! Genug

der Schande, dass ihn, nach dem Yorgange der heil. Inquisition, der religiose

Wahnsinn selbst so weit brachte. das Recht der Gastfreundschaft und des Ver-

trauens mit Fiissen zu treten: ein Act der Privatrache war es nicht! Auch Avar

I es selbst eine Wohlthat in Vergleich zu dem Vorhaben des heiligen Officiums in

Frankreich, das ihn a petit feu rdsten AA'ollte
;

Serve t Avar doch iminer so

gliicklich, in Genf durch den Reformator bei einem raschen Feuer ohne so gren-

zenlose Pein davon zu kommcn. Calvin hatte ihn gern gerettet; allein

Servet AA’ollte, um das Leben zu erhalten, seine Meinung nicht verleugnen, da

er iiber die Trinitatslehrc anders, als die Ivirche, dachte. (Ich habe damit auch

die Note 28 abgethan.)

**) Ich Averde also mit Thom. Barthollini .... der Autoritat
Freind’s, Delamettrie’s . . . . schliessen, dass Colombo mit ana-

tomischcr Tiefe die Gefasse des Herzens untcrsucht, und dass

Cesalpino der erstc gcAvesen sei, der den Blutkreislauf erkannt
und entdeckt hat, so wie Aquapendente zuerst die Valveln der

Venen entdeckt hat. Auf ein Paar falsche Schliisse kommt es dem Ver-

fasser nun einmal nicht an. Der Venetianer in London, das Manuscript, Sarpi,

— und dennochAquapendente der unbezAveifelte Entdecker derVenenklappen!

— Und welche Autoritaten-Gescllschaftl Da kommen Ketzer und Glaubige bunt

durcheinander einhergeschritten und mitten unter alien der Herr La Mettrio,

einst Arzt und Freund Friedrichs des Einzigen, und Verfasser jenes Buches:

l’homme machine.

*•) Di e Autoritat F reind’s lassen AA’ir uns gefallen, Aviissten aber gem die

Stelle angegeben, wo F reind gegen Harvey, als einen Plagiarius erster Qua-

litat, aufgetreten ist. Aber L a Me t trie’s Autoritat Avollcn Avir uns, obwohl kcinc

Ketzerriecher, hofiichst Yerbitten.



Scarpa und Mascagni schlicssen, (lass Colombo mit ana-

tomi seller Ticfc die Gefasse dcs Herzens untersucht, und dass

Cesalpino der erste gewesen sei, der die Circulation des

Bluts entdeckt und erkannt habe, so wie Aquapendente
zuerst die Valveln der Venen aufgefunden hat 31

). Der gelehrte

Schriftsteller Senac (ein Franzose 32
)) behauptet: Harvey

marche sour les traces de Cesalpin, comme un vogageur,

qui va parcourir un pays deja ddcouvert. Dieser beriihmte

Anatom
, die richtige Theorie vom Atbmcn und dem Blutkreis-

lauf besitzend 33
), und zugleich mit unendlicben Forschungen

iiber die Eingeweide des Thorax ausgeriistet, verbreitete grosses

Licht iiber die Behandlung der Ilerz - und Brustkrankheiten,

wie diess aus dem Werke erliellt, das den Titel fiihrt: Specu-

lum artis medicaeHippocraticum,Romael595,Francofurti 1596.

Indem er von der angina schreibt, bemerkt er, dass die Eng-

briistigkeit eine der allgemeinsten Wirkungen dieser (Herz-)

S!
) So wie Aquapendente zuerst die Valveln der Venen ent-

deckt hat. Wenn aber, wie sclion friiher gesagt
,

diese Entdeckung der der

Circulation vorangegangen ist, und voran hat gehen miissen : wie kann dann

noch Cesalpin als der Entdecker des Blutkreislaufs gelten?

a2
) Senac behauptet: Harvey marche sur les traces de Cisalpin comme

un voyageur qui va parcourir un pays deja decuvert. Mag wahr sein! Ist viel-

leicht wahr! Aber welche Borniertheit macht denn den Schluss: also war

Harvey ein Plagiarius? Ist denn ein entdecktes Land desshalb auch schon ein

durchforschtes ? Wie wenig mit dem blosseu Entdecken erreicht war, beweiset

ja grade die falsche Theorie Ces alp ins von der Function des Herzens. Hiitte

er dieses pays deja decouvert auch richtig gekannt, dann hiitte er gewiss ein

Resultat fur die Function gewonnen, wie Harvey. Allein der Topf
,

der den

Schatz der Entdeclcungen einschliesst
,
hat mehr Henkel

,
als zweie

,
und es

gehoren mehr als wie zwei Hiinde dazu, ihn aus dem reichen Schachte der

Untertiefen herauf zu heben. Nehmen wir einmal die Erfindung der Dampf-

maschine als physicalischcs Aualogon des Herzens! Nicht der erste Erfinder,

der zweite war der Meister!

,s
)
Der beriihmte Anatom (Senac) die rechte Theorie iiber das

Athmen und den Kreislauf besitzend. Die reclitc Theorie vom Athmenl

Etwas viel verheissen!
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Krankeiten sei
; dass dabei der obere Theil der Luftrohre frei,

Mund und Nase, durch welche die Luft in die Luftrohre

gelangt, unverletzt seien; nach diesem Vernunftschlusse lehrt

er, dass die Tracheotomie nutzlos, weil die Lungensperre eine

Wirkung, sei. Dennoch dachte er nicht, dass diese Operation

zu nichts andrem diene, als zu verhindern, dass die Kranken

nicht ersticken ,
nachdem sie dem Athmen einen neuen Weg

erblfnet. Cesalpino heilte die Lustseuche mit Absuden von

iGuajakholz, Sassafras, Yipernbrlihe und Merc, dulcis, von

welchem ein andrer englischer Seerauber, Namens Riverius,

den Namen sich widerrechtlich aneignete (ne usurpb il nome),

indem er ihn Calomel nannte 34
). Er empfahl Raucherungen

und die Mercurialsalbe aus Merc, vivus (wie sich Mesue der-

selben gegen die Kratze bedient) und lehrte die Methode, alle

diese Mittel zu bereiten. Er hat von den ausserlichen und

innerlichenKrankheiten des Seh- und Gehororgans gesprochen.

Dieses ausserordentliche Genie war von den ersten, welche die

Krauterkunde auf ein philosophisches System gebracht haben,

und diess Fach war damals dunkel und wenig angebaut, auch

nur unter wenig Gelehrten Italiens verbreitet. Ed. Smith,

( Griinder und Vorsteher der Societas Linneana in London,

schreibt, indem er von Cesalpino spricht, iiber dessen Ver-

dienste, dass derselbe ein grosseres Licht iiber den Bau und

die Yerwandschaften der Pflanzen verbreitet habe, als irgend

Einer vor ihm, indem er deutlich eine Eintheilung nach Sipp-

S1
)
Cesalpino heilte die Lustseuche mit Absuden von Guajak-

holz .... und Mercurius dulcis, von welchem ein zweiter eng-

lischer Seerauber, Riverius mit Namen, sich den Namen wider-

irechtlich aneignete (ne usurpb il nome), und ihn Calomel
i nannte. Wortgetreu also iibersetzt, giebt dieser Passus

,
ne usurpb il nome,

keinen richtigen Sinn. Ein gebildeter Italiener aber fand keinen Anstoss darau,

trotz seiner Einwendung, dass der Name Merc, dulcis, nicht usurpirt, sondern

in Calomel verwandelt worden sei.

Bd. II. 3. 37
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schaften und Familien der Pflanzen gemacht habe. Unter der

Disciplin des Lucas Ghini, Directors der botanischen Garten

in Pisa uud Florenz lehrte Cesalpino die Grundsatze dieser

Wissenschaft in jener Stadt. Er schuf eine Academie, und

erdachte jene schickliche Art, die Pflanzen in Genera und

Species zutheilen; brachte sie in Klassen, indem er dieUnter-

scheidungsmerkmale auffasste, nicht die zufiilligen von ihrer

Dauer, Gro.sse oder Heilkraft, wie sie das Alterthum fabel-

haft verherrlichte
,

seit Dios corides bis auf unsere Zeit;

nicht von den den unveranderlichen Befruchtungstheilen 35
).

Sein grosses Augenmerk und der vorziiglichste Gewinn bestand

in einer bequemen Vertheilung der Pflanzen, und in dem

Untersuchen ihrer aussern Erscheinungen 36
). Endlich zeich-

nete er mit tiefer Kritik ihre innere Structur, Ernahrung, ihr

Keimen pupl ihren Arzneigebrauch. Er begniigte sich keines-

wegs, die Pflanzen Italiens und Europas zu untersuchen; er

wollte §eine Forschungen auch auf solche ausdehnen, welche

der Handel mit Amerika und dem Orient dem Luxus und dem

Schmuck der Garten brachte. Sodann beobachtete er zuerst

die Lage und die unmerklichen Wurzeln in den Samen, machte

die Weise (il numero) der ersten Entwickelung des Embryo’s

bekannt; verglich die Samen den Thiereiern; unterschied die

Fruchthalter, die Eintheilungen der Schoten; erfand den

Namen Corolla und receptaculum fur die Bliithen, so dass von

der scharfsinnigen Aufmerksamkeit und dem Fleisse dieses

Geistes dieBotanik ihren Anfang und ihr Wachsthum herdatirt.

Dieses botanischeWerk ward mit allgemeinemBeifall gedruckt,

und unter dem Titel: De plantis libri XVI., Florentiae 1583 in

**) Nicht von den unveranderlichen Befruchtungstheilen (non

delle parti). Diessnon ist wohl Druckfehler fiir ma, sondern,
le

) Ihrer aussern Erscheinungen. Ist das eigentliche Sexualsystem

nicht von spaterem Datum, und ein Work Linn d’s?
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Folio, nachher in Rom mit einem Anhang 1602 (ein Jahr vor

des Verfassers Tode), dann in Frankfurt 1613 unter dem Titel:

Speculum artis medicae, bekannt gemaclit. Dicse ausgezeich-

netc Arbeit verschaffte ihm das elirenvolle Amt eines Leib-

arztes beim Pabst Clemens VIII.; auch ward er zugleich

zum Lehrer der theoretisch - practischen Heilkunst am rbmi-

schen Erzgymnasium (arcbiginnasio) mit einem Jahrgekalt von

1000 Skudi ernannt. In diesem Werke sind 11,300 Pflanzen

besclirieben , erlautert (illustrate) vom gelehrten romischen

Arzte Micheli. Der beriihmte Cesalpino unternahm die

Herstellung zweier Krautersammlungen , eine auf Befehl des

Grossherzogs Cosmus, zum Geschenk fur seinen Sohn und

Naclifolger Francesco I., dem der Verfasser auch sein Werk

liber die Pflanzen gewidmet hatte; das zweite schenkte er deni

Biscliof von Berga, Alfonso Turnabuoni, einem leiden-

schaftlicken Liebhaber der Botanik.

Cesalpino, nachdem er die Oberflache der Erde mit der

Aufsuckung der Pflanzenkorper durchlaufen war, wandte seine

philosophischen Nacliforschungen auf die Untersuchung aller

Fossilien bis ins Einzelne, und bildete aus denselben eine

Abhandlung, de Metallicis libri III., Romae 1596. Der Autor

hatte sich vorgenommen, eine vollstandigere Abhandlung zu

veroffentlichen
; aber sein theurer Freund und College, der

gelehrte Michele Mercati, Avar ihm mit seinem ausgezeich-

neten Werke, Metallotheca Vaticana, zuvorgekommen, des-

halb hielt er sein entworfenes Werk fur iiberflussig, und'fand

es gerathener, benanntes Werk zusammen zu ziehn, dessen

grosse Kupfertafeln es den gelehrten Liebhabern zu sehr ver-

theuerten, und den Theil zu vervollstandigen, der von den

Marmorarten und Gemmen handelt, da dieser durch den friih-

zeitigen Tod des Verfassers unvollendet geblieben Avar. So

verfuhrer mit jenem Buclie uber die Mctalle, das im Style und

W*
*
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in der Anordnung nach derselbigen Methode abgefasst war,

deren er sich mit so gliicklichem Erfolge in der Vertheilung der

Pflanzen bedient hatte. Als das beriihmteWerk Cesalpinos:

quaestiones peripateticae, an’s Licht getreten war, erschien die

alberne Scharteke37
) des franzosischen Arztes Nic. Tour el

unter dem Titel: Alpes caesae, hoc est, Andreae C aesal-

pini monstruosa dogmata discussa et excussa. Der grosse

Gelehrte verachtete aber solche niedertrachtige Bosheiten des

lacherlichen Franzosen.

Der Blutumlauf, diese lichtvolle Entdeckung, der, Amerikas

gleich, sprang von alien Seiten Cesalpino’n in die Augen;

er erfasste, betastete sie, und war im Begriff, den Schleier zu

liiften . . . allein er zauderte so lang3 8
), Bis ein verwegner

Seerauber von Englander sie ihm aus den Handen riss, und,

sichnoch andreEntdeckungen vonltalienern zuNutze machend,

namlich die der Venenklappen, wie ein Wahnwitziger schrie:

*’) Ciculata. Dies Wort bedeutet zweierlei : erstlich was die Uebersetzung

giebt, und dann auch — mirabile dictu! — eine academische Rede.

Hier ist von dem, schon friiher als Gegner Cesalpins figurirenden Tourel die

Rede, der sich die Anfeindung der grossen Italiener seiner Zeit zum Berufe

gemacht zu haben scheint, Es giebt mehr solcher Kautze

!

* 8

) Er (Cesalpino) zauderte so 1 ang. Ueberaus lang in der That!

Von

1571*

*) bis 1603, wo er starb, und, hatte er noch 25 Jahre langer gelebt,

bis 1628, wiirde er wohl bis in sein 120stes Lebensjahr, also langer als sein alter

Landsmann, qu. F abius Maximus cunctator, ein voiles halbes Jahrhundert

und noch einige Jahrchen driiber, gezaudert haben, bis der gescholtene Britte,

Harvey,

*) Amnerk, Im Jahre 1571 folgte Thomas Mesmer, ein Deutscher, demCesal-
pino als Director des botanischen Gartens in Pisa. In diesem Jahre hat Cesal-

pino, 50 Jahre spater als Colombo, seine Entdeckungen durch den Druck bekannt

gemacht- Ob er zugleich mit seinem Abtreten von der Direction des botanischen

Gartens auch Pisa verliess und nach Rom berufen worden sei, weiss ich nicht

Unserem Texte zufolge ist er erst nach der Herausgabe seiner Botanik ,
also nach

1538, zum I.eibarzte des Papstes ernannt worden. Dann ware er 12 Jahre lang in

Pisa nicht mehr Vorsteher des botanischen Gartens gewesen. Dieses rathselhafte

Verhaltniss kann ich, aus Mangel literarischer Hilfsmittel, gegenwartig nicht ent-

zifFern.
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Circulation! Circulation!. . . und in einemMomente alienRuhm

davon trug, auf Unkosten unsers Italieners 39).

Andreas Cesalpinus hat diese merkwiirdige Epoche der

Anatomie und Botanik geschafFen. So ward von ihm geur-

theilt von Gelehrten aller Volker, als grossem Meister in den

Naturwissenschaften
,

als tiefem Forscher der thierischen

Oekonomie, als griindlickem Kenner des gesunden und kran-

ken Lebens des menschlichen Korpers, als umsichtigem,

warmen Beforderers der edlen und niitzlichen Heilwissen-

schaften, der Anatomie, Chirurgie, Medicin und Botanik.

Die Geschichte wird den wakren Entdecker und Erfinder der

Dinge ausmitteln, und ihn in das grosse Buch mit unauslosch-

licher Schrift eintragen, um ihn alien Zeitaltern bekannt zu

machen; und die Geschichte weiss es klar zu machen, ob diese

glanzende Entdeckung, und der gerechte Kuhm dafiir, nicht

unserm Italien und seinen gelehrtesten und erleuchtetsten

39
)
bis dieser verwegene Pirat von Englander sie (die Entdek-

kung) ihm aus den Handen riss, . . . und wie ein WahnsinnigeT
Circulation ! Circulation! schreiend, alien Ruhm Wie doch

der Verfasser immer sein eigen Spiel sich selber verdirbt! Harvey — das

riiumt sein Anklager ein — hat zuerst (freilich wie ein Besessner!) das Wort

Circulation ausgesprochen, meinetwegen ausgeschrieen. In eine nicht

fanatisirte Sprache iibersetzt, wiirde das doch nichts Anderes sagen, als:

Harvey hat zuerst den wahren Ausdruck und mi thin den wahren Sinn, fur

die Functionen des Herzens, der Gefasse und der Blutbewegung gefasst und aus-

gesprochen. Das Wort Circulation hatjaauch Cesalpin bereits gebraucht,

wie der Auszug aus seinen Schriften’ durch unsern Herrn Chimenz nachweist.

Aher das gait damals bios von dem kleincn Kreislaufe; das aber war nicht eine

Entdeckung der Blutcirculation, wie Harvey sie zuerst gelehrt hat. Hiittc unser

Autor sich auf seinen Vortheil verstanden, er wiirde nie dem Britten den crsten

lluf Circulation! Circulation! eingeraumt, und uns dessen Rechtfertigung damit

um ein gutes Theil erleichtert haben. Man sieht, und ein Mancher nehme ein

Beispiel daran
,

dass man sich nicht zu sehr der Ilitze des Zorns iiberlassen
,
son-

dern im Kampfe fein kaltbliitig bleiben solle!

Wer ist denn nun der eigentliche Entdecker des Blutkreis-

laufes, der Italiencr Cesalpino, oder der Englander Harvey?
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Forschern cntrissen worden sci. Pisa und Arezzo, das Vater-

land Cesalpino’s wlirderi diese Palme zuriickgefordert haben,

die uns von einem nebenbuhlerischen Flibustier, dem eng-

lischen Harvey, bestritten wird. Iliccineres, ubique fama!

IV o t a.

Andreas Cesalpino starb in Rom 1603, ist begraben in

der Kirche St. Eustacliio, ohne der Ehre eines Grabdenkmals

theilhaftig* geworden zu sein 40). Als fast 90jahriger Arzt ver-

wandte er seine Einktinfte zum Besten der Menschheit und der

Wissenschaften. Er ward vom Pabste Clemens VHL abge-

sandt, den grossen Torquato Tasso zu besuchen, der bei

den Briidern auf St. Onofrio lebte (und starb). Er besuchte

jeden Morgen den Pabst, der ihn mit Belohnungen und Ehre

uberhaufte, verwandte seine tibrige Zeit auf die Sckule della

Sapienza 41
), auf Leichenuntersuchung und Botanik

,
und auf

10
)
Beraubt der Ehre eines Denkmales. Das macht seinen Lands-

leuten schlechte Ehre! Noch viel weniger aber dem grossten Arzte seines Jahr-

hunderts nnter den Italiencrn dieses wackelige Denkmal, das ihm, dem Ruhm-

reichen
,
eine uhermassige Nationaleitelkeit in Zciten der wissenschaftlichen Hun-

gersnoth in der Medicin zu setzen vermeint. Sein Zeitgenosse und Patient,

Torquato Tasso, wartet auch noch vergehens auf ein bessres Denkmal bei

den Briidern von Set. On ofrio. Gut, dass beide sich durch ihre Werke bessre

und dauerndere gesetzt, und der Eine so wenig, als der andre der marmomen

Ehrenmale bedarf. —
11

) Die Schule della Sapienza. Der vornehmc Name der Univer-

sitat auf dem Platze di Set. Eustachio; und in der Kirche dieses Heiligen kann

der Wandrer, ein Sohn Aeskulaps, vielen grossen Collegen, wenn er will, die

Huldigungen seiner Pietat darbringen
;

denn hier liegt, neben vielen andern

sterblichen Hiillcn unsterblicher Geister, auch die unsers— nicht nnr der Italiener

ihre! — unsers Cesalpino begraben. Geister, wie der seine war,— oder besser,

ist, — 6ind nicht geschaffen, der Nationalalbernheit zum Putze zu dienen; 6ie

gehoren dem Menschengeschlechte!



fromme Fiirsorge fur die Stadtarmen. Jetzt urtheild derLeser,

wess Geistes und Genriithes dies'er Patriarch alterthuililicher

Wissenschaft gewesen! 42
)

l’autore (der Redacteur).

I

Sclilnssbemerkiui^en.

Am Schlusse dieser Noten hatte ich gar zu gern aus Har-

vey’s eignem Werke liber die Circulation sein gutes Recht

gegen seine Anklager vertheidigt. Zwei, mir zugangliche

Privatbibliotheken durchsuchte ich vergebens nach dessen

Schrift: de motu cordis etc. Oeffentliche Bibliotheken leihen

unter keinerlei Bedingung in Italien Bticher aus. Dahin zn

gehen und dort in den Wintermonaten zu excerpiren, das

I

durfte ich mir, meiner geschwachten Gesundheit halber
,

nicht

zumuthen. Ich musste mich also darauf beschrankcn
,
ihn aus

den Worten seines Gegners zu rechtfertigen. — Dass man nur

auf den Bibliotheken — ich spreche nicht von seltnen Werken,

oder gar Handschriften — auch die gewbhnlichsten Bucher

nachschlagen kann, ist ein grosser Uebelstand, und macht sie

fiir Manchen zu einem unniitzen Apparate. Indess ist auch

dies ein Fortschritt gegen friihere Zeiten, wie man aus der

Geschichte der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand von

Pierpaolo Bosca, dem ersten Bibliothekar derselben nach

dem Tode ihres hocherzigenStifters, des Erzbischofs Cardinals

Frederigo Borromaeo, erfahrt. Bosca erzahlt namlich

vonjenem edlenFreunde alles Guten und Schonen, dass man

**) Jetzt urtheile der Leser. Ja, er mdge urtheilcn, wev dem grossen

Yerstorbenen grbssere Huldigungen dargebracht: sein Landsraann, der ihm eino

Entdeckung zneignen wollte, die ihm nicht zukoramt; oder der Eremdling in

Italien, der ihm sein Recht ange'deihen liisst?
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auf ausdriicklichc Anordnung desselben, cinem Jeden, das

Buch, welches cr forderte, darreichte, ihm einen bequemen

Sitz zum Schreiben, wie auch Schreibmaterialien anwiess, und

diess von Repositorien
,
diejedcmAuge offen seien, w'ahrend

in einigen andern
, werthvollen Bibliotheken Italiens die

Bucher in verschlossenen Schranken verborgen gehalten werden
i

(vielleicht ein Stich auf die Yaticans-Bibliothek, die man ganz

durchwandert
,

ohne irgend ein Buch oder Manuscript zu

sehen! Wahrscheinlich damit sich der fromme Deutsche nicht

zu sehr grame, wenn er die Massen derHandschriften in Arrest

bemerkt, die einst Heidelbergs Ruhm waren!) und man nur

aus Gnade und Barmherzigkeit dem Fordernden ein Buch

reicht, und nur auf einen Moment. Soweit Bo sea! Ob man

nun in Mailand in demselben Verhaltnisse vorwarts gegangen

ist, wie in jenen, einst hermetisch verschlossenen, andern

beriihmten Bibliotheken Italiens, und ob man jetzt dort, wie

in Deutschland, den Gelehrten auch Bucher gtinzlich anver-

traut, weiss ich nicht. Genug, in Rom ist es jetzt, wie in

Mailand vor etwa 250 Jahren. Ich muss daher meinen Yorsatz

aufgeben, oder aufschieben, bis ich die Alpen wieder iiber-

schritten habe; moge mir ihn ein Andrer vorwegnehmen

!

In dem, aus dem Album mitgetheilten
,

Artikel findet sich

noch eine, den Blutkreislauf betreffende Stelle, die wir uns fur

unsere Schlussrede aufgespart haben. In unserer 18ten Note

ist auf diess Schlusswort hingewiesen, und diess ist die ange-

regte Stelle: ostio venae cavae tres membranae

coaptatae sunt, itu ut concedatur in sanguini in

cor (ingressus), egressus autem nequaquam. Die-

ser liberraschende Passus steht in dem Absatze, der auf

die weitlauftigern Ausziige aus Cesalpino's "Werken folgt,

und rait den Worten anhebt: Hier endet diese uner-

messliche und unschatzbare Sammlung etc. Der Satz

/N
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von den Yenenklappen aber wird folgendcnnassen eingeleitet:

Nunmehr werden wir erfahren, wie er 3chreibt,

behauptend, das Herz sei etc. Dieser „Er“ kann

unmoglich auf einen andern sich beziehen, als aufCesalpin,

denn es ist kein andrer Schriftsteller unmittelbar vorher mit

Namen genannt worden. — Nacli dem Anfang dieses Absatzes

aber, nach welchem wir das Ende der Entdeckungen haben

|

sollten, kann dieses „Er“ sich wiederum nicht auf Cesalpino

beziehn! Audi dem Inhalte nach kann Cesalpino nicht

I

wohl gemeint sein, da er ausdriicklich von den Venenklappen

und ihrer Function spricht, deren Entdeckung unser Autor

mit ausdriickliclien Worten nicht ihm, sondern dem spateren

Aquapendente zuschreibt. Der Yerfasser jenes Artikels

hat nie und nirgends die Stellen genau bezeichnet, und ange-

geben, woher er sie entnommen. Und das ist fiir den Leser,

der die Originalscliriften nicht nachschlagen kann (auch fiir

den Besitzer derselben ist das Aufsuchen solcher kleinen

Stellen in Quartanten keine leichte, oder angenehme Arbeit!)

ein verwirrender Umstand. Denn er ist genothigt, entweder

den Chimenz fiir einen Mann zu halten, der seinem Clienten

nicht sein voiles Recht verschaffen will, um einen andern

grossen Mann seines Yaterlandes nicht an den Pranger zu

stellen, und zwar neben seinen „englischen Seerauber;“ oder
l

er muss (was noch schlimmer ware) Aquapendente fiir

einen iiberfiihrten Plagiarius anerkennen. Aber wie wiirde

diess mit der, bald darauf folgenden Versicherung unsers

Autors
, der sich dabei auf eine Masse von Autoritaten stiitzt,

vertragen, dass Aquapendente die Klappen entdeckt habe?

Und wie diess wiederum mit der unbedenklich mitgetheilten

Geschichte vom venetianischen Gesandten in London, der

Abhandlung des Harvey in dessen Handen, die jener

dem Sarpi mitgetheilt, und die nach dem Tode dieses



Sarpi, Aquapendentc erhielt? — Solve mihi haec aenig-

mata!

Aus Allem, was wir als Motivirung der Klage gegen

Harvey schliessen konnen, tritt mithin das alsResultat unwi-

dersprechlich hervor: Harvey ist von der Anklage dea

Diebstahls durchaus freizusprechen. Denn 1) zeugt

fur ihn sein Alibi. Er kara nach Pisa, als der, den er

bestohlen haben soil, langst in Rom war. 2) Was er ihm

moglicher Weise gestohlen haben konnte, das

konrite er ihm deshalb nicht stehlen, weil der

Eigentkiimer dasselbe bereits durch den Buch-

druck zu einem Gemeingute, das aller Welt ge-

horte, gemacht hatte. Hatte Harvey nun auch — was

wir nicht wissen konnen — Cesalpino’s Entdeckung benutzt,

ohne ihn ausdriicklich zu nennen, so wiirde das desshalb irrele-

vant sein, weil Harvey voraussetzen musste, dass jedem

gebildeten Anatom seiner Zeitgenossen die benutzte Entdek-

kung und ihre Quelle genugsam bekannt seien. 3) Liberirt

ihn endlich ganz und gar die eigne Aussage des

Klagers, die, obwohl mit beleidigenden Ausdriicken

ungebiihrlich bespickt, zugiebt, dass Harvey

zuerst das Wort: Circulation! Circulation! ausge-

sprochen habe. Demnach also bleibt vom ganzen Artikel

nichts stehen, als 4) der traurige, leider sehr moti-

virte, Yerdacht, dass eben ein Landsmann unsers

Autors sich das Verbrechen, das crimen laesae

auctoritatis, das dem Englander falschlich ange-

dichtet werden sollte, habe zu Schulden kommen

las sen. Der Verfasser des Schmahartikels, Herr Chimenz,

ist also, als Yerfasser einer infamirenden Schmahschrift gegen

die Manen eines unschuldigen grossen Gclelirten, zur Abbitte

und zur Tragung aller Nachtheile verbunden, wie nicht minder
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anzuhalten, seinen eignen Landsmann Aquapendente ent-

weder von dem Verdachte des Plagiates zu saubern, oder

gegen ihn den vollstandigen Beweis zu fiihren. V. R. W. —
Warurn giebt es keinenAreopag flir verlaumdete Verstorbne,

und keinen offentlichen Staatsanwalt, dass in solchen Fallen

der leichtfertige und boswillige Anklager eben so gut vor

Gericht gezogen, und nach Gebiihr bestraft werden konne,

wie deijenige, der einen noch Lebenden, der sich vertheidigen

kann, an Gut und Ehre verletzt hat?

Rom, im December 1846.

Stoinlieim.
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Raymond Vieussens’s

und

Johann Maria Lancisi’s

Verdienste mn die Lehre von den Krankheiten

des Herzens.

von Dr. J. J. Philipp pract Arzte zu Berlin.

Die Lehre von den Krankheiten des Herzens ist ihren histo-

rischen Urspriingen, ihren Anfangen nach nicht hinlanglich

gekannt, was theils darin seinen Grand hat, dass Franzosen

und Englander, welche diese Lehre in unserer Zeit vorzugs-

weise kultivirt haben, weniger geneigt sind, bei ihren Arbeiten

auf geschichtliche Grnndlagen znriickzugehen, theils auch und

hauptsachlich darin, dass die Entdeckung eines so gewaltigen

diagnostischen Hulfsmittels, wie die akustischen Explorations-

Methoden sind, eine Art Geringschatzung hinsichtlich der

Arbeiten unserer, wenn ich so sagen darf, anteauscultatori-

scheit Vorganger, nothwendigerweise erzeugen musste. Jetzt,

wo die Grenzen des durch die Auscultation und Percussion zu

Erreichenden so ziemlich feststehen, macht sich das Bediirfniss

fiihlbar, den Blick wieder eimnal nach riickwarts zu kehren,

ware es auch nur, um zu ermitteln, wie weit man in dieses

Labyrinth der verschiedenartigsten, wenn auch in den ausseren

Erscheinungen dermassen ahnlichen Affectionen, ohne den von

Auenbrugger und Laennec aufgefundenen Faden einzu-

dringen im Stande gewesen. Obgleich in vielen dem 14., 15.
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16. und der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts angehorigen

'Schriften mehr oder weniger schatzenswerthe Beobachtungen

einzelner Fiille von Herzkrankheiten, ja ganze Abhandlungen

sich anfgezeicbnet finden, so waren diese doch, in Betracht des

so mangelhaften anatomiscken und physiologischen Wissens

zu jener Zeit, wenig geeignet, die Lehre von dem patholo-

gischen Sein des Herzens, auch nur in ibren aussersten, rohesten

Umrissen verstehen zu lassen. Hierzu bedurfte es der Ent-

deckungen Harvey’s und Lower’s, wie es der Entdeckung

Bell’s bedurft hat, um die pathologischen Zustande des Ner-

vensystems auch nur einigermassen zu ubersehen und zu

beherrschen. Der von Harvey gegebenen Losung entspra-

clien bald Stimmen aus anderen Landern Europas, zunachst

aus Italien und Frankreich. Die gegen das Ende des 17. Jahr-

hunderts zu Stande gekommenen Arbeiten liber das Herz von

Seiten desNeapolitaners Borelli und des Florentiners Bellini

sind aber, was das Pathologische betrifft, von sehr untergeord-

neter Bedeutung. Ganz anders verhalt es sich hinsichtlich der

zu Anfange des 17. Jahrhunderts erschienenen Schriften des

Raymond Vieussens und Johann Maria Lancisi; diese,

obgleich, wie schon die Titel sagen, hauptsachlich iiber den

Bau und die Verrichtungen des Herzens und der Blutgefasse

handelnd, und in dieser Beziehung als unvergangliche Denk-

male dastehend, enthalten, wenn auch als unsichere und ver-

wischte Striche, die ersten Grundlinien zu einer Krankheits-

lehre des Herzens; undesist um so weniger uberfliissig dariiber

einige Andeutungen zu geben, als in den Werken liber

Geschichte der Medicin und namentlich in dem Spren-

gel’schen dieser ihrer Verdienste um die Pathologie des Her-

zens mit keiner Silbe Erwahnung geschieht.
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Die beiden genannten Manner waren Zeitgenossen
; doch da

das Werk von Yieussens, welcher hier fiir uns in Betracht

kornrat, um 13 Jahre friiher erschien, als das entsprechende

Werk von Lancisi, so will ich mit dem ersteren beginnen. —
Raymond Vieussens, geboren zu Rovergue im Jahre

1641, lehrte als Professor die Medicin zu Montpellier, woselbst

er im Jahre 1716 auch starb. In seinen sehr zahlreichen

Schriften zeigt er sich durchweg als einer der eiffigsten Ver-

fechter der Cartesischen und Sylvischen Theorie. Er

nalnn, um nur eins anzufiihren , eine bestandige Explosion und

Giihrung im Herzen und im Gefasssystem an, wo die salzig

schweflichen Theile des Bluts mit den salpeterartigen Parti-

kelchen der Luft und der Lebensgeister aufbrausen. Seine

spitzfindigen Lehrmeinungen alle sind, wie lange schon, der

Vergessenheit anheim gefallen, wahrend seine Untersuchungen

iiber den Bau des Gehirns und der Nerven, wozu ihn die Unzu-

langlichkeit der Schrift von Thomas Willis vermochte, so wie

die iiber die Struktur des Herzens ihm fiir immer einen ehren-

vollen Platz in der Geschichte der Wissenschaft gesichert

haben. Die Bereicherungen , welche die Anatomie des Her-

zens durcli ihn gemacht hat, sind von Sprengel zum grossten

Theil angegeben; Einiges scheint Sprengel iiberseken zu

haben, wie namentlich, dass Vieussens den Bau des linken

Ventrikels und die Art seiner Verbindung mit dem rechten

zuerst richtig dargestellt, dass er zuerst Licht iiber den Ver-

lauf der Kranzgefasse verbreitet, zuerst Abbildungen geliefert

hat, an denen man die einzelnen Gebilde des Herzens zu erken-

nen im Stande ist. Das Werk, in welchem alle die genannten

Untersuchungen sich niedergelegt finden, erschien ein Jahr vor

dem Tode des Yerfassers (1715) zu Toulouse unter dem Titel

„Trait^ nouveau de la structure et des causes du mouvement

paturel du coeur.“ Es ist dasselbe Werk, aus welchen das
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Verdienst Vieussens um die Pathologie des Herzens sich

herauslesen lasst, und deni ich desshalb hier einige Aufmerk-

samkeit widmen will.

Aus dem Abschnitte, welcher iiber die Struktur und den

Nutzen des Pericardiums handelt, ersehen wir, dass Vieus-

sens die Verwachsung des Herzens mit seiner hautigen Hiille

in vielen Leichen angetroffen hat, und zu der Ueberzeugung

gekommen ist, dass, wenn diese Venvachsung vollstandig und

innig, dass betreffende Individuum nicht einer guten Gesund-

heit sich erfreuen konne.

Diese Ueberzeugung theilen mit ihm Lancisi, Merkel,

Senac, Morgagni, Corvisart und Hope. Entgegen-

gesetzter Meinung sind nur Laennec, Bertin und Bouil-

laud; doch offenbar mit Unrecht; denn man braucht nur den

einen Umstand in Betracht zu ziehen, dass vollstandige Ver-

wachsung fast niemals vorkommt ohne consecutive Vergrosse-

rung des Herzens, bedingt namentlich durcli Hypertrophie

mit Dilatation, um einzusehen, dass diese Organ-Veranderung

nicht gut als vertraglich mit einer sant6 la plus florissante, wie

B ouil laud sich ausdruckt, gedacht werden konne. Ausser-

dem will Vieussens, dem wir nach dem Gesagten die Fahig-

keit, solche Verwachsungen in der Leiche zu erkennen, nicht

absprechen diirfen, ausserdem will er bei seinen zahlreichen

Leichenoffnungen beobachtet haben, dass bei einigenMenschen,

die dreissig Jahre hindurch oder ungefahr so lange, einer

guten Gesundheit genossen, der Herzbeutel glinzlich gefehlt

habe, woraus er schliesst, dass das Pericardium nicht unum-

ganglich nothig sei fiir die Erhaltung der Gesundheit und des

Lebens. Zum ersten Male, sagt Vieussens, nahm ich diese

Thatsache an dem Leichnam eines 35jahrigen Soldaten wahr,

welcher von mir den 4. Juni 1672 geoffnet wurde. Diesel'

Mensch, deseen Gesundheit nie etwas zu wiinscken iibrig
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gelassen, war auf einer Reise nach Montpellier, nachdem er

sicli ini Weine zu giitlich gethan, in’s Wasser gefallen, und

verbrachte die Nacht in seinen sehr durchnassten Kleidern.

Am andern Morgen flihlte er sich von Frosteln ergriffen, auf

das ein irrit bedeutenderAthemnoth vergesellschaftetes exacer-

birendes Fieber folgte. Am Tage nach seiner Ankunft in

Montpellier wurde er in’s Hospital gebracht und in Abwesen-

heit Vieussens’s von einem Hiilfs-Arzte behandelt. Die

Dyspnoe war so gross, dass dieser eine Pneumonie diagnosti-

cirend in 4 Tagen 8 Mai die Ader bffnete und darauf Purgan-

zen reichte. In Folge dieser Mittel, Abnahme des Fiebers,

aber die Dyspnoe blieb immer ungewohnlich gross. Patient

vermochte von Beginn der Krankheit an bis zum Tode niemals

auf dem Riicken oder den Seiten zu liegen; bei dem Versuche

verlor er den Athem fast ganzlich, und musste fiirchten, zu

ersticken; sein Hals schwoll auf, das Gesicht wurde bleifarbig

und der Puls, der immer unterdriickt, klein, ungleich, zuwei-

len aussetzend schlug, blieb alsdann ganzlich weg. Alle diese

Umstande, dazu die Anschwellung der Fiisse, liessen den

ordinirenden Arzt eine Brustwassersucht annelimen. Vieus-

sens, welcher den Kranken erst 4 Wochen nach seiner Auf-

nahme zu sehen bekam, stimmte diesem Ausspruche nicht

bei , aus dem Grunde ,
weil er schon LeichenofFnupgen an der

Brustwassersucht erlegener Personen gemacht, die niemals

wahrend des Lebens Zufalle, wie einige der oben geschilderten,

dargeboten hatten. Seine Unwissenheit vielmehr eingestehend,

sagte er, dass diese Zufalle von Ursachen abhangig waren, die

er ganz und gar nicht kenne.

Section. Organe des Unterleibes vollkommen normal;

aber bei der Untersuchung der Brust fand man, sagt Yieus-

sens, zwei ganz ausserordentliche Erscheinungen ,
naralich

?wei Herzen, von denen das naturliche keinen Bildungfehler
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darbot, aber ohne Herzbeutel war. Das widernatdrliche

Herz lag oberhalb des natiirlichen ,
mit seiner Spitze dessen

Basis beriihrend, so dass es mit seiner hintern Fkiclie der

Traehea anlag; es war pyramidalisch geformt und an Grosse

fast dem Eie einer Bute gleiclikommend ; es besass ein Peri-

cardium, welches jedoch seiner Aussenflache angelothet war;

ein dicker Ast von jeder Vena subclavia miindetc in eine Basis

ein und stand in Verbindung mit einer Hohle, welche rechtcr-

seits in die Yena cava superior ausging; es bestand nur aus

einer Hohle, in welcher sich (wie nicht minder in dem rechten

Ventrikel des natiirlichen Herzens) eine polypose Concretion

befand. Diese soil nach Yieussens, durch Druck auf die

Yena cava superior, die wahrend des Lebens beobachteten

Erscheinungcn veranlasst haben. Die Lungen waren durch-

weg rothlich und wie entzlindet durch das in demselben wah-
*

rend der Agonie angehauften Bluts.

Das ganzliche oder theilweise Fehlen des Herzbeutels, bei

vorhandenem und in der Brusthohle gelagertem Herzen wird

ausserordentlich selten aber doch zuweilen beobachtet. Den

von Realdo Columbo beschriebenenFall dieser Art, wTelchen

Otto unter denjenigen auffuhrt, in Bezug auf welche keine

Tauschung obgewaltet zu haben scheint, kannte Vieussens

und beruft sich darauf, was einigermassen dazu beitragt, seine

Glaubwiirdigkeit in unseren Augen zu erhohen. Nichtsdesto-

weniger wird man zweifelhaft, wenn Vieussens angiebt

mehrere Falle dieser Art, und in denen das Lcben so lange

ohne Storung bestanden, angetroffen zu haben. Hinsichtlich der

zweiten Erscheinung, namlich der theilweisen Doppeltheit des

Herzens bei einfachem Korper, so gehort diese zu den noch

grosseren Seltenheiten. Ein in alien seinen Theilen doppeltes

Herz ist nach Otto bis jetzt nur in der Klasse der Ydgel

einigemale gesehen worden.
Bd. 11. 3. 38
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Wie dem nun aber auch sein raoge, was mir den Fall rnit-

theilenswerth erscheinen liess, war nicht der angeborne Bil-

dungsfehler des Herzens, sondern die Art, wie Vieussens

bei Lebzeit des Patienten sich liber die Diagnose aussprach,

wie er, durch zahlreiche Leichenoffnungen belehrt, mit liecht

in den angefiihrten Erscheinungen etwas anderes zu erblicken

glaubte, als den Ausdruck eines Hydrothorax, zu dessen

Annahme freilich bei dem damaligen Stande des Wissens der

Verein von asthmatiscken und hydropischen Erscheinungen

jeden Weniger scharfblickenden Arzt hinleiten musste. Bei

der Section wurde in der That kein Tropfen Fliissigkeit in den

Pleura -Sacken gefunden; die Krankheit ging vielraehr aller

Wahrscheinliclikeit nach in diesemFalle vom Herzen aus, wenn

sich auch bei der Liickenhaftigkeit des Sectionsberichts nicht

mit Sicherheit sagen lasst, ob Peri- oder Endopericarditis oder

Endocarditis fur sich allein, oder in Verbindung mit einer ent-

ziindlichen Affection der Lunge zugegen gewesen. Vieus-

sens ahnte nur erst zu jener Zeit (1072) die Herziibel als

Ursachen von Erscheinungen, die die grosse Mehrzahl der

damaligen Aerzte dem Plydrothorax beimaass, oder mit der

nichts bedeutenden symptomatischen Bezeichnung, Asthma,

Palpitationes etc. hinlanglich charakterisirt zu haben wahnte.

Aber cliese Ahndung liess ihn, bei der so reicklich dargebote-

nen Gelegenheit zu Leichenoffnungen, vorzugsweise auf die

nach dem Tode am Herzen wahrnehmbaren Veranderungen

aufmerksam sein. So konnte es nicht felilen
,

dass er, dem

vor Allem eiserner Fleiss und unerschopfliche Ausdauer

nachgeriihmt wird ,
endlich dahin gelangte, Herzkrankheiten,

nicht bloss im Allgemeinen, sondern sogar der spezielleren

Form nach diagnosticiren zu konnen. Als Beleg hierzu

mogen die folgenden Beobachtungen iiber Hydrops Pericardii

dienen.

*
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„Ein Knabe von 6 Jahren erkrankte wahrend des JaHres

1673 im Hospital zu Montpellier, woselbst er auferzogen

wnrde. So lange er sicli wohlbefunden, hatte er ein lebhaftes

Auge, eine frische Gesichtsfarbe und war sehr munter, wie er

aber zu krankeln anting
,

erlosch anch das Leben in seinein

Auge, die Gesichtsfarbe veranderte sich, die Augenlider

erschienen wie bleiern, Blasse bedeckte die Wangen, die Lip-

pen wurden scblaff und missfarbig; zugleich gab sich Traurig-

keit, Verstimraung und Tragheit bei dem Kinde zu erkennen.

! So oft dasselbe ein wenig rasch ging oder eine Treppe stieg,

wurde es luftlos, und das bestandig vorhandene Herzklopfen

nabm dann zu. Bei fortschreitendem Uebel verlor sich der

Appetit und die Krafte, die Extremitaten blieben fortwahrend

kalt, Geschwulst der Fiisse stellte sich ein; dabei weicher,

schwacher, kleiner, frequenter und ein wenig unregelmassiger

Puls. Endlich maclite eine Febris lenta dem Leben des

kleinen Patienten ein Ende. Da ich nicht wusste, worauf die

geschilderten Symptome zu beziehen waren, so offnete ich am

18. Februar die Leiche. An den Organen des Unterleibs liess

sich nichts Normalwidriges entdecken, hinsichtlich der Brust-

organe hingegen ergab sich Folgendes. Lungen sehr erschlafft

und an ihren hinteren oberen Theilen sehr roth in Folge von

Blutanhaufung wahrend der Agonie. Pericardium den inneren

Flachen der Lungen adhaerirend und ausserordentlich erwei-

tert von der grossen Menge der darin enthaltenen milch- wenn

nicht gar chylusartigen Flussigkeit; Substanz des Herzens

welk, schlaff; in der rechten Plerzhohle ein kleiner Polyp.

Die Flussigkeit im Herzbeutel gerann liber demFeuer zu einer

ziemlich dicken Gallerte. Ein Exsudat im Herzbeutel war 4

also die Ursache jener oben beschriebencn Zufallc. “

„Diese Beobachtung, ££ fiigt Vieussens hinzu, ,, blieb fiir

mich nicht ohne Nutzcn, da die sich daran kniipfcndenBetrach-

38 *
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tungen mich oft in den Stand setzten, die Wassersucht des

Herzbeutels zu erkennen und eine richtige Prognosis zu stel-

len
,
wie der folgende Fall lehren wird.

Als ich gegen Ende Aprils des Jahres 1675 eben von Mont-

pellier nach Paris abzureisen im BegrifF stand, wurde ich von

einem in der erstgenannten Stadt ansassigen Herrn aufgefor-

dert, eines seiner Kinder zu besuchen. Dasselbe, etwaGJahr

alt und von pituit6s-melancholischemTeinperamente,hatte eine

blasslich-weisse Gesichtsfarbe und ein massig lebhaftes Auge;

die naturliche Warme fehlte an den Extremitaten , der Athem

war beengt, besonders wenn das Kind eine Treppe stieg; Puls

sehr weich und frequent. Nachdem ich iiber diese Symptome

nachgedacht, sagte ich dem Vater des Kleinen, dass sein Sohn

unfehlbar in eine unheilbare Brustkrankheit verfallen wiirde,

wenn man nicht alsbald durch den oft zu wiederholenden Ge-

brauch von leicht auflosenden Mitteln und von milden, diureti-

schenPurganzen vorbauete. Unmittelbar darauf reiste ich nach

Paris und blieb daselbst ein Jahr lang. Bei meiner Zuriick-

kunft erfuhr ich auf eine Anfrage, dass das Kind nur dann und

wann etwas Wurmsaamen und Purganzen aus Manna bekom-

men hatte, weil der ordinirende Arzt nur Wiirmer als Ursache

der Krankheit anerkenne. Zum zweiten Male um meinen

Rath gebeten, besuchte ich das Kind wahrend dreier Tage

Morgens und Abends. Der dumpfe Schmerz, den dasselbe

rechterseits empfand und welcher bei linkseitiger Lage

zunahm, das schleichende Fieber, die vermehrte Speichel-

absonderung, die von Zeit zu Zeit eintretenden Frostanfalle,

die oberflachliche und selbst bei sitzender Stellung sehr

beschleunigte Respiration, der hartnackige, ausserst qualende

Husten, alles dieses liess mich annehmen, dass die lobi der

rechten Lunge mit dem Brustfell venvachsen und verhartet

wiiren, und weil das Kind angeschwollene Beine hatte und
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nicht niedrig mit dem Kopfe liegen konnte, die Athmungs-

beschwerden auch sehr zunahmen ,
wenn es sich auf die rechte

Seite legte, so schloss ich, dass sich Wasser in der linken

Brusthohle befinde; endlich diagnosticirte ich auch eine Was-

sersucht des Herzbeutels, weil die Krankeit wiihrend ihres

Zunehmens und gegen ihr Ende hin von Herzklopfen, bleierner

Fiirbung beider Augenlider, grosser Traurigkeit und einigen

anderen Zufallen begleitet war, denen ganz ahnlich, die ich bei

dem erwahnten Kranken wahrgenommen.

Zwei andere Aerzte aus Montpellier, Dassy und Chicoy-

neau, der Kanzler der Universitat, sahen ausser mir den

Kranken und erklarten das Uebel der erstere fiir ein blosses

Leber-, der letztere fiir ein Leber- und Brustleiden, wogegen

der von mir herbeigezogene beriihmte Barbeyrac meiner

Diagnose in alien Punkten beipflichtete.

Bei der am 26. April des Jahres 1676 vorgenommenen Lei-

chenoffnung wurde nicht die geringste Abweichung von der

Norm weder in der Leber, noch in einem andern Unterleibs-

organe entdeckt. Dagegen zeigte sich die linke Pleurahohle

ganz und gar angefiillt von einem gelblichen Serum, und das

Pericardium erschien iibermassig ausgedehnt, in Folge der in

seiner Hohle enthaltenen lymphatischen Fliissigkeit. Das

Herz war von anomaler Weichheit, enthielt jedoch in seinen

Hohlen keine polyposen Concretionen. Die Lobi der linken

Lunge waren schlaff, die der rechten hart wie Roqueforter

Kase und so fest mit der Pleura und dem Zwerchfell verwach-
x

sen, dass es aller Kraft bedurfte, um diese Theile von einan-

der zu losen.a

Also Bestatigung der Diagnose Vieussens’

s

in alien

Punkten. Das primare Uebel in diesem Falle war wohl eine

rechtseitige Pleuropneumonie, welche chronisch geworden,

Verhartung der Lunge und vollstiindige Yerwachsung dersel-
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Die hierdurcli bedingten Storungen in der Haematose fiihrten

allmahlich einen allgemeinen cachektiscken Zustand herbei, als

dessenFolgen die hydropischenErscheinungen, derErguss von

seroser Fliissigkeit in der Ilohle des Herzbeutels und der lin-

ken Pleura anzusehen ist.

An die eben mitgetheilteBeobachtung reiht sich eine andere,

die Entziindung des Herzbeutels betreffende an , die liier noch

eine Stelle finden muss.

„Ein 35jahriger Mann von melancbolischem Temperamente

litt seit einem Jahre an Athmungsbeschwerden, die, allmahlig

zunehmend, zuletzt einen so hohen Grad erreicht hatten, dass

er seit 3 bis 4 Monaten, Tag und Nacht, sitzend zubringen

musste, um nicht zu ersticken. Bis zum Anfange dieser

Krankheit hatte er sich der vollkommensten Gesundheit zu

erfreuen, nur klagte er bestandig tiber Kalte der Exfcremitaten.

Jetzt bot er folgende Erscheinungen dar: Gesicht und Lippen

dunkel eisenfarbig, matter Blick, Magerkeit, keine Anschwel-

lung der Extremitaten. Moglichkeit auf beiden Seiten zu lie-

gen, Unmoglichkeit in der Biickenlage auch nur einigeAugen-

blicke zu verharren: alsdann wiu’de seine Gesichtsfarbe

dunkler, der Puls kleiner, haufiger, ungleicher, die Extremi-

taten kalter. Den Itesultaten dieser Untersuchung zu Folge

diagnoscirte ich eine ungewohnliche Ansammlung von Fliissig-

keit im Herzbeutel. Am Tage nach dieser Untersuchung

starb der Kranke.

Sectionsbefund. Der Herzbeutel in dem Maasse ausge-

dehnt, dass er beide Lungen fast ganzlich bedeckte, deren

Lobi in Folge des unausgesetzten Druckes sehr zusammen-

geschrumpft waren und der Pleura adhaerirten; kein Wasser

in den Pleura-Sacken; bei dem Einschneiden in den Herzbeu-

tel flossen aus demselben ZAvei Pinten einer serosen Fliissigkeit
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ab, welche sich, nachdem sie wenige Stunden gestanden, zu

einer Gallerte verdickte. Die innere Flache des Herzbeutels

erschicn rauh, uneben in Folge der Erhabenheiten, mit denen

sie besetzt war. Ein sehr grosser Polyp in dem recbten

Vsntrikel; in der Bauchhohle nichts abnormes.“

Gegen die Glaubhaftigkeit Yieus sens’s, das muss hier

bemerkt werden, lasst sich nicht der geringste Zweifel erheben,
f

da dieser Arzt nicht bios seine Erfolge, sondern in derselben

Ausfuhrlichkeit auch seine Niederlagen auf dem Felde der

Diagnostik von Herzkrankheiten zu unserer Kenntniss bringt.

Haben wir ihn doch seine ganzliche Unwissenheit hinsichtlich

des Sitzes und der Natur der Ivrankheiten bei Gelegenheit des

zuerst aufgefiihrten Falls von Exsudat im Herzbeutel mit

nachahmungswertker Freimiithigkeit eingestehen sehen! Er

schamte sich nicht seiner Yerirrungen, weil er vermittelst

dieser zuletzt auf den Weg der Wahrheit gelangte; aber er

ist andererseits sich auch seiner Superioritat bewusst, gegen-

iiber denjenigen Aerzten, die, weil sie sich nie die Muhe gege-

ben haben
,
LeichenofFnungen zu machen

,
auch nicht ahnden,

wie schwer es oft ist, eine richtige Diagnose zu stellen.

Manche diagnostische Irrthiimer, in die verfallen zu sein

Vieussens sich zum Yorwurfe anrechnete, sind noch heute,

nachdem anderthalb Jahrliunderte seitdem verflossen, fast

unvermeidlich. So z. B. giebt es fur die Verwachsung des

Herzbeutels mit dem Herzen noch heute keine sicherenErken-

nungszeichen, obgleich man deren schon oft aufgefunden zu

haben w'almte. Mir wenigstens scheinen die beiden von Hope
in der 3ten Auflage seines beruhmten Lehrbuchs fur ganz

zuverlassig angegebenen, dieses Beiwort keinesweges zu ver-

dienen. Das Erkennen von Exsudat oder von Wasser im

Pericardium ist noch heute, wie man weiss, keine leichte

Sache, aus dem Grunde, weil die physicalischen Zeichen hier-*
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bei oft im Stiche lasscn. (Der Percussions-Schall weicht

vom normalcn nicht ab , so lang die Fliissigkcit nicht in einer

grosseren Menge vorhandcn ist. Zuweilen aucli erscheint der

Percussions -Sell all in der Ilcrzgegend in einer bedeutenden

Ausdehnung ganz dumpf , wenn auch nur einige Unzen Exsu-

dat im Pericardium vorhanden sind, wahrend man in andem

Fallen \ Pfund Exsudat und dariiber im Herzbeutel findet,

obne dass der Percussions-Schall in der Gegend des Herzens

in einer grosseren Ausdehnung als gewohnlich gedampft ware.

I)iese Yerschiedenheit hat ihren Grand in der Lagerung der

Lunge, welche bald mehr bald weniger zwischen Herz und

Brustwand gedrangt ist. H e r z s t o s s und Herztone geben

auch kein sicheres Zeichen fiir das Yorhandensein oder Fehlen

der Flussigkeit im Herzbeutel. Reibungsgerausche kon-

nen aber nur bei consistenten plastischen Exsudaten horbar

sein, und selbst in diesem Falle werden sie oft vermisst.

(Skoda.) So sind wir denn auch heute noch sehr oft in demFall,

einen Erguss im Herzbeutel aus den Funktionsstorungen und

den allgemeinen Erscheinungen allein zu diagnosticiren. In

Bezug auf diese aber hatten unsere anteauscultatorischen Yor-

fahren einen um so scharferen Blick, als sie in der Nothwen-

digkeit sich befanden , die Symptome , wenn ich so sagen darf,

mehr zu Rathe zu halten. Vieussens hatte, einem Herz-

kranken gegeniiber, Augen fiir viele Dinge, die heute ganz

tibersehen, oder doch weniger beachtet werden, die Gesichts-

farbe in ihren so verschiedenen Niiancen, die Farbe derLippen

und der Augenlider, der Turgor der Lippen
, die Einwirkung

des Uebels auf die locomotiven Fahigkeiten, ob Geneigtheit zu

Bewegung oder Widerwille dagegen (Tragheit), die Tempera-

tur in Betrefr der verschiedenen Korpertheile
,

die Art des

Liegens, der Einfluss der verschiedenen Lagen auf die Ge-

sichtsfarbe und den Puls, die Gemiithsstimmung, Man wiirde
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daher sehr irren, wofite man Vieussens’sDiagnose des Herz-

beutcl-Exsudats fur ein Werk des gliickliclien Ungefahrs anse-

hen, da sie vielmehr die Frucht langjahriger Studien eines

talentvollen Forschers ist.

Ausser den Beobachtungen iiber Wassersucht des Herzbeu-

tels bietet uns die trenannte Schrift Vieussens in ihrem

zwolften Kapitel de structura et superficie interna ventriculi

sinistri die Geschiclite zweier Falle von Klappenfehlern des

Herzens, die in ihrer Yollkommenheit ganzen Abhandlungcn

iiber diesen Gegenstand gleich zu achten, wenn nicht bei wci-

tcm vorzuziehen sind. Die erste derselben betrifft eine Steno-

sis des linken Ostium venosum mit Erweiterung und Ver-

dickung der rechten Herzhalfte,

„Ein 30jahriger, friiher gesunder, seit 3Monaten anDyspnoe

und wassersiichtiger Anschwellung der Beine leidender Apo-

theker bietet bei seiner Aufnahme im Hospital zu Montpellier

folgende Erscheinungen dar. Lage im Bette mehr sitzend,

Athemholen sehr erschwert, Herzaction den Thorax gewaltsam

erschiitternd, Puls klein, schwach, ganzlich unregelmassig, Lip-

pen bleifarben, Auge erloschen, Beine und Schenkel geschwol-

len, kiihl. Hiernach diagnosticirte ich Brustwassersucht, die

in wenigen Tagen den Tod des Kranken herbeifuhren miisste.

Die Pleftigkeit derPIerzschliige, und die andern dieselbe beglei-

tendenUmstande drangen mir aber dieUeberzeugung auf, dass

ausserdem eine mir nichtnaherbekannteVeranderungin derTex-

tur des Plerzens, von welcher die Krankheit sich herleite, bier

zugegen sei.“ SiebenTage nach seinerAufnahme starb der Pa-

tient. Die Section ergab Folgendes : ,,Die ganzeHohle derBrust

mit einem gelblichen Serum angefiillt, Lungen ausserordentlich

dick und weich, ihr Gewebe ganz und gar getrankt mit wass-

riger Lymphe — also Oedema pulmonum nach unsererBezeich-

jiung — der hintere Theil des linken Fliigel§ entztindet; IPerz
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an Grosse einem Ochsenherzen vergleichbar
; seine Kranzvenen

unci deren Verzweigungcn nngewohnlioh erweitert; die Ilohle

des rechtenVorhofs unci der gleichtheiligen Kammer ungeheuer

vergrossert; clie Fleischsaulen in dem letzteren sehr verdickt;

Arteria pulmonalis sehr erweitert; an dieser Erweiterung nah-

men aucli die halbmondformigen Klappen theil; linkes

Ostium ven o sum sehr verengert, und cler Form nach einem

in clie Lange gezogenen Ovale gleichend; diese Verengerung

des linken Ostium venosum ist beclingt durch die Verknoche-

rung und consesutiveVereliekung undYerkiirzung der z weizipfli-

chen Klappe; die Trabeculae carneae cles linken Yentrikels sehr

an Umfang vermindert, gebleicht und kleinen sehnigen Faden

ahnlich. ,,Bewundernswerth ist es, wie genaue Rechenschaft

sich Vieussens in cler Epikrisis zu cliesem Falle von der

Beziehung des Befundes zu den wahrend des Lebens kundge-

wordenenErscheinungen zu geben imStande war. „Wegen cler

Verengerung cles linken Ostium venosum und weil der Rand

desselben seine natiirlicke Glatte eingebiisst hatte, konnte das

Blut nicht hinlanglich frei undreichlich in clie linkeKammer ein-

stromen; so wie clie Cirkulation hierdurch beeintrachtigt wurde,

ergaben sich als Folgen : Erweiterung der Stamme der Yenae pul-

monales, Stockungen desBluts in den Lungen, Ueberfullungder-

selben mit Blut, so class die Luft nicht frei einzudringen ver-

mochte, was einerseits zu clen Athembeschwerden, andererseits zu

dem Austritt seroserFliissigkeit in das Cavum thoracis Veranlas-

sung gab. Die wreiteren Folgen cler Stockungen des Blutes in

den Gefassen cler Lunge waren: Hemmung fiir clie Fortbewe-

gung cles Bluts in der rechten Herzhalfte, daher die grosse

Erweiterung des rechten Atriums, cler rechten Kammer, der

Hohl-, Kranz-Yenen etc., daher clie Vermehrung der

elastischen Kraft dieser Theile, so class sie sich mit der

grossten Gewalt kontrahirten. — Die Kleinheit, Schwache und
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Ungleichheit des Pulses schreiben sich her von der geringen

Menge Bluts, die aus der linken Kammer in die Aorta stromte,

so wie von der verminderten Kraft jener Kammer. Was die

Bleifarbe der Lippen, den erlosclienen Glanz der Augen, die

wassersiichtige Anschwellung der Beine und die verminderte

Temperatur dcrselben anbetrifft, so muss ich sagen, dass alle

diese Symtome sich alsFolgen des gestortenBlutumlaufs anse-

hen lassen.“—Wer sollteglauben, dass dieses vor 139 Jahren nie-

dergeschrieben ist ! ! Uebersehen hat Vieussens hierbei nur die

gleichzeitig mit der Erweiterung vorhandene Verdickung der

Wand des rechten Ventrikels, die er jedoch mit demAusdruck

„Vermehrung der elastischen Kraft“andeutet; ferner die

Insufficienz der Mitralklappe
,

welche hier nicht gefehlt haben

kann. Die Verknocherung der Mitralklappe lasst Vieus-

sens iibrigens von der Ueberladung der fur dieErnahrung der-

selben bestimmten lymphatischenFllissigkeit mit salzigerdigen

Theilen abhangig sein, und in dieser Hinsicht gehort er wieder

ganz seiner Zeit an.

Koch bei weitem merkwiirdiger ist die foigende Mittheilung,

betreffend einen Fall von Verknocherung der aufsteigenden

Aorta mit Verknocherung und Insufficienz ihrer halbmondfor-

migen Klappen.

„Ich weiss,“ sagt Vieussens, als Einleitung hierzu, „dass

einige Anatomen bei Thieren und Menschen den Stamm der

Aorta verknochert gefunden haben, aber ich habe niemals gele-

sen, noch sagen horen, dass Textur-Veranderungen andenhalb-

mondformigen Klappen dieses Gefasses entdeckt worden

wliren*) ; indessen habe ich dieselben ein einziges Mai steinern

*) Anmerkung. Diese Aeusscrung ties Verfnssers zeugt nicht von grosser

Belesenheit und giebt Morgagni, da wo er den Fall auffuhrt
,
Veranlassung fol-

gende Bemerkung zu maclien
:

„Igitur quod limbos valvularum geinilunarium
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(pierreuses) gefunden, wie aus der nachfolgendcn Beobachtung

erhellt: „Ein 35jahriger Mann von melancholischem Tempera-

ment nnd seit lange epileptisch wurde im Jahrel695 von einera

so heftigen Paroxismus dieser Krankheit befallen, dassSchlag-

fluss zu befiirchten stand; im Hospital, wobin man ihn gebraeht,

wurde er jedocb so sclmell von dem Anfalle erlost, dass man

ihn, wenn auch nicht fiir ganz genesen
,
doch fur ausser Gefahr

hielt. Nichtsdestoweniger untersuchte ich seinen Zustand bei

meinem Umgange im Hospital: Blick matt, Gesicht bleich und

gedunsen,Puls sehrvoll, sehr frequent, sehrhart, etwas ungleich

und so stark (fort), dass die Arterien beider Arme die Spitzen

meiner Finger wie eine straffgespannte und mit grosser Gewalt

in Schwingung gesetzte Saite trafen. EinPuls dieser Art, des-

gleichen ich nie wahrgenommen, und auch hoffe niemals wieder

anzutreffen, drang mir die Ueberzeugung auf, dass der Patient

an heftigem Herzklopfen leiden miisste; so verhielt es sich

auch; denn auf meine Anfrage sagte derKranke aus, dass er es

schon seit langer Zeit nicht auf den Seiten, ja nicht einmal auf

dem Riicken aushalten konnte, wenn nicht der Kopf sehr hoch

gelagert ware, weil anders das starke Herzklopfen dieses nicht

zuliesse; er fiigtehinzu,dass wenn er auf der einenoder der andern

Seite, namentlich aber, dass wenn er auf der linken Seite lage,
1

es ihm vorkame, als ob Hammerschlage auf die Eippen nieder-

fielen. Nach dieser Untersuchung sagte ich zu den mich beglei-

tenden Aerzten und Studirenden, dass ein bedeutender Polyp in

der linken Vorkammer Platz genommen hatte, dass aber in den

Kammern kein solcher sich befande, weil das Fehlen der Dyspnoe

und die Beschaffenheit des Pulses bewiese, dass das Blut frei

lapideos ab se inventos scripserit Vieusscnius non miraberis. Ulud miraberis,

quod semel, iterumque negaverit, se legisse unquarn, aut audivisse, ullam in iis

valvulis naturalis structurae mutationem esse abAnatomicis deprehensam cum non

deessent in pcrvulgatis libris aliae ossearum Aortae valvularum observationes.“

• "* ? # J
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aus dem recliten Herzen in das linke iiberstrome, was niemals

der Fall, wenn ein umfangreicher Polyp in einer der Kammern

Platz genommen hat. Ich fiigte aber hinzu, dass ausser dem

Polypen noch etwas anderesUngewohnliches, woriiber ich keine

Rechenschaft zu geben wiisste, in einem Theile des Herzens

vorhanden ware, was den Tod des Patienten bald herbeifiihren

miisste. Meine Prognosis bestiitigte sich
;

der Kranke starb

drei Tage nacb jener Untersuchung. Section. Im rechten

Atrium ein Polyp; linker Ventrikel ausserordentlich erweitert,

aufsteigende Aorta dick, hart knorplich; ilire halbmondformi-

gen Klappen straff, ausgeschnitten an iliren freien Randern;

diese den Zahnen einer Sage vergleichbaren Ausschnitte waren

wie von Stein oder Gyps. Epikrisis: in Folge der Steif-

heit der Semilunar-Klappen vermochte also der linke Ven-

trikel nur mittelst sehr gewaltsamer Zusammenziehungen

das Blut in die Aorta zu treiben, und weil diese Klappen

an ihrem freien Rande ausgeschnitten und zerrissen waren,

so konnten sich diese Rander nie so weit nahern, dass keine

Liicke zwischen ihnen geblieben ware, daher stromte das Blut

bei der jedesmaligen Systole der Aorta aus diesem Gefasse in

die linke Herzkammer zuriick. Es war also eine Regelwidrig-

keit (dereglement) im Blutumlaufe, bedingt durch die Steifheit

und die kalkartigeUmwandlunganden halbmondformigenKlap-

pen, welche in diesem Falle das Herzklopfen veranlasst hatte.“

Ungekannt und ungenutzt blieb diese Beobachtung; mit

ihr theilte das Schicksal des Ungekanntseins, wenn auch

nicht in anatomischer doch in diagnostischer Beziehung, der

Zustand, welchen man Insufficienz der Klappen genannt

hat, bis im Jahre 1832 Corrigen in Dublin die Aufmerk-

samkeit wieder auf denselben hinlenkte. Aber erst Jim

Jahre 1839 lehrte Hope die wahrhaft pathognomonische

Bedeutung des Pulses bei der Insufficienz der halbmondformi-
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gen Klappen der Aorta kennen, eines Pulses so eigenthiim-

liclier Art, dass der naive Ausruf Vieussens: „ich habe nie

dergleichen walirgenoramen, und hofFe auch niemals wieder

dergleichen anzutrefFen,“ sehr begreiflich erscheint. Dieses ist

der sogenannte ruckende, stossende Puls (jerking pulse)

Hope’s, welcher dem aufliegenden Finger grade die Sensation

mittheilt, wie sie Vieussens beschreibt, und dessen physiolo-

gische Deutung auf der Hand liegt.

Fassen wir nun das Gesagte zusammen, so ergiebt sich dar-

aus folgendes: l)Vieussens ahnte zuerst diellerzkrankheiten

alsUrsache eines grossenTheils von bis daliin unbekannten,mit

derBezeichnung „Asthma, Hydrothorax“ belegten AfFectionen.

Dieses ist unbestreitbar sein grosses, anerkennenwerthes Ver-

dienst. 2)Durch sorgfaltigeBeobachtung anLebenden undLei-

clien war er dahin gelangt, in einzelnen Fallen von Herzkrank-

heit, die specielle Diagnose stellenzukonnen; dieses gilt nament-

licli von dem Exudat und der Wassersammlung im Herzbeutel.

Er vermuthete ungewohnliche Textur -Veranderiing des Herzens

in cinigen Fallen, wo die LeiekenolFnung Felder an denKlappen

nachwiesen. 3) Den Puls in einem Falle von Insufficienz der

halbmondformigen Ivlappe der Aorta mit consecutiver Hyper-

trophie und Dilatation des linken Ventrikels hob er als ganz

besonders charakteristisch hervor. 4) Ausserdem waren seine

Kenntnisse in der pathologischen Anatomie des Herzens schon

sehr bedeutend. Dennoch wusste Vieussens zu allgemeinen

Gesichtspunkten iiber die IPerzkrankheiten sich noch nicht zu

erheben; es tritt nicht einmal auch nur eine einzelne Gruppe

und Form desselben bei ihm hervor, wie bei Lancisi, weshalb

denn auch sein Werk einen ungleich geringeren Werth fur die

Lehre von den HerzafFectionen hat, als das Werk des letzteren.

(Schluss folgt.)



XXIX.

Athanasius Kircherus

Vom Geheimen Medicinal-Rathe und Rcgierungs-Medicinal-Referenten

Dr. Schneidei' in Fulda.

Dieser Fuldaer Jesuit Athanas Kircher war einer der

berlihmtesten Manner und ein grosser Schriftsteller. Von ihm

sagt Lichtenberg: wenn Athanas Kircher eine Feder in

die Hand nahin, floss ein Foliant aus derselben.
.

i

Betrachten wir den Stand und die Verhaltnisse Kirchers,

530 wie dieZeit, worin er lebte, (sagt sehr schdn unser verewigter

;<Geh. Ober-Med.-Bath Dr. Wurzer in Marburg, in der wohl-

Lgelungenen Biographie dieses grossen Mannes, in meiner

Buchonia 4.Bds. 2.JIft. S. 137): so zwingt er uns nicht selten

^gewissermassen Bewunderung ab, und manche seiner Arbeiten

wird, selbst in unsern Tagen, nicht leicht Jemand lesen, ohne

i Ihm die gebiihrende Achtung zu zollen. Man erinnere sich,

lass dieser Mann Jesuit war, dass der 30jahrige Krieg —
i n seiner ganzen Breite, mit alien seinen Schrecken und

Qraueln — in sein Leben fiel, dass ihn derselbe aus einem

ILande in das andere und endlich aus dem deutschen Vater-

ande nach Frankreich und Italien trieb*), und dass Kir-

< iher unter alien Ereignissen jener so schrecklich bewegten

•) Die vielen und harten Schicksale Kirchers findenwir in J. Leon. Pfaff,

‘-7ita Athanasii Kirchcri. Fulda. 1831. p. 7— 17 ff.
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Zcit— Forschungen anstelltc, die sonst nur in gliicklichen und

ruhigen Gefildcn gedeihen, wo die gesegnete Palme des Frie-

dens welit und keine storende Einfliisse den einsamen Belau-

schcr der Natur beengen.

Ki rchcr ist einer von jenen Kraftmannern, welche der

Alchymie den Todesstoss versetzten, von welchem sie sich nie

erholen konnte*). Seit einer langen Reihe von Jahrhunderten

war der Stein der Weisen das einzige Strebziel der meisten

Naturforscher aller Volker Europens. Diese Thorheit hatte

sich selbst grosser Geister bemachtigt. Endlos beschaftigten

sie sich damit, zahlreiche Fabeln, Allegorien und Hieroglyphen

des Altertliums auszulegen. Durch des weltbekannten Para-

celsus gllickliche Kuren in der Lustseuche am Ende des

16. Jahrhunderts, erhielt dieser Wahn — trotz dem, dass man

so lange gesucht und Nichts gefunden hatte — abermals neue,

die Mehrzalil blendende Stiitzen; aber Kircher kampfte mit

unbesiegbaren Waffen und das Gebaude ward und blieb in

seiner Grundfeste erschuttert. —
Ihm dient wahrlich nicht zum geringen Lobe, dass ein nicht

*

unbedeutender Theil seiner Schriften selbst jetzt noch nicht

ohne Interesse ist! Er ist einer von Jenen, die in einer hochst

wichtigen Angelegenheit ihrem Zeitalter weit, weit vorge-

eilt sind.

Kircher wurde 1602 den 2. Mai in Geis oder Gaisa (nicht

Treisa, einem friiher Fuldaischen, jetzt Sachsen - Weimar-

Eisenachschen Landstadtchen) drei Meilen von Fulda geboren.

Sein Vater hiess Johann Kircher und seine Mutter Anna

Gan’s akin. Ersterer war friiherBeamter imFuldaischen Amte

Haselstein geivesen. Der damalige Furstabt Balthasar von

) Yid. Mundi Subterranea. Bd. II. No. 1 1 und besonders abgedruckt bci

Manget, Biblioth. Chcm. Curios. Bd. 1. Sect. II. Subs. 1. S 54—112 und

Job. Friedrich Gmelins Gescliiclite der Cheraie. Bd. 1 . S. 739 <43.
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Dermbach wurde in denGlaubensstreitigkeiten jenerZeit ab-

gesetzt, mid von seinenGegnern22 Jalire lang imSchlosse Bie-

berstein eingescldossen. Kirchers Vater, der mit eben deni

Eif'er deni alten Glauben anliing, als er mit unerschiitterlicher

Treue seinem Fiirsten zugethan war, wnrde in dessenScliicksal

verwickelt und seines Amtes entsetzt. Er privatisirte bis an

Elide zn Geis, olme jemals wieder Anstellung, die ihm spater-

hin wiederholt angeboten wurde, anzunehmen.

Den ersten Unterricht erhielt Kircher von seinem Vater,

der ein fiir jene Zeit selir gebildeter Mann gewesen sein soli;

hierauf sendete ihn derselbe in die Schule der Jesuiten zu

Fulda. Damit er, nebst der lateinischen und griechisclien

Sprache, auch dasllebraische griindlich erlernen sollte, liess er

ihm eicrens Privatunterricht durch einen Rabbiner ertheilen.O

Als er sich die nothigen Schulkenntnisse erworben, trat er

am 2. October 1618 in den Jesuiten -Orden. Im Jalire 1622

iiberfiel der protestantisclie Bischof' von Halberstadt mit seinen

Truppen Westphalen und verheerte dasselbe bis vor die Tliore

von Paderborn, wo Kircher damals wohnte. Die Jesuiten,

die er mit besonderm Hass verfolgte, verliessen die Stadt und

Alles war in solcher Verwirrung, dass jeder sich rettete, so

schnell und so gut er konnte. In der strengen Kalte ohne

Iieisegeld und selbst mit Kleidern nur sehr schlecht versehen,

floh Kircher mit drei Gliedern seines Ordens nach Munster.

Auf der Reise dahin erlitten sie Ungemach allerArt und waren

sogar gezwungen zu betteln. Nachdem sie in Munster ange-

langt waren und sich 8 Tage dort erholt hatten, schickten die

Obern sie zur Fortsetzung der Studien nach I£oln am Rhein.

Am 2. Februar, als sie zu Diisseldorf iiber den zugefrornen

Rhein gehen wollten
, hatte Kircher das Ungliick, dass das

Eis nichtnur unterilim brach, sondcrn dass er, unter zaldlosen

Gefahren, mit der Eisscholle auf welchcr er stand, durch den
Bd. II. 3 , 39
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Strom weit fortgetrieben wurde. Durch Schwimmen erreichte

er das gegenseitige Ufer. Als er in Kbln seine philosophische

Laufbahn beendigt hatte wurde er nach Coblenz geschickt, um
Unterricbt auf dem dortigen Gymnasium, namentlich in der

griecbiscben Spracbe zu ertheilen. Wahrend er sich in dieser

zu vervollkommen bestrebte, wurde seine Vorliebe zur Mathe-

matik immer reger. Neid iiber seine ihn immer mehr auszeich-

nende Kenntnisse zog ibm dort manche LJnannehmlichkeiten

zu, und seine Obern scbickten ihn in das Collegium zu Heili-

genstadt. Bei seiner Durchreise rieth man ihm, in Fulda seine

Ordenskleider abzulegcn, um sich nicht in jenen schrecldichen

Zeitlauften, Misshandlungen auszusetzen. Kircher glaubte

diesen Bath nicht befolgen zu diirfen, und reiste in seinem

Jesuitenanzuge , bloss von einem Boten begleitet, ab. An

demselben Abend wurden sie von 11 bis 12 Soldaten zu Pferde

umringt, die in ihm einen Jesuiten erkannten, nicht bios ihn sei-

nes Geldes und seiner Kleider beraubten, sondern ihn auch unter

fiirchterlichen Beschimpfungen und Misshandlungen bis zu ,

einem benachbarten Baume schleppten, um ihn aufzuhangen.

In dem Augenblicke, als man im Begriff stand, diese Unthat

zu vollziehen, nahm sich einer aus der Mitte jener Beiter sei-

ner an, und sprach den Uebrigen mit solcher W'arme zu ihrem

Gewissen, dass sie sammtlich entflohen. Hierauf bat ihn sein

Lebensretter um Vergebung, dass er imAnfange selbstAntheil

an seiner Beraubung genommen habe, und schenkte ihm zwei

Keichsthaler.

In Heiligenstadt legte sich Kircher vorziiglich auf Mathe-

matik. Bei Gelegenheit eines Lustspiels, welches die dortigen
?

Schuler auffiihrten, dessen ganze Leitung ihm ubergeben war,

tibertraf die Ausfiihrung alle Erwartungen seines Publikums

so weit, dass die anwesenden Gesandten des Kurfursten von

Mainz auf ihn aufmerksam wurden. Jene Vorstellung hatte
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sicli solchermassen von clem bis dahin Gewohnlichen ausge-

zeichnet, class er beiin Pbbel fast in den Verdacht der Zanberei

kam. Als er aber riachwies, class Alles, was so selir hierbei

aufgefallen war, bloss das Werk seiner mathematiscli -physi-

kalischen Kenntnisse war, so wurden seine sicli immer mehr

entwickelndenTalente in clem G rade anerkannt nncl bewundert,

class sein damaliger Landesherr, Johann Schweikard,

Kurfiirst von Mainz, ihn an seinen Hof berief. Er trug ihm

auf, cine Ivarte von cler Bergstrasse anfzunehmen. Kir die r

vollzog diesen Auftrag ehrenvoll nnd schnell. Als er ahnliche

Arbeiten fur andere Theile des Kurstaates zu iibernehmen im

Begriffe stand, starb sein holier Gonner.

Er musste jetzt seinen theologischen Cursns in Mainz

beginnen, welcher vier Jahre dauerte. Jeden Augenblick, den

ihm diese Berufsstudien iibrig liessen, benutzte er, um sicli in

der Mathematik unci in den morgenliindischen Sprachen best-

moglichst zu vervollkommnen.

Im Jahre 1626 wurde Kircher in das Collegium zu Speier

geschickt. In cler Bibliothek desselben fiel ihm einBuch in die

Hande, worin sicli Abbildungen cler agyptischen Saulen vorfan-

den, welche cler Pabst Sixtus V. zu Rom wiecler hatte auf-

richten lassen. Die auffallenden Figuren, welche er auf diesen

Obelisken wahrnalmi, waren ihm erster Beweggrund, cler soge-

nannten agyptischen Weisheit nachzuforschen. — Nachdem er

in Speier sein drittes Probejahr beencligt hatte, schickten ihn

seine Obern nach Wurzburg, um dort die Mathematik und die

syrische Sprache zu lehren. Er blicb dasclbst, bis er durch die

Schweden, welche ganz Frankreich verheerten, aus Wurzburg

verjagt wurde; er entfloh, Alles, selbst seine Schriften im

Stich lassend, zuerst nach Mainz, clann nach Speier.

Da bei dem clamaligen Kriegslaufe sicli keine Hoffnung

zeigte, bald wieder zuriickkehren zu kbnnen, so schickten ihn

39 *
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seine Ordensobern zuerst nacli Lyon und dann nach Avignon.

An beidcnOrten lehrte er dieselbenFiicher, welche er inWiirz-

burg vorgetragen hatte. Alle seine Zeit, die ihm sein Amt
iibrig liess, widmete er dem Studium der Mathematik und der

Entrathselung der agyptischen Hieroglyphen. Ilineichtlich

der Letzteren war ihm vorziiglich die Bekanntschaft eines

Parlamentsraths in Aix, Namens Peresque, dessen Bibliothek

mit Scbriften dieser Art reichlich ausgestattet war, von

grossem Nutzen.— Wahrend seines Aufenthalts in Frankreich

wurde er in einen gelehrten Streit mit dem bekannten Pater

Maigan, aus dem Orden der Minimen, verwickelt. Der

Streit betraf die Prioritat einiger Entdeckungen. Ilierauf

wurde er nach Wien beruf'en, um am kaiserlichen Ilofe die

Mathematik zu lehren. Er trat die Reise wirklich an, aber

indem er iiber Marseille, wo er sich einschifFte, nach Genua

fuhr, musste er einen furchtbaren Sturm ausstehen. Dieser

und mancherlei andere Vorfalle zwangen sein SchifF, zu Civita

vecchia zu landen. Aller Hiilfsmittel entblosst, musste er sich

vorerst dazu entschliessen, nach Rom zu gehen, wo er 1634

ankam. Hier legte er zuerst Hand an seinen Oedipus aegyp-

tiacus, woran er 20 Jahre gearbeitet hat, welcher auch in der

2ten Ivlasse XI. durch seine Jatria s. medicina hieroglyphica

fur uns sehr wichtig ist. Nach einem Aufenthalte von 2 Jahren

nahm ihn von Rom ein Cardinal alsBeichtvater mit nach Malta.

Derselbe merkte aber bald, dass Kir c her dort mit seinen

schriftstellerischen Arbeiten wenig vorwarts kommen wiirde,

und erbat sich deshalb einen andern Beichtvater. Kircher

reiste hierauf nach Rom zuriick und erhielt dort die Professur
f

der Mathematik. Auf seiner Reise dahin fand das merkwiir-

dige Erdbeben, welches fast ganz Calabrien zerstorte, statt,

und unter zalillosen Lebensgefahren ,
bald von Triimmem der

einfallenden Hauser erschlagen, bald von einstiirzenden Ber-
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gen verschiittet zu werden, kam er an dem Orte seiner Bestim-

mung an.

Seine grossen Verdienste in seinem fast noch jugendlichen

(erst zwei und dreissigjahrigen) Alter erwarben ihm viele Nei-

der. Man suclite ihn als einen leeren Prahler anzuschwarzen.

In seinem Prodromus Coptus strebte er seine Feinde zu wider-

legen. Er liess demselben sein Dictionarium priscae linguae

aegjptiacae, zu demselben Zwecke folgen. Um die Griindlichkeit

seiner mathematiscbenKenntnisse seinenFeinden zu beweisen,

schrieb er 1) sein Werk de arte magnetica, 2) de arte magna

lucis et umbrae, 3) de Musurgia. Obschon er (wie er versichert),

seine Gegner hieriiber ziemlich zum Schweigen gebracht,

so habe man nun um so mehr seine Kenntnisse der Hierogly-

phen in Zweifel zu ziehen gesucht; er yersichert, dass es ihm

gelungen sei, auch hieriiber seine zahlreichen Widersacher

vollkommen zu widerlegen. Der Papst Innocenz X. liess

jenen Obelisk, den der Kaiser Caracalla in seinem Renn-

platz batte aufrichten lassen, nun aber in fiinf Stiicke zerfallen

da lag, wieder in Foro agonali aufrichten und trug Kirchern

auf, die auf demselben angebrachten Hieroglyphen zu erklaren.

Diese Aufgabe war um so schwieriger, als viele Figuren, theils

ganz, theils zum Theil zerstort und unleserlicli geworden

waren, und manche Stiicke sich sogar in den Hiinden seiner

Gegner befanden. Es gelang ihm, wie er behauptet, das Ver-

lorne so zu ergiinzen, dass die Widersacher seine Hieroglyphen

aus den ihrigen und die ihrigen aus den seinigen ersahen und

erkannten. Er hat das Ganze in seinem Oedipus aegyptiacus

auseinander gesetzt. Innocenz X. starb und Kirchers

Buch: Obeliscus pamphilus, kam dem Kaiser Ferdinand III.

zu Gesicht, welcher ihm nicht nur auftrug, dies Buch drucken

zu lassen, sondern auch die bedeutenden Kosten dazu hergab,

und sogar die hebraischen, chaldaisohen, arabischcn, koptischen
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giessen licss. Kircher crliielt von ihm eine jahrliche Pension

von 100 Scudi. Im Iahre 1061, als cr sich einigeZeit in Tibur,

seiner Gesundhcit wegen aufliielt, schrieb er sein Buch: Anti-

quitates Latii. Bei einem Spaziergange entdeckte er eine

Ruine einer ehemaligen Kirche, welche er durch Abschrift

einer gefundenen Marmortafel fur eine sololic hielt, die Kaiser

Constantin der Grosse gebaut hatte. Er entschloss sicli,

allc seine Krafte aufzubicten, dieselbe wiedcr zu errichten,

katholische und protestantische Fiirsten haben — wie er ver-

sichert — ihn durcli Geschenke hierbei so unterstiitzt, dass cr

sein Vorhaben vollkommen auszufiihren imStande gewesen sei.

Im Jahre 1606 fand er eine ganz besondere Gelegenheit,

seine Kenntnisse der agyptischen Hieroglyphen — bei Freun-

den und Feinden — nachzuweisen. Unter dem Schutte eines

alten Hauses, fand sich ein agyptisc.her Obelisk. Der Pabst

befahl, denselben aufzustellen
,
und gab Kirchern Befehl, die

darauf eingegrabenen Figuren auszulegen. Da er aber in Tibur

war, so trug er seinem Gehtilfen Joseph Petruci auf, ihm

dieselben abgezeichnet dorthin zu schicken. Derselbe konnte

ihm aber nur drei Seiten abzeichnen, weil die vierte (unten lie-

gende) wegen ihres grossen Gewichts, nicht umgewendet wer-

den konnte. Kircher, nachdem er die drei Seiten gehorig

studirt hatte, setzte die vierte — bis jetzt unsichtbare —
vollstandig zu Papier. Als diess in Rom bekannt worden war,

wurde der Stein wirklich umgedreht und es land sich ganz

g en

a

u Alles , wie er es bezeiclmet hatte. Am 30. October 1680,

also 78 Jahre alt, ist Kircher nach langem und schmerz-

haftem ,
mit musterhafter Geduld ausgehaltenem Kranken-

lager gestorhcn. Man fand in den Kieren und der Harnblase

desselben mehr als dreissig theils grossere, theils kleinere

Steine. —
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Sein Portrait, in Oel gemalt, hangt im Rathhause seiner

Geburtsstadt. Neben dem Rathhause zu Geis stelit noch sein

Geburtshaus, und wird fortwahrend allda Kirchershaus

genannt. Die Familie Kircher bestehet noch in Fulda und

Geisa in ehrenvollen Kirchern fort.

Diese kurze Biographie unsers liochgeschatzten Athana-

sius, habe ich theils aus jenen, bereits allegirten vonW urzer

und Pfaff, theils aus dessen Selbstbiographie, welche von

einera ehemaligen Pfarrer zu Geis, F. A. Arnd aus dem La-

teinischen ins Deutsche iibersetzt worden ist, entnommen.

Ferner iibergehe ich noch dieNachrichten iiber diesen wiirdigen

Fuldaer, welche traditionell sowohl bei uns noch herrschen, als

auch mir in den Schulen von meinen Lehrern, welche Exjesui-

ten waren, mitgetheilt worden sind. Dass er namlich in den

Crater des Vesuvs gestiegen und wegen dieser Leichtfertigkeit

vom Papste excommunicirt worden sei; dass er durch sinn-

reiche Automate nicht allein den Papst, seine Obern undMit-

briider erschreckt, sondern diese sowohl, als seine Feinde in

grossem Respecte erhalten habe etc. etc.

Kirchers Schriften, welche auf die Medizin Bezug
liaben.

Ars Magnesia, sive conclusiones experimentales de effectibus

Magnetis. Herbipoli 1631 in 4.

Magnes, sive de Arte Magnetica opus tripartitum. Romae

1641 in 4. Editio secunda post Romanam multo cor-

rectior. Coloniae Agripp. 1643. in 4. Editio tertia, ab

Auctore recognita emendataque, a multis novorum experi-

mentorum problematibus aucta. Romae 1654. in Fol.

Oedipus aegyptiacus, hoc est, Universalis Hieroglyphicae

veterum doctrinae, temporum incuria abolitae, instauratio.

Romae 1652. et Seq. in Fol.
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Scrutinium Physico-Medicum contagiosac luis, quae Pestis

dicitur. Romae 1658. in Fol. It. cum praefatione Cliri-

stiani Langii. Lipsiac 1650. in 12. Ibidem 1671. in 4.

Nebst einer Abhandlung von Langius, de Thermis caro-

linis.

Mundus Subteraneus, in quo universae Naturae majestas et

divitiae demonstrantur. Amstelodamil664 in Fol. 2Theile.

It. Amstelod. 1668. in Fol. 2 Theile. It. Editio tertia ad

fidem script! exemplaris recognita, et ab auctore Romae

submissis variis observationibus novisque figuris auctior.

Amstel. 1778. in Fol. 2 Theile.

Magneticum NaturaeRegnum, sive disceptatio Physiologica de

triplici in natura rerum magnete, juxta triplicem ejdfedem

naturae gradum digesto, inanimato, animato, sensitivo.

Romae 1667. in 4. Ic. Amstelod. 1667, in 12.

China Monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis

naturae et artis spectaculis illustrata. Amstelod. 1667.

in Fol.

PhysiologiaKircheriana experimentalis, qua summa argumento-

rum multitudine et varietate naturalium rerum scientia per

experimenta Physica, Mathematica, Chemica, Musica,

Magnetica, Mechanica, comprobatur, atque stabilitur, quam

ex vastis Ath. Kircheri extraxit, et in hunc orclinem per

classes redegit. Romae anno 1665. Joannes Stephanus

Kestlerus Alsata. Auctoris discipulus. Amstelod. 1680.

in Fol. etc.
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Recensionen

iPas quale Manfre Storia della medieina. Parte I.

vol. 1. 418 pp. 8. (Auf 7 Blinde bereclinel.)

Napoli. 1844.

IHistoria bibliografica de la Medieina espanola, de An-

tonio Hernandez Morejon. Madrid. 1842.

3 voll. 8. (bis jetzt bis 1600.)

Storia della Medieina Italiana pel eav. Salyatore de

Renzi. Napoli. 184^. vol. I. II. III. (Soil mit

eiuem 4ten Bande vollendet werden.)
'

Seit dem Erscheinen der Sprengelscken Gesckichte der Medicin

ist nun ein lialbes Jakrkundert verllosson; gleich bei ihrem Erscheinen

erkannte man wold, dass sie manche Vorganger niebt entbehrlich mache,

man erkannte gar manche tadelnswertheFlecken, die vonUnberechtigten

: nur allzu sehr hervorgehoben worden sind. In diesen 5 0 Jakren liaben

;

verdienstvolle Schriftstellcr einzclne Abschnitte und Perioden ohne

/ Zweifel viel besser bearbeitet; aber allgemeine Plandbiicher, deren ja

wokl auf jedes Jahr dieses Zeitraumes eines kommen wird, sind so

l-schnell vergessen worden, wie sie erschienen sind, mit Recht, wer im

Sinne des Tags fiir den Tag arbeitet, hat keine Anspriicke an die

.Zukunft; Sprengels Werk dagegen ist in alien Landern, in alien

Sprachen nock als einziges Quellenwerk anerkannt. Das Gefuhl, welche

Kenntnisse und welche Arbeit nicht allein, sondern auch welche sclrvver

[• erreichbare und selten gebotene Hiilfsmittel eine Geschicbte der Medicin

fordert, schreckt die Berufenen von dem Unternehmen ab, und das

l Unternehmen an sich liefert in der Regel schon den Beweis des Mangels

an Beruf. Leute, die kaum in einem einzigen kleinen Theil der umfang-

reichen Wissenschaft orientirt sind, schreiben flink eine Geschicbte der

.gesammten Medicin; wahrend man sich die Quellen eines einzigen

Jahrhunderts oft in ein paar Decennien kaum zur Noth zu eigen machcn
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kann
,

wire! cine ganze Geschichte der Medicin in ein paar Jahren

gesclirieben. Audi die Compilation aus Quellensammlungen setzt schon

sebr umfassende Kenntnisse voi'aus
,
wenn niobt die grdbsten Missgriffe

gcschehen sollen. Daher nimmt man jede allgemeine Geschichte mit

grossem Misstrauen zur Hand, und wird Specialgeschichten einzelner

Periodcn und Lander, denen die Krafte des Einzelnen eher gewachsen

sind, immer mit mehr Vertrauen betrachten. Es werden uns hier zwei

Specialgeschichten und dcr Anfang einer allgemeinen geboten.

Wenn man den ersten Theil yon Manfre’s Werk zur Hand
nimmt, so wird man sogleich zuriickschrecken vor der furchtbaren

Orthographie der auslandischen Namen, vor der unaussprechlichen

Unvollstandigkeit und Ungenauigkeit der Literatur; man wird das

Todesurtheil im voraus unterschreiben. Der grdsste Theil des ersten

Bandcs enthalt als Einleitung Tafeln in drei Columnen fiir allgemeine

Geschichte, allgemeine Geschichte der Medicin, und Geschichte der

Medicin in Italien, die in Form und Inhalt gewiss alle vorhandenen,

denen sie doch zum grossten Theile entlehnt sind, an Unzweckmassig-

keit und Unbrauchbarkeit iibertreffen. Die kleinere iibrige Halfte

umfasst die erste der von dem Verfasser angenommenen drei Perioden

(1. Urmedicin bis Hippocrates. — 2. Alte Medicin bis Galilei. —
3. Neue Medicin.), und 1. Geschichte der Indischen Medicin, ohne

Kenntniss einer einzigen der in diesem Jalirhundert erschienenen

Schriften! 2. Geschichte der Egyptischen Medicin, nach den Quellen

Sprengels, nicht einmal sein Landsmann Rossellini ist benutzt!

3. Chinesische Medicin aus Sprengel. 4. Medicin der Kelten und

Skythen. 5. Griechische Medicin vor Hippokrates, unter aller

Kritik.

Die Geschichte der Medicin in Spanien ist noch unbearbeitet genug,

um eine eigene Schrift iiber dieselbemitFreuden zubegriissen, und werdie

gewohnlich breiten, weitschweifigen und sdnviilstigen Bucher der neuern

Spanischen Aerzte lcennt
,
wird sicher freudig iiberrascht werden

,
denn

die Schrift von Morejon ist die bescheidenste, und bestgeschriebenste,

die dem Ref. in langer Zeit vorgekommen ist; auch ist sie sicher nicht

eine eilige Compilation, sondern die Frucht Jahrelanger Arbeiten.

Nach dem Titel historia bibliografica konnte man freilich eine vollstan-

digere und genauere Bibliographie erwarten; dagegen hat der Verfasser

vielen Fleiss auf die Biographien einer guten Anzahl von Aerzten ver-

wendet.

Im ersten Abschnitt hat Morejon kurz Alles zusammengestellt, was

sich in den Alten iiber den Zustand der Medicin unter den Phonieiern,

Carthaginensern
,
Griechen und Romern auffinden lasst.

Der zweite Abschnitt enthalt die Geschichte der Medicin unter den

Gothen; diese hatte man eben so ausserhalb Spanien schreiben kon-

nen. Der Verfasser lasst die betreffenden Gesetze aus dem Fuero juzgo
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abdrucken. Schade, dass er nicht zur Vergleichung die Lateinischen

Leges Goth, hinzugefiigt hat; auch hatte er die alte Sprache des Fuero
jnzgo beibehalten konneu.

Der dritte Abschnitt umfasst die Jiidischen Aerzte in Spanien.

Eine fleissige Arbeit, nicht allein nach Gasiri, wie gewohnlich, sondern

nach vielen andern Schriftstellern zugleich. Die Juden kamen bekannt-

i

lich sehr friih in grosser Anzahl nach Spanien
,

und gedriickt von den

Christen mogen sie wohl nicht ohne Einfluss auf die ersten Erfolge der

!

Araber in Spanien gewesen sein. Ohne in das Raisonnement des Ver-

fassers einzugehen, muss man doch gestehen, dass die Herkunft und die

ersten Anfange ihrer Medicin in Dunkel gehiillt sind, in Spanien, wie

im Orient. Wohl mag man mit dem Verfasser angelegentlich wiinschen,

dass die hebraisch und zumTheil sogar spanisch geschriebenen Schriften

aus dem Staube des Escurial hervorgezogen werden mochten. Fiir

die Geschichte der Krankheiten mochten sie besonders wichtig sein.

Der vierte Abschnitt ist der Arabischen Medicin in Spanien gwidmet.

Nach Casiri, und ohne Benutzung neuerer Hiilfsmittel.

Der fUnfte Abschnitt. Die Medicin im llten, 1 2ten und 13ten Jahr-

!

hundert. Im ersten der genannten Jahrhunderte liess Alfonso VI. die

sammtlichen, von den Romern zahlreich erbauten Bader zerstoren, weil

er fand, dass sein Yolk durch sie verweichlicht werde, wahrend sie die

Araber dagegen im arabischen Theile Spaniens vermehrten. Ob nicht

vielleicht Alfons die Ausbreitung des Aussatzes durch sie furchtete?

—

Ueber die Errichtung der Hospitaler des heil. Antonius und heil. Laza-

rus weiss der Yerfasser nicht melir als seine Yorganger, so sehr das

auch in Beziehung auf die ersteren zu wiinschen ware. A maid von
Villa nova und Petrus His p anus sind ungeniigend, R aim und

|

L ull us, Alfonso el Sabi

o

ohne Neues abgehandelt, Theodor icus
von Cervia wird wohl mit Unreeht zu einem Spanier gemacht.

Sechster Abschnitt. Vierzehntes und funfzehntes Jahrhundert. Jetzt

I

scheint der Yerfasser aus eigenem Quellenstudium die Errichtung der

Hospitaler, und der Universitaten abzuhandeln; eben so giebt er, zum
Theil nach eigener Ansicht die im funfzehnten Jahrhundert in Spanien

gedruckten medicinischen Biicher an. Der Yerfasser fiihrt Zeugnisse

aus den Jaliren 14 84 und 148 9 an, welche beweisen, dass die

Spanischen Truppen damals Feldlazarethe batten, und glaubt kein

andres Land habe damals noch solche gehabt; Beschreibungen kennt

Ref. auch nicht (verstelit sich ausser den iilteren Romischen und Byzan-
tinischen), aber wahrscheinlich sind sie filter. Den ersten Band
beschliesst die Geschichte der Syphilis, auch der Verf. vertheidigt ihr

Alterthum, und ihr allgemeineres Yorkommen vor der Entdeckung von
Amerika; er stellt die Spanischen Zeugnisse vollstandig zusammen. In

dieser Periode hat der Verf. oft seltene Originalschriften zur Hand,
z. B. bei Juan Avinon, Alfonso Chirino, Fern an Gomez,
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Estefano aus dcm 14ten Jakrliundert u. s. w. Besonders genau sind

die Sjrphilidologen dargestellt
,
und besonders dankbar muss man ikm

dafiir scin, dass er das seltene Gediclit von Villalobos sobre las pesti-

feras bubas
,

149 8, nacli dem einzigen in Spanien befindlichen Exem-
plar, im Anhange hat abdrucken lassen. Von Pc dro Pintor konnte

der Verf. aucli in ganz Spanien kein Exemplar finden. — In einem

besondern Anhange fuhrt der Verf. die Epidemien Spaniens in dieser

Periode auf, man findet einige Naclitriige zu Vi 11 alb a.

Der zweitc und dritte Band umfassen das 16te Jahrhundert, bekannt-

lich die Bliithen-Periode der Spanischen Medicin. — Der Verf. spricht

von den Botanikern und Zoologen, so wie von den Schriftstellern iiber

Arzneicultur
;

iiber die letzteren leider sehr kurz. Im Anfange des

lGten Jahrhunderts wurden mehrere Schriften dieser Art gesclirieben,

die begreiflicher Weise
,

bei der Einfuhrung der neuen Culturpflanzen

aus Amerika, ein grosses Interesse fiir die Culturgeschichte darbieten;

mehrere sind gedruckt, aber ausser Spanien so selten, dass sich der

Referent vergeblich bemiiht hat
,
ihrer habhaft zu werden

;
andre dage-

gen liegen nock kandsckriftlick in Spanischen Bibliotheken.

Die Aerzte dieses Jahrhunderts hatte der Verf. etwas anders ordnen,

und wakrscheinlick nicht allein im Interesse des Auslandes, sondcrn

aucli in dem Spaniens selbst etwas anders bekandeln konnen. — Koch

auffallender als in andern Landern kann man diese Spanischen Aerzte in

zwei Classen theilen, namlick: 1. Die classische oder hippocratische

Schule. Sehr zahlreich sind sckon die Herausgeber und Commentatoren

der Grieckischen Aerzte
;

sehr zahlreich aber die auf dem Boden der

Alten gebildeten Empiriker mit Mercado an der Spitze; dass diese

gegenwartig in Deutschland sehr bekannt wiiren, wollen wir gerade

nicht bekaupten, denn sieht man die neueren Handbiicher der Gechichte

an, so kann man ziemlich sicker bekaupten, kein einziger ihrer Verfas-

ser hat auch nur den Mercado gelesen, was doch die geringste For-

derung ware
,
die man stellen konnte

;
allein einst waren sie in Deutsch-

land sehr bekannt, und die Schriften von Mercado, Vales, Collado,

Vega, Mena, Jaime de Estere, Bustamente, Ludovico
Brozco, Laguna, Chacon u. s. w. sind in den deutschen Bibliotheken

sehr verbreitet und zugangig; dass derVerfasser bei ihnen am liingsten

verweilt, hat fur uns weniger Interesse (obgleich er oft recht hat, wenn

er sich iiber die Urtkeile von Sprengel beklagt, es gilt das namentlick

von Mercado): dagegen 2. die Aerzte die man wohl als Arabisten,

mit wenig Recht, bezeichnet, die besonders uber Diatetik
,

Materia

medica u. s. w. schrieben, z. B. Capella, Rodriguez de Tudela,

Sepulveda, Tarrega u. s. w. wenig bekannt und ikre Schriften sehr

selten sind, doch mochten eie fur die Geschichte ein besonderes Interesse

darbieten.

Dankenswerth sind die ausfuhrlichcn Mittkcilungon der Medicinal-
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gesetze, iiber die Stiftungen der Universitiiten u. s. w. da sie ein leben-

diges Bild des damaligen iirztlichen Lebens gaben.

Auch in diesem Jahrhundert ziihlt der Yerf. die Epidemien auf
,
kaum

findet sich ein Nachtrag zu Yi 11 alb a; speciell wird der Tabardillo

abgehandelt. Der Verf. sielit in diesen Epidemien die Ursachen der

Entvolkerung Spaniens
:

,,Non son la espulsion de los moriscos, la de

los judi'os, la emigracion a nuestras posesiones ultramarinas, ni la con-

tinuacion de las gueras sangrientas las unicas causas de la despoblacion

de Espana, como ban pretendido los extranjeros, y algunos de nuestros

economistas y politicos
;

pues el niimero de los judios espulsados en

1492 fud de 400,000, el de los drabes en 1611 de 200,000, y la

poblacion de nuestras posesiones ultramarinas se lia verificado, por la

mayor parte, d espensas de las Provincias Vascongadas, y de las Mon-

tanas de Santander, Asturias y Galicia, de donde ha refluido d las

Americas un esceso de poblacion que no podia mantenerse en el patrio

suelo. Hay otras causas mas poderosas, y estas son d mi ver las

pestes que nos ban asolado, unidas d las epidemias de tabardillos,

tcrcianas endemicas
,

perniciosas
,

pestilencialcs
;

las calenturas

malignas catarrales, petiquiales; los garrotillos, las anginas pestilentes,

los bipos clamorosos epideinicos, los carbuncos malignos, las epidemias

de dolores de costado, los catarros malignos, las viruelas, el sarampion,

la lepra, el gdlico etc. He aqui, pues, las causas patentes, y las que

ban mas influido en nuestra despoblacion, y en la decadencia de la

agricultura y del comercio. 11 Nacb unsrer jetzigen Kenntniss der

biostatiscben Gesetze sind es alle diese Ursachen nicht, welche die

Entvolkerung berbeigefuhrt baben, dieselben sind tiefer im inneren

Leben des Yolkes zu sucben.

Yon einer Fortsetzung dieser Gescbicbte ist uns nocb nicbts bekannt

geworden, boffentlicb bat sie der verstorbene Yerfasser binterlasscn.

Unter 15 bis 20 Jahren Quellenstudium ist diese Arbeit sicber nicbt

entstanden, und keine andereNation durfte eine ahnlicbe aufweiscn kbn-

nen
,
wenn sie vollendet wird.

Das letztere Urtbeil trifft dann ohne Zweifel nicbt de Renzis
iibrigens verdienstlicbe Gescbicbte der Italienischen Medicin: Der Un-

kundige wird wohl in ihr eben so viel Quellenstudium zu linden glauben,

allein der Kundige sielit leiclit
,
dass er Arbeiten aus zweiter und dritter

Hand erbii.lt, die iibrigens im Allgemeinen mit Gewandbeit und Kennt-

niss benutzt sind. Bucher fiihrt der Yerf. genug an (lasst dann abcr

doch die bedeutendstenLiicken), ob er aber vicle derselben nur gesehen?

geschweige denn gelesen?

Fiir die Geschichte der Italienischen Medicin entwickelt der Yerfasser

folgende Uebersicbt:
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Alter. Periode.

Classen und ausge-
Dauer. zeichnete Aerzte.

I. Urmedicin. 1. Mythische

2.Philosophische

3.IIippokratische

— 300 a. Ch. Etrusker, Marsen, Ila-

ruspices, Sibyll. Bii-

cher.

COO a. Ch. Pythagoras.

5 00 u.400 a C. Die Pcriodeuten.

II. Wachs- 1 . Empirische

thum. 2. Systematische

3 . Eklektiker

III.Abnahme 1 . Syncretistische

2. Galenische

IV. Wieder- 1 . Monchsmedicin

aufleben. 2 . Salernitanische

3. Classische

V. Fort- 1 . Die Anatomie

schritt.

2.

Die Physik

3.

Reformatoren.

3 00 a. C.

100 a. C.

100 p. C.

100—200p.C.

300— 500p.C.

GOO— 900p.C.

9 00-1 3 OOp.C.

1400 —1500.

lGtes Jahrh.

17tes Jahrh.

18tes Jahrh.

Cato.

Die Methodiker.

Celsus u. Pliniusr

Die Romische Schule.

Ilumoralpathologie,

Peripatetiker.

Die Benedietiner.

Schule zu Salerno, Ita-

lien. Universitaten.

Torrigiano
,

Mondini,

Benivieni.

Eustachius, Cesalpinus,

Falloppia, Fabricius,

Asellius, Severinus.

Borelli, Malpighi.

Galvani, Volta, Mor-

gagni.

Man sieht wold
,

wie viel sich gcgen dieses Schema einwenden l'asst.

In der ersten Periode werden natiirlicher Weise die Etrusker vor-

ziiglich hervorgehoben. Der Verf. folgt ganz Micali, ohne Zweilel

ein guter Fiihrer, Micali hat einen langen Abschnitt iiber die Medicin

der Etrusker, den Ref. schon vor Jahren ausgezogen hatte, um ilin

gelegentlich in einer passenden Zeitschrift abdrucken zu lassen
;

allein

er ist auch des Verf. einziger Fiihrer, selbst Walkenaer ist ihm unbe-

kannt, viel mehr beriihmte deutsche Alterthumsforscher
;

iiberdies hat-

ten mehr Specialitaten aus Micali aufgenommen werden kdnnen. Fiir

die altere mythische Romische Medicin hat der Verf. seine bekannten

Italienischen Vorganger nicht genannt.

Was der Verf. iiber Pythagoras sagt, kann natiirlicher Weise

weder in ausserer noch innerer Beziehung verglichen werden mit dcm,

was Brandis, Ritter, Kiihn u. s. w. entwickelt liaben. Verzeihlich

finden wir es
,

dass die aus Sicilien und Gross-Griechenland gebiirtigen

Pythagoraer etwas weitlauftig herangezogen werden. Es 1st etwas

gewagt zu erklaren
:

„furono quest! i primi Medici che abbia avuta la
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Yerf. als batten sic damals wirklich diesen Namen gefiihrt, was hbchst

unwahrscheinlicli ist, und oline Kenntniss der spateren Bedeutung dieses

Wortes. Democedes soil gar von Herodot als erster Periodeut

erw'ahnt werden

!

AYie der alte Cato znm Ehrentitel eines Arztes kommt, ist schwer

einzusehen, in seinen Schriften ersclieint er als ein abergliiubisches altes

AVeib. Besser ist die Darstellung des Asclepiades, die indessen selir

an Leclerc, oder gar die neue franzosische Biographie erinnert
,
die

iiberhaupt oft gebraucht ersclieint, so unzuverlassig sie auch ist. Die

spiitere romische Medicin ist weitlaufig und vollstandig abgebandelt. —
Ausser den von Scoutetten beschriebenen chirurgiscbenlnstrumenten aus

Herculanum faud Santoro darnnter auch geburtshiilflicke und nament-

lich eine Zange! — Der Taktiker Yegetius wil'd von dem Verf. a.

184G nocli fiir eine Person mit dein Tbierarzte dieses Namens gehalten!

Fiir die letzten Romischen Acrzte steht der Verf. nocb in dem Zeit-

alter Hallers, hat er denn nickt einmal die Literatur von Choulant
zu sehen bekommen?

Fiir den Anfang der Christlichen Zeit bat sicb der Yerf. nicht die

Miihe gegeben, die Kirchenvater und Kirckenkistorikcr nacbzulesen,

nicht einmal die Sammlungen von Muratori sind geniigend benutzt.

AVunderliche Schnitzer kommcn vor, z. B. Paolo diacono und Paolo

di Aquileo, von denen der Yerf. etwas gehort hat, sind zwei verschie-

dene Manner! und iiberhaupt zeigt sich der Yerf. so ganz fremd in der

allgemeinen Geschichte, dass er doch lieber diese Periode hatte ganz

iibergehen sollen. Abcr auch in der Medicin selbst wird z. B. ein unbe-

greifliches Galimathias byzantinischer Acrzte aufgefiihrt.

Besser wird es, wo der A"crf. auf die Benedictiner und Monte Ca-
sino zu sprechen kommt, und Unkundige werden wolil glauben

,
der

Arerf. habe liier selir griindliche Studien gemacht
,

aber — er hat bier

guteHiilfe: Tostis eben erschienene storia della badia di Monte Casino

(die allerdings schr wichtig fiir die Geschichte der Medicinist* *). —
Fiir die Salernitanische Schule bat der Arerf. zunachst auch gute Quel-

len, allein fiir die spateren Zeiten sind iliin die Arbeiten deutscher For-

scher ganzlich unbekannt geblieben, und doch ist kein Zweifel, dass in

Neapel gerade noch viel fiir die Geschichte dieser Periode zu thun sein

mochte. AYas er aber auch fur die Salernitanische Schule gesammelt

hat, das ist so durch einander geworfen, oline genaue Citate und oline

Critik
,

dass es vor der Hand unbrauchbar ist

,

und auf einen bessern

Bearbeiter wartet (und dazu kommt noch ein ausserst incorrecter

I
*) Der Druck der dort verzeiclineten Codices ware zur Aufklaruhg der Medicin

des Mittelalters dringend nothwendig.



Brack, das lange Druckfehlerverzeichniss enthiilt niclit den vierten
Theil der Druck- oder Sclireibfekler).

Tm Folgenden wird der Yerf. unter guten Fiihrern zuverlassiger,

eigenes Quellenstudium mochte man kaum erkennen
,

und die so sehr
einer neuen Bearbeitung bediirfende Periode vom 12ten bis 14ten Jahr-
hundert hat nichts gewonnen. Mit Recht stellt der Yerfasser fleissig

die Zeugnisse zusammen, welche beweisen, dass vom 11 ten bis 15ten
Jahrhundert die Kenntniss der griechischen Sprache in Italien keines-

wegs erloschen war, und dass in dieser ganzen Zeit Uebersetzungen

statt gefunden haben; doch ist in dieser Beziehung die Zeit Fried-
rich II. lange nicht genug hervorgehoben

,
und es fehlen die auffallend-

sten Zeugnisse.

Sehr sonderbar ist es, das der Yerf. den Thierarzt Bonifacio er-

wiihnt, und dagegen nicht die ausgezeichneten und beriihmten Manner
Jord anus Rufus und Laurentius Rusius, die iiberdiess beide

gedruckt sind. Der Codex, den der Yerf. II. p. 194 erwahnt, ist

iibrigens derselbe
,

den Ref. Rech. d. Path. c. I. anfuhrt und nicht aus

Manheim, sondern aus Miinchcn an Afflitto in Neapel gesandt worden

durch Maillot de la Treille. Freunde haben iibrigens fur den Re-

ferenten in der Bibliothelc zu Miinchen nachgesehen, er ist dort ver-

schwunden, dagegen befindet sicli ein Codex ganz unter demselben Titel,

Inhalt u. s. w. in der Bibliotheque Huzard p. 321.

Die Stiftungen von Hospitalern u.s. w. aufzusuchen ist dem Verfasser

zu weitlaufig (II. p. 198), Muratori hatte ihm ja doch gut vorgear-

beitet und auf gute Spuren gefiihrt! Dass die Kaufleute aus Amalfi

das erste Hospital in Jerusalem gegriindet, ist nicht wahr. Die

Geschichte der Epidemien ist ganzlich vernachlassigt.

Im Yerfolg begegnet man in den allgemeinen Darstellungen des Yerf.

alten Bekanuten — Tiraboschi; im Einzelnen sind die bekannten

literarischen Quellen freilich etwas vollstiindiger benutzt, als in vielen

Handbiichern
,

aber eigenes Quellenstudium veimissen wir auch fiir die

Aerzte des 14ten und 1 5ten Jahrhunderts. Unterhaltend ist ein Process

aus dem Jahre 1319, aus den Archiven von Bologna
,

gegen vier Stu-

denten, die Leichen aus Kirchen gestohlen und an denselben priipari-

rend in derAnatomie gefunden wurden; was also doch beweist, dass die

Anatomie damals haufiger und mehr praktisch betrieben wurde, als man

gewohnlich glaubt. Auch fiihrt der Verf. ein andres Aktenstiick aus

dem genannten Archive an, nacli wclchem Bartolomeo deV a rig-

nan a zwischen 1290 und 1301 Leichen untersuchte. Mit Recht fiihrt

der Yerf. iibrigens an, dass Friedrich II. in Salerno den Unterricht

an Leichen bereits befohlen hatte. Den Pestologen Raimund Chalin

vindicirt auch der Vei’f. als Italiener. Fiir den schwarzen Tod hat der

Verfasser Frari nicht einmal vollstandig benutzt.
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Im 15ten Jahrliundert zeigt dcr Yerf. melir Quellenkenntniss. Aucli

der Yerf. vertheidigt das Alterthum der Syphilis in Europa, freilich

zunaclist mit den aus Mu rat or i bekannten Stellen, so wie aus anderen

ebenfalls bekannten. Was derYerf. iibrigens im zweiten Bande verges-

sen hatte, das holt er im dritten Bande p. 589 weitlaufig nach. Der-

gleichen Beweise der fliichtigen Arbeit kommen oft vor
;

aucli kiindigt

er bereits im dritten Bande eincn fiinften Band mit Nacktragen und Ver-

besserungen an.

Am besten hat der Verf. die Geschichte im lGten Jahrhundert bear-

beitet, die den dritten, starksten
,
Band fiillt

;
bei der am weitlliufigsten

bearbeiteten Geschichte derAnatomie hat er freilich Lauth zumFiihrer;

indessen hier und in der praktischen Medicin ist ihm wohl Quellenkennt-

niss nicht abzusprechen. Die Epidemien sind auch hier nicht besonders

beachtet. Mit dem Yerf. wiinschen wir, dass genauere Nachrichten

iiber das von Bis si 1589 beschriebene epidemische Erysipelas in Sici-

lien aufgefunden -werden mochten.

Uebrigens liegen uns bereits die Anfiinge mehrerer neuer HandbUcher

der Geschichte der Medicin, die in Italien erscheinen vor!

Ueusinger.

«Bd. II. 3. 40
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Miscellen.

1) Weitere Nachweisungen iiber Paulus, Arzt und

Bischof von Emerita. Zu der vom Herrn Professor Heu singer

im 1. Bde. 4. Heft, dieser Zeitschrift gegebenen Nachricht iiber den

eben Genannten
,
vermag icb einige unbedeutendere Zusatze zu liefern,

die mir beim Nachsclilagen auf der Hamburger Stadtbibliotbek zugefal-

len sind. — Hr. Prof. H. bat das von ihm benutzte Werk in „ Florez

Espana sagrada,“ das die ed.Bivar. 1 C 5 1 aufgenommen hat, nachgelesen.

— Auf der Hamburger Bibliotkek ist folgende Ausgabe : Pauli, Diaconi

Emeritens. liber de vita et miraculis patrum Emerit. a multis adhuc

desideratus
,
nunquam editus : ad veteres Gotborum et Latinorum mem-

branas collatus et notis illustratus. — Una et AnoaTKXCfiaTiov de rebus

Emerit.— E bibliotheca D.Thomae Tamajo de Vargas, Abulae-Carpe-

tani, Philippi IV. Magni, Ilisp.et Ind. Regis historiographi.— Antwerp,

apud Job. Meursium 1638, 4to min. pg. 15 8.

Vargas giebt in seinen Noten 4 lateinische und 4 gothische (Uteris

Gothieis exarata) Exemplare an, die er von Bibliotheken oder Privaten

zur Ansicht erhalten; doch habe er nicht Zeit gehabt, mehre andre

lateinische Ausgaben noch zu vergleichen. — Eine ganze Reihe Schrift-

steller sind angegeben, die ein giinstiges Zeugniss iiber jenen Bischof

ablegen, von diesen nenne icb nur:

Bernhard Britto: Monarch. Lusitan cap. 19. 20.

Hie r on. Roman us: Histor. Emerit.

Gasp. Escolanus: Histor. valent cap. 12.

Franc. Padilla: Histor. eccles. cent. 6 cap. 50 et cent. 7 cap. 17.

Morales: In einigen andern genannten Schriften als im Chronicon;

Caesar Cardinalis Baronius spricht iiber ihn tom 7 ad an. Dom. 589

(CXXCIX) wo vielleicht dasC noch ein X sein soli?— L. Rudericus

Carus not. ad M. Maximum chronic, ad an. 576. 590. Diese Zahlcn

weichen zu sehr von der wahrscheinlich richtigeren (5 30. 5 60)bei Pr.

Ileusinger ab, als dass man nicht annehmen sollte; entweder ist unter

jenen Zahlen noch von den friihern Jahren riickgangig oder beiliiufig die

Rede, oder es ist auch die im Werke ofters vorkommende Aera gemeint,

die an den Stellen, wo beide nebeneinander stehen, und 38 Jahre von
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einander abweichen, was daVargas den Paul ns in dicAcra5 70 setzt,

das Jalir 532 ergeben wiirde. — Maximus begeht iibrigens den Fell-

ler, dass er den Mas son a auf den Paul us folgen und dem Lctztcrn

den Fidelis vorangebn 1‘asst, wahrend M. doch dcr Letzte, P. der

Erste ist. — Aus der Gesckichtserzahlung ist niebt abzunelimen, dass

zu P.’s Zeiten noch Griechen in Enierita zuzogen, sondern dass die,

welche den Sckwestersokn P.’s oline ihrWissen mitgebraclit batten, waren

Kaufleute (Sckiffer), die auch wieder zuriickzufuhren und zuerst aucb

niclit einmal den freigelassenen Knaben zuriicklassen moebten, bis der

Biscboferklarte, erwolle ibn in solationem captivitatis suae bci sicb bebal-

ten und fur seine Erziebung sorgen.— Den Biscbof P. bait Vargas als

Arzt fur werth, untcr die Zahl aufgenommen zu werden: quem pia

'Molani sedulitas eleganter concinnavit Diario ecclesiastico medicorum.

Massona’s Todestag setzt Maximus ganz bestimmt auf den 1. No-

vember 602 und spriebt iiber ibn bei den Jabren 579 u. 9 9 (Vasaeus
-sebon 571) wiikrend II. Pr. H. 573 bis 606 angiebt. — Von Paulus
iDiaconus sagt Vargas aus, cr babe vor 1000 Jabren gesebrieben.

[m Scblusse der Noten setzt V. dessen Todeszeit um die Aera 6 71*),

.als der Nachfolger des von P. zuletzt gescbilderten Renovatus, der

auf dem vierten Concil von Toledo auftretende Stepban us, Erzbiscbof

iwar (unter der Regierung des Sisenand).

V. zeigt an einigen Stellen, dass P. Spaniscbe Ausdriicke, wie „tuae

mercedis“ einmisebe. — An der von II en si nger besproebenen Stelle

stebt in dieser Ausgabe aucb compendiatim. (f)r . Alexander.)

2. Adam Lonicerus und die Geburtsbiilfe seiner Zeit.

Adam Lonicerus, Sobn des Jobann, geb. zu Marburg 1528, studirte

in Frankfurt an der Oder, seit 1547 zu Freiburg im Breisgau und dann

in Mainz, promovirte 15 54 und verbeiratbete sicb an demselben Tage

mit der Tochter des bekannten Bucbdruckers Christ an Eggenolfzu
'Frankfurt am Main und wurde bier am vierten Weinmonat 15 54 mit

40 FI. jabrlichen Gebalts als Pbysicus angestellt, was er bis zu seinem

Tode, den 19. Wonnemonat 158 6 blieb. Am 6. Bracbmonat, als er

dem Rath sein Kraeuterbuch iiberreichte, erbielt er 10 Thaler ver-

ehrt, und zur Zeit, da die morgenlandische Pest in Frankfurt herrsekte,

um 157 4, war er eine Zeitlang der einzige christliche Arzt in Frankfurt.

Nach ibm nannte Linnd die Lonicera.
Seine fur unsern Gegenstand wichtige Scbrift ist

:

*) Eigentlich stebt dort Aera 571, was gewiss ein Druckfehler ist, sowie im
Apospasmation fiir dieses Concil das Jahr 619 angegeben ist, welches der Aera
657 entsprechcn wiirde; Aera 671 ist wolil die richtige und correspondirt mit
dem Jahrc 633, welche Zahl der von Pr. lieusinger aufgestellten nnhe ist. —
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„ Reformation otler Ordnung fiir die Ilebammen
, Allen guten Poli-

zeyen dienlich. Gestellt an einen Erbaren Rath des Heyligen Reiclis

Statt Franckfurt, am Meyn
,
durcli Adamum Lonicerum, Modicum

Physioum daselbst. Deren unterschiedlicher Inhalt, und nutz, nebst
nach der Yorred zu linden. (Wappen von Frankfurt.) 157 3. Cum caes.

Majest. Privilegio ad octennium. 4. (ohne Scitenzahlen.) Am Ende:
Getruckt zu Frankfurt am Mayn, bei Christian Eggenolffs Erben, In
verlegung Doct. Adami Loniceri, M. Joannis Knipij und Pauli Stein-

meyer. 1573.“

(Erneuert- und verbesscrte Ilebammenordnung, vormals durch Ilerrn

AdamumLonicerum, medicum etphy sicum beiallhiesiger loblicher

Stadt Franckfurt a. M. 15 7 3 in Truck gegeben, nunmohro aber hin und
wieder vermehrt und zum andernmal aufgelegt. Im JahrChristi 1703.

Gedruckt daselbst bei Johann Baucrn. 31 S. 4.)

Die Hebammenordnung von 157 3 zerfiillt in folgende Abtlieilungen:

Erster Theil. Cap. 1. Yon erwehlung der Person der Ammen.
Cap. 2. Von dcm Beruff und Ampt der Ammen.
Cap. 3. Von Obristen Matronen oder Frawen, so uber

die Ammen sollen gcsetzet seyn.

Cap. 4. Wie die Ammen sollen angenommen werden.

Cap. 5. Fragstiick, darauff die Ammen sollen verhoret

werdfen.

Cap. 6. Von dem Eydt der Ammen.
Cap. 7. Von anderen, so nicht Ammen sein, und sich

des Ammenampts unterwindcn.

Cap. 8. Wie sich die Ammen bei den geberenden

Frawcn halten sollen.

Cap. 9. Von gefahrlicher Geburt.

Cap. 10. So die Frucht im Mutterleib todt, oder die

Mutter in Kindesnothen gestorbcn, od er beide

Mutter und Kindt bey einander verschieden.

Cap. 11. Von belohnung der Ammen ausserhalb jrer

Jarlicher bestallung.

Ander Theil. Unterricht fur die schwangeren unn die geberende Frawen,
wie sie sich fiir, inn, und nach der geburt halten sollen.

Dritter Theil. Von der JiihetaufT, oder Nottauffe, und von den Kind-

lin, so in Mutterleib gestorbcn, wie es darmit zu

halten.

Vie r ter Theil. Trostschrifft
,
Gebet und spriiche fur die Schwangere

und geberende Frawen, so ihnen mogen fiirgelesen

werden. Etliche trostliche ermanungen zu den geberen-

den Frawen
,

dass sie sollen freudig und unverzagt zu

der Arbeit seyn.
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Ursachen, warumb Gott der llerr oft so schwcrlick dio

Geburt lassen- zugehen.

Besondere herzliche trostspriiche zur Trostung der

geberenden.

Dass Gott fur die Schwangere weiber sorget.

Ein gebet, so ein geberende Frawe, in gefahr der

kindtsnoten und schmerzen, nachsprechen mag.

Ein Gebet, so die Wciber in den noten bei der geberen-

den sprechen mogen.

Gebet umb ein seligcs ende.

Gebet in Todtsndten.
Gebet in den letzten Ziigen.

Trostspriiche, fiir die sterbenden fiirzulesen.

Fiinfter Tlieil. Kurze ermanung an die Ehemiinner.

Zum Be sell lu ss. Ein Predig und ermanung von denHebammen, dass

mann gute Hebammen oder Wehemiitter und erhalten,

und wie sich aucli dieselbigcn in jrem Bern# christlich

halten sollen.

Um einen Begriff von der Abfassung zu geben, welche der Sitte

jener Zeit gemiiss in einem sehr theologischen Ton gehalten ist, fiihren

wir bier das erste Capitel: „Von erwehlung der Person der Ammenu

wortlich an:

„Dieweil wir alle dureh den schmerzen
,

von wegen des ersten falls

,,und auferlegten fluchs geboren werden, und nicht wenig unratlis

„(Unheils) in der Geburt, nicht allein der Mutter, sondern auch der

„Frucht, durch ungescliicklichkeit und Zuweilen auch durch bossheit

„etlicher Ammen, wiederfaliren kanu. Soli man billich zur erwehlung

„der Ammen fleissig achtung und auflsehens haben, Als nemlich: Es soil

,,diejenige, welche zu einer Ammen aufgenommen wirt, eine Erbare

„GottsfiirchtigeFraw seyn,eines ehrlichenLebens,guter sitten und geber-

,,den, niichtern, erbarer Gestalt von angesicht, glidmaessiges Leibs, sonder-

,,lich gerade gelencke Hende haben, damit sie fertig und geschieklich mit

„der Geburt umbgehen moge. Nicht haessig, nicht zaenkisch, nicht nei-

,,disch, nicht frech
,
nicht hoffertig, nicht trotzig oder bollerig und miir-

„risch mit Worten, Sondern freundlich, sanfftmuthig, trostlich, Sol auch

„geherzt und kurzweiliges gespreches sein, dass sie den verzagten und
,,kleinmiitigen nach notturfft kondte zureden

,
Unnd sie lustig und ge-

„hertzt zur arbeit machen, unndt im Fall der not trosten moge. Sie sol

,,auch ein Zeitlang sich zu andern Ammen gehalten haben, dass sie in

„allen zufallen, so sich bei den geberenden zutragen mcigen, guten

„bericht und erfahrung habe, unnd schnellcn rath in gefahrlichen Fallen

„zugeben wisse.“

Im funften Capital kommen folgende „Fragsttick“ an die Am-
men vor:



622

,,Wie sic thun
,
wann das Kindt widersinnig zu der Geburt kompt

„als so es mit den Fiissen kerfiir kompt, oder mit einem Fiisslein allein

„herfur kompt, unnd das andere hinter sich gebogen ligt.

,,So das Kindt iiberzwerg und uber ein seit ligt.

,,So dass Kindt mit den knien kompt, und die fiiss niederseit gebo-
,,gen scindt.

,,So es mit dem KoplT kompt
,

und ein aermlin daneben mit heraus
„steckt.

,,So beide arm neben dem kopfiflin sich heraus strecken.

,,So es mit dem hindern oders ars fur die Geburt kompt.

,,So es mit gebogenem nackcn sich zur Geburt erzeiget, und hende

,,und Fiisse uber sich keret.

,,So es mit den Handen und fiissen zusammengebogen zugleich zur

„Gcburt kompt.

„So es mit der brust und dem beuchlin fiir die Geburt kompt, und die

,,hende und fiisse hinter sich keret.

,,So zwilling vorhanden und beid zugleich mit den kbplfen zur Geburt

,,kommen.

,,So die zwilling zugleich mit den fiissen beide sich erzeigen.

„Was zu thun, wenn die geburt nicht fort will, unnd wie derselbigen

,,hindernus zu befdrdern.

,,Wie sie erkennen kann, so das Kind in mutterleib todt 1st.

,,Was zu thun, so die Frucht im leib todt ist, und nicht fort will.

,,In was soil, unnd wie, der Arnmen stul, so die Ammen pflegen zu

haben, zu gebrauchen sei.“

Diese Priifungen wurden von der ,,verordneten Matronen“ abgelegt

und allc die genannten Fiille blieben den Hebammen oder einem Con-

cilium derselben iiberlassen. Wenn das Kind gewiss todt und die Mut-

ter zu arbeiten schwach ist, sollcn sie Raths pflegen bei gelehrten

Aerzten
,

ob durch Arznei die todte Frucht moge ausgetrieben

werden. Es soil auch ein besonderer Wundarzt zu den Ammen
bestellt seyn, welchen sie in ndthigen Fallen ansprechen und gebrauchen

mogen. Derselbe soil, wenn die Mutter in der Geburt gestorben, den

Kaiserschnitt vornehmen; ware er aber nicht bei der Hand, so so lien

die Ammen selbst solches zu thun schuldig seyn. In gefahr-

lichen Fallen, wo sie sich selbst nicht genug vertrauen, sollen sieAerzte

hinzurufen. Ware beide, Mutter und Kind, todt gcblieben, so sollen

alle Ammen zusammenkommen, und sie aufschneiden lassen, so wold uni

zu sehen, ob Verwalirlosung der Amme schuld sey, als auch um sich zu

belehren.

Aus dem zweiten Theil heben wir folgende Punkte aus.

Fine schwangere Frau soli sich befleissen, dass sie ein freudiges Ge-

miith babe, sich vor Schrecken, Zorn, Furcht, auch vor bosem faulem

Geruch hiiten
,
welches alles die Lebensgeister schwacht und der Frucht
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Schaden bringt. Sie soli sich aller barter Arbeit und heftiger Leibes-

bewegung entbalten, aber aucli niclit still sitzen; nicht zu viel und zu

sehwere Kost geniessen, aber aucb nicht zu lange fasten und besonders

vor Trunkenheit sich liiiten. Sie soil darauf achten, t'aglich Stuhlgang

zu haben und ware sie verstopft, so soli sie ,,Biretschkrautlin mit but-

,,tern
,
odde Latticluniisslin gebrauchen. So dadurch kein hulAf erfolget,

„soll sie mit stulzapfflin auss Ilonig und eyerdotter bereitet, oder von

„Venedisclxer Seyflfe, solche bewegen. Wo solckes nichts helffen wiirde,

„soll sie mit Rath eines Medici ein purgation aus Manna und Cassia

,,( senna) lassen zurichten. Starke artznei sein dissfalls nichts xxiitz,

,,darumb soli mann bescheidenlich hierin handeln.“ Sie soli in den

ersten vier Monaten kerne Ader oflfncn lassen, auch nicht schropfen,

noch eine starke Purgation von Pillen oder sonst einnehmen, denn es

sind in diesen ersten Monaten die Bande derFrucht gar weich, zart und

schwach, dass sie leichtlich kennten Schaden empfangen, wodurch die

Frucht verderbt wix’d. So sie viel Ohnmacht und Beschwerung nach

der Empfangniss empfinden, sollcn sie einen „Morettrank,“ oder einen

Trank von Rosemvasser, Ampferwasser, Zimmt und Manuschris ti-

Kxiclxleiix gemacht, triuken. So eine Unlust zur Speise und „bloden,

undaulichen“ Magen hat, soli sie des Morgens ein Triinklein von Grana-

tensyrup, Zimmetrohren und Ampferwasser, oder einen guten ,,Moret-

trank“ gebrauchen, item der lvuchlein „Diambre“ Morgens und Abends

essen. Ueber den Magen ein Pilaster oder Magenschild, so den Magen
starket, legen, ,;den Magenschlundt oder herzgriiblin mit Mastixoli,

Balsamoli, Wermutoli, Quittenoli xxnd dergleichexx schmiren.u So eine

schwangere Fraxx ihre ,,gewbknliche Blxxmen“ bekomnxt, soli sie folgexi-

den Schwadem unten an sich gehen lasseix xxnd davon schwitzen, nlimliclx

von grosem Wegexich, Eichenlaub, Brombeerlaub
,

FiinfFingerkraut,

„Daubenkaat,“ Bohnenstrolx ixnd Haberstroh
,

von jedem gleich viel,

in Wasser gesotten. Itexxx sie soli alle ihre Kost mit Wasser bereitexx

lassen, darin ein Stahl abgeloscht ist. So eine bediinket, sie werdc vor

der rechten Zeit des Kindes genesen
,
dass sie vielleicht gefallen ist oder

einen Schrecken gehabt hat, die soil sich mit weissem Weihrauch lassen

von unten berauchern und den Leib vornen waschen mit einem Wasser,

so mit Alaun, Gallapfeln, Schwarzwurz, in Regenwasser, Weixx und Essig

gesotten sei. Frauen, welche gewohnlich zxx friih niederkomnxexx
,
sollen

wahrend der Schwangerschaft sich alle Tage einFixssbad bereiten lassen,

aus Odermennig, Camillenblumen, Dill, Steinbrcch und Salz, von jedem

gleich viel und darin eine Stunde vor denx Nachtessen und drei Stunden

nach dem Nachtessen die Schenkel erwarmen und mit warnxen Tuchern

abtrocknen, auch etliche Tage niichtern einen Goldgiildexx schwcr von

der gedorrten innern Ilaut des Iluhnermagens mit Wein einnehmen.

Sehr ausfiihrlich ist im dritten Theil die Jahetauffe, Jach-
tauffe oder Nottaufe abgehandelt: ,,So nun ein Kindlin im Hause
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(lurch die Ammo Jiihetaufft ist, und solches Kindlin im Leben bleibt,

soil man os nochmals, wenn cin Taufftage ist, in die Kirohe fiir die

Christliche Gemeinde tragen, und derselbigcn furstellen
,

cs soil aber

solches Kindt nicht wieder gctaufl't werden, dieweil es die Tauffe ein

mal empfangen hat, und die Wort: ,,Ich tauffe dich in dem namcn ctc.“

ausdriicklich uber es gesprochen sein. Man soli auch wisson, dass allein

die vollkommene Kindlin, das ist, so gar geboren und auff die Welt kora-

men sein und nicht die so nur mit cineui arm
,

fuss oder eincn theil des

leibs herfiir sich erzeigen
,
und nock nicht gar von der Mutter kommen

und abgeloset seyn, sollen Jahetaufft werden. Dann dieweil die Tauff

ein badt der wiedergeburt in der Heyligen Schrift genennet wirdt,

so muss das Kindlin zuvor geboren unnd gar von der Mutter kora-

men sein. (Dr. W. Strieker.)

Errata,

in dem Aufsatz Janus II. 2, S. 330—353 (lurch Undeutlichkeit der Handschrift
entstanden.

Seite 330.

„ 333.

334.

’! 335.

>i

»>

>>

»

ii

>>

33G.

337.

»

338.

339.

340.

341.

341.

342
344
340

351

Z. I0, st. fragnientarisch 1. pragmatisch.

„ 27. st. -V3DO i. run
„ 4. st, Aodah Saran. 1. Avodah Sarah.
„ 15. st. Parnoes 1. Tammoes.
„ 17. st. Giltin 1. Gittin (et sic alibi).

„ 9. St. Milch 1. Milz.

„ io. st.
i.

„ 13. st. Itidem I. Ibidem.
„ 19. st. Kedarim 1. Nedarim.
„ 22. st. Kethubath 1. Kethuboth.
„ 25 st. Pesochim. 1. Pesachiin.

„ 1 1. st. zu 1. in.

„ i3. st Dtpmmp i. D'lp’Hiip*

„ 5. st. Rubin Deman Nevasch 1. Rabin Dcman Narasch.

v 7.st.Kjn^ i.mS
Nota 2. st. Pctochim 1. Petachim.

„ 2. st. S:iD 1.

„ 3. st. Celsus 1. Coelius.

„ 3. st, obwohl 1. alswohl.
Nota 1. Z. 3. st. mentes 1. menses.
„ 2. Z. 3. st. Duhes I. Dukes.

Nota 1. Z. 6. st. Buba 1. Baba.
„ 1. Z. 23. st. Aodah 1. Avodah.

, „ 2. Z. 2. st. WIPDN l.Wp’pN*

„ 4. z. 1 . St. *amp 1 . KDHID*
z - 4 - st

- s:nw i. wrw*
Nota Z. 5. st. Moser 1. Diosc.
Z. 11. st. Stiirloch 1. Churloch.
Z 21. st. Namen 1. Hause
Z. 9. st. Schemacl 1. Schemuel.

Nota 3. Z 1. st ’p:nn i. 1DDH*
„ 3. z. 2 . st. “)3!Un

Z. 28. st. Ioli 1. Idi.

Z. 29. sind die Worter der stark zu streichcn.
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Plato’s Timaus,

iibersetzt

von

H. E* Clir. Schneialev, ovd. Prof, in Breslau.

( Schluss.

)

Das vergangene nun des gesagten hat weniges ausgenom-

men das durcli Vernunft geschaffene aufgezeigt; es hat aber

die Rede aucli das durch Nothwendigkeit werdende vorzu-

tragen. Denn es ging doch die Entstehung dieser Welt als

eine gemischte aus demZusammentreten von Nothwendigkeit 48

und Vernunft hervor, und indem Vernunft liber Nothwen-

digkeit herrschte durch dieUeberredung das raeiste von dein,

was wlirde, zumbesten zu fiihren, kam auf diesemWege und

diesem gemiiss durch Nothwendigkeit, die von verstandiger

Ueberlegung besiegt wurde, zuerst dies All so zu Stande.

Will also jeraand es wirklich so darstellen, wie es geworden

ist, so muss auch die irrende Ursache, wie sie ihrer Natur

nach treibt, beigemischt werden. Ilieher also mlissen w7ir

wieder zuriickgehn und einen andern passenden Anfang fur

eben dieses wlihlend wiederum wie damals iiber jenes, sojetzt

liber dieses noch einmal mit dem Anfang© anfangen. So liaben

wir denn die Natur vonFeuer und Wasser undLuft undErde

vor der Entstehung des Iliramcls, was sie selbst und in wel-

chen Zustanden sie damals waren, zu betrachten. Denn noch

Bd. II. 4. 40*
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hat niemand ihre Entstehung angezeigt, sondem als wisse

man, was denn nun Feuer und jedes derselben sei
, so reden

wir als Anfange sie setzend
,
als Elemente des Alls, da doch

selbst der kurzsichtige sie nicht einmal auch nur wie Sylben

anzusehen berechtigt ist. Jetzt aber nun mit dem yon uns

zu leistenden verhalte sich’s also: den Anfang aller Dinge

oder die Anfange oder wie man dariiber denkt, miissen wir

fur jetzt unbesprochen lassen, aus keinem andern Grunde,

als weil es schwer ist auf dem gegenwartigen Wege der

Darstellung die Ansicht, die man hat, klar zu machen. Also

weder ihr dlirft verlangen, dass ich davon spreche, noch auch

ich selbst ware im Stande mich zu uberreden, dass ich Eecht

thate ein so grosses Werk auf mich zu nehmen. Aber das

zu Anfange gesagte festhaltend, die Wahrscheinlichkeit der

Eeden, will ich versuchen nicht weniger, sondern mehr wahr-

scheinliches, als ein anderer, und zuvor vom Anfange an iiber

das einzelne und gesammte zu sprechen. Gottes Hiilfe nun

wollen wir auch jetzt beim Anfange der Eede anrufen, dass

er aus einer sonderbaren und ungewohntenDurchfuhrung uns

gliicklich hinaushelfe zu der wahrscheinlichen Meinung, und

so von neuem zu reden anfangen. Es habe aber dieser zweite

Anfang vom All eine grdssereUnterscheidung, als der erste.

Denn damals unterschieden wir zweiArten, jetzt aber haben

wir noch eine dritte Gattung aufzuweisen. Denn jene bei-

den reichten fur das vorher gesagte hin, die eine als Urbild

zum Grunde gelegte, denkbar und immer auf gleiche Weise

49seiend, die andere, Nachahmung des Urbildes, Entstehung

habend und sichtbar. Eine dritte aber unterschieden wir

damals nicht, weil wir meinten, die beiden wiirden hinreichen

;

doch jetzt scheint uns die Eede zu zwingen
,
dass wir ver-

suchen eine schwierige und dunkle Art mit Worten klar zu

machen. Welche Bedeutung also haben wir als die ihr wesent-



627

liche anzunehmen? Hauptsachlich diese, dass sie die Auf-

nahme, gleichsam die Amme, alles Werdens sei. Gesagt ist

nun zwar etwas wahres, aber es muss deutlicher davon

gesprochen werden, und das ist schwierig, besonders weil

dazu der Zweifel wegen des Feuers und des mit dem Feuer

verbundenen vorhergehen muss. Denn jedes von diesen zu

bestimmen, welches in der That Wasser vielmehr als Feuer

zu nennen sei, und welches irgend etwas vielmehr als auch

alles zusammen und jedes fur sich, so dass man sich einer

zuverlassigen und sichernRedebediene, ist schwierig. Wie mei-

nen wir nun wolil eben dieses, und wie und weswegen kon-

nen wir mit Recht iiber sie in Zweifel sein? Nun zuerst, was

wir jetzt Wasser genannt haben, das sehen wir, wenn es

erstarrt, wie wir meinen, Steine und Erde werden, wenn es

aber zergeht und zertheilt vvird, eben dieses wieder Hauch

und Luft, ist aber Luft entziindet, dann Feuer werden, und

umgekehrt Feuer, wennes zusammengezogenundausgeloscht

ist, wieder in die Gestalt von Luft iibergehen, und wiederum

Luft, wenn sie zusammentritt und dicht wil’d, YVolke und

Nebel, aus diesen aber, wenn sie noch mehr zusammenge-

presst werden, fliessendesWasser, ausWasser aber wiederErde

und Steine werden, und so imKreise eines dem andern, wie es

scheint, das Werden zutheilen. Wenn nun diese so menials

als dieselben ein jedes sich zeigen, wer wil’d da von einem

derselben als irgend etwas seiendem mit Bestimmtheit
N

behaupten, dass es dieses und nicht ein anderes sei, olinc

sich vor sicli selbst zu schamen? Unmoglich; sondern bei

weitem am sichersten werden wir unsereAussage dariiber so

fassen: immer was wir jetzt so, dann anders werden sehen,

wie Feuer, davon nicht sagen, dieses, sondern jedesmal das

so beschaffene ist Feuer, und nicht dieses ist Wasser, son-

deni immer das so beschaffene, und von keinem andern jcmals
40 *

\
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so, als hatte es eine Sicherheit, von alien dem, was wirzeigen

und dabei des Wortes das und dieses uns bedienend etwas anzu-

geben meinen
; denn es fliekt und halt dem das und dieses und

dem nicht Stand und keinem von alien den Ausdriicken, die

es als bleibendes bezeichnen; sondern dieser Worter bei jedem

uns enthalten und immer das so beschaffene, ein herumge-

triebenwerdendes ahnliche, von jedem und alien insgesammt

sagen, also auch vom Feuer iiberall das so beschaffene, und

von allem, was da Entstehung hat; worm aber immer ent-

stehend ein jedes derselben zurErscheinung kommt undwie-

50 der daraus verschwindet, davon allein mit Anwendung

der Worter dieses und das etwas aussagen, was dagegen

irgend eine Beschaffenheit hat, warmes oder wei-sses oder

auch irgend etwas von dem entgegengesetzten und alles, was

aus diesen wird, von deren keinem jene auch gebrauchen.
,

Doch wir miissen uns bestreben noch deutlicher dariAber auf

andere Weise zu sprechen. Gesetzt es hatte jemand alle

Figuren aus Gold gebildet und liorte gar nicht auf jede in

alle umzubilden, und es zeigte nun jemand auf eine dersel-

ben und fragte, was das sei, so ware esbei weitem zurWakr-

heit das sicherste zu antworten, Gold, das Dreieck aber und

was sonst fur Figuren darin entstiinden, niemals als dieses

seiende zu setzen, da sie ja wahrend desSetzens umschlagen,

sondern wenn sie nur auch das so beschaffene mit einiger

Sicherheit annehmen wrollen, zufrieden zu sein. Dasselbe

nun gilt auch von der alle Korper aufnelnnenden Natur: sie

muss immer als einunddasselbe bezeichnct werden, weil sie

durchaus nicht aus ihrem Wcsen heraustritt. Denn sie nirnmt

immer alles auf ohne jemals irgend eine Gestalt, die irgend

einem von dem, was in sie eingeht, ahnlich ware, bekommen

zu haben; denn sie ist ihrer Natur nach das, worin alles sich

abdriickt, und wird bewegt und in Gestalten gekleidet von
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dem, was hineingeht, und erscheint dessentwegen bald so,

bald anders
; das hineingehende und herausgehende aber ist

naehgeahmtes des immer seienden, nach ihm gepragt auf

eine schwer zu beschreibende und wunderbare Weise, die

wir nachker imtersuchen werden. Flirjetzt aber haben wir

also drei Geschlechter zu denken, das eine das, was wird, das
I i

andere das, worin es wird, und das dritte das, woher die

Aehnlichkeit empfangend das werdende erzeugt wird. Und

-so konnen wir denn auch schicklich vergleichen das aufneh-

raende mit der Mutter, das woher mit dem Vater, und die in

der Mitte von beiden liegende Natur mit dem Kinde, und

denken, dass, wenn ein Geprage alle moglicheMannichfaltig-

keit zeigen soil, dasjenige selbst, worin der Abdruck zu

'Stande kommt, nicht anders wohl vorbereitet sein kann, als

wenn es keine von alien den Gestalten an sich tragt, die es

iirgendwoher aufnehmen soli. Denn ware es einem von dem,

was zu ihm hineingeht, ahnlich, so wtirde es das von der

I

centgegengesetzten oder ganz andern Natur, wenn es kame

uund nun von ihm aufgenommen wtirde, schlecht abbilden,

indem es sein eigenes Bild daneben zeigen wiirde. Darum

r muss auch das, was alle Geschlechter in sich aufnehmen soil,

ausserhalb aller Gestalten sein, so wie man bei den wohl-

riechenden Salben durch Kunst vor allem eben dieses als die

Grundlage zu bewirken sucht, dass die zur Aufnahme der

•Geriiche bestimmten Feuchtigkeiten so viel wie moglich

.geruchlos seien; und alle, die in irgend einem weichen Gestal-

ten abdriicken wollen, lassen durchaus keine Gestalt sichtbar

larin vorhanden sein
, sondern machen es durch vorherge-

iiendes Ebnen so glatt wie moglich. Auch demjenigen also,

vvelches die Abbildungen von allem und dem immer seienden 5

1

in jedem seiner Theile vielmals schon aufnehmen soli, kommt

38 auf gleiche Weise zu selbst seiner Natur nach ausserhalb
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tiller Gestalten zu sein. Darum wollen wir denn die Mut-

ter undAufnahme des gewordenenSichtbaren undiiberhaupt

Empfindbaren weder Erde noch Luft noch Feuer noch Was-

ser nennen, noch etwas, das aus diesen, oder woraus dieses

geworden ist; sondern eine unsichtbare und gestaltlose alles

aufnehmende und am denkbaren auf hochst sonderbare Weisc

Theil habende und sehr schwer zu erfassende Art sie nen-

nend werden wir nicht liigen. So weit es aber nach dem vor;

her bemerkten moglich ist ihreNatur zu treffen, mochte wohl

am richtigsten so zu sagen sein, dass als Feuer jedesmal ihr

entziindeter Theil sich zeigt, und der feucht gewordene als

Wasser, als Erde und Luft aber alles das, womit sie Nach-

ahmungen dieser aufnimmt. Genauer aber haben wir nun

dieses an ihnen unterscheidend zu untersuchen, ob Feuer an

sich selbst etwas ist und alles, wovon wir immer so sagen,

dass jedes fur sich selbst seiend ist, oder ob das, was wir

auch selien, und was wir sonst noch mittelst desLeibes wahr-

nelunen, allein solche Wahrheit hat, anderes aber ausser die-

sem ganz und gar nicht ist, sondern ohne Grund jedesmal

ein denkbarer Begriff eines jeden als seiend von uns gesetzt

wird und dieser eben nichts weiter war, als ein Wort. Die-

ses nun also jetzt unentschieden und ununtersucht zu lassen

und zu behaupten, es verhalte sich so; gebiilirt sich eben so

wenig, wie die lange Itede noch durch ein Beiwerk zu ver-

langern; sondern wenn sich eine mit wenigem vieles urnfas-

sende Bestimmung ergabe, das wiirde ohne Zweifel das pas-

sendste sein. Meine Stimme nun gebe ich selbst dahin ab:

wenn Vcrnunft und wahre Meinung zweierlei Dinge sind,

dann gebe es nothwendig diese fiir sich selbst seienden nicht

sinnlich von uns wahrzunehmenden bios gedachten Begriffe;

wenn aber, wie es einigen scheint, zwischen wahrerMeinung

undVemunft gar keinUnterschiedist, dann miisse wiederum
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i lies, was wir vermittelst des Leibes wakrnehmen, als das

icherste angesehen werden. Nun milssen aber jene beiden

ir zweierlei erklart werden, weil sie auf besondere Welse

; ntstanden sind und sich unahnlich yerhalten. Denn das eine

on ihnen entsteht durch Lehre, das andere durch Ueber-

edung in uns, und das eine ist iramer von richtiger Ueber-

3gung begleitet, das andere olme Ueberlegung, und das eine

'dnicht veranderlich durcli Ueberredung, das andere lasst

ich durch sie umandern, und das eine, muss man sagen,

> 'ohnt jedem Manne bei, Vernunft aber den Gottern und von

llenschen einem ldeinen Stamme. Verhalt es sich aber also

iemit, so muss zugegeben werden, eins sei das auf gleiche52

AVeise sich verhaltendeGeschlecht, was unerzeugt und unver-

I

anglich ist, was weder in sich selbst ein anderes anderswo-

t3r aufnimmt noch selbst in ein anderes wohin eingeht, was

icht sichtbar noch sonst sinnlich wahmehmbar ist, das, was

Den das Denken berufen ist anzuschauen; das jenem gleich-

imige dagegen und ahnliche ein zweites, mit den Sinnen

ahrnehmbar, erzeugt, immer getrieben, entstehend an einem

' »rte und wieder von da vergehend, durchMeinung mit sinn-

cher Wahmehmung zu erfassen; ein drittes aber wiederum

omer das Geschleclit des Raumes, fur Untergang niclit

npfanglich, allem was Entstehung hat, cine Statte gewah-

:nd, es selbst mit Unthatigkeit der Sinne durch eine Abart

)n Denken zu ergreifen, scliwer zu glauben, dasselbc , wor-

if wir hinblickend traumen und sagen
, es miisse alles w^as

t, an einem Orte sein und einen Raum inne haben, und was

eder auf der Erde noch wo im Ilimmel sei, sei nichts.

ieses alles nun und anderes diesem verwandte aucli auf die

)m Schlafe freie und in Wahrheit seicnde Natur bezogeu

;tzt dieses Traumen uns ausser Stand als erwachte zu unter-

heiden und das walire zu sagen, dass namlich dem Bilde
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ist, nicht von sich selbst ist, sondern immer als Erscheinung

eines andern sich umtreibt, deswegen zukommt in einera

andern zu werden, damit es doch 'irgendwie am Sein Theil

babe , oder gar nichts zu sein
, dem wirklich seienden dage-

gen der ausgemacht wahre Satz zu Hiilfe kommt, dass, so

lange etwas das eine und ein anderes das andere ist, niemals

das eine von beiden in dem andern werden und so dasselbe

eins zugleicli und zwei werden wird. Dieses nun also sei die

von meiner Stimme abgegebene bcgriindeteErklarung, darauf

hinauslaufend ,
dass dreierlei ist, Seiendes, Raum und Wer-

den, und ehe der Himmel wurde; und dass die Amme des

Werdens, indem sie feucht und entziindet wird und die

Gestalten von Erde und Luft aufnimmt und alles andere

damit zusammenhangende erleidet, alle mogliche Erschei-

nungen darbietet, weil aber dieKrafte, die sie erfiillen, weder

ahnlich nock gleichwiegend sind, in keinem ihrer Theile im

Gleichgewicht ist, sondern unregelmassig hin und her

geschwenkt theils selbst von jenen gesckiittelt wird, theils

in Bewegung gesetzt wiederum jene schiittelt, diese aber in

Bewegung gesetzt jedes immer anderswohin getrieben und

von einander geschieden werden, wie das von denSiebenund

den zur Reinigung des Getreides dienenden Werkzeugen

geschiittelte und geworfelte, was dichtundschwerist, anders-

53 wohin ,
das lockere und leichte aber an einen andern Ort

getrieben niederfallt, dassdann eben so die vier Geschlechter,

geschiittelt von der Aufnehmerin , die selbst wie ein schiit-

telndes Werkzeug bewegt wird, das unahnHchste am meisten

von sich selbst absondern, das ahnlichste aber am meisten auf

einunddieselbeStelle zusammendrangen, weswegen denn auch

ein jedes von diesen einen andern Ort inne hatte, ehe noch

das All aus ihnen geordnet entstanden war. Und vor diesem
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nun war dieses alles verhiiltnisslos und maasslos ;
als aber zum

Ordnen des Alls geschritten wurde, da wurde Feuer zuerst

und Wasser und Erde und Luft, namlich was Spuren davon

hatte, doch aber ganz in einem Zustande war, wie er natiir-

lich uberall ist, wenn Gott von etwas fern ist, also in dieser

Weise so sich damals verhaltend wurde dieses zuerst von

Gott nach Gestalten und Zahlen verschiedentlich geformt.

Dass aber Gott sie so schon und so gut wie moglich aus

nicht so sich verhaltenden zusammenfiigte, das sei uns wie

fur immer bei allem ausgesprochen zum Grunde gelegt.

Jetzt aber muss ich also versuclien die Anordnung und Ent-

stehung der einzelnen in einer ungewohntenDarstellung euch

kund zu geben. Dock ihr gehet ja auch auf den Wegen der

gebildeten, auf denen das gesagte gezeigt werden muss, wer-

det mir also folgen.

Zuerst nun dass Feuer und Erde und Wasser und Luft

Korper sind
, ist wohl jedem klar. Das gauze Geschlecht

des Korpers aber hat auch Tiefe. Die Tiefe aber wiederum

begreift ganz nothwendig die Flache in sich. Die gerade

Seitenflache aber ist aus Dreiecken zusammengesetzt. Alle

Dreiecke aber entspringen aus zwei Dreiecken, in deren

jedem ein Winkel ein rechter und die andern spitzige sind,

von welchen das eine hiiben und driiben einen Theil eines

durch gleiche Seiten getheilten rechten Winkels hat, das

andere aber eines durch ungleiche in ungleiche Theile getheil-

ten. Dieses nun nehmen wir als Ursprung des Feuers und

der andern Korper an, der nothwendig wahrscheinlichen

Darstellung nachgehend
; die aber noch weiter hinauf liegen-

den Grunde von diesen weiss Gott und von Menschen der,

welchen er lieb hat. Jetzt also miissen wir sagen, welche

vier Korper wohl die schonsten siiul, einander unahnlich

zwar, aber zum Theil vermdgend durch Auflosung einer aus

Bd II 4 ,
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dem andern zu entstehen. Denn haben wir dieses gefunden,

so liaben wir die Wahrheit anlangend die Entstehung von

Erde und Feuer und den nach Verhaltniss dazwischen lie-

genden. Denn das werden wir keinera einraumen, dass scho-

nere Korper als diese zu sehen seien, jedes Geschlecht als

eines fur sich genommen. Dieses also mussen wir suchen,

die durch Schonheit sich auszeichnenden vierArten vonKor-

pern zusammenzufiigen, und sagen ,
dass wir die Erzeugung

54dieser gehorig erfasst liaben. Von den zwei Dreiecken nun

hat das gleichschenklige eine Natur bekommen, das mit

ungleichen Schenkeln aber unzahlige. Wollen wir also auf die

rechteWeise anfangen, so mussen wir wiederum das schonste

aus der unendlichen Menge herausnehmen. Kann nun jemand

ein schoneres fur dieZusammensetzung dieser auswahlen und

nennen, der tragt nicht als Feind, sondern als Freund den

Sieg davon ; wir setzen aber als schonstes unter den vielen

Dreiecken eins mit Uebergehung der andern, namlich das,

woraus das gleichseitige Dreieck als drittes besteht. Wes-

wegen aber, ware zu weitlauftig anzugeben; aber der, der

dieses gepriift und schon gefunden hat
, dass es so sich ver-

halte, soil aus Freundes Hand den Preis empfangen. Zwei

Dreiecke also wollen wir uns herausgenommen haben, aus

denen der Korper des Feuers und die der iibrigen bereitet

sind, das gleichschenklige und das, dessen grossere Seite

immer dem Vermogen nach das dreifachederkleinernist. Aber

das vorhin unklar gesagtc ist jetzt besser zu unterscheiden.

Die vier Geschlechter namlich scliienen alle durch einander

in einander libergehend zu entstehen, was aber nicht mit

Recht so schien. Denn es entstehen zwar aus den von uns

herausgenommenen Dreiecken vier Geschlechter, drei aus

dem eincn mit den ungleichen Seiten, das vierte aber nur

allcin durch Zusammenfiigung aus dem gleichschenkligen



Dreieck. Es konnen also niclit alle unter einander aufgelost

aus vielen kleinen wenige grosse und umgekehrt werden, die

drei aber konnen es. Denn da sie alle aus einein erzeugt sind,

so werden eben sowohl ,
wenn die grosseren aufgelost sind,

viele kleine aus ebendenselben zusammengesetzt werden,

indem sie die ihnen zukommenden Gestalten annelnnen, wie

wenn wiederum viele kleine inDreiecke zerlegt sind, die ver-

einigteZahl einer vereinigten Masse ein grosses einer andern

Art hervorbringen kann. Dieses nun sei gesagt iiber das

Werden des einen zum andern; wie bcschaffen aber einejede

derArten und aus welcher Zahlen Vereinigung sie geworden,

diirfte das zunachst zu sagende sein. Den Anfang also wird

die Zusammenfiiguno; der ersten und kleinsten Art machen.

Deren Element aber ist das Dreieck, dessen gegeniiberlie-

gende Seite doppelt so lang ist als die kleinere, und wenn je

zwei von solcher Art am Durchmesser zusammengesetzt

werden und dieses dreimal geschehen ist, so dass sie die

Durchmesser und die kurzen Seiten auf einunddenselben

Punkt wie auf einen Mittelpunkt aufgestutzt liaben, so ist

aus sechsen ein gleichseitiges Dreieck geworden. Gleich-

seitige Dreiecke aber viere zusammengestellt machen mit je

drei flachen Winkeln einen festen Winkel, der unmittelbar 55

auf den stumpfsten der flachen Winkel folgt; und wenn vier

solche zu Stande gebracht sind, so tritt die erste feste Art

zusammen, welche geschickt ist ein rundes ganzes in gleiche

und ahnliche Theile zu zertheilen; die zweite aber aus den-

selben Dreiecken
,

die aber in acht gleichseitigen Dreiecken

zusammengetreten sind, nachdem sic einen festen Winkel

aus vier flachen gemacht haben
;
und nachdem sechs solche

geworden, war auch der zweite Korper also vollendct. Der

dritte aber ist aus der Zusammenfiigung von zweimal sech-

zigElementen und aus zwolf festen Winkeln, deren jeder von



fiinf flachen der gleichseitigen Dreiecke umschlossen wird,

mit zwanzig gleichseitigen dreieckigen Grundflachen ent-

standen. Und das eine der Elemente war fertig, nachdem

es diese erzeugt liatte; das gleichschenklige Dreieck aber

erzeugte dieNatur des vierten, nachdem es zuvieren zusam-

mentretend die rechten Winkel im Mittelpunkte vereinigend

ein gleichseitiges Viereck hervorgebracht hatte; sechs solche

aber zusammengefiigt bewirkten acht feste Winkel, immer

einen auf drei flache reehte; die Gestalt aber des zusammen-

gesetztenKorpers ist die des YYTirfels geworden mit sechs ebe-

nen viereckigen gleichseitigen Grundflachen. Daes aber noch

eine fiinfte Zusammensetzung giebt, so bediente sich ihrer Gott

fiir das All, indem er es mit Bildern schmiickte. Wenn nun

jemanddies alles iiberlegend verstandig zweifelte, ob dieZahl

der Welten unbeschrankt oder beschrankt zu nennen sei, so

wiirde er zwar den, der sie fiir unbeschrankt erklarte, fur sehr

beschrankt erklaren, dariiber aber, ob man wohl sagen miisse,

dass es eine sei, oder dass ihrer eigentlich fiinfgeworden, auf

diesem Standpunkte mehr mit Recht in Zweifel schweben.

Nacli unserer Meinung nun also zeigt Gott an, dass sie der

wahrscheinlichen Rede zufolge eine geworden ist, ein ande-

rer aber wird auf etwas anderes sehend verschiedener Mei-

nung sein. Und hievon miissen wir abbrechen und wollen

die jetzt in der Rede entstandenen Geschlechter vertheilen

an Feuer und Erde und Wasser und Luft. Der Erde nun

wollen wir die wurfelformige Art geben; denn am unbeweg-

lichsten unter den vicr Geschlechtcrn ist die Erde und unter

den Korpern am bildsamsten
; am moisten so beschaffen aber

muss das sein, was die sicherstcn Grundlagen hat; von den

Grundlagen aber ist sowohl die in den zu Anfange angenoin-

menen Dreiecken bestehende naturgemass die der gleichen

Scitcn sicherer, als die der ungleichen, wie von den ausjedem
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von beiden zusammengesetztenFlachen die gleichseitige vier-

eckige verglichen mit der gleichseitigen dreieckigen theil-

•\veisesowohlwiealsganzes nothwendig auf sichererem Grunde

steht. Also der Erde diese Art zutheilend bewahren wir die 56

wahrscheinliche Rede, dera Wasser dagegen die am scliwer-

sten, dem Feuer die am leichtesten zu beAvegende Art unter

den iibrigen, und der Luft die mittlere; ferner den kleinsten

Korper dem Feuer, den grossten dagegen dem Wasser, und

den inittleren der Luft; und wiederum den spitzigsten dem

Feuer, den zweiten der Luft und den dritten dem Wasser.

Von allem diesen nun muss die mit den wenigsten Grund-

flachen versebene Art den hochsten Grad der BeAveglichkeit

haben und iiberall am allerscharfsten und spitzigsten sein

und auch am leichtesten, indem sie aus den wenigsten gleich-

artigen Theilen zusammengesetzt ist, die zweite aber eben

dieses im zweiten Grade und die dritte im dritten haben.

So sei also nach der richtigen Rede und nach der wahrschein-

lichen die als korperlich hervorgegangene Art der Pyramide

des Feuers Element und Saame; die aber zum z\A^eiten her-

vorging, wollen wir der Luft, und die zum dritten demWas-

ser beilegen. Von diesen alien nun aber miissen wir uns

denken, dass sie so klein sind, dass von den einzelnen Thei-

len eines jeden Geschlechtes der Kleinheit Avegen keiner von

uns gesehen wird , wenn aber vide zusammengehauft sind,

ihre Massen gesehen werden; und dann auch was die Ver-

baltnisse in Bezug auf die Mengen und dieBewegungen und

die iibrigen Krafte betrifft, dass Gott, nachdem dieselben in

jeder Hinsicht, so weit die Natur der NotliAvendigkeit frei-

Avillig und iibcrredet nachgab, genau von ihm geordnet

Avaren, alles durchgangig nach Vcrhaltniss zusammengefiigt

hat. Nach allem nun, was wir in Bezug auf die Geschlech-

ter im vorigen gesagt haben
,
diirfte es sich der Wahrschein-
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lichkeit nach ammeisten soverhalten: Erde mitFeuer zusam-

mentreffend und durch dessen Spitzigkeit aufgelost wird

getrieben, die Auflbsung mag nun im Feuer selbst oder in

einer Luft- oder Wassermasse stattgefunden haben, bis ihre

Theile irgendwie zusammentrefFend wiederum zu einander

gefiigt Erde werden; dcnn in eine andere Art kbnnen sie

niemals iibergehen; Wasser aber, von Feuer getheilt oder

aucli von Luft, kann durch Zusaramentreten ein Feuerkorper

und zwei Luftkorper werden
; wird aber Luft zerschnitten,

so werden aus einem Theile durch dessen Auflosung zwei

Feuerkorper. Und wiederum, wenn Feuer von Luft und

Gewasser oder einem Stuck Erde umschlossen, wenig in

vielem, bewegt in getriebenem, kampfend und besiegt zer-

brochen ist, so treten zwei Feuerkorper zu einem Lufttheile

zusammen; und wenn Luft bezwungen und zerstiickelt ist,

so werden zwei ganze und ein halber ein ganzer verschmol-

zener Wassertheil sein. So namlich Avollen wir sie uns wie-

derum denken, class wenn im Feuer erfasst der anclern

57 Geschlechter eines von ihm durch die Spitzigkeit der Win-

kel und an den Seiten zerschnitten wird, so wie es in die

Natur von jenem zusammengetretcnist, es aufgehort hat zer-

schnitten zu werden; clenn kein ihm ahnliches und gleiches
/

Geschlecht kann eine Veranderung in ihm hervorbringen oder

etwas leiden von dem auf eleiche und ahnliche Weise sich

verhaltenden
; so lange es aber in ein anderes gerathend als

schwacheres mit starkerem kampft, hort es niclit auf getrennt

zu werden. Die kleineren dagegen
,
wenn sie in den grosse-

ren, wenige umschlossen von vielen, zerbrochen und zerstort

werden, haben, so wie sie in die Gestalt des obsiegenden

zusammenzutreten sich entschliessen, aufgehort zerstort zu

werden, und es wird aus FeuerLuft, aus LuftWasser; wenn

sie aber auf dem Wege dahin sind und eines der andern



639

Geschlechter ,
welches mitgeht, kampft, horen sie nicht auf

getrennt zu werden, bis sie entweder ganz und gar gestossen

und zertrennt zu dem verwandten entfliehen, oder besiegt

aus vielen zu eincm dem obsiegenden ahnlichcn geworden

dort bei ihm bleibende Wohnung uehmen. Und in Folge

dieser Verlinderungen Avcchseln denn aucli alle ihre Platze;

denn die Mengen jedes einzelnen Geschleclites haben ihre

eigenen von einander getrennten Orte Avegen der Bewegung

der Aufnehmerin, und das jedesmal sich selbst unahnlich und

anderem ahnlich werdende Avird Avegen der Erschiitterung

nach dem Orte desjenigen hin getrieben, dem es ahnlich

geworden ist.

So viel es nun ungemischte und erste Korper giebt, die

sind aus solchenUrsachen entstanden; dass aber in denArten

derselben andere Geschlechter sich erzeugt haben, ist aus

derZusammensetzung der beiden Elemente herzuleiten, dass

eine jede ihrDreieck urspriinglich nicht bios mit einerGrosse

hervorgehen liess, sondern kleinere undgrossere undderZahl

nach so viele, als e 8 Geschlechter in den Arten giebt; Aveshalb

sie denn unter sich selbst soAVohl als unter einander vermischt

von unendlicherMannichfaltigkeitsind, AA elche denn betrach-

tet Averden muss von denen, die uber die Natur etAvas Avahr-

scheinliches aufstellen Avollen. Ueber BeAvegung also und

Stillstand, auf Avelche Weise und Avomit verbunden sie ein-

treten, Averden Avir uns zu verstandigen haben, Avenn der

nachherigen Ueberlegung nicht vieles hinderlich fallen soil.

Einiges nun ist bereits dariiber gesagt, dazu aber noch die-

ses, dass in der Gleichmassigkeit niemals Bewegung vor-

kommen kann. Denn das, Avas beAvegt werden wird, kann

schAverlich oder vielmehr unmbglich ohnc das, Avas beAvegen

Avird
, oder dieses ohne jenes sein ; Bewegung aber giebt es

nicht ohne diese, und dass diese jemals gleiohmassig sein
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eollten, ist unmoglich. So wollen wir denn immerStillstand

da, wo Gleichmassigkeit ist, setzen, Bewegung aber dahin,

58 wo Ungleichmassigkeit ist. Ursache aber wiederum der

ungleichmassigen Natur ist Ungleichheit, und deren Entste-

liung sind wir durchgegangen; warum doch aber nicht nach

der Absonderung der einzelnen Geschlechter von einander

ihr gegenseitiges Bewegt- und Getriebenwerden aufgehort

bat, sagten wir nicht. Wir wollsn also wiederum so sagen:

der Umlauf des Alls, nachdem er die Geschlechter zusam-

men umfasst hat, kreisformig und in sich selbst zusammen-

zugehen seiner Natur nach strebend dranget alle und lasst

nicht zu, dass ein leerer Raum bleibe. Daher ist denn das

Feuer am meisten in alles hindurchgedrungen, und zum zwei-

ten die Luft, wie sie an Diinnheit das zweite ist, und die

iibrigen nach diesem Verhaltniss. Denn das aus den gross-

ten Theilen entstandene hat die grosste Leere bei dem Zu-

sammentreten iibrig gelassen und das kleinste die wenigste.

Das mit Druck verbundene Zusammengehen nun stosst

das kleine in die leeren Zwischenraume des grossen. Indem

also kleines an grosses gelegt und das grossere durch das

kleinere getrennt, dieses aber durch jenes vereinigt wird,

geht alles auf und nieder getrieben nach seinem Orte bin;

denn mit der Veranderung der Grosse verandert jedes auch

den Stand der Orte. So nun und aus solchen Griinden wird

von der immerfort sich erhaltenden Entstehung der Ungleich-

massigkeit die immerwahrende Bewegung, in welcher dieses

ist und sein wird, ohne Unterbrechung bewirkt. Nach die-

sem nun muss bemerkt werden, dass es vom Feuer vieleGat-

tungen giebt, wie die Flamme und das von der Flamme

abgehende, was ohne zu brennen Licht den Augen gewahrt,

und was nach dem Erloschen der Flamme im durchgluheten

von ihm zurlickbleibt; eben so auch von der Luft, wo die
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reinste Aether benannt wird, die triibste Nebel und Dunkel,

und andere Arten keine Namen haben, hervorgegangen aus

der Ungleichheit der Dreiecke. Die des Wassers aber

sind zunachst zweifach, die eine die feuchte, die andere die

giessbare Gattung desselben. Die feuchte nun, weil sie von

den Arten des Wassers, welchc ungleich sind, alle die klei-

nen zum Antheile hat, ist fur sich selbst sowohl als auch

durch anderes leicht zu bewegen wegen derUngleichmassig-

keit und der Beschaffenheit der Gestalt; die andere aber, aus

grossen und gleichmassigen Theilen bestehend, ist standhal-

tender als jene und im starren Zustande, der durch Gleich-

massigkeit bewirkt wird, schwer, durch eindringendes Feuer

aber, welches sie auflost, der Gleichmassigkeit beraubt wird

sie mehr der Bewegung theilhaftig, und wenn sie nun leicht-

beweglich geworden von der benachbarten Luft gestossen

und auf die Erde bin ausgestreckt wird, so hat sie fur das

Niedersinken der Massen das Geschmolzenwerden

das Ausgestrecktsein auf die Erde das Fliessen als Namen

beider Zustande bekommen. Entweicht aber das Feuer wie-

der daraus, so wird, weil es niclit in leeres hinausgeht, die 59

benachbarteLuft gestossen, und indem diese die noch leicht-

bewegliche feuchteMasse in dieSitze desFeuers hineinstbsst,

vermischt sie sie mit sich selbst, und die gestossene, ihre

Gleichmassigkeit wiederbekommend, weil der Urheber der

Ungleichmassigkeit, das Feuer, hinweggegangen ist, wird

wiederum das, was sie war. Und die Entfernung desFeuers,

hat man gesagt, sei Kiihlung, das Zusammengehen aber,

wenn jenes sich entfernt hat, erstarrte Gattung. Von alien

diesen Wassern nun, die wir giessbare genannt haben, ist das

aus den diinnsten und gleichmassigsten Theilen entstehende

dichteste nur eine Art enthaltende mit gliinzender und gelber

Farbe verbundene der Giitcr kostlichstes, das Gold, durch
i
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Stein durchgeseihet unci erstarrt; des Goldes Schossling aber,

der Dichtigkeit wegen das harteste und geschwiirzt, heisst

Adamant. Das aber den Theilen des Goldes nahe kom-

mende, der Artcn jedoch mehr als eine enthaltende und an

Dichtigkeit zwar das Gold iibertreffende und mit einem klei-

nen und schwachen Zusatz von Erde versehene und darum

hartere, wegen der grossen Zwischenraume aber, die es in

sich hat, leichtere zu einer Gattung der glanzenden und

erstarrenden Wasser zusammengesetzte ist das Erz. Das

aber von Erde ihm beigemischte, was, wenn beide alt gewor-

den sich wieder von einander trennen
,
fur sich sichtbar her-

vortritt, wil’d Rost genannt. Die ubrigen Arten aber, die

hieher gehoren, der wahrscheinlichen Darstellung folgend

aufzuzahlen ist weiter keine Kunst, und wenn einer durch

solche Betrachtung zur Erholung nach den Untersuchungen

iiber das immer seiende das wahrscheinliche iiber das Wer-

den betrachtend sich ' ein Yergniigen, dem keine Reue

folgt, verschafft, so gabe das ein nicht unebenes und verstiin-

diges Spiel imLeben; und diesem wollen wir denn auch jetzt

uns hingeben und demnachst iiber dasselbe das weitere wahr-

scheinliche durchgehn auf folgende Weise. Alles mit Feuer

vermischte Wasser, was diinn und feucht ist wegen der

Bewegung und des Laufes
,

in welchem es auf der Erde rol-

lend feucht genannt wird, ferner auch weich, weil seine Grund-

flachen weniger festsitzend als die der Erde nacligeben, wenn

dieses von Feuer und Luft abgetrennt allein gelasscn ist, so

ist es gleichmassiger geworden und von dem aus ihm weg-

gegangenen in sich selbst zusammengetricben, und so erstarrt

wird das iiber der Erde am meisten solches erleidendeHagel

und auf der Erde Eis, das weniger und nur erst halb erstarrte

iiber der ErdeSchnee und auf der Erde, aus erstarrtemThaue

hervorgeg angen, Reif genannt. Die meisten Arten der Was-
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ser nun aber sind unter einander gemiscbte, die als eine

Gattung zusamraen durch das
, was aus der Erde wachst,

durchgeseihet unter dem Namen Siifte begriffen werden;

wegen dcr Mischungen aber jeder ein verschiedener gewor- 60

den haben sie der andern Gattungen viele, die ohne Namen

sind, hervorgebracht, vier Arten derselben aber, alle Feuer

enthaltend, haben als die am meisten sich auszeichnenden

Namen bekommen: die eine, welche die Seele zugleich mit

dem Leibe erwarmt, der Wein, die andere glatt und das

Gesicht zerstreuend und deswegen glanzend und schimmernd

anzusehen und fett sich darstellend, die olige Art, Harz

und Kiki und das Oel selbst und was sonst noch dieselbe

Kraft hat; was aber die im Munde zusammenkommenden

AYege bis zum naturgemassen offnet, und durch diese Kraft

Siissigkeit bewirkt, das alles wirdimallgemeinen meistHonig

genannt; was aber dasFleisch durch Brennen zertrennt, eine

sehaumige Gattung, aus der Zahl aller Safte abgesondert,

heisstOpium. Unter den Arten der Erde aber wird die durch

AYasser durchgeseihete auf folgende Weise ein steinerner

Korper: das als Beimischung hinzutretende AYasser verwan-

delt sich, wenn es beim Hinzutreten zerschlagen worden, in

die Gestalt der Luft, und die so entstandene Luft steigt auf

nach ihremOrte hin. Leeres aber giebt es nichts iiber ihnen:

sie stosst also die benachbarte Luft, die sodann, weil sie

schwer ist, um dieErdmasse herumgegossen sie stark drtickt

und in die Sitze zusammendrangt, aus welchen die neuge-

bildete Luft aufgestiegen war. Die aber von der Luft unauf-

losbar fur AYasser zusammengedrangteErde wirdSteinmasse,

schoner oder hasslicher, je nachdem sievongleichenundgleich-

massigen Theilen durchsichtig oder von entgegengesetzter

Beschaffenheit ist. Die von des Feuers Schnelligkeit aber

alles nassen beraubte und rauher als jene zusammengesetzte
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Gattung ist die, welche wir die thoncrne nennen. Es

geschieht aber auch, dass, wenn bei zuriickgebliebenerNasse

Erde durch Fcuer fliissig geworden ist und sich abgekiihlt

hat, das von Farbe schwarze Stein wird. Die zwei hingegen,

die zwar in gleicher Weise nach geschehener Vermischung

mit Wasser eines grossenTheils desselben entledigt Averden,

aber aus feineren Erdtheilen bestehcnd und salzig sind, wer-

den, wenn sie haib erstarrt und Avieder durch Wasser auf-

losbar gewTorden sind
,
die eine die von Oel und Erde zu rei-

nigen geschickte Gattung Natrum, die andere der in denVer-

bindungen, die sich auf den Geschmackssinn beziehen, wohl

passende und nach des Gesetzes Ansicht denGottern werthe

Korper des Salzes. Die Zusammensetzungen aus beiden

aber, Avelche das Feuer und nicht das Wasser auflbsen kann,

Averden aus folgendem Gruncle so fest: Erdmassen schmilzt

Feuer und Luft nicht; denn da ihre Theile kleiner sind, als

dieleerenZwischenraumederer, ausdenen die Erde besteht, so

gehen sie aufganzgeraumigen WegenohneGewalt zugebrau-

chen hindurch und lassen sie unaufgelost und ungeschmol-

zen; die Theile des Wassers aber konnen, Aveil sie grosser

sind
,
nur mit GeAvalt hindurch und losen und schmelzen sie.

61 Erde namlich, die nicht mit GeAvalt zusammengedrangt ist,

wird so nur durch Wasser gelost, zusammengedrangt aber

durch nichts als durch Feuer; denn nichts weiter als Feuer

kann hinein. Ferner von den Verbindungen des Wassers

AA
Tird die geAvaltsamste allein durch Feuer, die schAA'achere

durch beides, Feuer soavoIiI als Luft, getrcnnt, durch diese

in den leerenZAvisehenraumen, durch jones auch in denDrei-

eckcn. GeAvaltsam zusammengedrangteLuft aber kann nur in

ihrem Elemente gelost, unzusammcngcdrangte allein durch

Feuer zerschmolzen AA’erden. Anlangend mm aber die aus

Erde und Wasser zusammengemischtcn Korper, so lange
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das Wasser darin die leeren Zwischenraume der Erde, nacli-

dem sie mitGewalt zusammengepresst sind, inne hat, lassen

die von aussen herzukommenden Wassertheile, weil sie kei-

nen Eingang finden, die ganze von ihnen umstromte Masse

un°-eschmolzen, die Feuertheile aber, indem sie in die leeren

Zwischenraume des Wassers eindringen und so wie W assei

auf Erde, auf Wasser aberFeuer wirken, sind alleinUrsache,

dass der gemeinschaftliche Korper geschmolzen wird und

fliesst. Es sind das aber entweder solche, die weniger Was-

ser als Erde enthalten, die ganze zum Glase gehorige Gat-

tung und alle die so genannten schmelzbaren Steinarten, oder

solche, die mehr Wasser enthalten, alle wachsartig zusam-

mengesetzten und zum Kauchern geschickten Korper.

Und die Gattungen nun mit ihrer durch Gestalten, Ver-

bindungen und Yerwandlungen unter einander bewirkten

Mannichfaltigkeit sind jetzt wohl angegeben; ihre Eindriicke

aber miissen wir deutlich zu machen suchen ,
aus welchen

Ursachen sie stattfinden. Das erste nun, was immer bei

den genannten angenommen werden muss, ist Empfindung.

Die Entstehung des Fleisches aber und dessen, was zum

Fleische gehort, so wie des ganzen sterblichen Theils der

Seele, sind wir noch nicht durchgegangen. Es kann aber

weder dieses ohne jenes die empfindbaren Eindriicke betref-

fende noch jenes ohne dieses gehorig dargestellt werden, und

beides zugleich ist nicht wohl moglich. Wir miissen also

vorher das eine von bciden voraussetzen und wollen nachher

auf das vorausgesetzte wieder zuri.ickkommen .Damit nun

die Darstellung der Eindriicke sich an die der Gattungen

anschliesse, sei uns das auf Leib und Seele sich beziehende

das friihere. Zuerst also was wir damit sagen , wenn wir

das Feuer warm nennen, wollen wir so zu erkennen suchen:

durch die Erwiigung derTrennung und dcsEinschnittes, den
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unser Leib durch dasselbe erleidet. Denn dass der Eindruck

ein scharfer ist, fiililen wir wold alle; inBetrachtungaber der

feinen Kanten, der spitzigenEcken, derkleinenTheileunddes

schnellen Ganges
, welches alles ihm Heftigkeit und schnei-

dendeScharfe giebt jedes ihm vorkommende zu zerschneiden,

62 miissen wir eingedenk der Entstelmng seiner Gestalt anneh-

men, dass gerade diese und keine andere Natur dadurch,

dass sie unsern Leib trennt und in kleine Stiickchen zer-

malint, dienaturlicheUrsachedessen, was wirjetzt warm nen-

nen, des Eindruckes sowohl als desNamens ist. Das Gegentheil

von diesem aber ist zwar klar, soli aber doch der Erklarung

nicht entbehren. Namlich die aus grossern Theilen beste-

henden Feuchtigkeiten, die unsern Leib umgeben, indem sie

hineingehn und die kleineren heraustreiben und in die Sitze

derselben nicht eindringen konnen, drangen das in uns befind-

liche Nasse zusammen, so dass es aus einem ungleichmassi-

gen und bewegten durch Gleichmassigkeit und in Folge des

Zusammendrangens ein unbewegtes wird und erstarrt; das

widernatiirlich zusammengetriebene aber kampft naturge-

mass und drangt sich selbst auf das entgegenstehende hin.

Dieses Kampfen und Schiitteln nun heisst Schauder und

Frost, und der "ganze Eindruck und das ihn machende kalt.

Hart aber alles, welchem unser Fleisch nachgiebt; weichhin-

gegen alles, was demFleische; und so unter einander. Nack-

gebend aber ist alles, wasaufkleinem Grundesteht, hingegen

das mit viereckigen Grundflachen, weil es eine starke Unter-

lage hat, die am meisten sich widersetzende Art, so wie das,

was zur grosstenDichtigkeit vereinigt am widerstrebendsten

ist. Schweres und leichtes aber wird sich am deutlichsten

erklaren lassen, wenn es in Yerbindung mit der Natur des

Unten und der, welche oben heisst, untersucht wird. Es ist

namlich ganz falsch, wenn man glaubt, dass es von Natur
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zwei entgegengesetzte Orte gebe, durch welche das All zwei-

fach getheilt sei, den einen unten, nach welchem alles hinge-

trieben werde, was eine korperliche Masse habe, und den

andern oben, zu welchem sich alles unfreiwillig begebe. Denn

da der ganze Himmel kugelformig 1st, so muss alles, was

gleich weit von der Mitte entfernt ausserstes ist, auf gleiche

Weise ausserstes sein, die Mitte aber, in gleichen Maassen

von dem aussersten entfernt, allem gegeniiber gedacht wer-

den. Ist nun aber die Welt so beschaffen, was von dem

rerwahnten konnte einer oben oder unten nennen, obne mit

Recht als einer, der das unpassende sagt, zu ersckeinen?

Denn von dem mittleren Orte in ihr ist man weder dass er

I

unten, noch dass er oben sei, zu sagen berechtigt, sondern

eben in der Mitte ; der aber rings herum ist weder ein mitt-

lerer, noch hat er in sich einen von dem andern abweichenden

Theil, der mehr nach der Mitte zu lage, als einer der gegen-

iiiber liegenden. Was aber auf alien Seiten von ahnlicher

Beschaffenheit ist, wie und was fiir entgegengesetzte Namen

i konnte man dem mit Recht beizulegen glauben? Denn wenn

(es auch ein festes in der Mitte des Alls im Gleichgewicht

schwebendes g'abe, so wiirde es niemals nach einem der 63

aussersten hingetrieben werden wegen der auf alien Seiten

stattfindenden Aehnlichkeit derselben; aber ginge auch einer

im Kreise um dasselbe herum, er wiirde vielmals als Gegen-

: fussier stillstehend das namliche an ihm unten und oben nen-

unen. Denn, wie gesagt, von dem Ganzen, welches kugelfor-

imig ist, zu behaupten, dass es einen Ort unten und den

andern oben habe, ist unverstandig; wroher aber dieseNamen

ikommen und worin das ihnen entsprechende sichfindet, dass

wir deshalb auch den ganzen Himmel so getheilt zu benen-

nen gewohnt sind, dariiber miissen wir uns mittelst folgender

' Voraussetzung verstandigen. Wenn jeinand an dem Orte
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ist, avo auch das meiste bcisammen ware, nach welchem ee

hingetrieben wird, auf dasselbe tretend und die Kraft dazu

habend Theile des Feuers wegnehinen und auf Wagscbalen

gelegt wagen wollte, so wird er natiirlich, wenn cr die Wage

hebt und das Feuer mit Gewalt in die unalinliche Luft zieht,

die kleinere Masse leichter zwingen, als die grossere; denn

von zwei mit einer Kraft zugleich erhobenen Mengen muss

die kleinere mehr, die grossere weniger angezogen der Gewalt

folgen und die grosse schwer und nach unten, die kleine leicht

und nacb oben getrieben heissen. Dieses namliche nun thun

wir unverkennbar hier an diesem Orte. Denn auf der Erde

stehend ziehen wir erdartige Dinge von einander wegstellend

und bisweilen Erde selbst in die unahnliche Luft mit Gewalt

und gegen die Natur, indem beide an dem verwandten fest-

halten. Das kleinere aber folgt leichter als das grossere der

Gewalt nacligebend eher in das unalmliche; wir haben es also

leicht genannt und den Ort, in welchen wir es mit Gewalt

ziehen
,
oben ,

den entgegengesetzten Eindruck aber schwer

und unten. Diese nun also miissen sich von sich selbst

abweichend verhalten desAvegen, Aveil die Mengen der

Geschlechter einander entgegengesetzte Orte einnehmen.

Denn man wird finden, dass das, was an einem andern Orte

leicht ist, dem am entgegengesetzten Orte leichten und dem

schweren das schwere, desgleichen dem unten das unten und

dem oben das oben alles entgegengesetzt und seitwarts und

auf alle Weise abAveichend von einander Avird und ist. Die-

ses jedoch ist von ihnen alien auf einerlei Weise zu denken,

dass der Weg zu dem verwandten ein jedes dorthin getrie-

bene schAver macht, und den Ort, AArohin ein solches getrieben

wird , unten
,
das hievon verschiedene aber das verschiedene.

Hiemit nun mbgendieUrsacken auch dieserEindriicke erklart
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• iein. Wolier aber auch der glatte und rauhe Eindruck riibre,

kannwohl jeder sehen und aucli einem andern angeben: Harte

- nitUnebenheitvermischtbringtdiesen, EbenheltmitDichtig- G4

ceit jenen hervor. Der grosste aber und nochzu betrachtende

inter den allgemeinen auf den ganzen Leib sich beziebenden

r Cindriicken ist dieUrsache des angenehmen und des schmerz-

aften indemvon un s durchgegangenen und in allem, was durch

ie Theile des Leibes Empfindbarkeit erlangt und in ihnen

ugleick Schmerz und Lust zu Begleitern hat. So also lasst

ns von den empfindbaren und unempfindbaren Eindriicken

isgesammt die Ursachen auffassen: durch Erinnerung an

en vorhin erwahntenUnterschied der bcweglichen und unbe-

weglichcn Natur; dcnn auf diesem Wege muss alles, was wir

u finden beabsichtigen, aufgesucht werden. Dcnn das von

Tatur bewegliche, wenn es auch nur einen kleinen Anstoss

mpfangt, tragt ihn im Ivreise ein Theil auf den andern mit

leicher Wirkung iiber, bis sie an das verstandige kommen

nd die Kraft dessen, was ihn hervorgebracht hat, verkiindi-

en; das entgegengesetzte aber, welches sich nicht riihrtund

1 keinem Kreisc geht, empfangt bios den Anstoss
,
ohne ein

ndcres benaclibartes zu bewegen, so dass der erste Eindruck,

/•eil ihn die Theile nicht einer auf den andern iibertragen, in

men unfortgesetzt durch dasganze Wesenverbleibtunddas,

ras ihn empfing, als unempfindlich zeigt. Dieses ist aber

er Fall bei denKnochen und denHaaren und was wir sonst

och fur meistens aus Erde bestehende Theile in uns haben,

as vorerwahnte dagegen besonders bei denen des Gesichts

nd Gehdrs, weil ihnen die grosste Kraft vonFeuer undLuft

inwohnt. Von der Lust nun und dem Schmerze ist so zu den-

en: der Eindruck, welcher gegen die Natur und mitGewalt

uf einmal bei uns entstcht, ist schmerzhaft, und derjenige,

relcher auf einmal zur Natur zuriickkehrt, angenelnn, der

Bd. II. 4. 42
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sanft und allmalig erfolgende aber unempfindbar, und der ent-

gegengesetzte cin dicscm entgcgengesetzt erfolgender. Alle

aber, die mit Leichtigkeit cntstehen, sind erapfindbar zwar

in hochstem Grade, docli ohne Antheil an Schmerz undLuBt,

wie die, welche auf das Gesicht selbst gemacht werden, von

deni im vorigen gesagt wurde, dass es ein am Tage mit uns

verwachsener Korper sei. Denn in ilim wird weder durch

Schneiden und Brennen und alle die andern Eindriicke

Schmerz bereitet, noch durch die Buckkehr in den vorigen

Zustand Lust, Empfindungen aber hat es von der starksten

und deutlichsten Art, sowolil da, wo es einen Eindruck

empfangen hat, als wenn es selbst auf etwas gefallen ist und

es beriihrt; denn seine Zerstreuung und Vereinigung geht

ohne alle Gewalt vor sich. Die aus grosseren Theilen beste-

henden Korper aber, welche dem einwirkenden schwer nach-

geben, aber die Bewegungen dem ganzen mittheilen, die

haben Lust und Schmerz, Schmerz, wenn sie sich entfremdet,

05 Lust, wenn sie wieder in ihren vorigen Zustand versetzt

werden. Diejenigen ferner, welche ihre Abgange und

Ausleerungen allmalig, die Erfiillungen aber auf einmal und

in grossem haben, sind unempfindlioh fiir die Ausleerung,

empfindlich fur die Erfiillung, und verursachen dem sterb-

lichen Theile der Seele zwar nicht Schmerzen, aber sehr

grosse Lust; und es zeigt sich dieses bei den Wohlgeriichen.

Diejenigen endlich, welche auf einmal sich entfremdet und

allmalig und schwer in ihren vorigen Zustand zuriickversetzt

werden, bringen gerade die entgegengesetzte Wirkung von

jenen hervor; und dieses wiederum zeigt sich, wenn derLeib

gebrannt und geschnitten wird.

Und die dem ganzen Leibe gemeinsamen Eindriicke nun

so wie dieBenennungen derDinge, durch welche sie gemacht

werden, sind wohl angegeben, die aber in besondern Theilen
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'/on uns entstehenden
, die Eindrucke sowohl als auch wie-

ierum die Ursachen der Dinge, durcli welche sie entstehen,

i' missen wir versuchen anzugeben, wenn wir kdnnen. Zuerst

dso die vorher, als die Rede yon den Siiften war, von uns

i ’bergangenen Eindrucke, welche der Zunge insbesondere

itukommen, miissen wir nacliKraften klar machen. Es schei-

len aber auch diese, wie ja die meisten, durch gewisse Yer-

:inigungen und Trennungen zu entstehen, ausserdem aber

aehr als die andern Rauheiten und Glatten zu gebrauchen.

I
Alles namlich, was in die Umgebung der wie Fiihlfaden

tach dem Herzen ausgespannten Aederchen der Zunge ein-

rretend und auf das Nasse und Zarte des Fleisches fallend in

: einen ausErde bestehendenTheilen zerschmolzen die Aeder-

hen zusammenzieht und austrocknet, das zeigt sich, je nach*

plem es rauher ist oder weniger rauh macht, als mehr oder

weniger herb; was aber sowohl diese abreibt als auch alles

nm die Zunge herum abspiilt, wenn es diess liber dieMaassen

hut und sie selbst mit anoreift, so dass es etwas von ihrer

Aatur wegzehrt, wie die Kraft der Laugensalze, das alles

eisst dann bitter; wenn es aber die laugenartigeBeschaffen-

ieit nicht erreicht und die abreibende Kraft in gemassigtem

Grade aussert
, so erscheint es als salzig ohne rauhe Bitter-

• :eit und melir uns angenehm. Was aber mit der Warme
1 es Mundes in Yerbindung gebracht und von ihm geglattet

ugleich mit entztindet wil’d und den es durchwarmenden selbst

vieder brennt und seiner Leichtigkeit wegen zu denEmpfin-

i ungen des Kopfes aufsteigt und alles schneidet worauf es

tosst, solches alles wil’d dieserKrafte Avegen scharf genannt. GO

)ann aber das durch Faulniss vorherverdunnte und in die

ngenAdern eindringende und zu den darin befindlichen erdi-

1 en und Luftthcilen passende, so dass sic von ihm in Bewe-

ung gesetzt untcr einander gemischt werdcn und bei dieser

42*
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Mischung in einander gerathen und in die einen eindringend

die andern hold machen, indem sie sich um die hineingehen-

den herura ausdehnen, welche denn, wenn hohle Nasse, bald

erdige, bald auch reine, umLuft herum ausgedehnt ist, nasse

Behaltnisse von Luft, hohle und runde Wasser werden, und

ist die Nasse rein, eine durchsichtige Umgebung Blasen

genannt bilden, ist sie aber erdig und wird zugleich mit

bevvegt und gehoben, mit den Namen des Siedens und der

Gahrung bezeichnet werden, dasjenige aber, was diese Ein-

driicke verursacht, sauer genannt wird. Der Eindruck aber,

der alien bisher erwahnten dieser Art entgegengesetzt ist,

entsteht aus einer entgegengesetztenUrsache, wenn sich das

hineingehende im feuehten der Beschaffenheit der Zunge

angemessen so gestaltet, dass es das rauh gewordene iiber-

ziehend glatt macht und das widernatiirlich zusammenge-

tretene oder zerflossene, das eine zusammenzieht, das andere

auflockert, und alles so viel wie moglich in einen naturge-

massen Zustand versetzt: angenehm und lieb einem jeden

als Heilmittel der gewaltsamen Eindriicke wird alles das so

beschaffene siiss genannt. Und das hieher gehorige nun

ware dieses; was aber das Vermogen der Geruchswerkzeuge

betrifft, so linden sich darin keine Arten. Denn alles, was

Geruch heisst, ist getheilten Geschlechtes , und keine Gat-

tung ist dazu passend einen Geruch zu haben, sondem

unsere hiezu bestiinmten Adern sind fur die Geschleckter

der Erde und des Wassers zu eng und fur die des Feuers

und der Luft zu weit gebaut, weshalb niemals jemand einen

Geruch von einem derselben empfunden hat, sondern immer

wenn etwas benetzt wird oder fault oder schmilzt oder ver-

raucht, entstehen sie; denn wenn Wasser in Luft und Luft

in Wasser sich vcnvandelt, so sind sie da, in dem, was zwi-

schen diesen ist, und es sind die Geriiche allzumal Rauch
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oder Nebel, von diesen aber das aus Luft in Wasser iiber-

gehende Nebel und das aus Wasser in Luft Kauch. Daher

-dnd die Geriiche allzumal diinner als Wasser und dicker als

: Luft, wie sich zeigt, Avenn jemand nach VerstopfungderNase

•nit Gewalt den Athem in sich zieht; denn dann wird kein

Geruch mit durchgeseihet und der blosse Athem allein folgt,

von keinem Geruche begleitet. Deswegen also haben die Man- 67

nichfaltigkeiten derselben, die nicht aus vielen noch einfachen

Arten hervorgehen ,
keine Namen, sondern entweder ange-

• nehm oder widrig, welches beides allein das darin erkennbare ist,

werden sie genannt, das eine, was auf die ganze Hohle, die

zwischen dem Scheitel und Nabel in der Mitte liegt, einen

rauhen und gewaltsamen Eindruck macht, das andere, was

tebendieselbe beruhigt und auf willkommene Weise in den

naturgemassen Zustand zuriickversetzt. Als dritten empfin-

denden Theil in uns aber haben wir den, der das Gehor ent-

halt, zu untersuchen und anzugeben, aus welchen Ursachen

die hierbei vorkommenden Eindriicke erfolgen. Im allgemei-

nen nun wollen wir Ton den Schlag nennen
, der durcli die

Ohren von der Luft in Gehirn undBlut bewirkt bis zurSeele

hingeleitet wird
,
und die durch ihn be^virkte Bewegung,

! welclie im Kopfe anfangt und bei dem Sitze der Leber

! endigt, Gehor; alle Tone aber, die mit einer schncllen

Bewegung verbunden sind, hoch, und die langsameren tie-

fer ;
femer die mit ahnlicher Bewegung eben und glatt und

die entgegengesetzten rauh ; stark endlich die vielbewegten

und alle entgegengesetzten schwach. Von ihrem Einklange

aber muss bei dem spater zu erwahnenden die Eede sein.

Noch iibrig also ist uns eine vierte Art von Empfindung,

die wir aus einandersetzenmussen, die viel Mannichfaltierkei-

ten in sich befasst, welche wir alle zusammen Farben nen-

nen, eine von den einzelnen Korpern abfliessende Flamme,
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deren Theile fur das Gesicht passend sind empfunden zu

werden; yom Gesicht aber ist wiederum im vorigen das die

Ursachen seiner Entstehung betrefFende angegeben worden.

Folgendes also mochte die wahrscheinlichste und dem ver-

niinftigen am meisten geziemende Erklarung fiber dieFarben

sein: dass die von den andernDingen abgehenden und in das

Gesicht einfallcnden Theile die einen kleiner, die andern gros-

ser, noch andere aber eben so gross als die Theile desGesichts

selbst seien; das gleich grosse nun, was eben auch durchsich-

tig heisst, sei nicht erapfindbar, das grossere und kleinere

aber, jenes das Gesicht zusammenziehend, dieses es zer-

streuend, sei mit dem auf dasFleisch wirkenden warmen und

kalten und mit dem auf die Zunge wirkenden herben und

jenem erwarmenden, was scharf genannt wird, verwandt, das

weisse und das schwarze, Eindriicke jener Dinge, die in

einer andern Art dieselben sind, aber aus diesen Ursachen

als andere erscheinen. So mussen sie also benannt werden:

was das Gesicht zerstreuet, weiss, das Gegentheil davonaber

schwarz ; den schnelleren Zug aber, und der von einer andern

Art Feuer herkommt und das Gesicht bis zu den Augen

zerstreuet und die Durchgange der Augen selbst mitGewalt

GSaus einander treibt uud schmilzt, indem es gehauftes Feuer

und Wasser, welches wir Thriine nennen, aus denselben

fliessen macht und auch selbst Feuer ist, von entgegenge-

setzter Seite her auf jenes treffend, und wenn nun bei

dem blitzartigen Ilerausspringen des einen Feuers und bei

dem Ilineingehen und im nassen erfolgenden Yerloschen des

andern in dieser Yermischung Farben von allerArt entstehen,

diesen Eindruck nennen wir Schimmer, und das, was ihn

bewirkt, heisst glanzend und stralilend. Die aber zwischen

diesen wieder in der Mitte liegende Art des Feuers, welche zu

dem feuchten der Augen kommt und mit ihmsich mischt, aber



655

licht strahlfc, sondern den durch das Nass gemischten Glanz

las Feiiers, der die amBlute sicli zeigendeFarbe giebt, nen-

len wir roth; und gliinzendes mit rothem nnd weissem ver-

! nischt ist gelb. Wie viel aber das Maass fiir wie vieles sei,

las zu sagen ist nicht verniinftig, selbst wenn man es wiisste,

la man weder eine Nothwendigkeit davon noch den wahr-

Hcheinlichen Grund aucli nur mit einiger Sicherbeit angeben

•fonnte. Kothes nun aber mit schwarzem und weissem ver-

E

nischt wird purpurn, dunkelpurpurn aber, wenn diese gemischt

sind und durchBrennen schwarzes mehr damit vermischt ist.

iBraunes aber entsteht durch Vcrmischung von gelbem und

kgrauem
,
graues durch die von weissem und schwarzem, und

las blassgelbe, wenn weisses mit gelbem gemischt wird.

Wenn aber weisses mit glanzendem zusammengekommen

; und auf gesattigtes schwarzes gefallen ist, so wird die blaue

iIFarbe vollendet, und wenn blaues mit weissem vermischt

'wird, die hellblaue, wenn aber braunes mit schwarzem, die

ILauchfarbe. Von den iibrigen aber lasst sich aus diesen

;ziemlich bestimmt erkennen, mit welchen Mischungen ver-

.glichen sie die Wahrscheinlichkeit derDarstellung unverletzt

erhalten wiirden. Wollte aber jemand dieses untersuchend

die That als Priifstein nehmen, so wurde er den Unterschied

der mensclilichen und gottlichen Natur verkannt haben, dass

'Gott zwar das viele in eins zusammenzumischen und wie-

derum aus einern in vieles aufzulosen eben so zureichend

versteht wie vermag, von Menschen aber keiner weder das

eine noch das andere weder jetzt im Stande ist noch kiinftig

jemals sein wird.

Alles dieses also fand damals der Werkmeister des schon-

sten und besten aus Nothwendigkeit also beschaffen in dem

werdenden vor, als er den sich selbst geniigenden und ganz

vollstandigen Gott erzeugte, mit Hulfe zwar der in jenem
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Gebiete liegendenUrsachen, des gutenUrsache aberirn gan-

zen Bau des werdenden er eelbst. Es miissen deranach zwei

Arten der Ursache unterschieden werden, die nothwendige

und die gottliche, und die gottliche muss man in alien Din-

gen suchen um zu dem seligen Leben zu gelangen, so weit

69 es unsere Natur gestattet, die nothwendige aber um jener

willen, bedenkend, dass ohne dieses es nicht mdglich istjenes

selbst, wonach wir streben, allein zu erkennen oder zu erfas-

sen oder irgendwie seiner theilhaftig zu werden. Da uns

nun also jetzt wie Zimmerleutcn das Bauholz die Arten der

Ursachen abgeldart vorliegen, aus welchen die noch iibrige

Rede zusammengefiigt werden muss, so lasst uns kiirzlieh

wieder zum Anfangc zuriickgehn und schnell zu der nam-

lichen Stelle hinsteuern, von welcher wir hieher gekommen

sind, und dann das ganze auf passende Weise zum Abschluss

zu bringen versuchen. Also, wie ja auch zu Anfange gesagt

wurde, da diese Dingo ungeordnet waren, gab Gott ihnen

Ebenmaass
,
jedem unter sich selbst sowolil als unter einan-

der, so viel und soldier Art, als sie fahig waren verhaltniss-

rnassig und ebenmassig zu sein. Denn damals hatte iveder

daran etwasTheil ausser zufallig, noch war uberhaupt etwa3

von dem, was jetzt einen Namen fuhrt, der Rede werth um

so genannt zu werden, wie Feuer und Wasser und wenn es

von den andern etwas gab, sondern alles dieses vertheilte er

erst ordentlich und setzte dann dieses All daraus zusammeu,

ein einziges lebendes Wesen, welches dielebendenalle, sterb-

liche und unsterbliche, in sich hat. Und von den gottlichen

wird er selbst Ilervorbringer, das Werden der sterblichen aber

trug er seinen Erzeugten hervorzubringen auf; welche sodann

nachahmend, als sie die unsterbliche Grundlage der Seele

empfangen hatten , sie mit einem sterblichen Korper rings

umschlossen und als Fahrzeug den ganzen Leib iln* gaben
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nnd in ihm eine anclere Art von Seele, clie sterbliche, daran-

baueten, welche gefahrliche und notbwendige Eindriicke in

sich aufnimmt, zuerstLust, die grosste Lockspeisedes schlech-

ten, dannSchmerzen, desgutenYerscheucherj dann auchZuver-

sicht und Furcht, zwei thorielite Rathgeber, dann schwer zu

besiinftigenden Zorn, dann leicht zu verfiihrende Hoffnung,

dann mit vernunftloser sinnlicher Wahrnehmung und mit

ulles versuchender Liebe dieses vermischend wie nothwendig

war, die sterbliche Gattung zusammensetzten. Und darum

nun aus Scheu die gottliche zu beflecken, so weit es mcht

unumganglich nothwendig war, verlegen sie die Wohnung

der sterblichen getrennt von jener in einen andern Theil des

Leibes, nachdem sie den Nacken einschiebend einen Steg

and Grenze zwischen dem Kopf und der Brust erbauet hat-

den, damit sie fur sich ware. In die Brust also und den so

^genannten Brustkasten schlossen sie die sterbliche Gattung

» ler Seele ein. Und weil das eine in ihr von besserer, das

indere von schlechterer Art war, so trennen sie wiederum

lie Brusthohle, wie in einein Hause das Gemach der Manner 70

ibsondernd von dem der Frauen, indem sie das Zwerchfell

[

lazwischen ausspannen. Dem streitliebenden in der Seele

ilso, welches Theil hat anTapferkeit und Zorn, wiesen sie sei-

len Wohnsitz naher dem Kopfe zwischen dem Zwerchfell und

Wackenan, damit es aufdie Vernunft horend gemeinschaftlich

: ait ihr das Geschlecht der Begierden mit Gewalt im Zaume

delte, wenn es dem von derBurg ausgegangenenBefehle und

Ausspruche von selber nicht gehorchen will. Das Herz nun

her, die Verkniipfung der Adern und Quelle des durch alle

xlieder mit Heftigkeit herumgetriebenen Blutes, stellten sie
,

I

n den Trabantenort, damit, wenn die Kraft des Zornes auf-

rallet, von der Vernunft benachrichtigt, dass ihm einUnrecht

on aussen geschieht, oder auch von den Begierden von innen,
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sclmcll (lurch alle engenWege alles mitEmpfindung begabte

im Korper die Ermahnungen undDrohungen empfindend vor-

nelime und iiberall hin folge und das beste so in ihnen alien

herrschen lasse. Fiir das Pochen des Herzens aber bei der

Erwartung des schrecklichen uud der Aufregung desZornes

in der Voraussicht, dass ein solches Aufwallen der ziirnen-

denimmer mitFeuer verbunden sein wiirde, eineHiilfe dafiir

veranstaltend pflanzten sie das Wesen der Lunge hin, weich

zuvorderst und blutlos, dann inwendig wie ein Schwamm

durchlochert, damit es den Athem und den Trank aufneh-

mend abkiihlte und freier und leichter die Hitze ertragen

liesse. Deswegen also fiihrten sie Kanale derLuftrohre nach

der Lunge und stellten diese um das Herz herum wie einen

weichen Sprung, damit, wenn derZorn in ihm brauste, es an

nachgebendes anschlagend und abgekiihlt weniger angegrif-

fen mehr der Vernunft wie dem Zorne dienen konnte. Nun

aber das nachSpeise und Trank begierige derSeele und nach

allem, was ihm die Natur des Leibes zum Becliirfniss macht,

dieses verlegten sie in die Gegend zwischen dem Zwerchfell

und der bis zum Nabel sich erstreckenden Grenze, nachdem

sie gleichsam eine Krippe in diesem ganzen Raume fur die

Nahrung des Leibes eingerichtet hatten, und banden dann

jenes dort an wie ein wilcles Thier, das aber als nothwendi-

gerGeselle ernahrt werden musste, wenn esjemals ein sterb-

liches Geschlecht geben sollte. Damit es also immer an der

Krippe weidend und so entfernt wie moglich von dem bera-

thenden wohnend am wenigsten larmend und schreiend das

71 beste inRuhe iiber das alien insgemein zutragliche sichbera-

then liesse, darum wiesen sie hier ihm seinen Platz an. Da

sie aber wussten, es wiirde die Vernunft weder verstehen,

noch auf die Ausspriiche derselben, wenn es auch irgendwie

pine Empfindung von ihnen bekame, zu achten die Art
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laben, aber von Schatten- unci Scheinbildern bci Nacht und

,m Tage am meisten angezogen werden, so riclitete Gott auf

ben dieses sein Absehen und fiigte das Wesen der Leber

usammen und setzte sic in seine Behausung, diclit und

latt und gjanzend und siiss und mit Bitterkeit versehen

ie bildend, damit in ikr die Kraft der aus der Yernunft

ommenden Gedanken als wie in einem Abdrucke auf-

ehmenden und Schattenbilder zeigenden Spiegel theils es

rschreckte, wenn sie der darin liegenden Bitterkeit sich

edienend, unsanft genahet mit Drohung, die ganze Leber

lit Scharfe unterlaufen und gallichte Farben in ihr erschei-

en liesse und alle ihre Theile einander nahernd sie runzlig

I

I rauh maclite, theils daduroh, dass sie den Lappen und

Behalter und Pforten, jenen aus einem geraden zu einem

gebogenen maclite und zusammenzdge, cliese verstopfte und

schlosse, ihm Leiden und schliinmesBefinden verursachte,

1 weim wiederum Scheinbilder der entgegengesetzten Art

schilderte ein sanftes Anwehen der Gedanken, dieses vor

: Bitterkeit Iiuhe gewahrend ,
inclem es die ihm entgegen-

setzte Natur weder aufriihren noch sich damit befassen

tg, und dagegen der ihr eingepflanzten Siissigkeit gegen

i sich bedienend und alles gerade und glatt in ihr und frei

rrichtend dem um die Leber wohnenden Theile der Seele

uterkeit und gute Tage gabe und in der Nacht eine ange-

;ssene Beschaftigung, namlich das Weissagen im Schlafe,

iil ihm von Ueberlegung und Besonnenheit nichts zuge-

mmen'war. Denn es liaben die, welche uns zusammen-

fiigt, der Verordnung des Vaters eingedenk, wo er ihnen

ftrug das sterbliche Geschlecht so gut sie konnten zu

ichen, dem gemass auch dem niedrigen in uns einen Werth

rleihend ,
damit es doch einigen Antheil an der Wahrheit

,tte, hier den Sitz der Weissagung gegriindet. Ein hin-
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reichender Beweis aber, dass Gott die Weissagung mensch-

lichem Unverstande gegeben hat, ist dieses, dass keiner im

Zustande der Besonnenheit gottbegeisterter und walirer

Weissagung fahig ist, sondern entweder im Schlafe bei gebun-

dener Kraft des Denkens oder wegen Krankheit oder wegen

einer Begeisterung von Sinnen gekommen. Aber das ist

Sache des besonnenen, sich erinnernd zu begreifen das im

Traume oderWachen von der weissagenden undbegeisterten

72 Naturgesprochene, und was vonScheinbildern gesehen wurde,

alles mit Ueberlegung zu unterscheiden , wie und wem es

etwas bedeutet xon zukiinftigem oder vergangenem oder

gegenwartigem Schlimmen oderGuten; des inWahnsinnver-

setzten aber und noch darin verharrenden Sache ist es nicht,

die Bilder und Worte, die er selbst hervorgebracht hat, zu

deuten, sondern richtig heisst es auch lange schon, das Thun

und Erkennen des seinigen und seiner selbst komme allein

dem besonnenen zu. Weshalb es denn auch Brauch ist, das

Geschlecht der Propheten als Deuter den gottlichen Weissa-

gungen beizuordnen, die mancher selbst Weissager nennt,

weil ihm das ganze unbekannt ist, dass sie Ausdeuter der

rathselhaften Spriiche und Erscheinungen sind und nicht

Weissager, sondern Propheten, dasheisst, Sprecher der weis-

sagenden genannt werden miissen. DieNatur derLeber also

ist darum eine solche und dort befindlich, wo wir sagen, der

Weissagung wegen. Und so lange einjedes lebt, hat sie als eine

so beschaffene deutlichere Zeichen, des Lebens beraubt aber ist

sie blind und ihrWeissagen dunkler, als dass sie etwas deutlich

anzeigen konnte. Das Eingeweide aber, wasinihrerNachbar-

schaft zur linken sich befindet, ist umihretwillen zusammen-

gefiigt und dorthin gesetzt, urn sie stets glanzend und rein zu

erhalten, wie ein fur einen Spiegel verfertigtes und immer

bereit daneben liegcndes Wischtuch. Daher denn auch, wenn
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ch. Unreinigkeiten in Folge von Krankheiten des Korpers in

3r Leber erzeugen, alles gereinigt undaufgenomraenwirdvon

3r Lockerheit der Milz, als eines hohlen und blutlosen Gewe-

3s; weshalb sie angefiillt mit den weggenommenen Unrei-

gkeiten gross und aufgedunsen wird, und wenn derKorper

3reinigt ist, wieder zu demselbenUmtange sich erniedrigend

isammensinkt.

Das die Seele betreffende nun, was von ihr sterblich und

as gottlick ist, und wie und womit verbunden und weswe-

sn sie getrennte Wohnsitze erhalten, der Wahrheit ent-

)rechend angegeben zu haben , das mbebten wir wohl nur

urn, wenn Gott einstimmte, bekaupten; dass wir jedoch

is wahrscheinliche angegeben haben, das miissen wir auch

:tzt und mehr nock bei emeuerter Betracktung auszuspre-

len wagen und wollen es ausgesprochen haben. Dem aber

unachst nun an dieses sich anschliessenden miissen wir die-

m gemass nachforschen ; es war aber das die Entstehung

C3S Korpers betreffende nock iibrig. Folgende Ueberlegung

'SO mochte der allergeziemendste Grund seiner Zusammen-

<.gung sein: DieSchopfer unseres Geschlechtes sahen unsere

ussekweifung im Trinken und Essen voraus, und dass wir

.is Gier viel iiber das Maass und die Nothwendigkeit zu

is nekmen wiirden; damit also nicht sckneller Untergang

irch Krankheiten eintriite und okne vollendet zu sein das

erbliche Geschleckt sogleich sein Dasein endigte, bildeten
\

e dieses voraussehend als Halter und Aufnehmer dessen, 73

as von Trank und Speise iiberfliissig sein wiirde, denTheil,

elcher die untere Hohlung genannt wird, und legten die

'dndungen derGedarmeimKreiseheruni, damit nicht schnell

irch sie hinausgekend die Nahrung schnell wieder anderer

i akrung zu bediirfen den Kbrpcr notkigte und Unersattlich-

:it erzeugend durckEssgier das ganze Geschleckt derLicbe
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zur AYissenschaft unci Kunst entfremdet taub machte gegen

die Stimme des gottlichsten in uns. Mit den Knochen aber

und dem Fleisclie und dem ganzen AYesen dieser Art ver-

hielt es sich so: der Grand zu diesen insgesammt ist dieEnt-

stchung des Markes ;
denn in diesem wurden die Bander des

Lebens als die AYurzeln des sterblichen Geschlechtes bei der

Verknupfung der Seele mit dem Leibe befestigt; das Mark

selbst aber ist aus anderem entstanden. Denn die ersten

unter den Dreiecken, welclie gerade und glatt Feuer und

AYasser und Luft und Erde am genauesten darzustellen im

Stande waren, diese aus den einzelnen Gescblechtern beson-

ders ausscheidencl und wie sie zusammen passten mit einan-

der vermischend zu einem allgemeinen Saamen fur das ganze

sterbliche Gescblecht bildete Gott das Mark aus ihnen und

befestigte sodann pflanzencl in ihm die Gattungen der See-

len, und wie viel und was fiir Gestalten es nach den einzel-

nen Arten haben sollte, in so viel und solche Gestalten

zerlegte er das Mark selbst gleich bei der anfanglichen Ver-

tkeilung. Und denjenigen Theil des Markes, welcker den

gottlichen Saamen wie ein Saatfeld in sich bergen sollte, bil-

dete er rund auf alien Seiten und nannteihnGehirn, dasheisst,

Kopfmark, weilam vollendeten einzelnen AYesen das ihn uinge-

bendeGefassKopf heissen wiirde; was aber den iibrigen und

sterblichen Theil der Seele in sich halten sollte, das zerlegte er

in runde zugleich und langlichte Gestalten und nannte es alles

Mark, und wie an Anker daran die Bander der ganzen Seele

legend machte ernunum dasselbeherum unsern ganzen Korper

fertig, indem er zuerst eine knocherne Becleekung fiir jenes,

die das ganze umschlosse, zusammenfiigte. Den Knochen aber

bauet er so: Erde, die er durchgesiebt, reine und glatte,

mengte und benetzte er mit Mark, und setzt es sodann in

Feuer, danach aber taucht er es in\Arasser, dann abermals m
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^euer, dann wiederum in Wasser, und vielmals so es hiniiber-

ragend aus dem einen in dasanderemachteeresunschmelzbar

.ir beide. Ilievon nun Gebrauch machend formte er daraus

ine knocherne Kugel zur Umgebung des Gehirns, liess aber

1 derselben einen engen Durchgang zuriick; und zurUmge-
ung des Nacken- wie des Riickenmarkes bildete er Wirbel74

araus und fiigte sie wie Thiirangeln einen unter den andern,

om Kopfe an den ganzen Rumpf entlang. Und so nun dem
anzenSaamenScluitz gewahrend umschloss er ibn mit einer

icinartigen Umzaunung und brachte Gelenke in derselben

a, bei welchem er von dem Vermogen des andern als einem

aazwischen eintretenden Gebrauch machte, zuin Behuf der

' ewegung und Biegung. In Hinsicbt aber wieder der kno-

:
lernen Natur dafiir haltend, dass ihre Beschaff’enheit zu

i
orode und unbiegsam sei, und dass sie auch, wenn sie erhitzt

nd wieder erkaltet wiirde, brandig Averden und bald den

aamen, der sicli inihr befinde, zerstoren wiirde, bereitete er

;is diesen Griinden die Sehnen und dasFleisch, um mittelst

ner alle Glieder verbindend durch deren Anspannung und
achlassung dem Leibe Biegsamkeit um die Angeln und
usstreckbarkeit zu verleihen, das Fleisch aber als Schirm

•gen die Hitze und als Schutz gegen die Kalte, den es fer-

r auch wie die gewalkten Sachen gegen das Fallen
, indem

den Kbi pern weich und sanft nachgabe, gewahren, ver-

ige der warmen Nasse aber, die es in sich hatte, des Som-
?rs schAvitzend und iiusserlich bcnetzt iibcr den ganzen Leib
le geeignete Kiihle verbreiten, im Winter dagegen Avieder

t diesem I euer den von aussen andringenden und umge-
nden Irost auf angemessene Weise abwehren sollte. I)ie-

3 denkend setzte er, dessen Hand uns gebildethat, aus

lem passend vcrbundenen Gemisch von Wasser und Feuer
d Erde, versetzt mit einem aus sauerem und salzigem
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bestehenden Gahrungsstoffe das Fleisch saftig und weich

zusammen; das Wesen der Sehnen aber liess er aus derVer-

mischung vonKnochen und ungesauertemFleischealseineini-

ges aus beidender Kraft nacli mittleres hervorgehen, indem

er bei ihnen von der gelben Farbe Gebrauch machte; wes-

halb das Wesen der Sehnen straffer und zaher, als das des

Fleisches, und weicher und feuchter, als das der Knochen

wurde. Und hiermit Knochen und Mark umgebend verband

Gott sie unter einander durch Sehnen und tiberdeckte sodann

es alles mit Fleisch. Welche nun am beseeltesten waren

unter den Knochen, die umschloss er mit dem wenigsten

Fleische, die innerlich seelenlosesten aber mit dem meisten

und dichtesten, und auch an den Verbindungen der Knochen,

wo die Ueberlegung nicht cine Nothwendigkeit zeigte, dass

es sein miisse, liess er wenig Fleisch wachsen, damit es weder

den Biegungen hinderlich fiele und so die Korper unbehiilf-

lich, weil schwerbeweglich
, machte, nocli auch, wenn es viel

und dicht und sehr an einander gedrangt ware , durch Derb-

lieit Unempfindlichkeit erzeugt und die Seele ungescliickter

sich zu erinnern und stumpfer zum Denken wiirde. Uaher

75sind denn die Schenkel sowohl und Schienbeine und das um

die Hiiften und die Theile um die Knochen der Oberarme

und der Unterarme und welche sonst noch gclenklos sind,

als auch alle Knochen, die inwendig wenig Seele im Marke

und darum nichts von Einsicht haben, alle diese sind mit

Fleisch angefiillt, alle aber, in denen Einsicht ist, weniger;

wenn er nicht etwa ein Fleisch fur sich der Empfindungen

wegen also zusammcnsetzte, wie die Gestalt der Zunge; die

meisten aber aufjene Art. Denn die durch Nothwendigkeit

werdende und unter ihr fortbestchende Natur gestattet kei-

neswegs dichteKnochen imd vieles Fleisch und dabei zugleick
• i

feinhorige Empfindung. Denn am allermeisten wiirde es sieii
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amBaue desKopfes finden, wenn sich beides zusammen ver-

triige, mid das menschliclie Geschlecht mit einem fleiscliigen

und sehnichten und starken Kopfe auf demRumpfe noch ein-

mal und vielmal so lange als jetzt und gesiinder und schmerz-

loser leben. So aber, als unsere Schopfer iiberlegtcn, ob sie

ein langer lebendes sclilechteres oder einkiirzerlebendesbes-

seres Geschlecht hervorbringen sollten, fanden alle, dassdem

langeren aber unvollkommeneren Leben das kiirzere bessere

durchaus vonjedemvorzuziehen sei ; weshalb sie dennmiteinem

diinnen Knochen, nicht aber mitFleisch undSehnen denKopf,

der ja auch keine Biegungen hatte, bedeckten. Dem alien

zufolge ward also dem Leibejedes Mannes ein zwar mitEmpfin-

dung undEinsicht begabterer, abervielschwacherer Kopfauf-

gesetzt. Die Sehnen aber heftete Gott aus diesen Griinden

und aufdiese Weise an das Ende des Kopfes mit Gleichheit,

sie imKreise um denHals herumstellend, und band mit ihnen

die Enden derKinnladen unterhalb desAntlitzes zusammen:

die andern verstreuete er in alle Glicdmaassen, Gelenk mit

Gelenk verkniipfend. Die Kraft des Mundes aber versahen

die Urheber seiner Einrichtung so, wie er uns jetzt einge-

richtet ist, mit Zahnen und Zunge und Lippen, um des noth-

wendigen und um des besten willen, den Eingang um jenes,

denAusgang um dieses widen veranstaltend
; dennnothwen-

dig ist ades, was eingeht, dem Korper Nahrung verleihend,

der Strom der Rede aber, der herausfliesst und der Einsicht

dient, ist der schonste und bestealler Strome. Wiederum aber

den Kopf bios aus nacktem Knochen bestehen zu lassen war

wegen des beiderseitigen Uebermaasses in den Jahreszeiten

nicht mogbch, und eben so wenig war es mit anzusehen, dass

er unter einer dichten Hiille taub und unempfinddch wiirde

wegen der Menge des Fleisches. Es wurde also von dem

fleischigen Wesen da, woes trocken wurde, ein librig blei- 76
Ud. II. 4. 43
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bencles grosseres Stuck Sckale gesckieden, was jetzt Haut

genannt wird, welche sodann wcgen derNiisse urn dasGehirn

in sicli selbst zusammengehend und spriessend ringsum den

Kopf bekleidete, von der zu den Nakten aufsteigenden Nasse

aber befeuchtet auf dem Scheitel wie in einen Knoten zusam-

mengezogen sick sckloss. Die manckerlei Nakte aber sind

entstanden durck denEinfluss derUmlaufe imd derNakrung,

und wenn diese mekr mit einander kampfen , so sind ikrer

mekrere, wenn weniger, wenigere. Diese ganze Haut nun

durckstack die Gottkeit ringsum mit Feuer, und als sie

durckbokrt war und die Feucktigkeit durck sie kindurck

nacli aussen getrieben wurde, so ging das feuckte und warme,

was rein war, ab, das gemisckte aber, aus denselben Stoffen

wie die Haut bestekend, streckte sick zwar von dem Triebe

nach aussen gekoben in die Lange so diinn wie der Durck-

stick, aber seiner Langsamkeit wegen zuriickgestossen vom

Hauche der ausseren Luft und wieder unter die Haut kin-

untergedrangt scldug es dort Wurzel; und in Folge dieser

Umstandc ist denn das Gesckleckt der Haare auf der Haut

erwacksen, als riemenartig verwandt mit dieser, aber harter

und dickter vermoge des Druckes der Kalte, die jedes Ilaar,

indem es von derHaut sick entfernend erkaltet wird, zusam-

mendriickt. Hiemit also wurde unser Kopf rauck gemackt

von seinem Sckopfer mit Anwendung der besckriebenen

Ursacken und in der Erwagung, dass es anstatt des Flei*

sckes zur Sicherung desGekirns eine leickte und im Sommer

und Winter Sckatten und Sckutz gewakrende Bedeckung

sein musste, und welcke der Leicktigkeit des Empfindens

nickt kinderlick werden wiirde. Das aber, was bei der Ver-

flecktung der Sekne und der Ilaut und des Knockens an den

Fingern aus dreien gemisckt vertrocknete, ist eine einige, alle

drei in sick entkaltende karte Haut geworden, von mitwir-
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Kenden Ursachen diescn die Entstehung verdankend, zur

eigentlichsten Ursache aber die Ueberlegung aus Riicksicht

auf das, was nachher werden sollte, habend. Denn dass einst

aus Mannern Weiber und dann aucli Tliiere entstehen wiir-

den, wussten die, welche uns zusammensetzten, und eben so

war iknen der Gebrauch der Nagel bekannt, dass vieleThiere

zu vielem derselben bediirfen wiirden; weshalb sie gleich bei

Entstehung der Menschen die Bildung der Nagel entwarfen.

Aus dicsemGrunde also und auf diese Veranlassungen liessen

sieHaut, Haare undNagel an denEnden derGlieder wachsen.

Nachdem aber alle Theile undGliedmaassendessterblichen

Wesens zusammengewachsen waren und dieNothwendigkeit-

es mit sich brachte, dass esinFeuerund wehenderLuft leben77

musste, und es darum von diesen aufgelost und entleert hin-

schwand, bereiten die Gutter ihmeineHiilfe. Denn sie schaffen

eine mit der menschlichen verwandteNatur, andere Gestalten

undEmpfindungen ihr beimischend, so dass es ein anderes Ieben-

diges Wesen ist, namlichdie jetzt mildenBaume undPflanzen

und Saamen, dievomLandbau erzogen sich zahm gegen uns ver-

halten, ehedem abergab es bios die wildcn Arten, die alter als die

milden sind. Dennwas nurimmerTheilamLeben hat, das alles

wirddochmitRechtamrichtigsten lebendiges Wesengenannt;

diesesjedoch, wovon wirjetzt sprechen, hat Theil anjenerdrit-

tenArtSeele, derenSitz die Rede zwischenNabel undZwerch-

fell legt, die von Meinung und Ueberlegung und Vernunft

nichts in sich hat, aber angenehme und schmerzhafteEmpfin-

dung mit Begierden. Denn es verhalt sich immer leidend

gegen alles
, dass es aber in sich selbst herumgewendet um

sich selber, die Bewegung von aussen her von sich abstos-

send und der eigenen sich bedienend etAvas von dem seinigen

zu erkennen und es sich zu denken geeignet ware , hat die

Entstehung ihm niclit verliehen. Daher lebt es denn zwar
43 *
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und ist kein von einem lcbendigen Wesen verschiedenes,

aber es bleibt fest und eingcwurzelt an seinem Orte, weil es

der Bewegung durch sich selber beraubt wurde. Diese

Geschlechter also alio schufen die machtigeren uns schwache-

ren zurNahrung und durchzogen sodann unsernKorperselbst

wie mit Kanalen, die man in Garten grabt, damit er wie von

zufliessendem Gewasser befeuchtet wiirde. Und zuerst gru-

ben sie verborgene Kanale unter die Ilaut da, wo sie mit

demFleische verwachsenist,narnlichzweiRiickenadern, zwie-

fach, wie es der Korper durch rechtes und linkes war. Diese

fuhrten sie am Ruckgrat hinunter und so, dass das Lebens-

mark zwischen sie zu liegen kam , damit sowohl dieses aufs

beste gcdiehe, als aucli von hier der Zufluss zu den iibrigen

Theilen als zu niedriger liegenden leicht von statten gehend

die Bewasserung gleichmassig machte. Nach diesem liessen

sie die Adern sich um den Kopf theilen und durch einander

geflochten nach entgegengesetzten Seiten hindurchgehen,

indem sie die einen von der rechten nach der linkenSeite des

Leibes und die andern von der linken nach der rechten neigten,

damit zugleich neben der Haut noch ein Band zwischen dem

Kopfe und Leibe ware, weil jener nicht ringsum mit Sehnen

am Scheitel besetzt war, und dann auch damit der Eindruck

der Empfindungen von beiden Seiten sich in den ganzenKor-

per verbreitete. Sodann aber schritten sie zur Anlage der

78 Wasserleitung, deren Einrichtung wir leichter einsehen

werden, wenn wir uns zuvor dariiber verstandigt haben, dass

alles, was aus klcineren Theilen besteht, das grossere halten

kann, das aus grosseren bestehende aber das kleinere nicht

zu halten vermag, und dass das Feuer unter alien Elemen-

ten die kleinsten Theile hat, weshalb es durch Wasser und

Erde und Luft und alles, was aus diesen besteht, hindurch-

geht, und nichts es halten kann. Eben so ist nun auch von
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unserer Bauchhohle anzunehmen, dass sie Speisen und

Getranke, wenn sie hineinkommen , halten kann, Luft und

Feuer aber nicht, weil deren Theile kleiner sind als die, aus

welchen sie selbst besteht. Von diesen also machte Gott

Gebrauch zur Bewasserung der Adern aus der Bauchhohle,

indem er ein Geflecht aus Luft und Feuer nach Art der

Fischreusen zusammenwebte, am Eingange mit doppelten

Zwischengeflechten versehen, deren eines er wiederum zwei-

spaltig flocht; und yon den Zwischengeflechten zog er dann

wie Seile ringsum durch das ganze Geflecht bis zu dessen

Enden hin. Das Innere desselben nun setzte er ganz aus

Feuer zusammen, die Zwischengeflechte und das auswendige

aber luftartig; dann nahm er es und umgab damit das leben-

dige Wesen, das er gebildet liatte, auf folgende Weise: das

eine der Zwischengeflechte liess er in den Mund gehen; da

es aber doppelt war, so ftihrte er die eine Halfte desselben

durch die Luftrohren hinab in dieLunge und die andereindie

Bauchhohle neben den Luftrohren hin; das andere spaltete

er und liess beide Theile durch die Kanale derNase hindurch

gegangen sich vereinigen , so dass , wenn das andere durch

den Mund nicht im Gange ware, aus diesem auch die auf

jenes angewiesenenFliisse alle versorgt wiirden. Das iibrige

Auswendige der Reuse aber liess er um den ganzen hohlen

Theil unseres Korpers herumwachsen, und veranstaltetenun,

dass dieses ganze bald sanft in die Zwischengeflechte als aus

Luft bestehend zusammenflbsse, bald diese wiederum ihrer

Seits zuruckflbssen, anderer Seits das Geflecht bei der

lockern Beschaffenheit des Korpers durch denselben hinein

und wieder heraustrate, die inwendigbefestigtenFeuerstrah-

len aber dem Zuge der Luft nach beiden Seiten hin folgten,

und dieses, so lange das sterblicheWesen bestiinde, zugesche-

hen nicht aufhorte. Dieses nun, sagen wir, hat der Urheber
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der Namen zusammcn mit den WorternEinathmen undAus-

atlimen bezeichnet. Dieses ganzeThun und Leiden nun aber

ist unserm Korper beigelegt, damit cr angefeuchtet und abge-

kiihlt ernahrt werde undlebe. Dennwenn wahrenddem, dass

der Athera binein und herausgeht, das inwendig verbundene

Feuer folgt und sichbestandig durch die Bauchhohlehindurch-

79 schwingend, so wie es hineingekommen ist, die Speisen und

Getranke ergrifFen bat, da lost es sie auf, zertheilt sieinkleine

Tbeile, fuhrt sie durch die Ausgange, durch die sein Weg

gebt, hindurcb, lasst sie wie aus einer Quelle inKanale indie

Adern sicb ergiessen, und macbt, dass die Stromungen der

Adern den Korper wie einen Wiesengrund durchstromen.

Betracbten wir aber noch einmal den Hergang des Athem-

holens, vermittelst welcherUrsachen er ein solcher geworden

ist, wie er gegenwartig ist. Also so: da es nicbts leeres

giebt, in welches etwas von dem, was bewegt wird, hinein-

gehen konnte , der Athem aber von uns nach aussen bewegt

wird, so ist demnachst scbonjedemklar, dass eresnicbt in lee-

res wird, sondern das nachste aus seiner Stellefortstosst; das

gestossene aber vertreibt immer das nachste, und so wird

notbwendig alles berumgetrieben nach derStelle bin, von wo

der Athem ausging, und tritt hinein und fiillt sie aus und

folgt dem Athem nach, und dieses gescbiebt alles zugleich

wie wenn sicb ein Bad umdreht, weil es nichts leeres giebt.

Daher werden denn Brust und Lunge , wenn sie den Athem

von sich geben, wieder von der Luft um den Korper, welche

durch das lockere Fleisch hineindringt und berumgetrieben

wird
, angefiillt ; wenn aber die Luft wiederum abgewendet

wird und durch den Korper hinausgeht, so bringt sie durch

Herumstossen das Plineingehen des Athems durch den

Mund und die Nasenlocher zu Wege. Als die Ursache aber

des Anfangs hievon ist dieses anzunehmen: Jedes lebende
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Wesen hat inwendig imBlute und in denAdern seine grdsste

Warrae, wie eine in ihm befindlicheFeuerquelle, was wir auch

mit dem Geflecht der Reuse verglichen, welches in der Mitte

des Gewebes ganz aus Feuer geflochten sei, im librigen aber,

auswendig, von Luft. Yom warmen nun muss jeder zuge-

ben, dass es naturgemass nach seinem Orte hinaus zu dem

verwandten geht. Da aber derDurchgange zweisind, welche

hinausfiihren, der eine durch den Korper, der andere durch

denMund und dieNase, so stosst es, wenn es nach dem einen

hingezogen ist, das andere herum ; das herumgestossene aber

wird erwarmt, indem es in das Feuer hineinkommt, und das

herausgehende erkaltet. Indem aber die Warme sich andert

und das am andern Ausgange warmer wird, so schlagt wie-

derum dorthin vielmehr das warmere, seinem eigenen Wesen

zustrebend, und stosst das an der andern Seite herum; die-

ses aber, immer dasselbe erleidend und dasselbe auch wieder

hervorbringend, wird so die Ursache des bin und herwogen-

den von beiden Seiten zuStande gebrachtenKreises, den das

Einathmen und Ausathmen bildet. Und auf diesem Wege

sind denn auch dieUrsachen von dem, was wir bei derAnwen-

dung der Schropfkopfe erfahren, und die des Yerschluckens 80

und die der geworfenen Korper, der in die Ilohe sowohl als

der iiber die Erde bin geschleuderten, zu erforschen, desglei-

chen aller Tone, die schnell und langsam als hohe und tiefe

erscheinen, bald unverbunden kommend wegen der Unahn-

lichkeit der in uns von ihnen hervorgebrachten Bewegung,

bald zusammenstimmend wegen der Aehnlichkeit. Denn

wenn die Bewegungen der friiheren und schnelleren nacli-

lassen und schon denen der langsameren ahnlich geworden

sind, mit welchen diese spater dazukommend sie bewegen,

so werden sie von diesen eingeholt, ohne durch das Ilinein-

bringen einer andernBewegung von ihnen gestort zu werden,
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sondern indcm sich derAnfang dcr langsamerenSchwingung

nach der Aehnlichkeit der schnelleren aber zuEndegehenden

daran anschliesst, kommt ein einziger aus liohem und tiefem

gemischterEindruck zu Stande, wodurch den thorichtenLust,

den verstandigen aber Freude wegen der Nachahmung des

gottlichenEinklanges ins terblichenSchwingungenverursacht

wird. Sodann auch allcs Fliessen der Wasser, ferner das

Niederfahren der^Blitze und die Yerwunderung erregenden

Anzielmngserscheinungenam Bernstein und Magnet, bei deren

keinem jemals ein wirkliches Ziehen stattfindet, sondern dass

es niclits leeres giebt und dieseKorper selbst herumstossend

auf einander einwirken, und dass alle Korper, indem sie

getrennt und indem sie vereinigt werden, den Ort wechselnd

ein jeder nach seinem geht, in diesen mit einander verlmiipf-

ten Umstanden wird der, der auf die rechte AYeise sucht, die

Ursachen jener wunderbaren Erscheinungen finden. Und

so ist denn auch das Athemholen, wovon die Bede ausging,

auf dieselbe AYeise und aus diesen Ursachen entstanden, wie

vorher gesagt worden ist, indem das Feuer die Speisen zer-

schneidet und sich durch das Innere desLeibes derLuft nach-

folgend hindurchschwingt und vermoge dieses Schwingens

die Adern aus der Bauchhohle anfullt dadurch, dass es das

zerschnittene aus ihr in sie ausgiesst, weswegen denn durch

den ganzen Leib alien lebenden AYesen die Strome der Nah-

rung so zufliessen. Als frischzerschnittenes aber und her-

riihrend von verwandten theils Friichten, theils Krautern, die

Gott eben dazu fur uns pflanzte, Nahrung zu sein, hat es

zwar allerlei Farben , aber am meisten umspielt es die rothe

Farbe, ein aus der Zerschneidung durch das Feuer und dar-

aus, dass dieses sich in feuchtes eindriickt, erzeugtes AYesen;

woher die Farbe des den Leib durchstromenden einAussehen

wie das von ims bescliriebene erhalten hat. Und dieses nen-
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aen wir Blut, wodurch das Fleisch und der gesammte Leib

^gespeist wird, die Quelle, aus welcher jegliches bewassertBl

i.len Sitz dessen, was abgefuhrt wird, erfiillt. Die Erfiillung

and der Abgang aber geht auf dieselbe Weise vor sich, wie

i lieBewegung von allem imAll, nach welcher allesverwandte

su einander getrieben wird. So wie namlich das von aussen

aragebende uns immerfort auflost und jedem Elemente das,

was seines Geschlechtes ist, zusendend vertheilt, so muss

much das im Blute befindliche inwendig bei uns zerstiickelte

and von dem eiaazelnen lebendigeia Wesen wie voia demBaue

oines Himmels umschlossene die Bewegung des Alls nach-

; ihnaen, weshalb denn ein jedes von dem inweaidig zertheilten

.zu dean verwandten getrieben das, was auf jene Weise leer

worden, wieder erfiillt. Wenn nun mehrabgeht, alszufliesst,

•so schwindet alles, wenn aber weniger, so wiichst es. Ist

anun der Bau des ganzen lebenden Wesens aaoch neu, mit

i len Dreieckeaa aus den Elementen wie frisch aus der Werk-

?3tatt hervorgegangen , so hat er einen festeaa Schluss dersel-

1 ben unter einaiader, seine ganze Masse aber ist von weichem
\

I Bestande, weil er erst kiirzlich aus Mark erwachsen und mit

’Milch genahrt worden ist
; weshalb erdenn die in seinenBereich

von aussen hineinkommendenDreiecke, aus welchen die Spei-

sen und Getranke bestehen, und welche alter aand schwacher

als seine eignen Dreiecke sind, mit deia neuen zerschneidend

iiberwaltigt und das Wesen ernahrend aus vielem ahnlichen

gross macht. Wenn aber die Wurzel der Dreiecke anfiingt

aus einander zu gehen, weil sie lange Zeit viele Kampfe mit

wielen gekampft haben, so konnen sie die eintretenden der

'Nahrung nicht mehr zur Aehnlichkeit mit sich selbst zer-

schneiden, sie selber aber werden von den von aussen hinein-

tretenden leicht zertrennt, und so iiberwaltigt schwindet denn

jedes lebcnde Wesen, und was ihm dawiederfiihrt, wirdAlter
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genannt. Zuletzt aber, wenn im Marke die zusammengefug-

ten Bander dcrDreiecke durch die Arbeit auseinandergetrie-

ben nicht mehr wiederhalten
,
lassen sie auck die Bander der

Seele los, und diese, gemiiss der Natur gelost, entfliegt mit

Lust. Dcnn alles, was wider die Natur ist, verursacht

Schmerz, was aber naturgemass geschieht, Lust. Und eben

so ist auch der Tod, wenn er durch KrankheitenundWunden

bewirkt wird, schmerzhaft und zwangvoll, wenn er aber mit

dem Alter der Naturgemass zum Ende geht, der allerleichteste

und vielmehr von Lust als von Schmerz begleitet.

Von den Krankheiten aber ist wohl jedem klar woher sie

entstehen. Denn da es vier Elemente sind, aus welchen dcr

82Korper zusammengefiigt ist, Erde, Feuer und Wasser und

Luft, so hat das widernatiirlicheZuviel undZuwenig von die-

sen und die Veranderung des Sitzes, wenn sie den eigenen

mit einem fremden vertauschen, und wenn von dem Feuer

und den andern Elementen, da der Gattungen mehr als eine

sind, eine jede das, was ihr nicht zukommt, an sich nimmt,

dieses und alles dergleichen hat Aufstande und Krankheiten

zur Folge; denn indem das Entstehen eines jeden und das

Wechseln des Ortes auf widernatiirliche Weise stattfindet,

so wird erwarmt was vorher abgekiihlt wird, und was trocken

ist wird nachlier nass, desgleichen was leicht undwasschwer

ist, und es ist alien Veranderungen auf alle Weise unterwor-

fen. Denn nur dann, meinen wir, wird es als einunddasselbe

mit sich selber wohlbehalten und gesund bleiben konnen,

wenn einunddasselbe. zu einunddemselben an demselbigen

Theile und auf gleiche Weise und verhaltnissmassig hinzu-

kommt und davon weggeht ; was aber gegen diese Kegeln

abgehend oder hinzutretend einen Verstoss macht, wird die

mannichfaltigsten Verschiedenheiten und unendliche Krank-

heiten und Zerstorungen verursachen. Ferner da es natur-
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gemiiss Zusammensetzungen zweiten Grades giebt, so bietet

sich dem, der nachdenken will, eine zweite Beobachtung von

Krankheiten dar. Denn da Mark und Knochen und Fleisck

und Sehnen aus jenen zusammengefiigt sind, sodann aucb

Blut zwar auf andere Weise, aber aus ebendenselben ent-

;

standen ist, so treten die iibrigen Krankheiten zwar meisten-

theils aus gleichem Grunde ein, wie die friiheren, die grossten

aber mit ihrer Schwere aus diesem : wenn die Entstehung der

genannten Theile verkehrt erfolgt, dann werden sie zerstort.

Naturgemassnamlich entstehenFleisch und Sehnen ausBlut,

die Sehnen aus den Fasern, der Verwandtschaft wegen, das

Fleisch aus dem geronnenen, was nach Ausscheidung der

Fasern gerinnt; das zaheund fettige aber, was wiedervondem

Fleische und den Sehnen abgeht, dasverbindettheilsalsLeim

das Fleisch mit dem Wesen der Knochen und client zugleich

selbst alsNahrungzumWachsthum derKnochenum das Mark,

theils wird es durchgeseihet durch die Dichtheit derKnochen,

die reinste, glattesteundfettigsteArtder Dreiecke, unclbewas-

sert abfliessend von den Knochen und traufelnd das Mark.

Und wenn jedes auf cliese Weise entsteht, so findet in der

Regel Gesundheit statt, Krankheiten aber, wenn auf entge-

gengesetzte. Denn wenn aufgelostes Fleisch die fliissige

Masse zuriick in die Adern ausschiittet, so wird in Verbin-

dung mitLuft viel und mancherleiBlut in denAdern vonver-

schiedener Farbe und Bitterkeit, auch sauerer und salziger

Beschaffenheit, mit allerlei Galle und Lymphe und Schleim;

denn indem es alles auf verkehrtem Wege entstanden und

verdorben ist, zerrtittet es zuerst das Blut selbst, und ohne

selbst dem Korper noch irgend eine Nahrung zu gewahren83

treibt es sich iiberall in den Adern herum ,
die Ordnung der

natiirlichen Umlaufe nicht mehr innehaltend, in Feindschaft

mit sich selbst, weil es keinen Genuss von sich hat, und im
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Kriege mit dem bestehenden und an Ort und Stelle verblei-

bendcn im Korper, welches es zerriittet und auflost. So viel

nun altestes Fleisch aufgelost ist, was ein schwer zu zer-

setzendes wird, das bekommt von dem Brande, dem es lango

Zeit ausgesetzt war, schwarzeFarbe, und weiles liberalizer-

fressen ist, so ist es bitter und es erweist sich alien noch nicht

verdorbenen Theilen des Korpers schadlich. Und bisweilen

nimmt die schwarze Farbe statt der Bitterkeit Saure an,

wenn das bittere mehr verdunnt ist; bisweilen aber nimmt

die Bitterkeit wieder mit Blut getrankt eine rothere, und

durch Vennischung dieser mit der schwarzen die grime Farbe

an, und auch die gelbe verbindet sich mit der Bitterkeit,

wenn junges Fleisch von dem bei der Flamme befindlichen

Feuer aufgelost ist. Und alles dieses zusammen heisstGalle,

entwedervonAerzten also benannt, oder auchvon irgend einem,

welcher fahig war auf vieles und unahnliches zu selien und

darin ein gemeinsames zurBenennung fiir alle sich eignendes

zu erblicken; die iibrigen Namen aber der einzelnen Arten

der Galle haben nach der Farbe ein jeder seine eigne Erkla-

rung. Die Lyruphe aber, die sich imBlute findet, ist mildes

Blutwasser, die in der schwarzen und sauern Galle dagegen

scharf, wenn der Warme wegen salzige Beschaffenheit hin-

zutritt, und diese Art heisst sauerer Schleim. Was aber

wiederum mit Luft aus jungem und zartem Fleische aufge-

lost wird, wenn dieses dann aufgeblaht und von Feuchtigkeit

umfangen ist und dadurchBlasen sich gebildet haben, die jede

fur sich der Kleinheit wegen unsichtbar sind, alle zusammen

aber die Masse sichtbar werden lassen, von Farbe weiss

wegen der Schaumbildung ,
diese ganze Auflosung zarten

Fleisches mit Luft verwebt nennen wir weissen Schleim.

VomSchleime aber wiederum, wieerzuerstsichbildet, ist das

wasserige Schweiss und Thriine und alles dergleichen, was
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sindWerkzeuge vonKrankheiten und dieses geworden, wenn

das Blut nicht aus den Speisen und Getranken sich natur-
* i

gemass vermehrt hat, sondern auf entgegengesetztem Wege
wider die Gesetze der Natur zu seiner Masse kommt. Wenn
nun das einzelne Fleisch durch Krankheiten zertrennt wird,

die Grundlagen desselben aber bleiben, so hat das Uebel die

halbe Kraft; denn noch gestattet es leicht Wiederherstellung.

Wenn aber das erkrankt ist, was das Fleisch mit den Kno-84

chen verbindet, und nicht weiter sodann das aus jenem und

den Sehnen abgesonderte Blut sich dem Knochen ernahrend

und dem Fleische als Band zwischen ihm und dem Knochen

erweist, sondern aus fettigem, glattem und zahem ein rauhes

und salziges von schlechterNahrung ausgetrocknet geworden

ist, dann tritt dieses ganze also veranderte selbst zerrieben

unter das Fleisch und die Sehnen zuriick, von den Knochen

ihinweg, und das Fleisch von seinen Wurzeln abge-

trennt lasst die Sehnen entblosst und mit salzigem Stoffe

erfiillt, und indem es selbst zuriick in den Blutstrom fallt,

i vermehrt es die Zahl der vorher erwahnten Krankheiten.

Sind aber dieses schlimme Veranclerungen, die den Korper

betreffen, so sind die ihnen vorangehenden noch schlimmer,

wenn der Knochen durch die Dichtheit des Fleisches des

gehorigenLuftzuges beraubt vonModer erhitzt brandig wird

und anstatt die Nahrung anzunehmen selbst zuriick auf ver-

kehrtem Wege zerbrokkelt in sie eingeht, sie aber in das

Fieisch und das Fleisch in das Blut einfallend alle Krankhei-

Iten bosartiger als die vorigen macht. Wenn aber, was das

allerschlimmste ist, das Wesen des Markes von einem Man-

gel oder Uebermaasse erkrankt ist, so hat es die grossten undam

3ntschiedensten todtenden Krankheiten zurFolge, indem der

ganze Lauf der Natur desKorpers nothwendig ein verkehrter
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geworden ist. Wicdcrum eine dritte Art von Krankheiten

aber hat man sich zu dcnken, die auf dreierlei Weise entsteht,

entweder durch Luft oder Schleim oder Galle. Denn wenn

die Ausgeberin der Luft im Korper, die Lunge, von Flussen

verstopft ihr nicht reineDurchwegedarbictet, sodasshier gar

keinc, dort zu viel Luft eindringt, so gerath das, was ohne

Abkuhlung bleibt, inFaulniss, die aber mitGewalt durch die

Adern sich durchdrangende und sic mit fortziehende undden

Korper auflosende Luft nach dessenMitteundaufdasZwerch-

fell zustromend wird darin abgesperrt, und das hat denn tausend

schmerzhafteKrankheiten oft mitvielemSchweisse zurFolge.

Oft aber erzeugt sich in dem Korper durch Zertrennung des

Fleisches Luft und kann nicht heraus, und diese bringt eben

solche Schmerzen, wie die eingedrungene, hervor, die gross-

ten aber dann, wenn sie um die Sehnen und deren Aeder-

chen herumtritt und die Bander und anstossenden Sehnen

anschwellen macht und so riickwarts spannt, welche Krank-

heiten denn auch eben von dem gespanntenZustandeKrampfe

und Verzuckungen, das heisst, Spannungen und Riickspan-

nungen genannt worden sind. Und bei diesen ist auch das

Heilmittel etwas schlimmes; denn Fieber sind es, die am

meisten, wenn sie sich einstellen, dergleichen Uebel heben.

85 Der weisse Schleim aber ist wegen der Luft in den Blasen,

wenn er abgesperrt ist, schlimm, wenn er aber einen Abzug

nach aussen bekommt, gutartiger, docli macht er denKorper

fleckig, indem er Flechten undSchwinden und die mit diesen

verwandten Krankheiten erzeugt. Wenn er aber mit schwar-

zer Galle vermischt sich iiber dieUmlaufe im Kopfe, welches

die gottlichsten sind, verbreitet und sie verwirret, so ist er,

wenn er im Schlafe kommt, weniger schlimm, wenn er aber

wachende anfallt, schwerer zu vertreiben ;
und diese Krankheit

heisst mit allem Rechte, weil das, was davon leidet, etwas
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heiliges ist, die heilige Krankheit. Sauerer und salziger

Schleim aber ist die Quelle aller flussartigen Krankheiten;

und von den ganz verschiedenenOrten, in die er fliesst, haben

sie sehr verschiedene Namen erhalten. Was aber Entziin-

dung des Korpers heisst, von dem Brennen und Entziindet-

sein, riikrt alles von der Galle her. Bekommt nun diese

einen Abzug nach aussen, so treibt sie siedend allerlei

Geschwiire empor, eingeschlossen aber irn innern verursacht

sie viele hitzige Krankheiten, und die grosste dann, wenn sie

reinem Blute beigemischt die Fasern aus ihrer Ordnung

bringt, welche in das Blut verstreut wurden, damit es das

rechte Verhaltniss in Ansehung der Diinnkeit und Dicke

hatte und weder vermoge der Warme als feuehtes aus dem

lockern Korper herausflosse nocli auch zu dicht und daher

schwer beweglich mit Miihe in den Adorn herumzoge. Die

Bewahrung dieses Ebemnaasses also vermittelt durch sein

Eintreten das Wesen der Fasern, welche auch in todtem und

im kiihlen befindlichem Blute, wenn man sie zu einander

bringt, das Zerfliessen des ganzen iibrigen Blutes, lasst man

sie aber, ein schnelles Gerinnen desselben inVerbindung mit

der es umgebenden Kiihle bewirken. Wenn nun bei solcher

Wirksamkeit der Fasern Galle, die ihrem Wesen nach altes

Blut und aus dem Fleische in dieses zuruckgeflosst ist,

warm und feucht zuerst in geringer Menge in das Blut ein-

tritt, so gerinnt sie wegen der Kraft der Fasern, und indem

sie gerinnt und mit Gewalt gedampft wird, verursacht sie

inwendig Frost und Zittern. Stromt sie aber reichlicher zu,

so iiberwaltigt sie mit der von ihr ausgehenden Warme die

Fasern und bringt sie schiittelnd und siedend inVerwirrung,

und wenn sie stark genug ist die Oberkand fortwahrend zu

behaupten, so dringt sie bis zur Gattung des Markes durch

und loset brennend die dort wie ein Schiff angobundene Seele
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und lasst sie frci; ist ihrer abcrzu wenig und derKorper halt

die Auflosung aus, dannwirdsie selbst iiberwaltigtund zieht

entweder durch den ganzenKorpcr ab, oder durch dieAdern

in die untere Bauchhdhle oder in die obere gedrangt, wie ein

Verbannter aus einer inAufstand befindlichen Stadt aus dem

86 Korper entweichend , verursacht sie Durchfalle und Ruhren

und alle diesen ahnlicheKrankheiten. DerjenigeKorper nun,

der hauptsachlich vom Uebermaass des Feuers erkrankt ist,

bringt ununterbrochene Hitze undFieber hervor, der aber von

Luft eintagige, und dreitagige der von Wasser, weil dieses

triiger als Luft und Feuer ist; das Element der Erde aber,

das auf der vierten Stufe als tragstes von diesen steht und

in vierfachen Umlaufen der Zeit seine Reinigung erlangt,

macht viertagige Fieber und wird mit Mlihe beseitigt.

Und auf diese Weise entstehen und erfolgen die Krank-

heiten des Korpers, die der Seele aber wegen der Beschaffen-

heit des Korpers also : als Krankheit der Seele haben wir die

Unvernunft und von dieser zwei Arten, den Wahnsinn und

den Unverstand, anzunehmen. Alles also, was einer erlei-

dend in den einen oder den andern dieser Zustande gerath,

ist Krankheit zu nennen. Uebermassige Lust aber und iiber-

massiger Schmerz sind als die grossten Krankheiten der Seele

zu betrachten. Denn ein Mensch, welcher ubermassig froh

ist oder auch im entgegengesetzten Zustande durch Schmerz

sich befindet, unzeitig das eine zu erlangen, dem andern zu

entfliehen strebend, ist nicht im Stande etwas rechtes zu sehen

oder zu horen, sondern raset und vermag wahrend dieser

Zeit keineswegs eine Ueberlegung zu haben. Wem aber

der Saame reichlich und flussig um das Mark herum sich

erzeugt und gleich einem Baume unverhaltnissmiissig viel

Fruchte tragt, dem erwachst jedesinal viele Pein und viele

Lust bei den Begierden und deren Ausbriichen, und so die
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meiste Zeit seines Lebens in Wahnsinn gerathend durch die

grdsste Lust und den grossten Schmerz, vom Korper krank

und unverniinftig gemacht an der Seele, wird er nicht als ein

kranker, sondern als einer, der mit Willen scklecht sei,

betrachtet. In der That aber ist die Ziigellosigkeit im Lie-

besgenuss eine zum grossten Theile von der durch Lockerheit

der Knochen im Korper erzeugten fliissigen und feuchten

BeschafFenheit der einen Gattung herriihrende Krankheit der

Seele. Und so wird fast alles, was man Unenthaltsamkeit

in den Genlissen nennt und den schlechten, als waren sie es

mit Widen, zum Vorwurf macht, nicht mit Recht vorgewor-

fen. Denn schlecht mit Widen ist niemand, sondern durch

eine krankhafte BeschafFenheit des Korpers und verwahrloste

Erziehung wird der sehlechte schlech f
,
und das sind jedem

verhasste und wider seinen Widen begegnende Dinge. Und

wiederum auch was die Schmerzen betrifFt, nimmt die Seele

gleichfalls wegen des Korpers viel schlechtes an. Denn wem

entweder sauere und salzige Schleime oder was bittere und

gadichte Siifte sind, den Korper durchirrend keinenAbzug nach

aussen finden, sondern inwendig zusammengedrangt ihren

Dunst der Bewegung der Seele vermengt beimischen, in derng?

erzeugen sie allerlei Seelenkrankheiten, starker und schwiicher

und weniger und mehr; und hingetrieben zu den drei Orten

der Seele streuen sie wohin ein jedes kommt mannichfaltige

Arten aus vonMissbehagen undMissmuth, ebenso vonKiihn-

heit und Feigheit, und auch von Vergesslichkeit verbunden

mitUngelehrigkeit. Wenn aber zu solcher schlechten Zusam-

inensetzung noch sehlechte Staatseinriclitungen und Reden

in den Stadten, besondere sowohl als ofFentliche, hinzukom-

men, und nichts hiergegenheilkraf'tiges von Jugendaufgelernt

wird, dann werden wir alle, die schlecht sind, aus zwei Griin-

den nichts weniger als mit Willen schlecht. Und davon ist

B(L n. 4. 44
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die Schuld iramer den Erzeugern mehr als den erzeugten und

den Erziehern mehr als den Zciglingen beizumessen, von

jedem aber nach Kraften daliin zu streben, durch Erziehung

sowohl als durch Beschaftigungen und Kenntnisse der Schlech-

tigkeit zu entgehen und das entgegengesetzte zu erlangen.

Doch dieses ist eineDarstellung von anderer Art; das Gegen-

stiick zu jcnem aber, was die Behandlungsweisen der Korper

und der denkenden Thatigkeiten in sich fasst, welches die

Ursachen ihrer Bewahrung sind, dieses dagegen aufzustellen

ist angemessen und geziemend; denn es ist gerechter die Rede

beim guten vielmehr, als beim schlechten sich verweilen zu

lassen. Alles gute also ist schon, das schone aber nicht

maasslos; also auch das lebende Wesen, welches ein solches

sein wil’d, ist als ebenmassig zu denken. Yon den Eben-

massigkeiten aber pflegen wir das kleine zwar wahrzunekmen

und zu erwagen, das einflussreichste und grosste aber unbe-

achtetzu lassen. Denn von grosseremEinfluss auf Gesundheit

und Krankheit und Tugend und Laster ist kein Ebenmaass

und kein Missverhaltniss, als das zwischen der Seele selbst

und dem Korper selbst; und darauf nehmen wir keineRiick-

sicht und bedenken nicht, dass, wenn eine starke und in jeder

Beziehung grosse Seele eine schwachere undkleinere Gestalt

zum Trager hat, desgleichen wenn diese beiden nach dem

umgekehrten Maassstabe zusammengefiigt sind, das ganze

Wesen nicht schon ist, denn es ermangelt des Ebenmaasses

in dem, worin das Ebenmaass am wichtigsten ist, das von ent-

gegengesetzter Beschaffenheit aber dem, der zu sehen ver-

mag, den allerschonsten und lieblichsten Anblick gewahrt.

Gleichwie nun ein Korper, an welchem die Beine unverhalt-

nissmassig lang sind oder irgend ein anderes Uebermaass

sein richtigesVerhaltniss aufhebt, hasslicli zugleich und wegen

der vielen Ermudungen bei den von dem ganzen zu verrich-
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tenden Arbeiten und der vielen gewaltsamen Bewegungen

und durcli die Schiefheit bewirktgi Fallen, die er verursacht,

sich selbst der Urheber von tausend Uebeln ist, eben so ist

auch von dem aus beiden zusammengesetzten, welches wir

lebendes AVesen nennen, zu denken, einmal, dass wenn in ihm

die Seele, den Korper an Starke iibertreffend, von Zorn iiber-

wallet, sie ihn ganz von innen heraus erschiitternd mit Krank- 88

lieiten anfiillt, und wenn sie mit Anstrengung darauf eingelit

etwas zu erlernen und zu erforschen, sie ihn abzehrt, giebt

sie dagegen Belehrung und fiihrt Kampfe mit Reden vor

der Gemeinde und in engeren Kreisen, wo sie in Zank und

Streit gerathen, dass sie da ihn erhitzt und auflost und Fliisse

herbeifiihrend die meisten von denen, welche man Aerzte

nennt, tauscht und die Ursaclie da, wo sie nicht ist, linden

lasst; und dann, wenn ein grosser und der Seele iiberlegener

Korper mit einem kleinen und schwachen Geiste gepaart ist,

dass in diesem Falle, da die Begierden der Menschen von

Natur zwiefach, wegendesKorpers aufNahrung, undwegen des

gottlichsten in uns auf Einsicht gerichtet sind, die Bewegun-

gen des starkerenTheilessiegen und sich selbst hervorhebend,

die Seele aber stumpf und ungelehrig und vergesslichmachend

die grosste Krankheit, den Unverstand, in ihr erzeugen.

Hier nun ist EineHiilfe fur beides, dass man weder die Seele

ohne den Korper bewege noch auch den Korper ohne die

Seele, damit beide einander abwehrend ins Gleichgewicht

kommen und gesund werden. Derjenige also, welcher die

AVissenschaften oder irgend eine andere Geistesiibung mit

Anstrengung treibt, muss auch die Bewegung des Korpers

stattfinden lassen und sich mit Turnkunst beschaftigen, und

wiederum wer den Korper sorgfaltig bildet, muss die Bewe-

gungen der Seele dagegen stattfinden lassen und der Ton-

kunst und der ganzenAVissenschaftsliebe dazu sich bedienen,

44 *



wenn er mit Recht ein schbner zugleich und guter im wah-

ren Sinne heisscn will. Nach eben dicser Weise aber muss

man auch die Theile behandeln, indem man den Inbegriff des

Alls nachahmt. Denn da der Korper von dem, was in ihn

eingeht, inwendig erhitzt und gekiihlt und wiederum von

dem, was ausserhalb ist, getrocknet und befeuchtet wird und

das hieraus folgende von diesen beiden Bewegungen erleidet,

so wird er, wenn man ihn ruhend den Bewegungen hingiebt,

iiberwaltigt und gelit zu Grunde; wenn man aber sowohl die

Ernahrerin und Amme des Alls, wie wir sie nannten, nacli-

ahmt und den Korper am liebsten niemals ruhen lasst, son-

dern bewegt und immer gewisse Erschiitterungen in ihm

hervorbringend bestandig die innern und aussern Bewegun-

gen naturgemass abwehrt, als auch durch angemessenes

Erschiittern die herumziehenden korperliclien Eindriicke

und Theile nach den Verwandtschaften in eine woklgeord-

nete Stellung gegen einander bringt, so wird man in

Gemasskeit dessen, was wir friiher vom All sagten, nicht

feindliches neben feindliches gesetzt Kriege im Korper und

Krankheiten erzeugen lassen, sondern befreundetes neben

befreundetem Gesundheit bewirken machen. Unter den

89 Bewegungen aber wieder ist die in einem selbst von ihm

selbst herriihrende die beste
;
denn sie ist am meisten mit

der Gedankenbewegung und der des Alls verwandt; die aber

von einem andern ist schlechter, und am schlechtesten die

des liegenden und ruhenden Korpers
, die ihn durch anderes

theilweise bewegt. Daher ist denn unter den Reinigun-

gen und Befestigungen des Korpers die durch die Leibes-

iibungen die beste, die zweite aber die durch die Schwen-

kungen, wenn man zu Schiffe fahrt oder irgendwie ohne

Ermiidung fortbewegt wird
;

eine dritte Art von Bewegung

aber, im Nothfalle zuweilen sehr niitzlich, dock ausserdem
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keineswegs von dfem verniinftigen zuzulassen, ist die llrztliclie

der Reinigung durch Arzneimittel. Denn die Kranklieiten,

welche niclit mit grossen Gefahren verbunden sind, darf man

nicht durch Arzneigeben aufregen. Denn jedes Zustande-

kommen von Kranklieiten gleicht gewissermaassen demWer-

den der lebenden Wesen. Denn auch das Zusammentreten

dieser erfolgt mit bestimmter Lebensdauer des ganzen

Geschlechtes, und auch jedes lebende Wesen fiir sich wird

mit einem ihm zugetheilten Lebensmaasse geboren, ausge-

nommen was ihm durch Nothwendigkeit wiederfiihrt; denn die

Dreiecke treten gleich zu Anfange in einem jeden mit dem

Vermogen zusammen bis zu einer gewissenZeit auszudauern,

iiber welche Zeit niemand hinaus leben kann. Eben so nun

verhalt es sich auch mit dem Zustandekommen der Krank-

heiten; und unterdriickt man dieses, ohne ihm seinebestimmte

Zeit zu lassen, durch Arzneigeben, so pflegen aus kleinen

Krankheiten grosse und viele aus wenigen zil werden. Daher

muss man den Gang aller solcher Krankheiten durch Beob-

achtung einer gewissenLebensweise lenken, so weit es einem

die Berufsgeschafte erlauben , aber nicht durch Arzneien das

Uebel bosartig machen. Und iiber das vereinigte lebende

Wesen und den korperlichen Theil desselben, wie einer len-

kend und gelenkt von sich selbst am verniinftigsten leben

konne, sei dieses gesagt; das lenken sollende selbst aber ist

wohl noch mehr und friiher so schon und so gut wie moglich

fiir das Geschaft des Lenkens einzurichten. Mit Genauig-

keit nun dieses durchzugehen , wiirde fiir sich allein eine

gehorige Arbeit sein, das nebenbei davon zu sagende aber

diirfte sich nach Anleitung des vorher gesagten nicht unpas-

send durch eine solcheBetrachtung in folgenderWeise durch-

fiihren lassen: Wie wir oft gesagt liaben, dass drei Arten

von Seele dreifach vertheilt in uns wohnen, deren jede Bewe-
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gungen hat, so nacli dieser Anleitung ist auch jetzt aufs

kiirzeste zu sagen, dass diejenigevon ihnen, welche in Untha-

tigkeit verharret und mit ihrenBewegungen ruhet, nothwen-

dig die schwachste wird, diejenige aber, welche sich Ubt, die

OOstarkste; weshalb dariiber zu wachen ist, dass sie sich

im rechten Verhaltniss unter einander bewegen. Von der

vornehmsten aber unter den bei uns befindlichen Arten von

Seele miissen wir so denken, dass Gott sie jedem als einen

Schutzgeist gegeben hat, jene, von w^elcher wir sagen, dass

sie im obersten Theile unseres Korpers wohne und uns von

der Erde zu der Verwandtschaft im Himmel erhebe als nicht

irdische, sondern himmlischeGewachse, worin wur ganzRecht

haben; denn dort, von woher der erste Ursprung der Seele

stammt, kniipfte die Gottheit desMenschenHaupt undWur-

zel an und gab so seinem Korper die gerade Stellung. Wer
sich also mit den Begierden oder mit Bestrebungen des Ehr-

geizes abgiebt und diese sehr betreibt, der muss lauter sterb-

liche Meinungen bekommen und in jeder Beziehung, so weit

er nur immer sterblich werden kann ,
dieses vollstandig wer-

den, weil er das eben so beschaffene gross gemacht hat; der-

jenige aber, der sich der Lernbegierde und der wahren

Erkenntnisse beflissen und diese von allem, wras in ihm ist,

am meisten geiibt hat, dessen Denken kann wohl nicht anders,

als unsterbliches und gottliches, wenn er Wahrheit erfasst

hat, zumlnhalte haben, und auch er muss, so weit die mensch-

liche Natur der Unsterblichkeit theilhaftig sein kann, dieses

ganz vollstandig sein, und weil er das gottliche immer pflegt

und selbst in seiner Seele den Schutzgeist als einen schon

ausgestatteten hat und beherbergt, vorziiglich gliickselig

sein. Zu pflegen nun aber hat jeder ein jedes auf eineWeise,

namlich dadurch
,

dass er ihm die angemessenen Nahrungs-

mittel und Bewegungen zu Theil werden lasst. Dem gott-
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lichen aber in uns verwandteBewegungen sind dieGedanken

und Kreislaufe des Alls. Diesen also folgend muss jeder die

in uns im Haupte befindlichen bei der Entstehung zerriitte-

ten Umlaufe durch Wahrnehmung der Uebereinstimmungen

und Kreislaufe des Alls aufrichtend das denkende zur Aehn-

lichkeit mit dem gedachten seiner anfanglichenNatur gemass

erheben und somit das Ziel desjenigen Lebens, welches den

Menschen von den Gottern als bestes fur die gegenwartige

und nachfolgende Zeit vorgesetzt ist, erreichen.

Und nunmehr scheint ja auch das, was uns jetzt vom

Anfang an durchzugehen aufgegeben war, uber das All bis

zur menschlichen Entstehung so ziemlich sein Ziel erreicht

zu haben. Denn der andern lebenden Wesen, wie auch sie

entstanden sind, muss mit wenigem gedacht werden, wo die

Sache nicht ein mehreres fordert; denn so kann man eher

glauben das rechte Maass im Vortrage hieriiber zu beobach-

ten. Folgendermaassen also sei dieses vorgetragen: Alle

feige unter den entstandenenMannern und welche dasLeben

inUngerechtigkeit hingebracht hatten, wurden bei der zwei-

ten Entstehung wie billig zu Weibern. Und in dieser Zeit 91

schufen denn aus diesem Grunde die Gotter den Trieb zur

Begattung, indem sie.sowohl in uns als in den Weibern ein

beseeltes Lebendiges zusammenfiigten, auf folgende Weise

das eine und das anderebildend: denDurchwegdesGetranks,

da, wo er den durch die Lunge unter den Nieren hin in die

Blase gelangten und von der Luft gepressten Trank aufneh-

mend herausbefordert, verbanden sie durch einc Seitenoffnung

mit der vom Kopfe durch Nacken und Riickgrat sich hin-

durchziehenden Masse des Markes, welches wir in den vori-

gen Reden Saame genannt haben
;
und dieses als ein beseel-

tes und -welches nun Luft bekommen hatte ,
erregte in dem,

wo es diese bekam
, die Leben erweekende Begierde nach



688

Ausstronrung und brachte so den Zeugungstrieb zu Stande.

Daher ist denn bei den Mannern das Wesen der Schaam-

theile unfolgsam und eigenmachtig, wie ein Thier, welches

nicht aufVernunfthort, und versucht von tobendenBegierden

getrieben alles zu beherrschen, und bei den Weibern ist es die

sogenannte Mutter undGebarmutter, die aus denselbenGriin-

den als ein der Kindercrzeugung begehrendes Lebendiges,

wenn es in seiner Beife lange Zeit ohne Frucht bleibt, ziir-

nend es libel empfindet und iiberall im Korper umirrend, die

Durckwege der Luft verstopfend, durch Hemmung des Auf-

athmens in die grosstenBeangstigungen versetzt und andere

Krankheiten aller Art verursacht, bis beiderseits Begierde

und Liebe sie zusammenfuhrend wie vonBaumen eine Frucht

abpfliickend in die Gebarmutter als in einSaatland vorKlein-

heit unsichtbare und formlose Thiere saend und wiederum

trennend sie inwendig gross ziehen und dann ans Licht

fiihrend die Entstehung lebender Wesen zu Stande bringen.

So sind also Weiber und alles weibliche entstanden; das

Geschlecbt der Vogel aber ging durch Umbildung, statt der

Haare Federn bekommend, aus den Mannern hervor, die

harmlos, aber leicht und mit uberirdischem zwar beschaftigt,

aber aus Einfalt der Meinung waren, es konne dieses durch

das Gesicht am zuverlassigsten nachgewiesen werden. Das

der Landthiere aber ist aus denen entstanden, die sich der

Wissenschaftsliebe nicht bedienten und von der Natur des

Himmels nichts sahen, weil sie nicht mehr die Umlaufe im

Kopfegebrauchten, sondernden in derBrustwoknendenThei-

len der Seele als Fiihrern folgten. Wegen dieses Treibens

also liessen sie die vordern Glieder und die Kdpfe von der

Verwandtschaft gezogen auf dieErde sich stiitzen und beka-

men langlichte und andere Scheitel von allerArt, je nachdem

02 dieKreislaufe einesjeden von Unthatigkeitzusammengedruckt
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waren. Und vierflissig wurde aus diesem Grunde und

vielfiissig ihr Geschlecht, indem Gott den unverstandige-

ren ein mehrfaches Gestell unterfiigte, dass sie mehr zur Erde

gezogen wiirden. Den unverstandigsten aber von eben

diesen und die den ganzen Leib vollig zur Erde nieder-

streckten, waren Fiisse gar nicht weiter nothig, und so wur-

den sie fusslos und auf der Erde sich hinwindend gezeugt.

Das vierte Geschlecht aber ist das imWasser wohnende, ent-

standen aus den allerunvernimftigsten und unwissendsten,

welche die Urheber der Umbildung selbst nicht mehr des

reinen Athmens wiirdigten, weil ihreSeele von aller Verkehrt-

heit befleckt -war}, sondern statt des diinnen und reinen Ath-

mens der Luft in des Wassers triibes und tiefes Einathmen

sie stiessen; woraus das Yolk der Fische und der Muscheln

und aller Wasserthiere entstanden ist, welchen zur Strafe

des aussersten Unverstandes die aussersten Wohnungen

angewiesen sind. Und auf diese Weise werden denn jetzt

wie damals alle lebende Wesen in einander verwandelt, durch

Verlust und Erlangung von Vernunft und Unvernunft ihre

1 Gestalten wechselnd.

Und nunmehr wollen wir sagen, dass unsere Rede vom All

ihr Ende erreicht hat; denn versehen mit sterblichen und

unsterblichen Wesen und ausgefiillt ist diese Welt auf solche

Weise ein sichtbares Lebendiges, des sichtbaren Inbegriff,

ein Bild des Schopfers, ein sinnlich wahrnehmbarer Gott, der

grosste und beste und schonste und vollkommenste
,
gewor-

den, dieser eine Ilimmel, der eingeborne.
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Aurelius de Acutis passionibus.

Texte publie pour la premiere fois d’apres un manuscrit

de la Bibliotheque de Bourgogne a Bruxelles, corrige

et aceompagne de notes critiques

par le

Dr. CIt. Dareniberg,
Bibliothecaire de l’academie royale de medecine de Paris etc.

(Bescliluss.)

VI. De dolore capitis quae in febribus fiunt.

Pei* quantitatem febrium capitis dolorem esse diximus;

quando ea maxime parte incubuerit febris ac veluti narium (id

est naribus), et quidem accessione[m] febris esse diximus, eum

dolorem capitis sintoma apireti (sc.pyreti— tivqstov) Graeci

dicunt, nam et augente febre augescitur dolor capitis et laxante

laxatur. Quamquam autem earn jiassionem, id est capitis do-

lorem, ab ipsis audiamus qui patiuntur (in cod. po-), attamen

manifestat hanc eorum relaxatio (in cod. relaxationem) et signa

quod initio (in cod. inilium') ejus saepe inprimedo (sc. compres-

sion) gravedoque est; et cum levior passio est quam suspicio

ejus, idem manifestum est si quis in oxeo caput movet, tunc

magis dolet; ubi augmentum acceperit, auris (in cod. aures

acceperini), fit manifestus dolor atque grandis vel maxime tim-

porum, deinde totius capitis; sequitur et quaedam ignitio (in
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i
cod. ag?iitio

)
in facie; pirosimpr osopii (nvQtoaiv nQoaconov

)

Graeci nominant. Nonnumquam et oculi ejus rubescunt et

genae, palpebras tardius movent, tacent, plerumque extumes-

i cunt venae, piget eos loqui, oculi quoque non clarum cernunt,

vix audiunt, nausiant, albi oculorum foris versum tumescunt;

ubi dolor coepit minui, numquam aut subito et sine ratione de-

sinit dolor capitis, et quare (sc. si hoc accidat) suspecta esse

debent ne fiat ilia quam Graeci par acopen dicunt vel cata-

fora[m], et quae aligenatione mentis signa sunt.

Oportethis liaecadjutoria adhiberi : mollibus manibus atque ca-

I

lidis caput continere atque frontem, neque valde constrictis mani-

bus, ut earn rem passio (patiens ?) possittegere (tonere ?) ;
vitandus-

que erit ter (!) valde luminosus locus, enim oculorum facies (acicm ?)

jpercutiens irritat dolor[em] capitis; cum statuerit {status eril?)

oleum calidum adhiberi jubemus,nec satis calidum, nec satis frigi-

dum quia intemperantia laedit. Quodsi addit dolor, oleo cami-

(imolino caput perunguat aut mulsam gargarizet; quod siduraverit

dolor, foveatur caput elixatura seminis lini aut malvae
;
quodsi ma-

>ximus increverit dolor, agacia, aut creta ex aceto, aut aqua trita

ffrontem et timpora; perungue et vermibus terrenis cum pipere.

Quodsi febres in interioribus sunt et magnus increverit dolor,

sanguinem de vena emittere debemus, aut cataplasmemus, aut

accipiant elixaturam aneti, aut absinthii fonascum (fonnsgum

ap. Cangium). Quodsi perduraverit dolor, apprehensum erit

caput tondendum et cataplasma adhibendum capiti ex lini se-

mine et hordei polline et fenograeco. Quodsi omnia contemserit,

cucurbita erit adhibenda cum epilampadio non satis ignito in

i medio capite, ut, sacrifactione adkibita, non minus vel plus in-

cfitetur; post hoc cerotario uti debet; quodsi liaec omnia ob-

'servaberis, turn ad plenissimam sanitatem perducis; sane si

f febres sunt, sic cirurgia est adhibenda; quodsi interest nausia,

)ximelle accipiant et ventrem provocent.
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VII. Dc Sicca ct aspera ct usta in febribus lingua

propositum est dicere 3 1

) ;
differunt a se quando aliud alio ma-

jus est; nam quando levis (sc. febris) ex impetu siccat lingua;

si quando augetur, et asperatur; quando incipit in statum

crescere ut malignum quoddam minitetur (seu minetur — in

cod. viinuetur), inflammatur atque inuritur; causin Graeci

dicunt. Ergo ob primam causam colluitione ori in tempore ad-

liibita solvitur eadem (in cod. eamderrt) siccitas
;
asperitas autem

permanet; et per signum (sc . yro signoT) eae sunt dispositae;

linguaque ut est interior, sic sunt [interiora] haec [signa], id

est arida atque sicca; ex alto enirn siccitas vel asperitas, vel

causa venit atque interioribus medullis; si ita est principium

in aliqua causa atque connexa est ceteris unde cum ilia impetus

sunt, necesse est quoque quod nexum est signa impetus gerere

ex his quae videmus; ilia autem quae non videmus ratione per-

spicimus 32
).

VIII. De freneticis. — [cf. Coel. I, 4, p. 17—17.]

Quomodo dignoscatur differentia eorum ? — Et res in promtu

est, et ideo breviter dicimus esse insanietatem. Hi[s] enim

quamyis aliena loquuntur, tamen melancolia est; aliis [furor?]

3
') On yoit que „De sicca .... li?iguau est a la fois un titre et le commen-

cement de la premiere phrase du chapitrc. J’ai rcspecte cette particularite du

ms. en commenfant le chapitre par nne lettre minuscule.

32
) Cette phrase est certainement une des plus incorrectes et des plus ob-

scures de tout cc traite. Je vais tacher de l’elucider: l’auteur vient de dire

d’une maniore parti culiere que la sechercsse et l’asperite de la langue temoignent

d’un etat analogue interieur; il pose ensuite en principe que dans une mala-

die [interieure]
,
qui a des connexions avec d’autres parties, lesquelles parti-

cipcnt a l’inflammation qui la constitue, nous devous conclurc nccessairemcnt dc

ce que nous voyons, que ce qui est lid (e’est a dire l’interieur) porte aussi des

signes d’inflammation
;
car ce que nous ne voyons pas, nous le comprenons par

le raisonnement
;
ici e’est un raisonnement par analogic, car on conclut d’unc

chose qu’on voit ii une autre qu’on ne voit pas.



sine febre, freneticis cum febre; similis enim frencsi [mor-

bus] mox in pleuretim et peripleumoniam passionem colligitur,

aliena loqui et totum in accessione manebit; mandragoram aut

jusquiamum bibunt mente praediti atque non sana loquuntur,

ita non quoque sine febre sunt; et ut singula persequamur,

propria sunt signa frenesis quae aliis passionibus non accidunt,

quod recedit ea febris et quod numquam sine febre est, et quod

per quamdiu loquitur aliena et tantum plerumque inveteratur

alienatio mentis, et cum crocidismo (in cod. croriclis mox /) illos

et cum carfalogia seu perviga (pervigilia ? ? )
quaerit, neque

augetur in accessionibus, ut fit in pleuredide et peripleumo-

nia 33
).

[cf. Coel. I, 9, p. 23—24.] — Curatione autem medebimur

sic: loco jaceant sic hie sani (sicco insani ?) ;
publicas confabu-

lationes nonhabeant; nechumiles fenestras, nec apertas jaceant
;

per dementiam pleni non satis luminoso loco jaceant, sed(et)tem-
r *

perato, quia capita (cod. ti) eorumqui sine febre sunt horrescunt;

ideo diximus non satis luminoso loco jaceant propter aciem

33
) Tout le debut de ce chapitrc serait incomprehensible si l’on n’avait un

passage parallele dans Coelius. Je ferai d’abord remarquer que dans le ms.

,,Quomodo . . .. insanietatem 1,1

fait partie du titre du chapitvc: — Quomodo
dignoscatur differentia eorum signifie evidemment: Comment distingue-t-on

le phrenitis des maladies analogues. Apres avoir dit que le phrenitis est en

resume une alienation

,

1’auteur ajoute: L’alienation se rencontre, il est vrai,

dans d’autres maladies qui ne sont pas le phrenitis: dans la melancolie
,
dans la

folie, dans la plcvresie et la peripneumonic, ou chcz ceux qui boivent de la

mandragore et de la jusquiamc; mais dans ces divers cas, l’alienation n’est pas

accompagnee des symptomes qui caracterisont le phrenitis. II s’agit done ici

d’un veritable diagnostic difierentiel. — Quant an membre de phrase „quod re-

cedit peripleumonia il est, si cela est possible, encore plus obscur que ce

qui precede. Il me semble que le seul sens qu’on cn puisse tircr est cclui-ci: La
fievre a des intermissions dans ces, maladies clle est continue dans le phrenitis .

dans cct derniere affection le delire va toujours en s’aggravant, il est accompagnd

dc carphologie et de crocidisme et ne s’accroit pas cn raison cs acces commc
dans la pdripncumonic.
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oculorum, etiam et propter meinbranas et a pictura va—
— percutiendo, cum dolore respirant, nocentur, sudant, deli-

rant aliquotiens, in loco ipso sonus veluti stridor apparet, quod

aceipiunt rejiciunt, male dormiunt, facile crescit quod exspuunt,

densum est magis quam aliorum, spumosum est, horum gran-

dius est, aliquotiens et sanguinolentum et lividum, biliosum ad

aeruginis colorem
;
quod si purulentum est, aut feculentum, aut

fumosum (ui9aXujd'sg), aut male olens, omnino perniciosura est.

[cf. Coel. II, 15, p. 114.] — Quomodo cognoscamus pleu-

retim inmaturam, in peripleumoniam, vel in collectionem ver-

gere? — In peripleumonia[m] intelligimus ex eo quod cum

omnia quae supra diximus signa adsunt, aut puto dolorem mi-

nui atque levari, et cum se supini subjiciunt magis relevari;

item vel ex eo quod malae eis rubeant, inter supercilia valde

corrugatur locus, et quod non convalescant; in aposthema (in

cod. -mate) intelligimus, cum dolor se efficit atque firmat in in

uno loco (sterainin (oTrjoi'^tv?) Graeci dicunt), clumque tussis

(in cod. intus sit) arescit et siccat, et fit illis rigor inordinatus

atque inconditus, disnoyetis (dvanvoux) major, dolor minuitur,

et sputum frequens.

[cf. Coel. II, 18. p. 118—599.] — Curantur autem sic: jacere

debent in loco lucido, et triduo de cibo abstineant, et ad locos

dolentes calefactio fieri debet et ex oleo rutaceo cum lana; post

hoc lana sulphurata, et cataplasmari debent ex polline ordei et

lini semine, ita ut in calida coquas rutam, et ibi caricas tritas

mittis infusas pridie in vino et oleo modico et sicpulverem (hoc

est medicamenta in pulverem redacta) mittis; etiam post cata-

plasma super focum pulverem et picem duram mittis et dolen-

34
) La fin tic ce chapitre, cclui de Lilargia t

VIIII) ct lc commencement do

eclui de Plcuveticis (X) manquent. On voit les debris d’nn feuillct qni a etc

cnleve.
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tem locum cataplasmas; non debet potum 'satis fer[v]entem

accipere ne plus augeatur punctio, quod si ex ebrietate con-

ceptum est, recentem (?) bibant; quodsi fluxus ventris erit,

permittendum (in cod. pro-) est illis dormire; ubi declinaverit

passio, a cataplasmate abstineant; quodsi major dolor erit,

vena laxandum est; si tamen fluxus (in cod. fluxinri) ventris

non est, ante triduum fleubotoment; quodsi fluxus inest, mo-

lestuminestin ipso diatriton fieri; si in declinatione fluxus veniat,

!

autsiflebotoment ante triduum, artifex animo advertere debebit;

:tunc ex eodem (pro eo
)
brachio sanguinem mittere debebit quod

- eest in ilia parte lateris ubi dolor non est, propter causam quam

saepe diximus [Coel. 1. 1, p. 119.]. Post flebotomiam cibum

accipere debent levem, ita ut omnem dulcorem accipiant
;
et si

: fluxus ventris non est, [accipiant cibos] qui maxime ventrem

\et consputum purgant: pultes aliquas non valde oleatas, vel

panem ex aqua calida; quodsi venter plurimus erit, pultibus

I eerit occurendum, vel omnibus constrictivis; quodsi major fluxus

i eerit, clystere iniciendus est succus plantaginis vel intibi ad-

i imixta, et agatia, et omfacio, vel ptisanae sucus iniciendus, ita ut

)

-si decoquant corium granati, vel lentisci, aut mirti, aut rubi,

aut rosae, aut cellae {celsae coma quam rubum vocant, ap. Coel.

p. 120.), aut his similia, ita ut altius constringantur.

De curis di sintericorum 35
).

Si fluxus mollierit et dolor creverit, cataplasmamus
;
quodsi

lolor minuerit et fluxus creverit, magis injectionibus moderari

lebemus, parcere autem cataplasmis laxatoriis, quod fluxum

|
uocent; aut in dimissione febrium scarificatio fiat, et uti pal-

nulis in cataplasmis; non multum bibant; quodsi per tussim

3S
) Cc titre ne se trouve pas a la table; il aura etc ajoute par un copiste in-

ntclligent: on pcut voir par Coelius (p. 121) que ce qui suit est la continuation

u chapitrc precedent.
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aliquid de sanguine exspuant, dandus erit sucus plantaginis ex

pusca, et maxime sucos herbarum possumus dare, aut decoc-

tionem malorum cidoniorum, aut palmularum thebaicarum;

quodsi afferri non poterit, pusca frigida danda erit. Si autem

fluxus cessaverit et purulentum exscreaverit maturum, bonum

est ideo assidue mulsam accipiant quae purget(in cod. purgent)

usque in duo diatritos. Aliqui ex melle, vel siligine, et (pro

vel) amilo, et pane ex aqua mulsa, aut in mulsa cocto, et feno-

graeco utuntur (in cod. ulantur), ita ut prima aqua fortius

coquatur ad tertias et fundatur, et iterum super fenograecum

nova aqua mi ttatur, et iterum secundo coquatur sic 36
), sicut

et primo; similiter et tertio et in ipsa tertia habeant ipsam

aquam
(
aqua ?) mellilotam potatu; omnes fere medici hoc in

usu habent; si post septem dies mulsam dant, post ipsos sep-

tem dies, hoc sunt duo diatritos, hoc electuarium dant, quod et

nos semper in usu habemus etde ejus effectu gratulamus: yreos

illiricae, ysopum, aequis ponderibus, in unum tunsum cum melle

mixtum (ap. Coel. p. 134. — Heracluh nttributwn ) ,
dabimus

coclear unum mane; si tamen fluxus interior est, mirabiliter

vulnus purgat, collectionem maturat, sputum deducit et omnem

tussim compescit in remissionem; si aliquid dolor pulsaverit,

epithima erit inponendum diaspermaton, quodsi dolor pul-

saverit (sic), locum dolentem scarificari oportet; post demissi-

onem electuarium istud erit adhibendum : lini semen integrum

in ydropidum (ydromeli tepidum ?) tunsum, quorum assorum

edianos nucleos tostos, amigdales amaras, ex aequo omnia trita,

melle dispumato, dabo coclear; aut de antidoto quod dicimus

diatriton piperon (d'ta tquuv ttsti6Q£Iuv), et cerotum appo-

nant ex altea et oleo ciprino. Jam in remissione cibos acci-

,a
) Cc sic doit pvobnblcmcnt son existence a sicut

,
ct n’ets point du fait <1°

1auteur.
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piant varios, agninum vel hedinum cum parvo sale et oleo;

balneo tardius utantur.

XI. De peripleumonicis. — [cf. Coel. II, 25, p. 136; 27,

,p. 137; 29, p. 140.]

Ilaec quoque passio pulmonis a loco qui praecipue patitur

nominata est; praecedunt autem eandem causae ex quibus

oritur, eaedem quae (in cod. cadem qua) vere sunt pleuretici,

quorum (sc. inter quas causas
)
amplius si quis ultra pigmenta

assidue biberit aut venenum; item qui assidue antidota ilia

acciperint quae fecicuba (p^fxw?) appellantur, idem ad tussim

composita vel aliqua similia; praecedit etiam catarrus et

coriza.

Secundum nos peripleumonia est causa pulmonis cum stric-

tura valida, et cum parvo fluxu, et quadam aliquorum rejacta-

tione cum febre; signa haec sunt: febris cum gravedine pectoris

et sensus quae graece compen (xoiot'?) dicuntur in dorso et

in lateribus; aliqui (in cod. aliquorum
)

supini semper jacent

recti, assiduoque se ad sedendum erigunt; cum in lateribus

jacent, refocantur; facies eorum rubore perfunditur, albugo in

oculis [ali]quorum relucet; refugiunt {cum alterna conversalione

aspiciunt. ap. Coel. p. 138.) ; velocem ducunt spiritum, tussiunt,

exspuunt, sanguinolenta, biliosa, spumosa sunt et rosea; in-

spirare vix possunt, quod anhelant frigidum est, et multi im-

petu bibunt assidue; siccum habent os, linguam asperam, primo

albam, postea rubeam
;
at ubi addiderint causam, pulsus vali-

dus est et bene velox, spissus; jactant se hue atque illuc; vigi-

liae eos sequuntur, parvum dormiunt, pectus humidum liabent,

vibrantem spiritum
; cervix subtumida fit, oculi nigri

;
nebulam

vel caliginem patiuntur, delirant, refrigescunt plantae vel

manus
;
tardior motus linguae, sudor in superioribus partibus

fit, pulsus venae eorum vel non comparescent
(
exleUovoi ?), ne-

Uil 11.4. 45
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que enim ad eos possumus aliquid latine dicere; item veluti

formicant; in postremo autem periculo rogmon (£J//os) ilium

patiuntur. At ubi melius vertere coeperit, elevatio (?) et

febres non sunt nec dolor apparet, tamen desinunt et anhelantu

derelinqnuntur; ideo agnoscimus pulmonum esse vitia et quia

veluti vicina est [pleuresis], illi (in cod. illis) pleuretice (sc.

rnodo plevreticorum) curandi sunt: jacere debent loco [lucido

et?] in lecto non frigidoso; cucurbitam stalticam locis dolen-

tibus apponimus; si febres non sunt, nec fluxus ventris, flebo-

toment; iterum accipiant ptisanae sucum aut aliqua (alicam?)

ex melle confecta[m] ,
aut elixaturam de yreos aut ysopo

;

aquam mulsam accipiant cum pane, et ova sorbilia; dehinc

cataplasmari jubemus pectus et dorsum; accipiant electuaria

quae pleureticis dare jubemus
; at ubi febres sunt, variis cibis

utantur, foveant stomachum, pectus, dorsum ex vino, deinde

utantur epitimo diacerotario, deinde malagmate; sic cura-

tur peripleumonia.

XII. De Sinanci. — [cf. Coel. Ill, 1, p. 179; 2, p. 181.]

Sinance dicta est ab eo quod veluti praefocationem quamdam

patiuntur qui laborant; haec enim graece dicitur, latine praefo-

care, et definitio autem sinancis (in cod. ante synancen) estdiffi-

cilis translatio et praefocatio acuta cum valido impetu (in cod.

valitudo impeturn) circa inguinem (! pro fauces?). Nam hoc ton-

sillarum impetu (sc. inflammaiione) differt quod ea acuta passio

est, itemque et illo quod non profocant (provocant?) tonsillae

eis strangulationem ;
item hoc differt quod et cum impetu est

(sc. subita invasion e).

Ut haec plenius inspiciamus, ostendendum est duo genera

esse sinancis: unum cum extumentia, aliud sine tumentia; ne-

que enim aliter dioncosin (t)hoyxwccv) possumus dicere; ergo
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quando codioconton 37
)
tonsillarum et uva[ej et opigloddi-

des (sJiiyXmxtSog) et broncum summae partis bronci quodlatine

gurgulionem dicimus, ut et nihil et sine molestia transgutiat
0

praefocatio[ne]
; modo impetum sequitur dipsnoen; nausia

est; quasi quando conantur reicere nicliil reiciunt. Si enim

earn temptationem patiuntur, et eos si quis os aperiri jusserit,

bngua[m]que eorum digito compresserit, sic ea omnia intus

cernat; si quando autem ea passio crescit, di on cos in
(
omnium

tumor ejficitur ,
ap. Coel. III. 2, p. 182.), et saliva in modum

puris; oculi illis foras versi prominent et sanguinei fiunt, venae

tenduntur; quodsi adhuc interius vergat passio, excrescit ultra

dentes lingua, siccant fauces, summae manus plantaeque fri-

gescunt, venae pulsus est, fit parvus; vel dehinc frustra

habent jacere suppini et lateribus, dulciusque est illis assidue

aeque sedere; vox atque sermo incondite fertur et cum dolore;

[si] ad mortem aut ad periculum vergunt (in cod. verg. ad per.)

livescit eis faux ( facies? vultus ap. Coel. p. 182.); vox subtra-

liitur, rogmomallum (ouyxov paXXor) patiuntur; quae bibunt

non traiciuntur, sine pulsu invenitur vena: afixia dicunt; so-

num vocis quidam veluti caninum reddunt, quidam et salivas

agunt et hie mors est e praefocatura (in cod. et praefocaturae).

Quid illi autem qui sine signis? — Habent gracilitatem cer-

vicis [et] contentionem (in cod. contemptiojiem) ut intus non

37
) Aurelius avoit sans doute devant les yeux awdioy/.dvTwv

:

il a traduit

aw par co et a laissd le reste en grec, d’oii cette singuliere hybriditd du mot qui

fait l’objct de cette note. — Plus bas, le membre de phrase „broncum summae

partis bronci
,
quod latine gurgulionem vacant

,
me parait avoir subi des alte-

rations et des transpositions
;
je lirais volontiers opigloddidis summae partis

bronchi
,
quod lot. gurg. vacant

,
bronchi — (genitif absolu). On remarquera

d’abord que gurgulio est a tort regarde comme le nom de l’dpiglottc, car il

signifie toujours la luetic
,
qui est cxprimde ici par uva (araq vlq)] peut etre

les mots quod lat, gurg. die. ont et6 aussi deplaces, ct sc rapportoient primiti-

vcment a nvae. On sait d’un autre cote que Bqoyxos (
bronchus) a souvent

le sens de larynx. (Cf. llufus de /tppc.ll. part. carp, hum., p. 28 cd. Clinch,

ct Introd. seu vied. T. XIV, p. 713.)

45 *
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possint flectere cervicem, tantumque rejactantes condunt eas

partes, ex quibus facies constans sit; introrsum oculi quoque

cavantur, frons irruit, color illis plumbeus apparet dyspnoen

(in cod. dispone

)

illam adesse multam, et nulla est tumentia

quam graeci dicunt di os cos in [neque exterioribus] neque in-

terioribus partibus, vanitas, quaedam mentis gravatio, acuta

(in cod. acutio) praefocatio, dehinc mors. Quodsi ignis [s]acer

se in cervicem eorum ostendat, isque (in cod. hisqui) aliquamdiu

permaneat (in cod. -eant), bonum signum est, cum jam tu[n]sil-

lae omnes ex interioribus suis visceribus migraverint in

summam cutem; quodsi repente sine ulla ratione hie ignis

abcesserit (in cod. ac-), non evadet uti (in cod. ubi) placeat;

facta est enim sursum transmigratio ex summa cute in intimas

medullas. Quodsi ultra flegmata atque salivas agant, his signum

in principio malum est; post autem bonum apparebit; magna

constrictio atque praefocatio, ubi lassatio ostenditur [cf. Coel.

p. 183: alias enim, etc.]. Saepe evenit valitudine quibusdam

ut pro nimiae valitudinis impetu fauces eis cancerent, itemque

antereonis (in cod. antereonhis) 38
)
locis interioribus ipsoque

mento. Ex omnibus manifestum est passionem esse dein
(
de-

hinc ?) stricturam acutam (in cod. -as-as), sane aliquando conti-

nuativam et sane ex intervallis agentem.

38
) Si je ne me trompe, cor des Grecs est ce que nous appelons en

France la region sus-hyoidienne ou sous- linguale. — (Voy. Eutecnius

TlaocicpQ. rcor Onmarov l^svrr/.cou. Ed. Schn.) Je crois du reste que cettc

phrase est mutilee et alteree
;
en effet il est difficile d’admettre que 1’auteur ait

dit que Vanthereon et le menton deviennent cancereux; d’un autre cotd si on

conserve interioribus
,

il faut admettre qu’il prenait anthereon pour exprimer

aussi bien la partie interieure que la partie exterieure correspondante (Voy. aussi

p. 67 Sig. 17.); ce qui n’est pas justifiable par l’usage: d’ailleurs fauces com-

prend cette partie interieure. Je lirais done volontiers: Itemque [tumor —
seu strictura

,
ut ap. Cocl. p. 183, apparet] antereonis locis inferioribus (scu

anlcr-') ipsoque mento. — Jenote en passant que pour Coel. gultur et anthereon

sont synonymes, fauces est consacrc a designer les parties intericures.
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Curantur autem sinantici sic: — [cf. Coel. Ill, 3,

p. 183 sq.]

Quibus cum stricta cataplasma impone his locis sub mentum,

quod graeci antereon vocant, aut in cervicem, quam inion

dicunt; si febres non sunt, flebotomiam necesse estadhibere aut

cucurbitatem (!); quodsi major erit ingluvies ( transvocatio ap.

Coel.) et trahere non jDOSSunt, aliqua mulsa erit adhibenda us-

que ad declinationem
; et omnia cataplasmas

;
[cave] ut non

infrigident, sed subinde calida (in cod. ccilidi) referentur; et

sacellos et furfures in aqua calida et oleo coctos his apponemus,

aut vesicas oleo calido plenas atque opertas; ex his in calida

pusca sub mento diutius foveantur aut purgia (spongia ?) ex-

calida ori et naribus applicari debebunt; deinde gargaridio-

nibus (!) laxativis aut ydroleon (v$q£Kouov) aut mulsa aut

lacce cum melle; aut di am oron de penna fauces linito, aut

cum calida mixta gargarizent, aut gallae pulvere cum melle de

penna linis a foris
;

si tumor in faucibus erit, cretam aut aga-

tiam ex aqua aut aceto tritam de penna linis; item gargari-

I

zionem istam facis: ubi coxerit farina grossa, tritam liquari-

tiam, farinam fenograeci, semen lini [inice]
;

quodsi erassum

fuerit, pultem cum mulsa addes aut sucum cum malvarum de-

coctione, et rorem siriacum, et herbam madiaton, et pinguia

palmorum, vel ficus aridas coctas. Foveamus manus et pedes ;

et melotida lana ligata fauces retergamus, ut solemus auriculis

facere; post hoc mulsam gargarizent; quodsi major impetus

est, ipsa lingua erit scarificanda et tunsillarum loca, et palati

loca atque angusto scalpello; post scarificationem levioribus

utendum erit gargarismatibus : et melle decocto in lini semine,

fenograeco aut malva in mulsa decocta; item facies hoc electu-

arium: uvam passam et nucleos tostos, lini semen tostum in

passo decoque, aut in melle coctum tritum commisces, et ut
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electuarium clabis; post dimissionem scariarti
(scariftcari ?)

melius est, ut caput purgent; ante omnia flebotoment, et ad

ventrem accipiant quicquid de suco aut sorbilibus aut pulte lcni

in mulsa cocta in remissione offerrimus; cerebro porcino,

agnino et inanibus avibus abstineas; salsamina, agrimonia aut

dura omnia [vitanda]
;
utenda erunt et cerotaria in oleo dulci,

aut cyprino, aut glaucino, aut prino (yrino?), aut malagma

diaquilon, aut alia cerotaria.

xni. De cardiacorum dispositione. — [cf. Coel. II, 30,

31, 32, p. 147—59.]

Veteres hanc passionem praecipuam esse dicun t, indeque

earn cardiacam (in cod. cardiam) appellaverunt, nam cor

Graeci cardian dicunt; verum ipsa res indicat nihil aliud esse

quam febrem acutam cum nimio doloris fluxu per totum corpus

manantem {-te ?). cum primo pulsus venarum signa praecedant.

Cardiaca passio plerumque estatis temporibus est et facile lae-

dit (in cod. -at); facilius videtur advenire haec passio in cali-

diora corpora, etjuvenibus bonae corporibus habitudinis
;
prae-

cipue seducit aetates (se ducil pro advenit aestate?), lavacro

post cibum, post coenarn vomitu (in cod. -turn), sed moerore

frequenter-in-sudore corpus, consensu (in cod. -sum) animi cum

corpore, replet[um] — [cf. Coel. p. 147.] — ad hanc valitudinem.

Fiunt cardiaci quinto vel septimo die in convenientibus febribus,

et urentibus ignibus atque cumflammatis; ubi autem facti esse

coeperunt cardiaci, sequitur eos refrigeratio summarum manu-

um et plantarum (in cod. sequentes eos refrigeramus summas

manus et plantas), plerumque usque ad cubitum et genua vel

etiam per totum corpus. Venae pulsus est, id est velox, par-

vus, minus clausus, inanis et veluti levis (in cod. -es); at ubi

coepcrit crescere passio, vivax neque clarus (in cod. c/ara) sed

cum tremore et formicatione (in cod. -datione) et condito [se]
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subducens. Sequitur cos dcfectio animi atque subductio, et

numquam dormiunt; quibusdam quorum sudor est minimus,

[dehinc] per totum corpus se diffundit, multus est hinc et pin-

guius, glutinosus, lentus, aut sieum tencatdeducitur(frvzctaomy

ap. Coel. p. 148) clem (sic) (xoXhodrj? ?) dicunt Graeci; post

hoc erit et gravitudo oris, ut solet esse odor atque in aqua caro

aliqua cruda lata, et inspirat densus et, sine viribus sensus

(animi defectus ap. Coel. p. 148), tremula facies, pulsus cali-

dus 39
), concavi oculi foras illi gravantur; [si] desinunt acces-

sioncs (acces , translates ap. Coel. p. 148), lingua livida
(
liumi

-

da?) est; si quando per epiplocen sese laborant, [tumore in

visceribus] dominando, tincta (pro rubra) est lingua (cf. Coel.

I

p. 148). Ubi coeperit urgere passio, tunc visus hebetatur,

livescunt eis summae manus plantaeque, gibberosae hunt et

ungues; item in eodem loco jacent cum palpatione, primo qui-

dem his pulsus est densior, post autem defectior; cutes eorum

corrugantur (in cod. corri-), plerumque in tantum in modum

uvae passae corrigescunt. Accedente ventris solutione malum

signum est et quando plorant nulla praecedente causa [ob

quam sicci] ;
aliquando ex parte aliqua oculi eorum pituitam

gignant, apparente in eis oculis signo quod oni scion
(
ovv%iov

)

appellatur; item avide conantur simul totam escam devorare,

non tamen digerit[ur], subinde cibis delectantur. Haec omnia

signa sunt mortuorum; aliquando fastidia patiuntur; aliquo-

tiens per insaniem labia et linguam submordent, dicentes

escam mordere; semper delirant; tunc debemus nec vinum

dare, nec yarium cibum.

3#
) Dans Coelius, ccttc mauvaisc odeur sc rapporte U la sueur ct non a

l’halcinc: Sudor .... male rcdolcns tanquam lotura carnis, respiratio parva

atque anhela et insustentabilis. (p. 148); — inspirat densos est sans doutc pour

inspiratio densa on inspirant densum
,
dans lc sens dc parva el anhela — Cali-

dus scmblcra sans donte uncdpithctesingulierepourlepouls
;
calidus a quclqnefois

lesensde rapide au figure. Pcutctrc doit on lire : calida J'acies, pulsus tremulus.



712

Item aliucl sigmim est, cum post hoc acccpto vino molestiuB

atque implicata febre et cum lassitudine corpus dissolvitur;

oculi rubescunt, lingua fit sicca et aspera, praecordia eorum

vero agitantur, plerumque autem et sine sudore dissolvuntur

membra eorum
;
ubi autem bene coeperint vertere, pulsus venae

apparescit; aliquando enim cum cibus adhibetur, sumunt et

dormiunt, equidem velut quadam lassitudine.

[cf. Coel. II, 34, p. 154 sq.] — Apte postea et expeditius

ammonemus fuisse discessionem quae pars maxime in eis labo-

ret; et nobis placet totum corpus implicatum esse; et potius

scripulose quaeri, utrum cor in causa sit, an membrana quae

cor tegit, an toniacus
(
stomacus

?

— seu tunica pro pleura', ap.

Coel. diaphragma), an pulmo, vel jecur; non haec particulariter

curantur, sed toto corpori medicantur.

[cf. Coel. II, 36, p. 158.J — Quomodo [dis]cernitur sudor

ille qui febris solutionem significat ab eo qui invadit cardia-

cum? — Istorum sudor non satis profluit calidus, in cardiacis

autem sudor est frigidus et per amplitudine[m] vel parvitate[m]

ejus passionis; parvus cursus (cursu ?) atque obscurior atque

densior motus (3n cod.: si motu) venae; torax ei gravatur, et

frequenti (nv/.vco) spiritu inspirante (-ant?) assidue; neque est

(ex?) animo sunt; illi autem qui bono viscerum sudant, cali-

dum
;
pulsusque venae aequalis est; atque si insumma cute

fuerit [sudor], bene inspirant, bono animo sunt atque relevatio

eis est, quocumque urgere40 ).

[cf. Coel. II. 36, p. 156— 157.] — Quomodo separemus pas-

sionem cardiacorum a passione stomachi? — Si in stomacho

40
) Lc ms. a relevationis eis esse .... urgcri. Urgere me semble devoir

Ctre considdrd comme un infinitif grec, coon ctant sous-cntcndu. II a d’aillcurs

ici le sens de s’occnper de quelque chose; — ce membre de phrase veut done

dire. Lcs malades s’occupent de toutc espece de clioses (circa quameutnque vcr~

santur).
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causa fuerit in fervore, scquitur (ut stomachum in ante annos

validum dicam) fervorem (in cod. in fervore) sequi initio (in

cod. initium
)
ac dolorem, et item quaedam durities si (ut?) in

praecordiis inveniatur, vel in dorso, item ut pressura fiat post

acceptum cibum 41
); quod si imbecillitas adsistat stomachi,

multum exspuunt et humidum os habent. stomachi nausiam

patiunt-ur, rejiciunt humores, nonnunquam et cibum sumptum;

et manus infrigidant ac pedes sicque fit inaequaliter nam ple-

rumque calescunt. Cardiaci (in cod. -cum) autem nullum do-

lorem inspirantibus sentiunt, neque gravantur post cibum, ne-

que rejiciunt; rigorem ilium summarum manuum atque plan-

tarum aequalem habent; sudorque eis plerumque crassus adest

et mali odoris; eis autem qui per pressuram stomachi sudant

tenuus sudor oboritur, semper subductio animi vel stomachi,

cum incipiat accessio, fit (in cod. fiat) ;
quamquam subdivisio

atque separatio obscuretur 42
), tamen genus curae quod adhi-

bemus in nullo impletur ( impeditur ?), ut eisdem adjutoriis uta-

mur. Est autem passio cardiaca de fluxis et acutis et validis,

eo quod (sensu attamen) stricturae quaedam eis non desinunt

(
deswit ?), ut eis tensio praecordiorum et in pectore aliqui-

bus est.

[cf. Coel. H, 37, p. 160 sq.] — Quomodo nos oportet curare

cardiacos? — Multi auctores dicunt eos incurabiles esse, sed

tamen aliquando curantur sic: jacere debent loco refrigerato et

umbroso, non satis lucido; perstringantur tunc etflabella oppo-

\

4l
)
Cette phrase signifie: Si la maladie du stnmochus tient a la chaleur

(suppose qu’il ait dte saiu les annees precedentes), il y a au debut de la chaleur,

de la douleur et une certaine durete dans les hypocondres, etc. — On voit quo

l’auteur change deux fois de construction dans unc seulc phrase.

4J
)
D’apres Coelius, p. 157, la distinction de ces deux maladies devient ob-

scure si clles coexistent. Notre auteur a-t-il mal compris le textc qu’il abregeoit

ou sa phrase cst-clle mutilcc, ou enfin a-t-il voulu dire d’unc manicre ubsoluc quo

le diagnostic differcnticl est obscur?
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nantur, et aqua subindc spargantur, ct odore bono praefocen-

tur; et opponamus ut folia vitis, mirti, quercus, pini, lentisci

et malagranati et rosarum vel his similium straraenta; item

operiantur laenae quae (in cod. qui) habent floccum, quia cali-

dum solvit corpus; stratum non durum sit, latus sit lectus ubi

se subinde volvat; exinde fricare debentur pedes acplantae qui

frigidi sunt; non debent de aliquo toedio cogitare; in ipso im-

petu accessionis caput ejus foveamus oleo frigido et melle, et

flabellemus ;
spongia frigida exprimi debet et ad cervicem ap-

plicari et faciem
;
post hoc totum corpus et stomachus spongiis

pressis intinguendus in frigida, aut lactis aut aceti ubi inde

utemur (admiscentes etiam aceti quidquam

;

ap Coel. p. 162 .);

intinguentes autem pannos lineos in sucis herbarum aut arno-

glossae, vel poligoni, vel portulacae (in cod. porcaclae), vel zoi

(aizoi, id est ~ scmpcrvivuni), vel mirti, vel rubi molli-

ties, vel malogranatorum debemus colicolas (cauliwilas?)

coquere, et in frigida aqua opponere, vel ypoquistida, vel aga-

tiam solvere ex pusca, vel omfacio, vel etiam in oleo viridi aut

lentiscino, et ventri, et pectori, et stomacho opponere, et ad

orificium ventri s opponere. Quodsi sudor perseveraverit, sim-

pasma adhibetur, sic tollis ; et thus, mirti siccae folia, alumen

scissum, et omphacium siccum, plumbum ustum et lotum, gip-

sum, cretam, mammiam
(
mumiam

?)
et coliculos malorum gra-

natonun, in noctem binam vel ternam sicca spargis et corpus

fricas; sic de suprascriptis corpus cataplasmabis, vel omnia

sicca et frigida; item manna thuris cum ovi albore ad mellis

crassitudinem corpus perunguatur; cataplasma adhibenda stal-

tica, ubi causa mirabitur (rninabilur ?) : cariam tritam cum oleo

viridi, vel mirtino, aut lenticino, vel vino, vel rosaceo, vel po-

lentam tritam admiscemus cum pusca; item dactilos, mala

citonia cocta cum palmulis admiscemus, agatiam, aut ahunen,

aut ypoquistidae sucum, aut rorem siriacum; item cataplas-
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mabis de suprascriptis lierbis, cum pane duro sicco imponemus

;

cataplasma autem subinde renovemus ;
item panem, palmulam

(in cod. -him) et semen lini recentes damus non satis frigidum;

ponemus odoramenta naribus
:
panes assatos et ipsum fumum

malicitonei, mirtietex bis similibus; eorum(glos., seu eis) damus

mellis partem unam aquae partes duas ad mellis crassitudinem

redactas
(
redigendam ?), damus coclearia singula per triduum.

Ubi autem ad declinationem venerit, mulsam dabimus coctam

cum modico vino, pulta (in cod. -so), ova apula, de pomis pira

ant cidonia, pulli columbini, palumbi, perdicis (in cod. -es), et

anseris (in cod. -res), et attagenis (in cod. aiagina), mandida

caro (madidam

,

sc. coctam carnem); et de
(
sed

?)
stomacho in-

digestibilia sunt rostrum porcinum, vel colifia (xoXlonia, hoc

est calli), vel cerebella, vel hedinae carnes, vel capreolorum ;
—

de mari autem locusta, mugilis, lupus, purpura, pelorida; —
de oleribus intiba, plantagines, asparagi; in declinatione plana

damus vinum album leve transfusum. Bonum signum est

quando pulsus venae surgit, sudor minuitur, frigdor avertitur,

somnus sequitur; quando ista omnia sunt, vinum accipiant et

post epythimatibus confortentur constrictivis et cucurbita in

ore ventris; quodsi aliquid remorabitur, clisteres iniciantur;

maxime perniciosum est fluxu[s] ventris; aut [at?) si fuerit,

sucus lenticulae iniciatur, tercio lavacris utantur.

XIV. Quae sunt passiones colerum adjacentes? —
[cf. Coel. Ill, 19, 20, p. 253 sq.]

Quomodo ab se discernenda sunt colera (!)? — Cum ipse

patitur fiuxum et disolutionem stomaclius (in cod. stomach?),

signum est vomitus; fluxus aut ventris conturbatio [ventris

dissolutionem significat, in colera vero utrumque concurrit], cum

quibusdam malis signis, de quibus mox dicimus. Ascensioncs

et descensiones ejus passionis (in cod. -es ) inteUegimus : cum
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jactant sc hue atque illuc, atque fatigationes erunt, aut defi-

ciunt quod fit per conflatum (in cod. -ti) stomachi humorem,

item cum summae manus atque plantae contrahuntur, intelle-

gimus eos in accessione esse; cum autem post vomitum laeti-

ores aliquando sunt et relevationem stomachi sentiunt, neque

morsum patiuntur intestinorum, intellegimus remisisse. Catho-

lice autem ea passio valida est et acuta; et aliquando simpli-

citer influxantur, aliquando mixtam habent constrictionem,

quam nobis dolor aliquis orsus stomachi et ventris atque in-

testinorum indicat, et constrictiones illae manuum atque plan-

tarum (in cod. quamquam, .dolorern atiquem orsa ...hoc dicant).

Proprie autem in hac parte stomachus est qui laborat, et aqua-

liculus, et intestina, quibus caetera pars consenserit corporis,

[cf. Coel. Ill, 21, p. 257 sq.] — Colerici autem curantur

similiter ut cardiaci, loco refrigerato atque in strato eos collo-

care debemus, in potu aquam tepidam dabimus quod Graeci

galathedos (yuhxxzuidsQ) vocant; ubi cessaverit vomitus, hi

penitus non commoventur, quia et si tantum corpus per [mute-

tur?], fluxus (in cod. -uvi) provocatur. Faciem et os ex spon-

gia in aqua calida aut in frigida fovemus, et manus ac plantae

fricandae erunt; si fuerit ligatum corpus vinculis, [saepius]

resolvatur; in pusca frigida panem accipiant, et post diem unam

et noctem unam recentem bibant, et naribus odores bonos

apponamus velut cardiacis, vel flabella, et odoramenta
:
puleium,

mentam, sisimbrium, cucumerem, mela citrina, iterum mala

citonia, flabella ex mirto viridi, folia vitis, folia calami; epithi-

mata quaerant stiptica, ad tumorem circum pectus et os ventris,

assidue ea (in cod. eos
)
mutare ne calefaciant, et subinde his

spongiam frigidam apponamus ut frigdorem sentiant, et causarn

fluxam constringant[ur?J
;
quodsi sudor est, inagis surgant et do-

lores intestinorum, et post nec frigdorem satis sustineant, oleo

dulci calido leviter stomachum fovemus
;
quodsi febris inter est,



717

debent uno die a cibo vel a potu abstinere; si tolerare non

potuerint, levem cibum vel potum accipiant, ne cum plus de-

deris, iterum stomachum impleas, et provocent[ur] vomitus;

ubi ad meliora coeperint ire et febres non sunt, balneis utantur,

die intermisso, per triduum iterum intrent.
I *

XV. De diarria. — [cf. Coel. Ill, 22, p. 265 sq.]

Signa sunt simplicis fluxus ventris quod sine ullo dolore ster-

cora in humore solo reddunt, atque relaxantur; quodsi plurimis

diebus atque assidue rejiciuntur, etiam intestinorum vulnera

arbitrantur, ut disenterici fiant; propter quod negligenda ea

passio non est; oportet ergo hos coquere et in mito
(
pitho ?)

manere et abstinere tam cibo quam potu; imponereque debe-

mus cataplasma celticum sub lumbos et umbilicum
;

sin fluxus

cessaverit et eis diebus cibum stipticum, etiam reliquum [ci-

bum?], et vinum da, et balneum in vase aeger recipiat.

XVI. De cordapso, hoc est yleon dolor. — [cf. Coel.

Ill, 17, p. 235—236.]

Recentissimis est volvulus, yleon Graece dicitur 43 ); ergo

vel quod sequuntur (arcuanturV) quaedam qui nunc dolorem

patiuntur, vel quod dolori intestinorum obtortiones occurrant,

sic appellatum dicunt. Dolorem praecedunt eum multa quidem

et alia signa ceterarum passionum, praecipue tamen perfri-

catio (pro perfrictio), cruditas; idemque [si] cibi inflati acci-

piuntur], et [si] concurrunt graves (in cod. gravia) et si qui

novos (in cod. nobis
)
cibos faciunt; idem et acres cibi (in cod.

acria sibi), et si medicamenta alia potata sint, et fungi intesti-

nei. Qui hunc dolorem patiuntur inflationem habent ventris

* 3
)
In cod., recentissimus est yleon obvolvere graece dicitur

; co qui

n’offrc aucun sens. Jc crois ma restitution tres-probable, sinon certaine.
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•

valde atque intestinorurn
;

[h]is dolor est grandis cum illo quo-

que clunis, item [eorum] quae sunt infra atque supra umbili-

cum; vesica quoque conjuretur 44 ), stercora non redduntur, in

totum everso stomacho computatur nausia, sitis valida, crassum

et grave in spirantia; nabnoenda (! uvanvtovra') nam Graeci

dicunt; summae manus plantaeque eis perfrigescunt, densus

pulsus venae fit, subglutiunt, ventum reddunt, neque tamen

relevantur, et si quid per clisterem missum est, non reddunt;

in mulieribus et vulvae spasmos patiuntur; vomunt flegmata;

duo autem qui vehementer affecti sunt, etiam stercora vomunt;

quando et pulsus secutus est (concidit ap. Coel. p. 236.), lingua

autem eis nigrescit atque aspera fit; haec quoque de stricturis

est et de acutis erunt. Adhibenda laxativa et calida adjutoria

et clisteres; vel omnes eis curae erunt adhibendae quas in co-

licis superius annotavimus.

XVII. De his quibus stercora non redduntur.

Haec res accidit plerumque eis qui cum strictura febricitant,

scilicet habentibus sicca stercora nimio febris ardore; hoc opor-

tet ad clisterem foris deducere, sicut in secundo Bitamati-

con 45
)
ostendimus; subjecta erit rubrica de his qui in acutis

**) Lems, porte quom (sic) juvctur, corruption tres-cxplicable de cuvju-

retur (pour conjuratur); ce qui repond a ces mots de Coelius (p. 236) con-

sensu e t Cam
,

vcsicae et ofjiciis ventri perfecta abstinentia. Aurelius a

sous-cntendu que la vessie ne laisse point echapper d’urine.

4 5
) Ce mot est singulierement altere; ne peut-on pas y retrouver boelhcma-

ticon (,3or]S tj/uunxiou): un copiste aura ecrit boi, d’oii bi\ — la difference pa-

Hograpliiquc n’est pas grande entre via, et via
;

reste le changemcnt d’e cn a
,

ce qui ne saurait etre non plus une difficulte. — Du reste Coelius, d’oii toutes

ces clioses sont evidemment tirccs, avait ecrit un ouvrage cn plusieurs livres sur

les medicaments (Medicaminum libri) ;
Aurelius n’aurait done fait que repro-

duire une citation de l’original qu’il abregeoit.
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febribus in impetu liabcnt dolorem; et [an] praecordia, splen,

et jecur, et aqualiculus, sive singula haec, sive omnia essent in

passione, est demonstratum (in cod. -tinum ), quemadmodum in

his, quibus signis et passiones comprehenduntur. Quae nos

omnes scimus inveterantibus passionibus, eadem de

his sunt scripta, sed et quae ad curarn ejus attineant omnia

adjuncta sunt, quamquam et haec communi ut cetera curantur;

propter quod in quibusdam debebimus, si non grandis sit causa,

[uti] lanis in mollibus ac mundis fomento olei calidi ac dulci;

si amplior sit causa et cateplasmatibus et cucurbitis et jDiti-

riasis (uvQidcsGt,?) spongiarum, et debent intingui in liquore

jam saepius dicto; post quae cerotario erit utendum, scilicet

ubi declinare coeperit passio; in impetu autem clystere (in cod.

-rem) : aut in mirto et in cantabris et betae radicis decoctione,

mel et salem et oleum in se mixtum, vel nitrum, aut afronitrum,

et mulsam, et oleum, aut carenum, salem, oleum
;
ut tepuerit,

ova dura immixta inice.

XVTTT. De his qui in febribus tremunt.

Cum fuerit tremor, [morbus est = in cod. lacunula] in acutis

febribus tarn gravis, ut plerumque mente evectentur; est autem

passio nervorum sintona; cuneron (?) Graeci dicunt; depre-

henditur ea passio vel in strictura, vel in fluxu, haemorrhagia

(in cod. pulsu ermorogiac), item sanguinis vomitu
;
quando (pro

in quibus casibus) nos oportet mitigare fluxum (pro Jluxionem

)

in-

stringentibus adjutoriis, secundum quae saepe demonstra-

vimus; sed et cum in omnibus sectalibus (?) remissio secuta

fuerit, utile est aegros in oleum dimittere, aut in stomacho cura-

re, et acopo uti diasampsuco, aut diaquilon in oleo soluto totum

corpus perunguere; et bibant elixaturam absenthii pontici.

*
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XIX. De Apoplexia. — [cf. Coel. Ill, 5, p. 198 8q.]

Apoplexia est deprehensio, atque lapsus, atque subductio;

plerumque- sine febribus venit et ad repentinum tabs, ut sine

sensu et veluti mortuum efficiat eum, cui cumvenit. Erit semper

acuta et numquam inveteratur; praecedunt hanc valitudinem,

id est causam ejus (sc. ae.gri
)
haec^ si quis assidue valde frixerit,

[aut] contra valde [aestuarit]; in acutis causosin Graeci

dicunt; item si quis frequenter sudaverit; maxime [h]is qui

pasti laverint (in cod. passilaverit) aut colluerint (in cod. -it)

frequentius accidit (in cod. oc-), [aut si cadit in] posteriora, et

ab ictu (in cod. et adjectum) membranae capitis quam Graeci

minignam {pr'iviyyu) appellant; in pueris ex nimio metu. Sum-

ma bis ejus rei est quod prima die aut moriuntur, aut secunda,

aut longum tercia, aut raro evadunt; non omnes in totum atque

integre levantur, quando plerumque sequitur paralisis, vel par-

tis alicujus corporis, vel partium aliquarum; plerumque autem

aliquando veterescunt et velut capti mente sunt aut loquuntur;

dum aegri sunt, primo dormiunt et si quis illos de somno ex-

citet, plerumque abena loquuntur. Passio autem celeris (in

cod. deuteris
)
est et de acutis^, eaque valde incumbit (in cod.

-at) declinanti aetati ac vabtudini (in cod. -ne); caput in pas-

sione est, at colligitur ex eo quod omne corpus tunc sine sensu

est. Facibus autem curantur si firmiores sunt; si quis autem

firmus est, difficibus sive per aetatem sive per qualemcumque

valitudinem, et praecedente inferiore (fervore ?).

[cf. Coel. 1. 1, p. 202.] — Curantur autem sic: lanae cabdae

in stomaclio et praecordiis erunt apponenda et capitibus ;
facies

quoque eorumi ex spongiis aqua frigida tinctis foveantur, aut in

ipso die triton {Siu.tqi.xov) flebothoment, quum sanguis causa

est; triduum a cibo abstineantur; oleo unguendi sunt et in-

spongiandi
; si stercoranon redduntur, clisteria sunt adhibenda;
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l

cucurbitae stomacho et cufae imponendae, et cataplasmandi sunt,

deinde cerotariis [uti] ;
si febres parvae sunt, utimur ex balneo

aliquotiens. Apoplexia per paralisin cadit adeo ut curentur

apoplectici 46 ).

i

XX. De spasmis et tetanis. — [cf. Coel. Ill, 6, p. 204 sq.]

— prostotoniae — Eadem prostotonia dicitur graece 47 )
—

spasmus e[s]t tensio atque contractio partium corporis cum

valde acuta strictione atque dolore;- tetanus est ea quae est

acervice recta tensio propter validum flegmonem; prostoton

est autem cum cervix flectitur in pronam faciem in priora, sed

propter validum aeque flegmonem; opistotosin est autem

contraria ei; parum deducitur a cervice 4S ); omnia haec cum

his suis signis aguntfur] non voluntate (in cod. -tetri) patientis

sed pro stricturis partium (in cod. partibus) sunt. Spasmi haec

sunt signa: vix aeger cervicem movet; frequentes sunt oscita-

tiones (in cod. oscillatio?ies) et maxime loqui volentibus 49
);

cervicis nervi dolebunt, modicam extensionem atque duritiam

[patiuntur] cervicem rectam vix patiuntur So
); nam et cum ali-

48
)
Aurelius a-t-il entendu: L’apoplexie aboutit a la paralysie; aussi faut-il

traiter avec soin les apoplectiques ? ou plutut ne faut-il pas supposer une inter-

version et une substitution de mots et lire ideo curentur ut paralytici.

4 ’) Apres le titre se trouve lc mot prostotoniae

;

les mots eadem .... graece

semblent etre le commencement du chapitrc; mais, si je nc me trompe prosto-

toniae (lisez-tonia), et eadem .... graece
,
sont des gloses ddplacecs de prosto-

ton, qui vient quelques lignes plus bas. Peut-etre peut-on supposer aussi qu’un

copiste aura regarde prostotonia comme signifiant la meme chose quc de spas-

mis et tetanis
,
et aura exprime cette opinion par eadem graece ;

— et qu’un

autre aura dcrit dans le texte memo prostotoniae

,

ou plutot vet de prostotonia
,

cc qui scrait devcnu prostotoniae
;
mais ma prcmihre conjecture parait plus

probable.

4 8
) Cc qui signifle sans doutc : La maladic nc s’ctcnd guere au dela du cou.

4#
) Ce membre de phrase corrige lc passage altere correspondant de Coclius,

qui a: jugis oscitatio, et magis locis volentibus
,
p. 206.

*°) Lems, portc: Cervicis nervi dolebunt
,
cervicem rectam vix patinn-

Dd. 11,4. 46
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qua difficultate transguttiunt, et si os aperuerint magis, plus (lo-

lent; aliquotiensauribusimpediuntur; auditus quando impcditur;

non bene loquuntur,et sihispuunt, dolor accidit; plantae quoque

dolorem repentinum patiuntur; at ubi impetus erit,tunc venae et

ncrviplus dolent cervicis et [buccae?] musculorum; facies rubore

perfunditur; pigre os aperiunt; dentes dimittunt; sudant mul-

tum; summae manus ac plantae illis refrigescunt; pulsus tenuis;

reducunt flegma (in cod. jlegmoncm) ;
ydron Graeci dicunt 5 ');

sequitur constrictio membrorum; humor illis per nares concisus

fertur; non possunt integre transguttire
;
qui[bus]dam illorum

et alienatio sequitur; velocem dant spiritum. Itemque teta-

nicis in rectum cervix tenditur neque flecti potest.

Opistotonici autem sunt qui cervicem retrorsum contra-

hunt cum magno dolore dorsi
;
atque renes et crura eorum cum

sensu (tensu

?

pro tensione) patiuntur; nam usquequaque ex-

tendere non possunt; digitos autem in pugnum habent con-

junctos, ut Yppocrates (de Morb. Ill, p. 491 ed. F.); nam mul-

tum deterius se habent quam tetanici, et multum deterius hi

omnes habent si in vulneribus localibus passi sunt tetanum.

Enprostotonia: ut diximus, inclinatur in pronum cervix

sic, ut menturn pectori jungatur; aliis (ilia? cf. Coel.) quoque

eis tument et praecordia; assidue mejunt; livida est eis urina;

digiti eis flecti non possunt; adducet usque ad periculum, sed

(in cod. et) fquandoque] liberati sunt. Si in vulnere fiierit

tur, modicam exlensioncm atque durilium; il y a eu la certainemcnt transpo-

sition et par suite suppression du verbe patiuntur quc j’ai mis cntre crochets,

ou d’un verbe analogue. Cf. Coel. p. 206
;
atque nervorum, etc.

5

1

) Coelius ne parlc ni dc ce symptomo, ni dc celui quo notrc auteur exprime

par ces mots: „humor .... fertur il dit au contraire : Et infusi et dcstittali

liquoris in os rccursio per nares fit (p. 206); ou bicn Aurelius a mal compris

son texte, ou bien il en avait un autre sous les yeux, — Il entend sans doutc par

la premiere phrase un vomissement ou un crachcment de matieres phlcgmatiques,

et par la seconde un ecoulcment de matieres muqueuscs par les narines.
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spasmus, difficile solvitur duritia quae nata fuerit spinae; si

sine vulnere, facile solvitur. Ypocrates autem dicit (A])h. II.

26; cf. etiam IY, 57 et 66.): Quum si spasmo febris subveniat,

signum esse salutis; quodsi spasmus f'ebri superveniat, contra

periculosum signum est. Sic causam alio loco monstra-

b im u s (-vtnms ?).

fcf. Coel. Ill, 8, p. 209 sq.] — Quomodo omnes curantur?—
Stricttualis (sic) est omnium passio; ita erit locus secundum

quoddiximus; omnia primo adhibenda levia; triduo, si possunt,

a cibo abstineant; fomentum de oleo calido in lana tincta in oleo

apponemus locis dolentibus; sequent! die cataplasmata quae

calorem babeant, aut vaporationes ex plagellis laneis, vel sac-

cellas ex farina, aut furfuribus aut sale, ut summae manus aut

plantae sudent; venas laxamus ante dietriton; vultus et facies

eorum fovenda erit ex aqua calida; et clisteria adhibeantur et

scarificationes
;
inde cerotaria, inde et malagma diaquilon, aut

amnis (Mnasei pro Mnaseae? cf. Coel. p. 212.); sive acopis pin-

guioribus quae conficiunt[ur] ex medullis, et adipibus, et caete-

ris evectionibus {injusionibus ? cf. Coel. p. 212.), in dimissione

utantur, et hoc valdc prodest; lotium quoque caprinum opisto-

tonicis potui datum validissime prodest; quidam autem eorum

articulis idem instillantes vitium emendaverunt; item aliud

summum opistotonicis et tetanicis antidotum expertigsimum:

castoreum, piper album, petroselinum aequis ponderibus teris,

misces, recondis, dabis coclear j
jejuno per aliquos dies.

XXI. De Ydrofobicis. — [cf Coel. Ill, 9, 11, p. 218et220.]

Ydrofobicorum passio est periculosa sicut in multis; fit ex

canis rabidi morsu, dixerunt antiqui; alii ex aliis ferarum mor-

sibus et aquarum metu, unde et nomen acceperunt ydrofo-

bas ab aquae metu: ydro aqua, fobas metus graece dicitur;

veteres dixerunt ex aeris infusione fieri sine ullo morsu, veluti

46 *
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spuma ex aere projeeta (in cod. -mam -lam), sive in terrafmj

proiciatur, aut in lapidem, sive in aquam, et si homo, sive ali-

quod animal transition exinde fecerit, dementia statim repletur,

aut in rabiem convertitur; sic ex terra, aut in lapide, aut in

aut (sic) aliqua re ipsa deducitur (in cod. ipsi dicuntur
)
ydro-

fobas, hoc est imbris (in cod. umbrae) timor (in cod. -re), vel ex

venti turbore; quod [si] in aqua fuerit projectum animal sive

homo [rabidus], qui exinde transient vel biberit, statim demens

efficitur aut rabiosus.

Ydrofobi signa: eorum quae (quil) passi sunt et qui vene-

num biberint post morsum autem quibusdam tardius, quibus-

dam velocius liaec passio evenit; quibus velocius intra dies

quindecim aut quadraginta aut tercium mensem; quibus tar-

dius post annum. . Signa haec patiuntur: desiderium bibendi,

cum motu inrationabili, et in eis est timor quasi quia cane mor-

dentur; turbantur subinde et in somno et vigilias patiuntur;

accepto cibo sentiunt gravedinem in stomacho, membrorum

tensionem cum tremore, oscitationes
; assidue vox illis inrau-

cat; frequenter reddunt anhelitum; aer vero velut viridis eis

apparet; plus bibunt a solito (cf. Coel. p. 220.); ... vehemens

illis desiderium bibendi; os aperiunt; lingua foris laxatur;

labia spumant; deficit totum corpus et caput; visum deponunt;

quando ambulant; per tempus attenuantur corpore, quia nervi

[

debilitati ?] , dum morsi fuerint; nec cibum nec potum desi-

derant; nam qui a cane rabido morsi fuerint et solum dentium

morsu (in cod.' -sus) vulnerant[ur
], hi laborant sine aliqua con-

turbatione [1
a species rabiei\ ;

qui autem rabidi fuerint canis

morsu cum spuma furunt (in cod. fiunt) [2
a

$/?.]; nam (pro

autem
)
sine aliquo morsu canino timorem solum aquae patiun-

tur [3
a sp. j ; vel quicquid potum acceperint vel sorbile et sub-

guttiunt fortius; et ventositates in stomacho; jacere non pos*

sunt; aliquotiens clamant et strident, rugiunt; aliquibus et
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bulare coeperint, cadunt et malfiunt cum inmutatione sensus

;

si cum tremore totius corporis fuerint, moriuntur; fit pulsus

modicus; articuli omnes infrigidantur; stercora non reddunt;

nulla illis est alienatio mentis
;
cum proprio sensu pereunt.

| cf. Coel. Ill, 16, p. 239 sq.] — Curari autem sic debent:

potum et omne quod acceperint non videant; quicquid oculi

vident nimium pavent; quod si vires vel aetas permiserint et

febres non fuerint, flebotoment in dietriton; quodsi aetas non

permiserit, adjutoriis curentur, et ad ipsum morsum cauteres

ferrei imponantur; initio et potum dato gentianae sucum aut

oleum, aut cancros fluviales assos cum calda tritos, aut tiriaca

antidotum ; et ad morsum ipsum ex multo tempore ex cerotis

(iescharoticis ?) medicaminibus curato; venter eis moveatur;

thorax et stomachus ex lini semine et hordei farina et mulsa

cocta [foveantur], infunde in oleum, ubi coxerit castoreum; et

vomitum provocabis post comestionem rafani; ex clystere pro-

vocentur; et in stomacho cufas superimponito ;
loca (in cod.

in loco) contracta et fenograeci elixatura fovenda, et unguenda

loca ex acopis, vel ceroterariis et unguentis diasamsuco et

castoreo et absinthio confectis; quadraginta diebus accipiant

potum lasar ex calida; item si vires permiserint, potum dari

jubemus cucumeris agrestis radices ex calda, aut castoreum et

(ex ?) oximelli, aut absinthium viride in aqua coctum ut vomi-

tus provocetur ; cibos accipere debent digestibiles, leves et ad-

jutoria abnotica
(vnvtoTua), id est somnifera; nares unguito

etfrontem; post dimissionem, hoc est post quadraginta dies,

vino, carnibus et balneis utantur
;
quod si per neglegentiam

curati non fuerint, in passione epilempticorum vel demonia-

corum moriuntur, sicut antiqui scripserunt.
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XXII. De fastidio in acutis febribus.

Cibo ac potu aversatio (in cod. adve.r-) aliquando vehementior

est, cum in totum cibum recusant; vel aliquando non tam gra-

vat, cum quaedam summopere recusent aegri; et aliquotiens

molesta contraria solent desiderare. Causa in stomaclio est

praecipue, aliquando cum strictura, \aliquando in Jluxui\, et

notam in febribus accipit et (haec?) passio. Ergo si per stri-

cturam, laxari debent in stomacho, si per fluxum, constringi;

et dari demonstravimus atque monemus hie odorata quaedam

danda quae tamen non [caput] feriant (in cod,ferant)\ et si pas-

sio permittit, idem fac ad declinationem
;
gestari illis debere et

varios cibos et separandos, ut in declinationepossimusdareleves

illos cibos quos dandos varie disponimus S2
); invitantur enim

varietate, et repente per quaedam oblata excitantur; et in ex-

tremo odorandi, velut (sc. ut quasi) gustent de plurimis pau-

lulum; tunc enim latenter implebitur quod satis est; sermo

qui irritat ad cibum inducendus; quod si non accipiunt,

per clisterem iniciatur; et cataplasmate uti debent de pane

sicco, et palmulis, et malis citoneis
;
quodsi omnem cibum ad-

versabitur aeger, sed contrario sibi delectabitur, sermone atque

oratione utendum erit; primo quae sunt recta contra volunta-

tem demus
;
quodsi omnia contempserit, quod in spe (an sensu

desiderio ?) contraria voluerit, accipiat: constrictoria voluerit,

52
) Cette phrase est tres obscure; — il est difficile de savoir ce qu’Aurelius

entend par odorala quae tamen non ferant. J’ai suppose qu’il fallait lire

feriant
,
ct qu’il manquait caput: il s’agirait d’odeurs qui ne fatiguent pas la

tete. — Quant a gestari illis disposuimus, cela signifie, jc crois, qu’on doit

d’abord apportcr devant les raalades, a diverses reprises, dcs mets varies, afin

qu’a la periodc de declin ils se sentent en gofit de manger dcs aliments legers ct

diversement appretds. Aurelius veut qu’on suive ainsi line certaine gradation,

ct meme plus loin il dit que si les malades refusent absolument toute espfcce d’ali-

mentation, il faut se contenter de les nourrir un peu par l’odeur que repandent

les mets.
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utenda snnt; fluxa desideret, vel contra; tamen quali accep-

tione valetur eoque modo deficientem sustinebimus, in declina-

tione tamquam in remissione.

XXIIL De vesicae impetu in acutis febribus.

Soletvesicae in acutis febribus impetus ac dolor esse; quan-

do assidue mejunt et paulatim, intumescuntque membranae,

ac dolet pars ilia quam effeon (iyrjQuov) Graeci dicunt. Quae

omnia solvuntur ubi accessio solvi coejDerit; dein plurimum

mejunt; quodsi molestius ea passione cubuerint, quando us-
t

que ad febris laxationem demissionemque permanere solent ea

signa. Ad curam ejus rei qualitas (an sensu medicamentum gr.
/

&vvafitg?) nota adhiberi debet; foverique ex oleo dulci dulcido

(sic) cum calda mixto
;
debent foveri omnia ilia quae supra et

sub umbilico sunt vel cataplasmari, et [adhibeas] cucurbitas

easque leves, et encatismos calidos, et ydroleon, et fenograeci

decoctionem vel malvae; eademque et per clisterem inicere de-

bebis ;
laxatis et his partibus consumunt vesicam

;
quodsi ali-

quis morsus erit in veretro per perioticum
(
wxiy.ov

;
per re-

dundat) clysterem oleum calidum erit iniciendum; lenit ac

moderat, passionemque ejus augebit sui multitudine; omnes

passiones vel apostemata accipiunt, aut vas electum propter

causas necessarias s3
) ;

cum omne quod bibitur in vesica con-

fluat, gravabit[urj id membrum.

51
) Cc tcxte me parait avoir quelque rapport avec la doctrine d’Hippocrate,

suivant qui les maladies avaient deux voies domination, les ddpots dno-

(ytciv) et les flux
(
y.ca t/Qovv); aux premiers repondent les apostemata

,
aux

seconds le vas electum. La phrase suivante signifie sans doutc que la vessie

remplit souvent ce role de vas electum
,
puiflque tout cc que nous buvons y abou-

tifc
;
mais il est difficile de savoir ce que 1’auteur entend par gravabitur, car la

vessie, d’apres les doctrines ancicnncs, ne saurait devenir malade parccqu’ellc cat

lc siege de crises.
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XXIV. De vesica si defluxerit in acutis febribus.

Si vesica fluxerit in acutis febribus, quum vesica quoque in

febribus acutis cum fluxu obvenit, fatigatque aegrum in mul-

tum mejendo, non minus quam ventris districtio, adhibebimus

stiptica sub vellico (umbilico ?) atque efebeum (eyr/Setov) atque

clunibus; sunt et spongiae ex aqua frigida, vel pusca adhiben-

dae atque epitbima egiae (ygiae

.

— Cf. Gal. Sec. Gen. YI, 14)

frigidae potestatis, et cucurbita staltica.

XXY. De Singultu in febre.

De singultu in febre valido est sermo; accidit hoc aliquando

et non febricitantibus eis qui cyliasin
(
y.oilluoiv

)
[patiuntur];

nonnunquam et sanis; plerumque evenit et acute febricitantibus

aegris. Signum erit stomachi concussio atque libratio cum

quodam sonitu proprio atque liujus rei solitario et veluti ex

aspero quodam resonanti
;
et in tantum saevit ut cogat pleros-

que vomere quae acceperunt; nec tantum simpliciter vomere,

sed et cum quadam praefocatione ; aliquando est validior, nam

tunc et universa quae accepta sunt reici cogit. Adjutoria di-

versa sunt, ad (in cod. et) [hanc] valitudinem (in cod. nes) [me-

dicamenta] adhibemus quae superius in stomachi impetu

diximus; quia frigdor est in stomacho, calefactionem vel cu-

ram
(cvfam ?) adhibemus, dicente etiam Yppocrate: Singultus

aliquotiens fit aut ex repletione aut exinanitione (.A-ph . VI, 39);

et iterum: Repletio solvit inanitionem (.Aph . II, 22). Si per

longum tempus fuerit, vomitum provocabis ex rafano et potum

dato acetum sillaticum, aut castoreum ex mulsa potato, aut

calda ubi coxerit ciminum; oximelle cum calda potato; ju-

vat eos cursu evectari; cibos utiles lenes et caldam aquam

cum (in cod. quum) intervallo (in cod. -a) horarum accipiant,

non plus sed parvum ; ex cocto modicum glutiant, ne singultum
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I

provocent; et stomachum curent, vel oxiporia accipiant thema-

tica, vel epithimata sicca vel aspera. — Linguam de visu com-

prehendimus et tactu; videmus enim illam siccam, quam tacen-

tem
(tange7ites ;

forsan tactam?) sentimus esse asperam, esse

etiarn et quasi papulas quasdam in ea; et cernimus et senti-

mus quod ilia exasperata, ac sic encausin
(
syxuvciv

)
passa est

et ruborata (in cod. ro-) est, vel subcinericii coloris (in cod.

coleris), vel lividi, vel nigri ; ragadias habens cernitur, atque ut

siccafs] et quasi pelliculae pergamenarum similes (in cod. -is) in

se babet [membranulas
?J,

et vulnuscula nunc ampliora, nunc

minora. Quando et vox acriorata fertur, scilicet non ab alia

[causa], atque scissa redditur lingua. Oportet autem eos uti

collutione oris, et apponemus in mento aut ante mentum, quod

Graeci antereon dicunt, apponentes lanas molles intinctas in

oleo dulci calido, et linguam fricamus spongia molli et munda

intincta in aqua calida; post hoc solvendum
(
coUuendum ?) est

os ex aqua calida aut ipsum anthereum; diameron (diupoQtov)

medicamine (in cod. -men) linguam tingito, aut rosam siccam

cum croco ex aequo tritam cum melle mixtam de penna illinito

;

cataplasma de pane et aqua calida, vel polline fenograeci, et lini

semine; de spongia apponito calida; post hoc oleum calidius

ore teneant, vel ydroleon, vel decoctionem fenograeci aquatam,

aut mulsam dare convenit. et liquido melle ex pinsilo (hoc est

penicillo) fricabis, et lini semine integro in linteolum ligato, aut

foliis mentae viridis. Quodsi asperitas magna fuerit, et lingua,

et bucca, et palatus inusta fuerint, gargarizent elixatura (in

cod. -ram) de rosa sicca in aqua ad tertias decocta.

XXVI. De parotidis quae in febribus fiunt.

In febribus parodides nascuntur vel, propter malignitatem

febrium, vel propter hoc: si corpus sitjam velut incompositum

;

item (in cod. idem) qui impetu frigidum vel vinum bibunt, vel
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ex perfectione
(perfrictione ?), vel si immoderate hoc (sc-frigi-

(him
)
allevant, vel plurimum loquuntur, tunc laborant enim (in

cod. laborantevi) a loco, vel si dura adsidue manducent, aut

frangant, aut multum disputent; ex his enim omnibus causis

flegmon (in cod. -mone) fit, id est impetus, seu duritia. In

febre plurimum gignuntur circa auriculas, unde et parotidae

dictae sunt appellatae. Plura de hoc viroso dicunt, variasque

adhibent curas; nos autcm communem quoque impetum com-

muni curatione curamus; nam quamdiu impetus (in pejus?) est

passio, tegendi lana munda mollique impetus sunt; dehinc cum

status coeperit impetus febrium inminuere, fovemusoleodulcica-

lido, et auribus ex oleo ubi aliquid infundimus; nee fasciamus

lana foramina auribus (aurium — vel redundat); extendit

enim dolores ad mentum aurium constipatio; tamdiu fovemus

oleo quamdiu mitigabitur in pejus (impetus ?); quodsi non miti-

gabitur, ubi paululum laxaverit, cataplasma adhibemus: erit

ex aqua mulsa, vel idroleon, vel decoctionem fenograeci, vel lini

seminis, vel malvae commiscere; paneque operimus; mittimus

et oleum calidum, [a]ut possimus pro pane polline uti, vel legi-

timo illo ex omnibus cataplasmatibus ita tamen ut oleo et melle

mixto, tunc diutius calor permaneat; opponamus eis pannos

laneos calidos tinctos in calda et oleo; quodsi impetus aut do-

lor permanebit, pytiriasis (nvQiuaig) erit illis adhibenda ex

spongiis aqua calida tinctis et expressis ;
tunc cucurbitam ad-

hibebimus ut non satis constringat; ubi declinaverint, duritias

cataplasmamus ex (in cod. et) farina ordei et mulsa. Vbi autem

minuitur duritia, cretam argentariam, aut agatiam ex aceto

conspersam de penna linimus; ubi duritiam invenimus, cero-

tum erit adhibendum ex oleo dulci limpido : cum aqua contcri

debent radices artemisiae, vel adipes porcini recentes
;
post hoc

imponendum erit malagma diaquilon vel diamnascum (diamna-

sei, pro Mnnseae?). In omnibus autem temporibus curare

\
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debemus, ut cibos omnes molles et sorbitiones quam [mollissi-

mas accipiant; si ?J duritiam aliquam [in gutture patiuntur] ex

mulsa gargarizent; quodsi [non] omnem duritiam potuerimus

obtinere in cod. op- gallice resoudre), dissolvere debemus ut

in humorem convertatur et corrumpatur, opponentes triduo

nasturtii semen tritum cum aqua, quod in carta inductum super

locum ponito; quodsi tollerare non potuerit, cataplasma adhi-

be musex lini semine, polline ordei in mulsa cocti, quo usque

duritia ilia, ut superius diximus, ad maturitatem humoris ve-

niat; tunc cyrurgia erit adhibenda in rotundo; et locum inci-

sum curato sicut in omnibus vulneribus exegerit.

Index auctorem ab AURELIO laudatorum.

Chrysippus; Jan. II. 3. p. 487.

Cleophantus; ibid.

Erasistratus; ibid.

Euenor; ibid.

Hyppocrates; Jan. II. 3 p. 487, 498. Jan. II. 4. p. 722, 723, 728.

Plistonicus; Jan. II 3. p.487.



XXXIII.

Die Geburtshilfe

ties

Soranus Epliesius
nach dessen Werke „n£Ql yvvur/.eUov 7tadiuv“

bearbeitet von

Mr. J. I'inotf,
prakt. Arzte in Breslau.

(
SchluS S.)

Iii der Einleitung zu den liistorisclien Untersuchungen der

Geburtshilfe des Soranus (Jan. Bd. I. Heft IV. p. 707 sqq.)

babe ich die Absicht ausgesprochen, nach Vollendung der mir

vorgesteckten Arbeit ein Resume des Ganzen zu geben, gleich-

sam die fiir den wissenschaftlichen Standpunkt des Soranus

gewonnenen Resultate. Jetzt bin ich an dieses Ziel gelangt,

ohne eigentlich mit meiner Arbeit als einem Ganzen zu einem

Abschluss gekommen zu sein. Ich habe mich iiberzeugt, dass

die Historie einer spezifischen Wissenschaft eines so bedeuten-

den Mannes, wie des Soranus, fiir den engen Raum einer

Zeitschrift nicht erschopfend dargestellt werden kann. Ich

stelle es daher nicht in Zweifel, dass sich bei umfassenderer

Bearbeitung des Soranus den so eben aufzustellenden Resul-

taten noch neue anreihen lassen.

In anatoinisch-obstetricisclier Beziehung ist Soran

der Erste im Alterthum
,

der eine genaue und dem physiolo-

gisch-anatomischen Standpunkte seiner Zeit gemass vortreff-

liche Beschreibung der weiblichen Geschlechtstheile gegeben.
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Er hat zuerst Scheide und Gebarmutter gctrennt dargestellt,

aa as bisher von den Historikern ganzlich iibersehen Avorden ist.

(S. Janus Bd. I. Heft IV. p. 733.)

In gleicher Weise hat Soran zuerst iiber die Enge eines

deformen Beckens, sowie iiber die zu gross e Weite
desselben gesprochen. (Jan. Bd. II. H. II. p. 226.)

In rein obstetricischer Beziehung hat S oranus iiber

folgende Punkte Aufschluss gegeben:

Die Manual-Exploration ist bei den Alten nicht bloss

von Hebammen
, wie oft noch behauptet Avorden

, sondern aucli

von Aerzten, namentlich bei Dystocien vollzogen Avorden.

(Jan. Bd. II. Heft I. p. 27.)

Die Vorbereitungen zur Geburt, die Lage der

jKreissenden, sowie der Beistand der Hebamme und

der iibrigen Frauen werden als nothwendige Bedingung eines

.gliicklichen Geburtsverlaufs geschildert. Die horizontale

Lage imBett wird, namentlich bei schwachen Frauen, dem

(Gebarstuhle vorgezogen. (Jan. Bd. II. Heft I. p. 33.)

S or anus beschreibt einen Gebarstuhl, Avie wir ihn kaum

;zu Eucharius Roslin Avieder finden. Damit geht die bis-

herige geschichtliche Annahme zu Grunde, dass Artemido-

rus Daldianus undMoschion die Ersten gewesen, welche

einen Gebarstuhl beschrieben haben. — Aus dieser Beschrei-

bung ist ferner ersichtlich, dass der Gebarstuhl ein ganz altes

Jnstrument geivesen, das lange vor Soran zu dem speziellen

GeburtszAvecke gebraucht worden ist. — Soran hat sich des

Gebiirstuhles bei Eutocien und Dystocien je nach Bediirfniss

Dedient. (Jan. Bd. II. Heft 1. p. 35—46.)

Die Retention der Placenta bespricht Soran mit vie-

er Sachkenntniss. Er unterscheidet genau die Entfernung der

1 Placenta aus der Hcihle des Uterus, wcnn sie mit diesem nicht

/erAvachsen ist, A^on der Avirklichen Losung bei vorhan-
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dener Concretion. Es ist besonders hervorzuheben
, dass

8 or an die Operation im Vergleich zu der rohen Verfahrungs-

weise der Alten zu einer kunstgemassen Form zu erheben ver-

sucht hat. ( J an. Bd. II. Heft I. p. 47— 52.)

•Die verschiedenen Kindeslagen, sowohl dernatiirlichen als

der abnormen, hat Soran zuerst nach wissenschaftlichen ana-

tomischen Principien gegeben, wie wir sie der Ilauptsache nach

nocli heut anzunehmen berechtigt sind. (Jan. Bd. II. Heft II.

p. 219—20.)

Was Soran liber die Ursachen, die Diagnose, das

therapeutische und geburtshilfliche Verfahren bei

Dystocien lehrt, zeugt von einer reichen Erfahrung und sel-

tenen Beobachtungsweise des Autors. (Jan. Bd. H. Heft U.

p. 218, 27 sqq.)

Das Accouchement force hat Soran deutlich beschrie-

ben, — Dilatation des orificium uteri durch Einlegen von

Pressschwamm (Jan. Bd. II. Heft II. p. 25, 26), wobei er die

grosstmogliche Vorsicht anrath, um Entziindungen, Hamorrha-

gien und Descensus uteri zu verhiiten. (p. 33.)

Von besonderem historischem Werthe ist die Lehre von der

Wendung auf die Fiisse. Soran ist der Erste, der diese

Operation mit klaren Worten unter bestimmten Indikationen

empfiehlt. (Jan. Bd. II. Heft II. p. 219, 230, 232-34.) Hier-

mit schwindet die Autoritiit des Celsus, die demselben bei

dieser Gelegenheit bisher vindicirt worden ist.

Yon historischer Bedeutung ist ferner die Erwhhnung des

Hippokratischen Buches noudiov <pvaswg“ —
de natura pueri. Ich habe aus Soran nachzuweisen ver-

sucht, dass diese Schrift den achten Hippokratischen anzu-

reihen ist. (Jan. Bd. II. Heft I. p. 18, 19.)

Die Schriften, auf die S oranus in seinem Werke als die sei-

nigen Bezugnimmt, und welche bis jetzt meist unbekannt oder
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nicht als dem So ran angelitirige aufgefiihrt waren, sind fol-

gende: „n£Qi an e gju «i og li (Sor. p. 10.), „n zqI £cooyo-

viaq“ (Sor. p. 11.), „tcsq\ xwv nacou ipvxjtv“ (Sor. p. 20.),

„tisqI xoivoxijxcuv" (Sor. p. 23.), „r 6 vyceivo v“ (Sor.

p. 27.), „TlEQl VOGT] flUXtOV^ ( S 0 1’. p. 106.), „T18qI U g £ CO V “

(Sor. p. 106.). —
Von historischem Interessc ist noch besonders die Erwah-

nnno; folgender Autoren:

1. Alexander (Philalethes). 2. Andreas. 3. Anti-

genes. 4. Apollonius („\4n oXXtbviog o 3Ivg iv xco tvqoj-

t co xui xqLxio t 7jq uIq^g£Coq.“ Sor. p. 210. — ,?An oXXiov cog b

riQovGiEvq.“ Sor. p. 95.) 5. Archigenes. 6. Aristanax

(von Fabric, nicht genannt. — ,,ov ngogexxiov As Mvtjg ifrdco

xs y.vX \i q igxuv uxx c“ etc. Sor. p. 201.) 7. Aristoteles

(
xui

j
AqigxoxsXt]v xbv ^EmxovQEiov." Sor. p. 211.) 8. Ascle-

piades. 9. Athenion (Erasistrateer, von Fabr. nicht ge-

nannt. — xui xujv^EouGiGXQuxeicov^Ad rjv icov xui McXx cadrjq."

Sor. p. 210.) 10. Basilius Magnus („o /zt'yag Baol-

Xeioc," Sor. p. 90.\ 11. Demetrius ( Herophileer. Sor.

p. 240. — ,,J
rj
[xrjx Qioc, o °A n u fx s v g.“ Sor. p. 210 u. 285.)

12. Demokritus. 13. Diokles (von Karystus 1

) , und sein

Buch „xu yvvcuy.8tu.“ Sor. p. 257.) 14. Dionysius (Metho-

diker). 15. Dion. 16. Eleiusios (Asklepiadeer, von Fa-

bric. nicht genannt. — „xcbv ^AoxX^ruudeLcov
JEXouovgioq Iv

xui xQigxatdtxclxco xebv %oovicov.“ Sor. p. 210.) 17. Empe-
dokles. 18. Erasistratu s. 19. Eudemus. 20. Euphron
(von Fabric, nicht genannt. — ,,Evr]vioQ de xui EvcpQiov,

Ini d'u/Qov [auuoxixov xu31guvxtg“ etc. Sor. p. 31.) 21. Eury-

phon (Knidius. „Evov<j)iov de o Kvld'ioq“ etc. Sor. p. 95.

— „Euryphon Cnidius Hippocratis contemporaneus, sed

*) Statt: Chary s tins Diodes im II. 13d. II. Heftc p. 217 1. Diokles von
Karystus. („b KciQVGnog 4ionXfis“ Sor. p. 99.) .J. P.
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eo natu major, ut scribit Soranus Cous in historia — Sora-

nus junior in vita !Iippocratis.“ Fabric. Elench. medic, vet.

Yol. XIII. p. 157.) 22. Evenor. 23. Herophilus. 24. Hi-

kesius (Erasistrateer). 25. Hippocrates. 26. Homerus.
27. Kephisophon (von Fabric, nicht genannt. — „y.al rw

noXvuQyUo y.ul no KTjcpiGocfiovT og y.ul ToXg bfxoToig.“ Sor.

p. 280.) 28. Rleophantus. 29. Mantias (Heropliileer).

30. Miltiades. (Erasistrateer, von Fabric, nicht genannt.

S. Sor. p. 210.) 31. Mnaseas („7iQoyiXog ds y.ul Mvaosag"

Sor. p. 21. — „Mva6 sug 4s rag [xsv acfoJgby I'yeiv to xutu cpv-

Glv.“ Sor. p. 23. — to Mvuo iov y.ul TQoc/iug svyv/xovg te y.ul

evyvXov

g

etc.“ Sor. p. 279. —
•

„Kul tlo Mvuarxiov y.ul tjJ

2sQaniu)vog fi7]Xivrj.“ Sor. p. 289.) *). 32. Mnesitheus.

33. Moschion. 34. Oribasius 2
). 35. Paris (von Fabric,

nicht genannt). 36. Phaedrus. 37. Philagrius. 38. Ru-

fus. 39. Serapion. 40. Simon. 41. Sobius (von Fabric,

nicht genannt. — „o de ^Avtigsug ev tco nQog 2cb(hov.“ Sor.

p. 101.) 42. Sostratus. 43, Sostrus (von Fabric, nicht

genannt. — „EvrjvcoQ 6e y.ul Z io a t q o g.“ Sor. p. 95.) 44. Stra-

ton (Erasistrateer). 45.Themison. 46 Thessalus. 47. Xe-

nophon (Erasistrateer). 48. Zen on.

Das Verhaltniss des Soranus zu Moschion habe ich frii-

her schon auseinandergesetzt. (Jan. Bd. I. Heft IY. p. 727,

28, 29.) Wie wir eben gesehen haben, gehort auch Moschion

zu den Autoren, auf welche S. namentlich Bezug genommen.

‘) Manaseus et Muaseus et Mnaseas et Mnasias et Mnasius,

Mnasaeus et Mnasseus. Hos enim omnes saepe citatos reperimus, sive di-

versos, sive eosdem, quod magis opinor in Codicibus Galeni, Aetii, Pauli Aegi-

netae, Caelii Aureliani et Alexandri Tralliani. Eumque numerat Galenus ipse,

sive is cst Herodotus, inter Methodicos in Introductione sive medico. Fabric.

Elench. medic, vet. p. 314.

*) Das Cap., in welchem des Oribasius Erwahnung geschielit, ist wahr-

scheinlich kein iicht Soranisches. J- P*
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Er stellt ihn mit Paris in Verbindung und raeint: „Einige

aber, zu denen die Anhanger des Moschion und Paris geho-

ren, geben, wenn die Milch zu dick war, auch Rettige und

Salzfisclie. Ihnen muss man jedocli nicht beistimmen, denn

durcli das Essen scharfer Speisen wird die Qualitat der Milch

verdorben u. s. w.“ !

) Da Moschion nun auch den S or anus

citirt (Dewez. p. 208: „Soranus vero alias adjicit causas

etc.“), so erhellt: 1. dass Beide gleichzeitig gelebt haben 3

),

2. dass Moschion eine selbststandige Autoritat ist, was ich

bereits (Jan. Bd. I. Heft IV. p. 728) nachgewiesen habe.

Demungeachtet kann ich aus dem von mir angestellten Ver-

gleiche der Schriften Beider meine fruhere Behauptung wieder-

holen, dass Moschion sein Hebammenbuch nach Soran

geschrieben und ihn an vielen Stellen compilirt hat.

Was die Beziehungen des Aetius zum Soran anlangt, so

ist von mir bei den speziellen Kapiteln bereits erwahnt worden,

dass fast alle Arbeiten, die vom Aetius der A spas ia und dem

Phil umenos vindicirt worden sind, dem Soran angehoren.

Auch das dem Galen zugeschriebene Cap. „De pica“ (Tetra-

bibl. IV. Serm. IV. Cap. 10) gehort dem Soran. —
Aus allem dem, was wir von Soran erfahren, geht deutlich

hervor, dass er der erste Geburtshelfer des Alterthums gewe-

sen. Wir konnen wohl behaupten, dass mit ihm eine neue

Epoche in der Geschichte der Geburtshilfe der Alten beginnt.

Der Standpunkt, den er einnimmt, ist ein durchaus selbststan-

diger, was schon aus dem Bestreben hervorgeht, seine Ansich-

ten und Lehren denen seiner Vorganger bis zum Hippocra-

') „TLvtg 8e wv Iigiv oineql Mo Gy/icov a ncd TIuqiv
,
ZSoactv ncd §acpci-

vL8ag v.cd tciqL%ovs
,
olg ov GvyHaTa&STEOv 8ia rijs SgLiivcpayiag ij h«t«

to nu%og TEjivoLto rov yciXuv.tog TCOLorrjg avrov
,
cpd-ttQELGa jcal 8ely.xly.t] ysvo-

(lEvrj iiaV'OV.“ Sor. p. 184.
2
)
Hicrmit ist meine Annahme — Jan. Bd. II. Ilcft II. p. 412 — dass So-

ran vor Moschion gelebt hat, widerlcgt. J. P.

Bd. II. 4. 47
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tcs liinauf und seiner Zeitgenossen gegeniiberzustellen und

kritisch zu konstatiren. Soran ist der erste kritische

Geburtshelfer der Alten. — Dass er den Grundsatzen der

Methodiker huldigte, leuchtet daraus hervor, dass er die

Anatomie fur nutzlos gehalten und aus der Uebereinstimmung

mit den Ansichten des Themis on, eines Methodikers. —
Dass zwischen dem Soranus, der zur Unterscheidung der

iibrigen eben so genannten Autoren als ,,der Sohn des Menan-

der und der Phoebe s“ angefuhrt wird, und unserem Soran,

der bisher ausschliesslich „ Soranus Ephesius junior “

genannt worden ist, kein Unterschied stattfindet, ist Jan.

Bd. I. Heft IV. p. 737 nachgewiesen.

Diess sind die wesentlichsten und fur unsern Zweck beach-

tenswerthesten historischen Punkte, die ich, so weit mir die

Untersuchung in dieser Zeitschrift gestattet war, hervorheben

wollte. Es bleibt noch Manches librig, was der speziellen Er-

orterung wiirdig ware, wozu ich besonders die Mittheilung und

Auseinandersetzung der Ansichten der von Soran citirten und

Oben genannten Autoren zahle. Yorlaufig geniige die Mit-

theilung einiger obstetricischer Lehrsatze des Herophilus.
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Herophilus.

Ein Beitrag zur Geschichfe der Geburtsliilfe

von

Dr. J. Pinoff.

'

Dr. K. F. H. Marx sagt am Schlusse seiner Abhandlung

iiber Herophilus *)
:
„Sogar die Geburtshilfe hatteHero-

philus von seinen arztlichen Bemiihungen nicht ausge-

schlossen. Friiher ist angegeben, dass er darin Unterricht

ertheilt, und dass er die weiblichen Geburtsorgane, namentlich

den Wechsel der Gestalt des Mutterhalses
, das verschiedene

Verhalten des Muttermundes im schwangern und nicht scliwan-

gern Zustande, die Bewegung des Foetus, die Bildung der

Milch in den Briisten u. s. w. beschrieben habe. Alles dieses

scheint anzudeuten, dass er auch praktischer Geburtshelfer

war, wozu noch kommt, dass er unter denen genannt wil’d,

welche in gewissen Fallen den Foetus todteten und sich dazu

eines eigenen Instrumentes bedienten.“

In so allgemeinen Umrissen fasst Marx die geburtshilflichen

Leistungen des Herophilus zusammen, nachdem er vorher

(p. 30, 31, 32 der citirten Schrift) die speziellen anatomisch-

geburtshilflichen Leliren desselben mitgetheilt hat. Aus S o-

ran erkennen wir, dass Herophilus wirklich ein prakti-

scher Geburtshelfer und zwar einer der tuchtigsten des

Alterthums gewesen. Er wird von Soran sehr oft citirt, und

*) Herophilus. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. Carlsruhc u. Ba-

den. D. R. Marx’schc Buck- und Kunsthandlung. 1838.
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wenn er aucli von ihra in den meisten Stucken abweicht, so

bleibt ihm deshalb die Autoritat eines unisiclitigen und erfah-

renen Geburtshelfers unbenommcn.

Das uns sclion friiher bekannte Fragment des S or an us iiber

die weiblichen Geschlechtstheile („Tig yvaiq htjtquc, xcd yvvcn-

y.tiov ald'oiov“

)

enthalt eine anatomische Ansicht des Herophi-

lus iiber den Uterus, dessen Muttermund er mit dem Kopfe

eines Polypen oder mit einem Kehlkopfe yergleicht '). (Sor.

p. 9.) Mit den von Dietz neu aufgefundenen Fragmenten des

Sor an werden wir auch mit einigen neuen Lehren des Hero-

philus bekannt gemacht, und zwar: iiber die Menstruation,

iiber D}rstocie, iiber den Yorfall der Gebarmutter, iiber idi-

opathische Frauenkrankheiten. — Wir wollen ails den Corrup-

tionen so viel wie moglich zu retten und bei der Unmoglichkeit

einer wortgetreuen Uebersetzung einen ubersichtlichen Inhalt

wiederzugeben suchen.

Menstruation. — In der Schrift des Herophilus „nqbg

rug xoivdq do'$ag,“ die bisher nnbekannt gewesen, werden die

Meinungen derer mitgetheilt, welche behaupten: die Reinigung

sei sowolil fiir die Gesundheit, als auch fiir die Kindererzeu-

gung zutraglich. (Sor. p. 21.) Herophilus hingegen behaup-

tet, dass die Menstruation einigen Frauen niitzlich, andern

schadlich sei. Es giebt Frauen, welche gesund sind, olme zu

menstruiren, wahrend Andere, die menstruiren, oft bleich und

hager und fiir Krankheiten empfanglich werden. Wieder An-

dere, welche vorher bleich und abgezehrt waren, nacli Eintrift

der Menstruation gesunde Farbe erhielten und wohlgenahrt

wurden 5

).

J
) Iliermit wiinsche ich cincn Fcliler bcseitigt zu wisscn, der aus Yerschcn im

I. Bd. IV. Hefte p. 730. Z. 17 v. O. stchcn geblicbcn. J. P.

-) 6 epilog 8s Tioxs pitv xcd zioi tcov yvvcuxwv (3lci@eQcxv cpr\aiv stvai

T7]v xu.Q'ciqGiv' xcd yuQ civspinoSLoxcog uvetg vyiorfvsiv, pir\ xciQ'cuQOfisvug, xcd

7tollaxig xovvavxLov xaftcnponsvag axpoxsQcig yivso&ca xcd [Gyvoxeqcig xca
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Ueber Dystocien. — Eine Dystocie entstelit nach He-

x’ o p h i 1 u s
,
wenn der Embi’yo quer liegt

,
odei’ wenn der Hals

der Gebarmutter oder der Gebarmuttermund nicht weit genug

often ist, oder wenn die den Embi’yo umgebende Haut aus zu

grosser Dichtigkeit nicht zerrissen wird . . . ., oder aus Schlaff-

heit der Gebai’mutter oder des Mutternmndes .... oder durch

das Vorhandensein eines Geschwiii's in den Eingeweiden, im

Epigastrium; oder bei Abnormitat des Beckens (rhachiti-

sches?); auch durch Fettansammlung im Epigastrium und den

Lenden . . . ., oder wenn die Embryonen todt sind *)•

Ueber den Vorfall der Gebarmutter. — Die Stelle,

welche die Ansichten des Herophilus liber diesen Gegen-

nufi-cov Xap.(idv£iv dcpoqfidg ' nozi Si nal ini zivcov cbcpiXi/AOv, cogze nqozEqov

eiXQOOvcag v.cu dzqocpovGag vgzeqov nal [i£za zrjv nd&UQGiv EvxQorjGui zs y.ul

£vzqocprjGai.“ Sor. p. 23.

l

) „*H q 6 cp iXo g 8£ ini zoo [icuooziHtp*) Xiy£i SvGzoy.EiGd'UL yovv, cog yaqZi-

[icovog zov Mdyvrjzog noXXdxig cbqd&rj, bzi zqng avanivz£ iv.vrjGav iqycbScog.

rlvEzcu Si SvGzov.ia nXayiov y£vvcojiivov zov ijifiqvov, rj zov uv%ivog zrjg

f
irjzqag rj nal zov Gzopiazog ov% inavag SiEGzcozog, rj zov vjiivog zov n£qi-

ixovzog zo k'{i(3qvov, onov zb vScoq GvXXiyEzai, nuxvziqov bvzog you jirj Svva-

fiivov nqog zov zonov qayrjvai. EcaqacHui Si cprjGiv iji^qva nqon£nzconbza

av£v zov zov vp.iva ^ayrjvar za Si zoiuvza, ezl iqycbScog zinzEGd’ui Si Svgzo-

Y.la, v.al naqa zb dzovuv ziqv jirjzqav rj zb Gzojia' dnoqia Si iozi zov dzovEiv

zijv [Lrjzqav iv zco Gcbjiazi. Kal naqa za ’i^co&Ev Si nqogninzovza nal nqog-

cp£QOfi£va y.ul nocov[i£va real za in zov Gcojiazog inxqivopiEva uljiuzcoSrj nXEi-

ova vyqd Svgzonia yivEzai zal naqa zb SiazEd'fjvai vno zov i[z(3qvov zr
t
v

(irjzqav, rj Sea zb zLy.zhv yivEzai SvgiqyEia, naqa zb ipvxog, V nav^ia, rj cpvpia,

rj dnoGzrjpia iv zoig ivziqoig, iv imyaGzqico • nal zb iv oGcpvi Si nal qux£i

yivo\L£vov y.oLXcojia aiziov SvGzoniag yivEzai ' nal Sid mjiEXcoSEg iv iniyu-

Gzqico v.al iv lexica SvGzonia yivEzai, cog uv dnoni£go/.iivrjg zrjg [irjzqag, xal

Slu zb zEftvrjxivai zd ifji^qva. Kal zoouvza
f
liv IIq 6 cp iXo g.“ Sor.

p.100,101.

*) Dicse Stelle bedarf noeh einer kritisehen Sichtung. Das „inl“ hat raieh

tim Bd. II. Heft II. p. 268) zu der allerdings kiihnen Conjektur verlcitet, das
Wort „8Lcpqcp

l‘ zu ergiinzen. Es ist mir jetzt aber aus dem ganzen Zusannneu-
hange wahrscheinlichcr

, dassSoranus sich auf die Schrift des ITerophilus
„zb p,aicorixov“ bezieht, die cr p. 211 noeh cinmal citirt. In dicscin Fallc

miisste aber das „inlt(
in „iv“ vcrwandclt werden. J. 1’.
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stand enthalt, ist so corrupt, dass ich bloss den griechischen

Text zur freiwilligen Beurtheilung citiren kann.

„ol ds n£Qi tov
c

/ Tin o x o ut rjv xul
c

// q o tp i X o v
,

/iuvov to

gto[juov
(
TiQonlnceiv Xlyovai). rriogifezou de lx tov TQvtpsqov tiqo-

rdnrEiv to avyxQtpiu b/joiov xstpaX jjx noXvnod'og, cog
c
Hgbtp iXog

I'Xeysv, novov e%ov tog nuQc/.dl'Cuofrui, dinvorjvov 4 oi df pttjd' bXov“

Sor. p. 123.

Ueber idiopathische Frauenleiden. — Herophilus ver-

neint, dass es eigene Frauenkranklieiten gebe. In seiner

Schrift „zo
i
j.cuumxov“ weist er nach, dass die Gebarmutter aus

denselben Stoffen bestehe, wie die andern Theile des Korpers,

von denselben Kraften beherrsclit werde und aus denselben

Ursacben erkranke u. s. w. *)

So viel giebt uns Sor an iiber Herophilus.

Es sei mir zum Schlusse noch erlaubt, hier auf einen Irr-

thum aulmerksam zu machen, der sich bisher iiber Herophi-

lus in den Geschichtswerken erhalten 2
), und welchen der

riihmlichst bekannte Historiker und sehr ehrenwerthe Mitarbei-

ter dieser Zeitschrift Dr. Jul. Rosenbaum in der neuesten

Ausgabe der pragmat. Geschichte der Arzneikunde Kurt

Spren gel’s (Leipzig. Gebauer’sche Buchhandlung 1846.

p. 568) Aviderlegt hat. Es wird namlich daselbst die Sage mit-

getheilt, ,,dass Herophilus Unterricht in der Geburtshilfe

gegeben, und dass eine gewisse Agnodike durcli ihre Ge-

schicklichkeit in diesem Fache das Yorrecht erworben, auch

als Weib diese Kunst iiben zu diirfen;“ doch halt Sprengel

l
) „Kcd *Hq o cp tlo g iv t<5 [zcucoxlxco cpr)Gt xrjv vGtequv lx xcov avxav

XOLS tf/Uotg llSQSGi 7tE7tU%&Ca, Tied Vito XCOV Ctvxav Swi^lECOV dLOlKHOd'Ca, xul

rag ctvxag naQaxet^ilvag t%ELVvlug, xal vnb xav ccvxav alxicov voGOTtoisiG&ca,

x.cid'ttJtSQ nlrjd'ovg, nuyovg, StucpoQKg xoav b[LOLav. cc Sor. p. 211.

J
) In dieser Bezichung habe ich ebenfalls im I. Bd. IV. Hefte p. 725 ad verba

magistri geschworcn. Icb wiinsche biermit den Irrthnm bcscitigt zu wissen.

J. P.
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selbst diese Erzahlung fiir unwahrscheinlich und versetzt sie

in das Reich der Mahrchen. Zu diesem Text liefert Rosen-

baum einen Commentar, der die Unwahrscheinlichkeit obiger

Erzahlung ausser alien Zweifel setzt. Es heisst namlich:

„Welcker in Hecker’s Ann. der ges. Heilkunde Bd. XXVII.

S. 139 sq. sieht darin mit Recht nur eine allegorische Erdich-

tung seit der Schule des Aristoteles, in welcher man die Bucher

liber Erfindungen zusammensetzte. Zweierlei fasste man dabei

in’s Auge: dass von Frauen sonst keine Kunst geiibt wurde,

und dass die Schamhaftigkeit viele Gebarende abhalten wiirde,

sich arztlicher Hiilfe zu bedienen. Der Jungfrau Rechtsache

war rein, daher sie Hagnodike genannt ist, und der Arzt,

bei dem sie lernte, war kein leichtfertiger, sondern ein Hiero-

philus, nicht der bekannte Arzt Herophilus, welchen

Sprengel an die Stelle setzt. Vor dieser Verwechselung

hatte ihn schon der bekannte Umstand sichern sollen, dass

bereits Sokrates Mutter eine pou« war und die Hippokrati-

ker sich auf die Angaben der IrjTqsvovaat berufen, was

doch Alles liingst vor Herophilus stattfand.“ — Dergleichen

Widerlegungen werden gewissenhafte Historiker noch oft lie-

fern miissen, namentlich iiber Schriftsteller des Alterthums,

deren Lehren in so sparlichem Maasse, so zerstreut und in so

corrupten Fragmenten auf uns gekommen sind, wie unter An-

dern die des Herophilus.

Ich fiir meinen Theil begniige mich vorlaufig mit dem Be-

wusstsein, die Leser dieser Zeitschrift auf die Wichtigkeit des

besprochenen Werkes aufmerksam gemacht und durch meine

Arbeit einen wenn auch nur kleinen Beitrag zur Geschichte der

Geburtshilfe geliefert zu haben.

J. Pin off.
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Ueber die

Bedeutung des Antyllus, Philagrius und

Posidonius

in der

Geschichte der Heilkunde,

nach dem Manuscripte des verstorbenen Cand. med.

A. I^ewy,
bearbeitet

von Dr* Landsberg in Breslau.

*N

(Fortsetzung und Schluss.)

III. Ta %£iQovQyovnsvu. Lehre der C hirurgie.

u y.sy. tv ojiois. Erstes Capitel derselben.

1. XeioovQyia urcocruidxtov. Chirurgische Behandlung der

Abscesse.

Cap. 1. Wenn am Kopfe ein Abcess entsteht, scbneide man

ihn nach der Lange der Haare auf, damit die Narbe besser ver-

borgen sei. Wenn aber die Feuchtigkeit auf das Pericranium

fallen, dieses angreifen oder in Mitleidenschaft ziehen konnte,

so nelnnen wir auf die Form keine Riicksicht und machen zwei

Schnitte in derForm einesX, so dass das Pericranium von alien

Sciten geoffnet. Wenn im Gesichte ein Abscess, so offhe

man nach den natlirlichen Gesichtslinien, an der Nase — nach

der Lange, am Kinne, am (untern) Augenlide — durch einen

mondformigen Schnitt, dieConvexitat nach unten, hinter

dem Ohre — durch einen mondformigen, der Basis des Ohres

parallelen Schnitt, am hintern Theile des Halses werde ein gera-

der, am vordern ein bogenformiger Schnitt gemacht u. s. w.
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Cap. 2. An der Leiste, Achsel und den Fingern eben so wie

am liaise, da die Haut von gleicher Beschaffenheit.

2. JTsgl OTSuTiofj. utiov • Ueber Speckgeschwiilste.

3. XeiQovQyla OTSuTcu[iaTog* Chirurgische Behandlung

der Speckgesch wulst.

Cap. 1. Es werden Begeln iiber die Grosse des in die Breite

zu legenden Hautschnitts, iiber die Vorsicht, die Kyste nicbt

zu offnen, iiber die Spannung der Wundlippen u. s. w. gegeben.

Cap. 2. Die Kyste muss ganz herausgenommen werden,

indem, wenn etwas zuriickbleibt, die Geschwulstwiedererscheint.

— Es werden deshalb Begeln fiir die Lostrennung angewachse-

ner Theile, ferner fiir die Behandlung sehr grosser Speck-

geschwiilste u. s. w., ausfiihrlich angegeben, die wir indessen,

so interessant sie auch sind, zumal sie grossentheils bekannt,

iibergehen miissen.

4. IIsqI iis\iy.rjqLSo)v xul gsuTio/jiaTCOv. Ueber Honig- und

Speckgeschwiilste.

Cap. 1. 2. Es wird die Diagnose beider Geschwulstarten in

pathologischer und anatomischerHinsicht, ferner dieCurations-

wreise angegeben, bei der man sich vorOeffnung derKyste nocli

mehr hiiten miisse, da man sonst die Geschwulst nicht heraus-

bekommen wiirde.

5. IJsqI udsQcofiuuov. Ueber Breigeschwiilste.

Sie stehen ihrerConsistenz nach zwischen den beiden vorigen

und werden von ihnen durch das Gefiihl unterschieden.

6. TTsqi yayyUov. Ueber die Flechsengesch wulst.

Dergleichen Geschwiilste kommen auf Kopf, Gesicht, Schen-

keln und Handen vor und miissen ausgeschnitten werden, wozu

die Begeln gegeben.

7. IJsqI dyxvXlov. Ueber die Verwachsung.

Cap. 1. Diese kann an alien Gelenken vorkommen, und zwar

entweder indem die Sehnen (tcov vsvqiov) durch Krankheit oder
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ron Natur gespannt sind, oder indera Haut und Muskeln bei

naturlichen Sehnen zusammengezogen sind. (Diese falsche

Ansicht von der Anchylose hat sich zura Theil bis auf den heu-

tigen Tag in den Handbiichern erhalten.)

Cap. 2. Wenn dasUebel von den Sehnen herriihrt, kann man

es keiner Chirurgie unterziehen, da dasDurchschneiden gefahr-

lich und zwecklos sein wiirde, wenn es von der Haut ausgeht,

so stammt es von einer Verbrennung oder Verschwarung her.

Die diagnostischen Zeichen beider Arten werden angegeben.

Cap. 3. Die Operation isteinfach,es werden—beim Finger ein,

beimHals oderSchenkel zwei oder mehrere Schnitte in dieQuere

gemacht und die Erweiterung durch Binden oder Salben bezweckt.

Cap. 4. Bei tiefen Verwachsungen muss man die chirurgische

Heilung nicht iibereilen, man gerath sonst zu leicht in dieSehne

und verstiimmelt oder todtet den Kranken. Man muss deshalb

die Spannung nach und nach zu lindern und dann auf die genannte

Weise zu heilen suchen.

8. IIsqI xcqcluv. Ueber Blutaderknoten.

Cap. 1. Blutaderknoten entstelien aus Erweiterungen der

Blutadern und Zufluss von Blut, sie befinden sich auf dem

Bauche, der Hiifte, den Schenkeln. Man scheere dem kranken

Theile vor alien Dingen die Haare ab, bade ihn und lasse den

Patienten auf dem kranken Schenkel (von diesem ist vorzugs-

weise die Rede, weil die Varicen hier am gewohnlichsten) fest-

stehen, so dass die Knoten stark hervortreten ,
wo man dann

kleine Einstiche mache.

Cap. 2. Auch kann man den Kranken hinlegen, den Theil

festbinden und auf die (sehr diinnen) Knoten kleine Hautein-

schnitte machen, bis die Adern erkannt werden.

Cap. 3. Nun schneide man mit einem gekndpften Bisturi in

das Gefass von oben nach unten, driicke das Blut aus, so dass

die leere Kyste bleibt.
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Cap. 4. Tritt das Gefass nicht sogleich in die Augen, so

muss man fiir’s Erste mit dem geknopften Bisturi die Ein-

sclmitte erweitern, dann mit der linken Hand die Stelle nacli

der Oeffnung bin driicken, so dass das Gefass zum Vorschein

kommt u. s. w.

Cap. 5. Indem man nun den Varix mittelst des genannten

Werkzeugs emporgekoben, legt man, ihn nach der Hautwunde

hinziehend, quer urn denselben eine Federpose oder sonst einen

guthaftenden Korper, oder bindet auch mittelst einer Nadel

einen Faden- um, und indem man diesen um den Varix legt,

schneidet man ihn am Nadelende mit der Scheere hinweg. (Ich

babe diese interessante Stelle fast wortlich wiedergegeben, da

einer unserer scbarfsinnigsten Cbirurgen in neuester Zeit eine

Bebandlungsweise der Varicen erfunden, die in jener alten

Antyllischen leicht ibren Vorlaufer erkennen konnte.)

Cap. 6 flihrt diese Operation weiter aus und kommt

Cap. 7 von ibr auf das Durchschneiden des Varix, so wie

Cap. 8 auf die Heilung der Bruchstiicke durcb Eiterung zu

sprecben.

Cap. 9. Wenn’s so nicht geben will, so scbneide man den vor-

dern Theil des Gefasses mit dem geknopften Bisturi auf und

brenne im Lumen desselben auf dem hintern Theil.

Cap. 10. Wenn die Knoten gross und traubenformig sind,

so muss ein Stuck ausgeschnitten werden, indem die Enden

sonst zu einem neuen Varix zusammenwachsen.

Cap. 11. Nach verrichteten Operationen driicke man das

Blut nach unten hin aus, so dass, da der Blutumlauf nach oben

hin stattfindet, kein Blutfluss entstehen kann, verbinde dann,

driicke aber nicht zu sehr, um einen kleinen Thrombus nicht in

seiner Bildung zu storen, lege ein sogenanntes Blutstillungs-

pflaster, driicke einen Schwamm mit Essigvvasser darauf aus,

oder endlich lege in Essigwasser getauchte Charpie auf.
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Cap. 12. Die Varicen am Kopfe brannten die Alton, weil sie

das Hervorziehen scheuten, dass nicht das Pericranium in ein

Mitleiden ergriffen werde; Antyllus zieht das Auschneiden

vor. Eben so sei auf dem Bauche das Hervorziehen wegen

Mangels einer Stiitze in den Unterlagen nicht moglich.

9. IJeQi uv€VQvo/.iuTot;. Ueber die Pulsadergeschwulst.

Cap. 1. Es giebt zwei Arten von Aneurysmen, die eine, wo

die Pulsader sich stellenweise erweitert, die andere, wo sie

geborsten und ihrBlut in die umliegendenTheile ergossen (also

ziemlich identisch mit unserm A. verum und spurium). Letzte-

res verrath sich unterm Fingerdruck durch ein Gerausch, erste-

res nicht. — Die an der Schulter, Leiste oder Hals sind, iiber-

lassen wir sich selbst wegen der Grosse der Gefasse und der

Unmoglichkeit und so Gefahrlichkeit sie hervorzuziehen. Eben

so unternehmen wir die Heilung an andernOrten bei sehr gros-

sen Gefassen nicht. Bei den Extremitaten aber und am Kopfe

Cap. 2. schneiden wir die Haut nach der Lange desGefasses

ein, halten die Wundlippen aus einander und trennen sorgfaltig

sammtliche Gefasshaute. Die bei der Arterie verlaufende Blut-

ader schieben wir nach der Seite und machen den erweiterten

Theil durchaus frei. Wir schieben nun von unten eine geknopfte

Sonde durch, und, das Gefass emporhaltend
, bringen wir eine

Nadel, mit einem doppelten Faden versehen, durch den Knopf,

ziehen denselben unter die Arterie und schneiden die Faden kurz

ab, so dass aus 2 Stricken vier geworden. Die Enden werden

nun ober- und unterhalb des Aneurysma zusammengefrihrt

und verbunden, worauf man dasselbe in der Mitte durch einen

kleinen Schnitt offhet, wodurch der Inhalt entleert wird ohne

Gefahr einer Verblutung. — Es giebt Chirurgen, die das Aneu-

rysma ausschneiden, diese laufen aber Gefahr einer Verblutung,

denn die Faden konnen durch irgend eine Anstrengung oder

starke Athmung leicht ausreissen. ( Wir haben An tv 11 us
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Methode der Aneurysmenoperation fast wortlich wiedergege-

ben ihrer wichtigen Bedcutung Avegen selbst in der heutigen

Chirurgie.)

Cap. 3. Bei geborstenem Aneurysma muss man so viel als

moglich von demselben sammt der Haut zAvischen den Fingern

fassen und unterhalb desselben einen Doppelfaden von Zwirn

oder einer Darmsaite durchstecben und kurz abschneiden, das

iibrige Verfahren ist dem obigen gleicli. Hat man aberFurcht

vor dem Ausgleiten, so kann man noch einen andernFaden, den

ersten durchkreuzend, in Form eines X durchziehen, kurz

abschneiden und kniipfen Avie den ersten, dann offne und ent-

leere man die Gescliwulst, schneide die iibrige Haut aus und

lasse nur, Avas unter den Nahten ist, so Avird kein Bluterguss

erfolgen.

10. JJsqI xoAoflcufiuuov. Ueber ^"paltungen.

Cap. 1. 2. Unter Spaltung versteht man die Unterbrechung

eines Theiles oderllautstiickes, das denKorper umgiebt. Wenn
nun in der Augenbraune eine solche Unterbrechung stattfindet,

schneide man ein viereckiges Stuck aus, Avenn nicht schon der

Defect zufallig viereckig ist, so dass derselbe in den viereckigen

Ausschnitt begriffen, schlage dann den obernTheil desVierecks

zuriick, so dass die Trennung Aveiter auseinanderfahrt, zielie

beide Lippen zusammen, dehne sie nach geschehener Hauttren-

nung aus und hefte unblutig. Diese Hauttrennung muss aber

nicht zu genau sein, da sie sonst zu diinne ist und abstirbt,

sondern es muss von dem darunter liegendenMuskel etAvas mit-

genommcn Averden. Eben so Avird bei Trennungen auf Gesiclit
%

und Nase verfahren, es sei denn der Knochen Avare entblosst,

avo diescr zuerst beriicksichtifft Averden muss.

11. Hsol ipvfuuGLox;. Ueber die V o r h a u t e i n s c h n u r u n g.

Es giebt 2 Arten von Phymose ,
einmal umgiebt die Vorhaut

die Eichel und kann nicht zuruckgczogen, ein andermal ist sie
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zuriickgezogen unci kann nicht liber dieEichel gebracht werden,

was man gewohnlich IJsQiqivfitoaig (jetzt Paraphymosis) nennt.

Erstere Art entsteht durch ein Geschwiir an der Vorhaut oder

eine Geschwulst der Krone, die andere vielmehr durch Entziin-

clung der Schamtheile. — Es wird dann die Operation mittelst

eines oder mehrer Einschnitte und Umlegung eines Ringes aus-

fiihrlich gelehrt, was wir fiiglich iibergehen konnen.

12. IJsqI TiQogyvovg noa&rjg. 'Ueber die Anwachsung der

Vorhaut.

Sie entsteht durch ein Geschwiir an der Eichel, der Vorhaut

oder beiden und muss losgetrennt werden, was oft nicht leiclit

geschieht, ohne dass etwas von der Eichel oder von derVorhaut

auf clem entgegengesetzen Theile sitzen bleibt. Man legt dann

mit kaltem Wasser befeuchtete Charpie auf, clamit die Ver-

wachsung nicht auf’s Neue*geschehe.

13. IJsqI tojv TtsQnsfivo/n'viov. Ueber die Beschneidung.

Es soli hier nicht von der religiosen Beschneidung, sondern

von der wegen Brand der Vorhaut nothwendigen die Rede sein.

Diese muss im Kreise abgenommen werden, was gewohnlich

ohne Blutfluss geschehe, da die Gefasse beimBrande obliterirt

sind.

14. IIsqI &v/Liu)v Tuiv sv aMoloig, Ueber Auswiichse auf

den Schamtheilen.

Es entstehen fleischige rothe Auswiichse bald auf der Eichel,

bald auf der Vorhaut, von zwiefacher Art, gutartige und bos-

artige. Letztere muss man mit derScheere abschneiden, atzen

und brennen. Wenn mehre auf derVorhaut sind, miissen nicht

alle auf einmal, sonclern in verschiedenen Zeiten abgeschnitten

und gebrannt werden. (Man kann hierin wahrscheinlich unsere

Condylome, breite und spitze, so wie in den letzten Capiteln

iiberhaupt eine nicht zu bezweifelnde Kenntniss der Syphilis

hnden.)
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(l xs(f. risol avQiyytov. Ein Capitel iiber die Fisteln.

1. UsqI avQlyycov. Ueber die Fis teln.

Cap. 1. Sie entstehen meist aus nicht kunstmassig geheilten

Abscessen, sind yerschieden gross, bemerkenswerth nacli der

Form, dem Orte, der Natur des Theiles, an welchem sie vor-

kommen. Nach der Form sind sie gerade oder krumm
,
jene

wiederum kreisformig nnd flach, diese — mit einer oder mehren

Kriimmungen. Nach dem Orte sind sie auf dem Kopfe, Halse,

der Schulter oder einem andern Theile des Korpers. Nach der

Natur des Theiles gehen sie in einen Knochen, Muskel, eine

Sehne, Blutader, Pulsader, oder einen andern einfachen oder

zusammengesetzten Theil aus.

Cap. 2. Hier wird die Diagnose angegeben, wie siedurchdie

Sonde zu gewinnen. Diese Iehre nicht nur, ob die Fistel zum

Knochen gehe, sondern gebe auch iiber die BeschafFenheit des

Knochens Aufschluss, je nachdem sie ein glattes oder rauhes

Gefiihl verrath. Die Sonde muss von Blei, Zinn oder auch eine

Schweinsborste sein.

Cap. 3. Wenn die Sonde wegen Krummung des Ganges

nicht eingefiihrt werden kann, so diagnosticiren wir ihren Aus-

gang am Knochen aus der diinnen olformigen Fliissigkeit, am

Nerven — aus dem Schmerz, die Fliissigkeit sei nicht olig

und fett, sondern ichoros und gallig, amMuskel — dicker und

weisser, an derBlutader — die namlichen Zeichen wieamNer-

yen, ausser dass alles dunkel und sehmerzlos ist, eben so an der

Pulsader. Wenn die Blutader angenagt wird, so fliesse vie-

les dickes Blut, wenn die Pulsader — dtinnes, braunes, mit vie-

ler Luft und mit Gerausch aus.

2. XeiQovQyia Gvylyycov. Chirurgische Behandlung der

Fisteln.

Cap. 1 lehrt die Erweiterung derselben durch einen oder mehre

Schnitte, je nach ihrer Lange auf cingebrachtem Finger.
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Cap. 2 fahrt in den Regeln dieser Erweiterung fort und lehrt

das Ausschneiden von Fleischwucherungcn.

Cap. 3 das Ausschneiden kranker Knochenparthieen, wobei

ausdriicklich verlangt wird, man solle bis in’s Gesunde sagen;

Cap. 4 das Verfahren, denKnochen auszusagen, unddieVor-

sicht, die umliegenden Weichtheile mittelst Binden, Spatel und

Hautbescluitzer ([xrjviyyocpvXag) vor Schaden zu bewahren.

Cap. 5. Das Aussagen werde wiederholt, bis der ganze

Knochen, selbst wenn er nicht sichtbar krank, ausgeschnitten.

Cap. 6. Am Hiiftgelenke und den Wirbelbeinen miisse man

auf chirurgisclie Heilung verzichten.

Cap. 7. Am Schultergelenke, wenn zu besorgen, Puls- Blut-

adern und Nerven konnten in dasBereich des Messers gerathen,

stelie man ebenfalls von der Operation ab.

Cap. 8. Eben so in der Weiche oder am Halse. Aber auch

am Knochen, wennGefasse undNerven in denWeg treten, halte

man mit der Operation ein, bis Eiterung eingetreten, wo dann

keine Blutungsgefahr mehr vorhanden.

Cap. 9. Es wird das Verfahren bei Fisteln am Kinne ange-

geben, wo man bei ausserlicherVerderbniss, wennmoglich, aus-

schneiden solle, wahrend bei innerlicher dies durch den Mund

nicht thunlich sei.

Cap. 10. Es wird die Art der Anwendung des Cauteriums

angegeben, wie sie bei Gaumen- sowohl als Knochenfisteln statt-

haben solle, in deren Nahe sich Nerven oder sonst edle Tlieile

befinden.

Cap. 11. Bei Halsfisteln haben die Alten jede Operation

vermieden, wir schneiden ein myrthenformiges Stuck aus und

heften die Ilaut zusammcn. Auch bei Fisteln, die sich in die

Brust erstrecken, versagten die Alten die Hiilfe, An ty 11 us

stimmt nur bei , wenn die Lunge oder Brust- und Lungenfell
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betheiligt, wo dies nicht sehr derFall, behandle man sie wio die
*

Bronchialfisteln.

Cap. 12. Bci Darmfisteln lasse sich natiirlich nichts tlmn,

betreffen sic bios das Darmfell, so bediene man sich der bei der

Bauchnaht iiblichen Operation. •— Puls- und Blutaderfisteln

werden auf pharmaceutischem Wege geheilt, bei kleinern lasst

sich auch das Ausschneiden und Brennen anwenden.

« x£(p. xov ngoys/gafi/x^vu. Ein Cap. liber einen schon

erwahntenGegenstand(namlich/7. uyxvUs), eineArtNachtrag.

Ilegl uyxvXoyXajoGov. Ueber die angewachsene Zunge.

C ap. 1. Man konne die leidendenHaute ablosen, ohne Gefasse

oder Nerven fiirchten zu diirfen.

Cap. 2. Schwerer sei zu erkennen, welcheHaut angewachsen;

wenn derKranke d, X, q u. dgl.Buchstaben nicht reden kann, so

ist die mittlere Haut Ursache der Anchylose, wenn £c, it, x, %,

mussen die Seitenhaute durchschnitten werden. Es gebe aber

auch Leute ,
die von Natur gewisse Buchstaben nicht sprechen

konnen, z. B. Syrer, Aegypter, so dass der Arzt sich leicht

tauschen konnte.

$ x£(p. tv £[i7iQoa&£v t EinzweitesCap. alsAnhang (namlichzu//'.

Tt£Qix£iivoiiiv(ji)v). II£qI XeuioMqhcov. Ueber dieBeschnittenen.

Cap. 1. 2. Es gebeLeute, die ohneVorhaut geboren, Andern

wurde sie spater genommen. Es wird eine plastische Operation

gelehrt, sie aus der benachbarten Plaut herzustellen.

/S' x£(j>, xazu y ixiqoq. Zwei Capitel zum dritten Theile.

Thql vnoonufiiuitov. Ueber die nach unten geoffnete

Harnrohre.

Cap. 1. Leute mit solcher Harnrohre konnen keine Kinder

zeugen, da der Saamen nicht mit gehoriger Schnelligkeit in die

Gebarmutter ejaculirt werde, sondern daneben in die Schcide

laufe. Das Uebel sei oft unheilbar, zuweilen heilbar.

Bd. II. 4. 48
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Cap. 2. Es wird die Operation angegeben, die in einer Art

Amputation der Eichel, oder vielmehr der Krone besteht, bis

zu der Oeffnung. Die Blutung soli auf gewohnte Weise,

nothigcnfalls durch’s Cautcrium, gestillt werden. Fur die Kin-

derzeugung sei es ohne Schaden, wenn auch der Penis ein

Stuck kleiner ist.

Es folgen nun nach Lewy’s Aiiordnung:

IV.

Chirurgica fragmenta, quorum accurata distributio hucusque

non potest fieri. — Chirurg. Bruchstucke, deren genaue

Anordnung bis jetzt nicht moglich ist.

1. Jltnl vdQoy.€(j)dl(vv. Ucber den Was serko pf.

Der Wasserkopf entstebt durcb Quetschung des Kopfes von

Seiten der Hebamme in der Geburt. Das Wasser ist zwischen

Haut und Beinhaut, zwiscben Beinbaut und Knochen, zwischen

Knochen und Hirnbaut. Zwiscben Hirnhaut und Hirn kann

sich kein Wasser bilden, da der Tod bald erfolgen wiirde. —
Bei ersterer Art ist eine weiche, schmerzlose, nacb der Hohe

gewolbte Geschwulst von unveranderter Hautfarbe, dem Fin-

gerdrucke leicht nachgebend. In der zweiten Art ist es in

Allem eben so, nur finden Schmerzen statt, die Geschwulst ist

weniger wahrnehmbar und langsamer nachgebend. — Wenn

zwiscben Haut und Knochen Wasser, so ist eine feste, schmerz-

baftc Geschwulst, die Stellen an Gesicbt und Schlafen erschei-

nen gespannt, die Augen in scbwankender Bewegung und be-

standigcin Blinzeln, die Niihte geben auseinander und das

Wasser wird zwischen Pericranium und Knochen' gefunden,

beim Zusammendriicken verkleinert sich die Geschwulst, in-

dem die Flussigkeit in das Gebirn zuriicktritt. — Die Opera-

tion wird durch einen oder mebre Einsclmitte gemacht und die

Ileilung wie beim Abscess bewirkt. Beim Wasserkopf zwi-

chsen Pericranium und Knochen darf der Scbnitt nicht in die
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Schlafenmuskeln fallen. Wenn daS Wasser unter clem Knochen,

so class die Nahte auseinander, so entsagen wir jeder Heilung,

sic ist unmoglich.

2. Xeinovoyiu s'/.tqotiIov. Chirurgische Behandlung cles

Ectropiums.

Grossere Fleischwucherungen nehme man mit def Scheere

hinweg und brenne die Flache. Wenn aber ein grosses Ectro-

pium ist, so ist bei diesem Verfabren fiir die innern Theile zu

fiirchten. Man mache deshalb 2 Einschnitte von der Form

einesA 1
)* die Spitze nach unten gekehrt, schneide den cla-

zwischen liegenden Theil aus und nahe die Wundlippen zusam-

men. — Ein Ectropium nach oben ist unlieilbar, ebenso ein

paralytisches Ectropium selbst nach unten.

S. JJsol XaQvyyoro[xiagt Ueber Kehlkopfoffnung.

Wenn Luftrohre und Lunge mitleidet, so ist die Chirurgie

nutzlos, wenn aber bios der Keblkopf entziindet, so bedienen

wir uns des Kelilkopfschnittes
, um die Erstickungsgefahr zu

beseitigen, indem wir ein A- 2
) formiges Stiick aussclmeiden.

4. II€qI iiri‘/QQyr]Xrig. (?)

5. IJsqI xQvtjioQxeiov. Ueber den zuriickgebliebenen

Hoden.

einige Stellen alter Autoren, namentlicb des Paulus, folgen,

die des Antyllus gedenken. Wir iibcrgehcn tliese, so wie die

darauf folgenden

Diese beiden Capitel feblen bei Oribasius und werden nur

ihrem Namen nach von Angelus Majus citirt.

Hiermit scldiesst der Text des Antyllus.

Yf. lasst nun unter der Aufschrift

V. Antylli fit mentio

*) Im Tcxte stebt X.

2
) Im Texte steht 8.

48*
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Ebenso konnen wir uns beim

Appendix ad Antyllum 1

),

der theils lateinische , theils griechische, von andern Autoren

citirte Stellen unsers Autors enthalt, kurz fassen. Neu ist:

1. De Dysenteria, iiber die Ruhr, nach Aetius.

Es sei in der Krankheit das Jejunum vereitert, da das abge-

hende Blut schwarz und alt erscheine, ferner Schleim und

Fettigkeit mit ausgeschieden werden, dessen das Jejunum sehr

viel enthalte. Ebenso werden gallige Stoffe entfemt, der

Kranke habe viel Durst, was durch die Nachbarschaft des Ma-

sens erklart werde.

2. Curaeorum, qui aurum, aut aes, ant tale quippiam de-

glutiverunt. Behandlung derjenigen, die Gold, Kupfer oder

etwas der Art verschluckt.

Es ist hier besonders nur von dergleichen durch ihre rauhe

Aussenseite mechanisch schadlichen Korpern die Rede. Es

sollen schlupfrig machende Mittel zuerst, dann starke Purgan-

zen gegeben werden.

3. De ustione, iiber das Brennen, giebt nach Aetius den

Gebrauch atzender Mittel an, von denen schon oben nach

andern Autoren die Rede war. Alle drei Capitel sind in latei-

nischer Sprache, die beiden letztern sind besonders durch ihre

Aufschrift bemerkenswerth, die einen ganz andern Inhalt

erwarten lasst. — Indessen sind auch diese Capitel nichts

weiter als Citato des Antyllus beim Aetius. Das Cap.

iiber Tageszeiten und Winde, hier nach Stobaeus, mit

Gesner’s lat. Uebersetzung, ebenso iiber den Unterschied

*) Die Kiirze der Zeit, die ausserdem noeh auf mannigfache andere Wcise in

Anspruch genommen worden
,

gestattete un6crm L. nicht, sein Werk vollendct

der i'acult'at zu iiberreichen. Er liess es sich deshalb angelegen sein, nach gc-

wonnenem Preis das fehlende zu ergiinzen. Auf diese Weise sind die Appen-

dices bei alien 3 Autoren cntstanden.
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der Winde, liber die Jahreszeiten, Gegenden und

Winde, endlich einige Citate des Stobaeus u. s. w. machen

den Beschluss.

Hiermit schlicssen auch wir unsern historischen Bericht fiber

den Antyllus, und bitten, denselben, wo er der Raumerspar-

niss wegen zu kurz ausgefallen, mit des gelehrten Hecker

(Geschichte d. Heilk. N. d. Quellen bearb. 2 Bd. Berlin 1829.

p. 60 ff.) Angaben iiber unsern Schriftsteller yergleichen,

erganzen und berichtigen zu wollen. Es gilt dies besonders

von denjenigen Stellen, die sich bei Abubekr Rhazes (Liber

Helchauy i. e. continens artem med. etc.) iiber unsern Autor

finden, da L. in einer Anmerkung bedauert, um einen Rhazes

umsonst sich bemiiht zu haben. Es ist dies um so auffallender,

da auf der hiesigen Konigl. Universitats-Bibliothek sich ein

Incunabel dieses Schrifts tellers befindet, der jedem Gelehrten

bereitwillig zu Gebote gestellt wird. Einigermassen wichtig

indessen ist hier nur

Die S taaroperation des Antyllus,

die in einer Depression bestand, indem er die Extraction nur

kurz erwahnt, keinesweges, wie Hecker und ihm nach

Lessing sagt — beschreibt, vielmehr die von Andern ausge-

iibte Operation nur bei einer kleinen (subtilis) Cataracta ge-

stattet, wahrend bei einer grossen (grossa) die Augenfliissig-

keit leicht nachstrome. — Antyllus, oder vielmehr Rhaz es

in dessen Namen, beschreibt die Methode auf folgende Weise:

Der Kranke werde der Sonne gegeniiber in den Schatten ge-

setzt, der Kopf festgehalten, worauf er das Auge nach dem

grossen Augenwinkel richte. Der Chirurg bringe nun das

Instrument durch das Schwarze des Auges so in die Pupille,

dass es ausserlich sichtbar wird. Das Verhaltniss des Instru-

ments entspreche der Tiefe der Pupille, so dass es auch nicht

um ein Gerstenkorn sein Ziel iibersteige. Es wird deshalb
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eine Vorrichtung angegeben, dasselbe beliebig zu verlangern

und zu verkiirzen. — So werde denn Conjunctiva und Cornea

durchbobrt. 1st das Instrument im Auge, so hauche der

Wundarzt dieses an, damit die Pupille fest und gerade bleibe,

halte aber das Instrument ruhig in dieser Lage. "Wil'd es

nicht von Aussen gesehen, so werde es niedergedriickt, ist es

hingegen liber die Cataracta hinaus — zuriickgezogen, bis es

mit dieser in gleicher Eichtung. Sodann werde die Spitze des

Instruments nach unten gesenkt, die Cataracta so lange unter

demselben gelialten, dass sie vollstandig niedergedriickt sei;

steigt sie wiederholentlich dennoch wieder empor
, so werde sie

an einer andern Stelle hinbewegt und dort die Depression ver-

richtet. Sobald Pat. einen Augenblick sieht, ziehe man das

Instrument zuriick, lege Eiweiss und Rosenol auf’s Auge

u. s. w. — Zur Nachkur liege der Kranke im dunkeln Zimmer,

bestandig, auch im Schlafe, auf dem Riicken ,
bekomme, da

Augenschmerzcn einmal unvermeidlich, Collyrien, werde ofter

vom Arzte untersucht, hiite sich vor zu vielem Reden, Niesen,

Husten, es werde nur alle 3 Tage fur Oeffimng gesorgt. —
Wahrend der Operation des einen sei das andere Auge verbun-

den. Wenn noch einmal in’s Auge eingegangen werden muss,

gehe man durch dieselbe, noch nicht vernarbte Oeffnung. —
Einige haben, wie Verf. schliesslich in Antyll’s Namen an-

giebt, statt des Instrumentes eine Glasrohre eingefiihrt und die

Cataracta ausgesogen, sie sogen aber leicht die wassrige Fllis-

sigkeit mit aus.

Wir gehen nun zum Philagrius liber.

Philagrius’ Bliithenzeit fiel, wie Lessing in neuester

Zeit dargethan
,
nach der Mitte des 4. Jahrhunderts. Schon

vor fast 50 Jahren setzte ihn Sprengel sehr richtig in das

Jalir 364 n. Chr. G. und es ware auffallend, wie Heck or ihn

um beinahc ein Jahrhundert friiher ansetzen konnte, wenn wir
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nicht beim folgenden Schriftsteller eine gleiche Vcnvechsclung,

zugleich aber auch deren Veranlassung sehen mochten. Dem
sei wie ihm wolle, so gchort Philagrius zu den rationcllesten

Aerzten seiner Zeit. Es hat, wie wir bald sehen werden, Nie-

mand wie er das Wesen der Colli quation in Fiebern aufge-

fasst, Niemand wie er ein diagnostisches Urtheil in Krankhei-

ten, die so dunkel, wie die der Leber und Milz, zu fassen

verstanden, so dass er sogar sehr richtig den (sympathisch oder

durch Contiguitat entstandenen) Husten als Brustsymptom zu

wiirdigen gewusst. Seine Grundsatze waren die humoral-

pathologisehen der damaligen Zeit. — In der Chirurgie hat

er sich besonders durch seine Operationsmethode des

Aneurysma’s grossen Ruf erworben, die wir, da sie von

unserm Lewy nicht angefiihrt, hier etwas umstandlicher aus-

einandersetzen wollen. (L.)

Unter der Aufschrift namlich

De vasorum dilatatione

spricht Aetius l

) (Tetrabibl.IV. Serm.III.Cap.10) von Aneu-

rysmen, die er jecloch bei aller Kenntniss ihrer Natur und Be-

deutung mit der „Bronchocele“ verwechselt, indem er meint,

sie entstehen oft am Halse der Frauen in Folge schwerer Ge-

burten und des in denselben zuriickgehaltenen Athems, konnen

jedoch auch am Kopfe und andern Theilen vorkommen und

auch in Folge eines unglticklichen Aderlasses am Ellbogen. —
Es werden dann die Symptome des Aneurysma’s angegeben,

aus denen denn auch der Grand jener Yerwechselung einleuch-

tet, namlich weil die Geschwulst durch anhaltenden Finger-

«

*) In zwei vor mir liegenden Ausgabcn ties Aetius ist dns betreffendc Capi-

tel De vasorum dilatatione keinesweges, wie das unmittelbar vorang'ehendo

(De ganglio Philagrii) dem Philagrius zugeschrieben. Dies ist denn

auch viellcicht der Grund
,
weshalb Lewy dieses Capitel ganz unorwahnt Hess.

Nichts desto weniger wird Ph. bei Ilecker und scincn Nachfolgern"— ich will

hier unun tersucht lassen, mit welchem Iicchtc — als Autor angeschcn.
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druck weicht und sobald derselbe nachlasst, wieder erscheint.

Am Halse und Kopfe sei keine Heilung moglich
, weil beim

Einschnitt ein ungeheurer Blutstrom dem Leben oft unter den

Handen des Operateurs ein Ende macht. Am Ellbogen aber

wil'd auf die Weise operirt, dass man zuvor den Verlauf der

Arterie von der Achsel bis an den Ellbogen zeichnet, 3 bis 4

Finger unterhalb der erstern einen Einschnitt macht, die Arte-

rie frei praparirt, mit dem stumpfen Haken fasst, durch 2 Fa-

den umschliesst und in der Mitte durchschneidet, dann die

Geschwulst entleert, WeihrauchindieWunde streut u.s. w. (L.)

Unser Manuscript beginnt mit

<1hhuygiov ra Iutqixu GCo£6[ievu.

Tu dlCUTt]UXU.

I. Diaeta eorum, quibus renes e lapide laborant, reliqui vero

totius corporis habitus gracilis est J
). — Diat fur diejenigen,

die am Nieren stein e leiden, im Uebrigen aber magerer Con-

stitution sind.

Dergleichen Constitutionen seien fur die Steinleiden sehr

ungiinslig, da dieses der safteentziehenden Mittel bediirfe, die

Kranken aber ohnehin schon saftlos seien. Eine Ptisane,

Fische, die in felsigten Wassern gelebt, Seefische, Alles, was

keine Zahigkeit hat, eben solches Fliigelvieh, Gebirgsrebhiih-

ner, Sprehen, Drosseln, Amseln, Tauben und Sperlinge, die in

Thlirmen genistet, Gebirgshiihner, Milch, bios von Eselinnen,

mit einem Worte eine Diat, die zwischen starkender und

schwachender mitten inne steht, hat Phil., wie Aetius erzahlt,

in einem Falle der Art, der speciell angefuhrt wird, mit Erfolg

angewendet.

II. Tu (pocQ/jiuy.svTr/uxcxi ra &eou7i£vzLxcc. Pharmaceutische

und therapeutische Mittel.

J

)
Dieses Capitcl ist, wie mehre der folgenden dieses Schriftstellers ,

die sich

mir in Uebersctzungen erhalten haben, in lateinischer Spraclie.
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1. FIsqI ujionsforoq. Ueber clas Honigwasser (ein mit

Honig bereitetes gegohrenes Wasser). Seine Zeit sei, wenn

die Kochungszeichen erscbeinen. Es wirke einschneidend, rei-

nigend und begiinstige die Kocbung. Es konne deshalb friiher

als der Wein gegeben werden, obgleicli es etwas weinartiges

habe, besonders wenn es alt ist, wahrend dieser in der Abnahme

der Krankbeit immer noch nicht anwendbar. Es wird die ver-

schiedene Bereitungsweise ausflihrlich angegeben.

An onsfo 1
). Honigwasser.

Enthalt nur eine Bereitungsart.

De Apomelite et Apophlegmaticis 2
). Ueber Honigwasser

und Schleimabftihrung.

Ebenfalls Recepte zur Bereitung des Honigwassers.

2. UsqI tov Siu y.wdvuov* Ueber die auf den Kopf wirken-

den Mittel.

Nicht bios gegen Schlaftaumel oder Schlafmangel, gegen

Husten, wie Galen treffend bestimme, sondern auch gegen

heftiges Fieber, Magenbrennen , Erysipel und sonstige hitzige

Krankheiten sei es wiederholentlich wahrend wie vor der Akme

anzuwenden. In letzterm Falle zweckmassig mit Honigwasser

gemischt, ebenso bei Verstopfungen und Entziindungen der

Brust- und Unterleibsorgane, bei Strangurie aus Scharfe des

Urins, Diabetes, Cholera, nachdem freilich andere Mittel, Ein-

reibungen, Schropfkopfe vorausgegangen. — "VYenn die Krise

nicht hervorbrechen wolle, geben wir den Trank vor der Akme,

um zu kiihlen, mit oder ohne Honigwasser, bei tragen Naturen

selbst mit Wein. Es werden die verschiedenen Zusatze, wie

eie nach den Umstanden zu machen, angegeben.

3. HsqI tov unu twv xvdiophov [irfXtuv, %ul tov dnb twv xquvcoi/

I

)
Nach Paul us, wahrend jencs nach Oribasius.

J
)
Nach Nicolaus Myrcpsus dem Alexandriner,
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xcti vd'urog, — Ueber den (Trank) aus Quitfcenkbrnern iind

Cornelkirschen mit Wasser.

Es wird die Bereitungsweise l

) und der Nutzen beider fiir

Krankheiten der innern Organe, die der Reinigung, Stopfung

bediirfen, besonders Yereiterungen, angegeben.

4. UsqI o/Acpaxo/ieXirog. Ueber den Honigtraubentrank.

Bereitungsweise eines aus unreifen Trauben und Honig her-

zustellenden Trankes. Gegen chronische liheumatismen, be-

sonders innerer Organe, als krisenbeforderndes, gegen Anorexie

als reinigendes Mittel, im Sommer mit kaltem, im Winter mit

warmem Wasser gemischt, in manchen Fallen sei ein Zusatz

von Wein zweckmassig.

5. JIsqI (jodo/jis'kiTog. Ueber den Rosenhonig.

Bereitungsweise und Nutzen als ktiklendes Getrank gegen

Fieber, Entziindungen, ferner gegen Erbrechen, Durchfall.

6. IIsqI Gshvdrov (vUov? Ref.). Ueber das Eppichgetrank.

Die Eppicliabkochung fuhreUrinab, passegegenFieberu.s. w.

MeXuy^oXrxov %vfxov xud uqtcxov. Purgir mittel gegen

schwarzgallige Safte.

Recept.

^AXorjduQiu Siu (jod'ofjtXnog fiu’kuxzr/.u . Erweichende Aloe-

masse mit Rosenhonig.

Enthalt 2 verschiedene Yorschrinien zur Bereitung und wird

als schmerzloses erweichendes Mittel empfohlen, das man gegen

Glieder-, Hiift- und Seitenschmerz anwenden konne, das auch

gegen Leberansclioppung gut time. Es soil nach dem Mittag-

essen, taglich, um den andern Tag, oder nach sonstigem Er-

messen gegeben werden. Nach dem Friihstuck oder Mittag-

essen genommen, wirke es besonders schleimabfiihrend.

x

)
Ich habe die Zusammensetznngcn, cine Art von Mngistralformeln, bier wie

in der Folgc niebt specicll angegeben, da sic weiter fiihren wiirden ,
als cs dcr

scbon zu sehr in Anspruch genommcne Raum gcstattct.
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Eine neue Vorschrift. Gallc- unci schleimausleerend.

KoXlvQia. Um s c h 1 ag ew a s s e r.

1. Aus Eosen gegen Entziinclimgen.

2. Eeinigungsumschlagewasser.

3. Fur Engbriistige.

Dieses Mittel verleihe der Lunge Kraft und Spannung, rei-

nige, trockene aus und entferne die Feuchtigkeiten aus dersel-

ben. — Es werden Vorschriften fiir jede clieser 3 Arten ange-

geben.

Becchica antidotus, ad asthmaticos ex Centaureo. Ein aus-

wurfbef'orclerndes Mittel aus Tausendguldenkraut

fiir Engbriistige.

Eecept. Es kraftige Lunge und Brust, lose, troekne und

entferne Feuchtigkeiten.

TJqIq rug hv Grogan uva^QOjasig, Gegen Excoriationen im

Munde.

TlQog T£&\ctG[jL£yu ana. Gegen Ohrenquet schungen.

Pharmaca ex Damasonio constans, quod secuncli ordinis esse

dicit. Ein aus Damasonium besteliencles Mittel zweiter

Ordnung.

Ein sehr complicirtes Eecept.

Aliud Damasonii pharmacum, quod tertii ordinis esse ait in

lapide atterendo. Facit et ad renum affectiones. Ein anderes

dritter Ordnung, durch Eeiben am Stcine gewonnen, das aucli

Nierenzufallen begegnet.

Zwei Eecepte. Das Mittel wird aus Lorbeerblattern berei-

tet und ist besonders gegen gichtisclic Schmerzen mit Ivalte-

gefiihl empfolilcn. Ein zweites Pharmacum ex oleo laurino

wird nach denselben Indicationen angewendet.

Pharmacum ex Nitro et Oleo wird auf verschiedne Wcise mit

verschiedenen Zusatzen, jc nach verschiedenen Zweckcn bcrci-
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tet, gegen Schmerz mit galligter Complication, gichtischen

Schmerz u. s. w. angewenclet.

Pharmacum ex metallicis wird nach Galen unter Angabe

der Vorschrift gegen ahnliche Zufalle empfohlen.

Pharmacum ex ossibus.

Fur gichtische, Milzleiden, besonders Verhartung. Ange-

nehm von Geschmack und Geruch. Recept.

Antidotus ex sulphure vivo.

Gegen Fieber eine Stunde vor der Exacerbation, worauf man

nach einiger Zeit den Kranken schlafen lasse. Das Mattel

bringe namlich Schlaf und lose Fieber. Es miisse aber zuvor

der Schleim die erforderliche Kochung zeigen, der Darm auch

nicht unrein sein. Recept und Dose.

Pharmacum ex fluvialibus cancris ustis.

De pharmaco ex croco.

Besonders ausserlich mit Bohnenmehl zum Breiumschlag

nach Blutentziehungen, schon gelindertem Schmerz, mit Essig

oder Wein. Es kommt auch eine Mischung mit Mutterharz

u. s. w. vor, die ziemlick unserm Emplastrum de Galbano

crocat. entspricht.

De pharmaco ex salicibus ad articulorum distorsiones. Ein

Mittel aus Weidenrinde gegen Glieder verrenkungen.

Besonders fur Landbewohner niitzlich, die die Weidenrinde

mit Fett und Kieferharz leicht bereiten konnen. Es konnen

aber auch mannigfache andere vegetabilische und mineralische

Mittel zugesetzt und das Mittel gegen alle mehrgenannten, be-

sonders aussern Uebel anwendbar gemacht werden.

De Asclcpiadae pharmaco ad hepar scirrho affectum. Das

Asklepiadische Mittel gegen skirrliose Leber.

Gegen diese, wie gegen mannigfache andere innere Krank-

heiten, besonders Husten.

Ilepaticum. Ein Lebermittel,
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Ad scirrlios medicamentum (podagricorum).

Ein hochst complicirtes, abentheuerlichcs Mittel.

De pastilli usu. Ueber den Gebrauch des Pas tills.

Von Safran — gegen Ruhr.

De iis, quae cum anginae pharmacis miscentur.

Ueber die mit denMitteln gegen Halsentziindung verbun-

denen Arzneien.

Siccum Philagrii. Das Austrocknungs mittel des Ph.

Es sei sekr gut, wenn der Wundarzt Blutstillungsmittel

bestandig bei sich trage, einsolches werdeAustrocknungsmittel

(siccum) genannt. Das des Ph. besteht aus Aloe und Weihrauch.

De galhnacei stercoris utilitate ad fungos. Ueber den Nutzen

der Hiinerexcremente gegen Schwamme.

Es miisse zuvor durch einen scharfen Aufguss der Darm ent-

leert werden. Wenn jedoch Schwamme, durch den Biss toller

Tliiere entstanden, eine giftige Natur erhalten, so bringen sie

nicht nur Erstickungszufalle, sondern auch Vereiterungen

der Darme hervor, es miisse dann eine Wermuth- mit Feigen-

abkochung zu reichlichem Getranke, Origanum *) mit Plonig

zum Brechen, dann Theriak gegeben und ein Bad angewendet

werden.

De olei et salis affrictu in podagricis. Ueber Oel- und Salz-

einreibu’ngen bei Gichtkranken.

Es geniige dies, wie Ph. mit vollem Vertrauen versichern zu

konnen behauptet, selbst nach grossenDiat-,Erkaltungsfehlern,

Ueberarbeitung, Ausschweifungenin derLiebe und miisse ange-

wendet werden, sobald Entziindung und Schmerz beseitigt.

De passerculi condiendi modo. Ueber die Zurichtungsart

des Sperlings (als Arzneimittel).

*) Im Texte steht ohne Sinn Originem.
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Eine bessere Art sei, nachs Abrupfung dcr Eedern den leben-

digen Sperling mit Salz zu bestreuen etc.

Epithema ad diuturnas ct frigidiores affectiones. Umschlage

gegen langwierige Ucbel von kalter Natur.

Eecept, das auf die Milz verkleinernd wirken soil.

Epithema resiccans. Austrocknender Umschlag.

Epithema stomachi . M ag enu in s c li 1 a g.

Dc pharmaco Theuchia vocata. Ueber das sogenannte

Theuchia-Mittel.

Bei jedem dieser Cap. ein Eecept, bei Letzterm wird hinzu-

gefiigt, Ph. habe es einem Kranken, der gar keinen Urin habe

lassen konnen und grossen Schmerz gelitten, gegeben und einen

grossen Stein damit ausgetrieben.

De Asclepiadae malagmate ad splenicos. — Ueber des A.

Erweichungsmittel gegen Milzkrankheit.

Es wirke einschneidend und verdiinnend auf die verdickten,

und entleere die zahen Safte. Es wird ein ziemlich complicirtes

Eecept gegeben, bei welchem sogar Ziegendiinger, ein zu jener

Zeit uberhaupt beliebtes Internum und Externum, nickt fehlt.

Malagma ipoterium inscriptum. Das sogenannte ipote-

rische (durch'diePresse bereitete? L.)Erweichungsmittel.

Gegen Milzkrankheit, veraltete Uebel. Es wirke zertheilend

auf Geschwulste. — Eecept.

De pharmaco ex urina bordonis (? E.)

Ph. beklagt sich selbst iiber den barbarischen Namen und halt
/

es fur unangemessen, das Mittel zu beschreiben. Die Bereitung

wird aber in einem folgenden Cap. angegeben, Urin eines mann-

lichen, nicht castrirten Maulthieres bildet den Hauptbestand-

thcil.

Hippone. Pfer demit tel.

Eecept.

Dc Iridc emplastro.



Es werden durch dasselbe innere Feuchtigkeiten nach der

aussern Geschwiirsbffnung hingetrieben.

Confectio Iridis.

Recept, dessen sicli auch Galen bedient.

Emplastrum discussorium.

Gegen Krbpfe und Verhartungen. — Recept.

De rosarum siccarum usu ad eunuchorum polypos. Ueber

die Benutzung trockner Rosen gegen die Polypen der

Versclinittenen.

Auch von vorziiglicher Wirkung gegen Ozaena.

Unguentum ad lapidem Asii ad durities.

Sehr complicirtes Recept.

IIsol GWTrj'$£U)g. Ueber die Schmelzung.

Schmelzung nenne man diejenigen Darmausleerungen, bei

welchen weder genossene noch verdaute Speisen, sondern allge-

meine Korpersafte nach dem Magen hinstromen und ausgeleert

werden. Nahe verwandt sei sie dem Erbrechen und dem Durch -

falle brauner Galle, unterscheide sich aber durch iibeln Geruch

und dadurch, dass der Durchfall gelber erscheine und eine kleb-

rige Dicke habe. Zuweilen sei der Abgang olig und fett, denn

die frischgeronnenen Fett- und Fleischtheile werden von dem

sehr brennenden Fieber aufgeldst und geschmolzen. Schmel-

zung (Colliquation) heisse die Krankheit, weil die festen Tlieile,

wenn das Uebel lange wahrt, theilweise schmelzen. Ein solches

Fieber sei das schlimmste von Allen. — Man miisse sehr kaltes

Wasser zu trinken verordnen, kalte Umschliige und Bahungen

auf Brust und Ilypochondrien anwenden, feuchte, kiihlende

Nahrung reichen.

Es folgt hierauf dasselbe Cap. von demselbcn Autor (Aiitius)

in lateini scher Sprache.

De seminis in somnis profluvio. Ueber nachtlichen Sa-

menfluss.
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Der Samen fliesse aus fehlerhaft beschaffener Samenfeuchtig-

keit, aus ortlicher Vollsaftigkeit oder excessiver Kraft der Ge-

schlechtstheile. Zuweilen sei Trauer, Hunger, scharfer Iteiz

der betreffenden Safte die Ursachc. In diesem Falle zeige sich

fast kein wolliistigesBild ira Schlafe, sondern der Samen fliesse

ohne alle Empfindung aus. Ein solcher Kranker komme sehr

ab, indem er namlich zu bitzigen Samen reichlich erzeuge, der

zurAusscheidung reize, so dass er nacb verrichtetemBeischlafe

eine Auflosung im Magenmunde und ganzen Korper erleide,

scbwacb, trocken, mager, blass werde, hole Augen habe. Ent-

halte er sich des Beischlafs, so werde er am Kopfe afficirt, im

Magen von Ilitze und Eckel gequalt und habe keinen Vortheil

von seiner Enthaltsamkeit, denn die Ausflusse im Schlafe

bewirken die namlichen Zufalle wie der Beischlaf. Mancher

habe eine beissend brennende Empfindung beim Ausflusse.

Diesen mlisse man nach Galen’s Rath eine Yorschrift erthei-

len, welcher samenerzeugenden Speisen sie sich zu enthalten,

welche samentilgenden Speisen und Arzneien zu brauchen

haben, z. B. gerostete Samen, Blatter und Bliithen des

Keuschbaums (Vitex Agnus castus L. Ref.). Auch eine Lin-

senabkochung soil den Kitzel des Gliedes beruhigen, Portulak,

Lattichsamen, Nymphaeawurzel und Samen. Raute hingegen

bringe den Samen zum Gerinnen und zur Verderbniss, vom

anhaltenden Genuss der Calaminthen soil die mannliche Potenz

schwinden, eben so vom Samen der weisscn Veilchen und von

den schwarzen Epheuspitzen. Uebrigens verringere der anhal-

tende Genuss einesBohnenwassers, in welchem gluhendes Eisen

mehrfach geloscht r
)
worden, ohne Beschwerde den Samen. —

Es werden sodann verschiedene diesem Zwecke entsprechende

Vorschril'ten ertheilt und eine Menge derartiger Mittel aufge-

zahlt, woraufVf. fortfahrt: Das Lager sei auf Fellen, nicht zu

•) Also wesentlich eine Art Ei senoxydratlosung.
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Welch, der Kranke liege so viel moglich auf der Seite und ver-

meide die Riickenlage, damit nicht die Lendenarterien zu sehr

erhitzt werden. Die iibrigens Safteiiberfluss haben, miissen

darauf achten, wann dieser Ueberfluss sich verrathe und dann

nach dem Essen den Beischlaf verrichten, den andern Tag,

wenn sie ausgeschlafen, denKorper miteinem leinenenTuchebis

zur Rothe reiben, ein gut ausgegohrenes Brot mit etwas Wein

geniessen und an ihre Geschafte, wenn moglich, auch ein wenig

spazieren, des Winters im Zimmer aufund ab, gehen, von Schau-

spielen und schliipfriger Lecture, die wollustige Gedanken rege

machen, sich fern halten. Gymnastik soil taglich mit den obern

Korpertheilen getrieben, Magenstarkung durch Brod mit Wein,

wie schon angegeben, bewirkt werden. (Ich habe dieses Cap.
%

etwas ausfiihrlicherbesprochen,weil es eines derinteressantesten

des treffiichen Ph. ist, das noch heute kaum rationeller behan-

delt werden kann.)

De lienis affectionibus cognoscendis. Ueber die Erkennt-
i r >'».’ /

niss der Milzleiden.

Schmerz im linken Ilypochondrium
, Spannung, Schwere,

Geschwulst, beim Umdrehen Empfindung, als wenn etwas los-

gerissen wiirde, verrathen ein Milzleiden. Sie konne, wie der

ganze Korper, an 8 verschicdenen Temperaturarten leiden, leide

aber gewdlmlich an der kalten und feuchten Art. Die WlLrme

nehme mit der Zeit ab, denn die Milzsubstanz sei schlaff und

locker und nehme darum leicht dicke Slifte auf, ziehe eine Masse

Blutes aus der Leber an, das diese durch ihre Arterien von sei-

ner Ilele reinige. Das sicherste Zeichen sei, dass bei einem

kalten Leiden jedc ktihlende Nahrung der Milz schade, eben so

kiihle Kleidung, besonders in ldihlcr Jahreszeit, Wind, Wasser,

sowohl als Bad, als aufjede andere Weise angewendet; dagegen

sei alles Erwarmende wohlthuend. Umgekehrt verhalte sich’s

bei einem Leiden warmer Art. Die ein arbeitsames Leben ftih-

Bd. II. 4, 49
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ren, bestandig am See sich aufhalten, harzige, Alaun-, Schwefel-

mittel brauchen, trocknen leiebt aus. Wenn das Organ von

der feuebten Affection ergriffen werde, schwelle es an und treibe

den Leib und selbst die Leber auf. Dies entstelie von feuchter

Diat,vielem Wassertrinken,beiLeuten,die in sumpfigen Gegen-

den wohnen. In der feuebten Affection sei wenig Scbmerz, am

wenigsten in der trocknen. 1st die Feuchtigkeit galliger Natur,

so sei der Korper warm, auch ohne Fieber, Augen und Urin

roth, Pat. klage Trockenbeit, Durst, galligen Gescbmack, Eckel,

Scblaflosigkeit, Hitze, habe gelblicbe Zunge. Die Exacerba-

tionen seien dritttagig. Die Kranken reizbar. Bei schwarzer

Galle sei die Farbung boher, Appetit fehle niebt, der Kranke

sei lastig und widerwartig, die Exacerbationen viertagig. Bei

schleimiger Feuchtigkeit entspreebe die Farbe, der Kranke sei

obne Durst, bei gutem Appetit, es sei denn, der Schleim ware

salziger Art, wo die Speisen zuwider und mehr Neigung zum

Trinkenvorhanden, die Exacerbation sei tagig, der Urin scbleim-

baltig, der Kranke trage und faul. Zuweilen werde bei der kal-

ten Art die Milz gross und hart, der Kranke bekomme, wenn

er die Essenszeit nur etwas iibergehe, sogleich Scbmerz. Bei

Blutansammlung in der Milz konne sicb aucb die Farbe der

Zunge und der Haut danach gestalten, der Kranke befinde sich

zwischen Appetit und Eckel, sei sckwacher, als bei den andern

Arten. Die Blutadern erscheinen am ganzen Korper aufge-

trieben, der Urin rothlich. (Diese, wenn auch sehr antiquirte

Humoralpatbologie giebt doch wenigstens einen nicht geringen

Begriff iiber die Gewissenhaftigkeit unsers Autors in Ergriin-

dung einer Diagnose.)

Unctiones ad uteri suffocationes.

Es werden verschiedene Vorschriften zn Salben, die zu Ein-

reibungen in hysterischenBesclrwerdendienensollen, angegeben,

zuletzt auch eine Mutterraucherung, die ausHundeexcremcnten
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und Sabina bestelie. (Wenn auch die demGeiste der damaligen

Zeit angemessene Materia medica nicht eben die starke Seite

misers Autors, so ist doch auch wiederum anzuerkennen, dass

die Beziehung des Sadebaums auf das Uterinsystem noch

heute allgemeine Geltung hat.)

Varia auxilia ad uteri strangulationem.

Dieses Cap. nimmt Beziehung auf das iiber die nachtlichen

Pollutionen vorangegangene und empfiehlt fast die namlichen

Mittel. — Bei Erstickungszufallen wahrend der Schwanger-

schaft solle man nur ausserliche Mittel anwenden; Getranke

und Gebarmutterinjectionen, eben so Klystiere und Blutent-

ziehungen strenge vermeiden, da aus alien diesen Dingen leicht

Abort entstehe. — Es wird mit fernern allgemeinen Behand-

lungsregeln fortgefahren, die sich je nach der Constitution, dem

Alter, der Natur der Schwangern richten, hier aber iibergangen

werden miissen.

(Schluss folgt.)

49 *
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Beitrage zur Kenntniss medicinischer Gedichte.

Yon

Dr* Otto Seideiigclmur

in Dresden.

DieBehancllung arztlicher unci naturwissenschaftlicherGegen-

stande inYersen ist bekanntlich nichts Neues, ja im Gegentheil

spielte sie im Alterthum und Mittelalter eine weit wichtigere

Rolle, als gegenwartig. Die Grunde davon sind einleuchtend.

Verse sind allezeit geeigneter, dem Gedachtniss eingepragt zu

werden, als das
, was in ungebundener Rede geschrieben ist

;

auf das Gedachtniss aber kam es in Zeiten, wo der literarische

Verkehr durch die Buchdruckerkunst noch nicht moglich war,

weit mehr an, als jetzt. An und fur sich scheinen freilich die

der Arzneikuncle angehorigen Gegenstande einen ungiinstigen

StofF fiir die poetische Behancllung zu liefern, weil es bei ihnen

auf Wahrheit, nicht auf Phantasie und witzige Ausschmiickung

ankommt. Vergessen wir indessen nicht, dass die Medicin ein

Theil der Naturkunde ist, und class die Natur reiches Material

zu poetischen Betrachtungen liefert. Dazu konunt, dass die

altere Naturwissenschaft und Medizin weit entfernt war von

jenen exactenDarstellungen, die wir jetzt wenigstens erstreben.

Es ist insofern nicht ohne Bedeutung, dass Apollo zugleich der

Dichtkunst, wie der Heilkunst Gott war. Leider aber las-

sen nur wenige medicinische Gedichte den dichterischen Genius

erkennen, welcher sie zu dem Apollo wohlgefalligen Opfern

machen konnte. Bei den meisten derselben miissen wir schon
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zufrieden sein , wenn sie nicht gegen die Regeln der Prosodie

und der Grammatik verstossen. Weniger also wegen ihres

poetischen Werthes — obschon sie auch fiir die Geschichte der

Poesie, als eine eigenthumliche Gruppe didaktischer Gedichte

interessant sind — als wegen ihrer medicinisch-literarhistori-

schen Bedeutung schienmir eineBibliographie dermedicinischen

Gedichte ein keineswegs verwerfliches Unternehmen. Ich iiber-

gebe hiermit vorlaufig eine Probe davon, welche sowohl einige

der grosseren und selbsstandigerschienenen,als auch kleineren,

in anderen Sammlungen befindlichen Gedichte nachweisen

solle.

An Yorarbeiten dazu fehlt es , so viel mir bekannt ist, fast

durchaus. Denn was Tho. Bartholin (de medicis poetis

dissertatio, Hafniae, ap. Dan. Paulli, liter. Henr. Godiani,

5

1669. 8. 149 pp.) liefert, verdient allerdings Lob wegen der

Gelehrsamkeit und Belesenheit, mit der er Stellen aus alten

Dichtern anfiihrt, die einen medicinischen Gedanken ausspre-

chen, allein er handelt mehr von Aerzten, die zugleich Dichter

waren, als von Gedichten, die einen zur Arzneiwissenschaft

gehorigen Gegenstand betreffen. Diese treten bei ihm selir in

den Hintergrund und von einer Bibliographic ist ohnehin nicht

die Rede. Dass er nicht in strenger Ordnung verfahrt, wird

man ihm nach seiner Entschuldigung p. 98. gern verzeihen.

Er erwiihnt von eigentlichen medicinischen Gedichten nur die

des Nikander, Andromachus, Damokrates, Anonymi carmen

de herbis (wahrscheinlich des an der Ausgabe des Macer flori-

dus von Choulant befindliche), Lucian (Tragopodagra), Macer

Floridus, Strabus Gallus, Serenus Samonicus, Rhemnius,

Fannius, Yindicianus, Marbod, das Regimen scholae Salerni-

tanae, die Gedichte desBapt.Fiera, Fracastor, Augurcllo, Beri-

gardus
, Contalgenus, Lopez, Massaeus, Spon, Kynaloch,

Ronsseus, Nevianus, Pt, Scriverius, Thurneyser, Eobanue
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Ilessus, Camerarius, J. Franciscus und C. van Mander und

theilt ein kleines Gedicht de alecis virtutibus in gereimten

Ilexametern mit (14 Hexemeter mit dem Reim auf atum z. B.:

Alec salsatum, crassum, blancum, grave, latum,

Illud dorsatum, scissum, perventrificatum,

etc.). — Etienne Sainte Marie (Dissertation surles mede-

cins po&tes. Paris 1825. 8.)spricht auch mehr von dichterischen

Aerzten, als von medicinischen Gedichten, scheint die Schrift

von Bartholin nicht gekannt zu haben, liefert aber hinsichtlich

neuerer franzosischer und italieni seller medicinischer Gedichte

manches Gute, was allerdings nur mit Vorsicht und Fragezei-

chen zu benutzen sein diirfte. Weit wichtiger sind die in der

Biicherkunde fiir die altere Medicin von Ludwig Choulant,

niedergelegten Notizen, welche fur die darin behandelten Schriften

grosstentheils als erschopfend anzusehen sind
,
wie denn iiber-

haupt dieser Gelehrte sick namentlich um die poetische medici-

nische Literatur durch die Herausgabe des Aegidius Corbolien-

sis, des Macer Floridus mitMarbod, Walafridus Strabus, Otto

Cremonensis und Anonymi it£qI poravwy, der Callipaedia des

Quillet und der Syphilis des Fracastoro wesentlicheVerdienste

erworben hat. Die allgemeinen medicinischen Literaturwerke

von Haller (Bibliothecae), Linden (Lindenius renovatus ed.

Mercklin), Sprengel(literatura medica externa) und C alii sen

(Schriftstellerlexikon
) geben allerdings einige Beitrage zur

Kenntniss medicinischer Gedichte, sind aber oft liickenhaft und

nur mit Vorsicht zu benutzen
;

jedenfalls ist es sehr miihsam,

aus ihnen das Brauchbare zusammenzutragen. Sprengel

erwahnt keines der neueren englischen, franzosischen

oder italienischen medicinischen Gedichte. Ziemlich

unbrauchbar ist das, was Sal. The op h. de Meza in seinem

Tentamen historiae medicae. Hafn. 1795. 8. p. 173—188 im

XII. Capitel des ersten Theiles. Ph. Rosenthal (Poeseos
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theilt bekanntlich nur einige des Regimen scholae Salernitanae

betreffenden Fragmente nach Breslauer Handschriften mit.

Es wtirde nach dem Angefiihrten kiihn erscheinen miissen, dass

ich auf fast ungebahntem Pfade einherschreiten will, wenn ich

nicht ausser den genannten Vorarbeiten, die mir zu Gebote

standen, noch die Benutzung folgender Quellen mit freudigem

Danke riihmen konnte: 1. einer zu gleichem Zwecke , als ich

verfolge, von HerrnG.M.R. Choulant angelegten Sammlung

von bibliographischen Notizen, medicinische Gedichte betref-

fend, welche mir derselbe vollkommen abgetreten hat; 2. der

hiesigen offentlichen Koniglichen Bibliothek, welche in diesem

Literaturfache reich an seltnen Schatzen ist. Auch Herrn

Prof. Henschel bringe ich hiermit meinen Dank fur die mir

iibersendeten Abschriften von Breslauer Handschriften, von

denen ich spater Gebrauch machen werde.

Gedichte uber Heilkunst und Aerzte liberhaupt.

Ueber Archelaos, Hierotheos und Theophrastos rSyg

dsiag T^vrjq etc.) vergleichePhysici et medici graeci minores ed.

Jul. Ludov. Ideler. Vol. H. Berolin. 1842. 8. (Recens. im

Janus I. p. 858.)

1. Joannes Bocerus. Carmen de origine et progressu

artis medicae etc. Wittebergae 1577. 4. (Linden, renovat.)

2. Helius Eobanus Hessus (Elias Goebbchen, geb. in

Bockendorf in Hessen 1488, gest. 1540 als Prof, poes.in

Marburg) versificirte des Desiderius Erasmus Laudes

medicinae s. Medicinae Encomium, welches Gedicht

(Distichen) mit des Eobanus Chorus illustrium medicorum

in museo Sturtiano gewohnlich zusammen erschien, so

Argentinae ap. Henr. Sybold. 1530. 8.; mit desselben

Bonae valetudinis tuendae praecepta und anderen diiite-
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tischen Schriften: Paris, ap. Sim. Colinaeum, 1533. 8.

pag. 13 b— 22 b
; 1544, 8. excud. Jos. Klug. 5. pag.;

Francof. 1571. 8. ap. haer. Chr. Egenolphi p. 138 a —149;

ibid. 1582. 8. p. 138 a — 149; in Operum Eobani Hessi

Farragines duae. Francof. ex. offic. Pt. Brubachii 1549.

8. p. 95 b — 107 b und ibid. 1564. 8. p. 810. (Yergl.

Choulant Bucherkunde p. 415; Linden, renovat. p. 389.)

3. (Ant. Mi quel) La medecine vengee, poeme en quatre

chants par M... Paris 1819. 8. chez Bechet jeune 98 pp.,

eine Apologie der Heilkunde; die erste und zweite Auf-

lage des Gedichtes erschien in einem und demselben

Jahre.

4. Petr. Bethius (Helmiontianus, LL. AA.Mag.etBaccal.

Med.) Vita SS.Cosmae et Damiani Medicorum et Marty-

rum. Ein hexametr. Gedicht, was sich in des Verf.Deli-

ciae Musarum, h. e. Collectiones poeticae etc. Colon.

Agrippin. impr. H. Krafft. 1632. 8. p. 84—92 findet.

5. Sim. Partlitz Officia medicorum pictura Aesculapii.

Carmen. Erford. 1724. 8.

6. Gerard. Nic. Heerkens de officio medici poema. Gro-

ning. 1752. 8. typ. Jac. Bolt. 96 pp. (S. 3— 16 Elegia ad

Cardinalem Quirinum, dem das Gedicht gewidmet ist,

S. 17—50 das Gedicht selbst in Distichen; S. 51—96

Briefe u. a. Stiicke.)

7. Nicol. M orinus (e Castellione ad Indrum Biturigum)

Panegyris seu Agon studii iatrici Parisiensis. Heroico

carmine designatus et in scholis Medicorum propositus

die Januar. 9. 1657. Paris, ap. Edm. Martin. 1657. 4.

30 pp. (pag. 25—30 : Panegyris altera in eadem qua superior

habita olim solennitate Montis-Pessuli). Dieses elegante

hexametrische Gedicht giebt eine Art von Encyclopadie

der medicinischen Wissenschaften. (Lind, renov. p. 840.)
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8. Pietro Marti re Rus coni La laurea medica. Epistola.

Sondrio. tip. G. B. della Cagnoletta. 1829. (uber die

Doctorpromotion).

Satyren auf Heilkunst und Aerzte.

9. J ac. Balde (geb. 1603 in Ensisheim im Elsass, 1668 in

Neuburg gestorben, Mitglied der Gesellschaft Jesu, einer

der gewandtesten neueren lateinischenDichter)Medicinae

Gloria per XXII. Satyras asserta. Monach. 1651. 8.

sumtibus J. Wagneri, typ. Luc. Straubii (4 Seiten

Praefat. ad. illustres Christiani orbis medicus; dann

1 S. Praefat. ad lectorem; pag. 1—2. Hymnus in laudem

SS. Martyrum Cosmae et Damiani Archiatrorum coeles-

tium carmine Sapphico; pag. 3— 37 die 22 Satyren in

Hexametern). In Jac. Balde Opp. omnia. T.IV. Monach.

1729. 8. impens.Mart. Happach und Frc.Xav. Schlueter.

p. 367 bis 437 ; ferner in dessen Poemata. T. III. com-

plectens Satyrica, Colon. Ubior. ap. J. Busaeum 1660. 8.

p. 88— 1 59. (Linden renov. p. 474.)

10. Petr. Montanus („poeta clarissimus“ gestorb. 1507)

Satyra (II.) de medicis. Exemplar vere boni Medici.

53 Hexameter. In dessen Satyrae Argentor. ap. Chr.

Egenolphum. 1529. 8. 5 pag.

11. J. Franc. Conr. Allio Satyra in Pharmacopolas cir-

cumforaneos; Satyra in Medicos. In dessen Satyrae.

Venet. 1741. 4. p. 27. 31. (6. und 7. Satyre.)

12. A. M. F. Chambeyron Epitre aLamon sur les moyens

de reussir dans l’exercice de la mddecine. Paris 1823.

8. impr. de Firmin Didot. 16 pp.

13. Nugae canorae,or epitaphean mementos (in Stone-Cutter-

Verses) of the medici family of modern times. By Unus

Quorum. London 1827. 8. Callow and Wilson. 70 pp.
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14. J. G. Schoch Die Versammlung deutscherNaturforscher

in Stuttgart im Septbr. 1834. Eine Satyre auf ihren

Hauptzweck in Versen. Mainz b.Flor. Kupferberg J 835.

8. 56 pp. (Fad und werthlos.)

15. Fr. Nomius Anglariensis Presbyter Observationibus

illustrari Medicinam, ad illustriss. Dom. Frc. Redi. Ein

hexametrisches Gedicht. (Liber satyrarum sexdecim.

Lugduni in Batavis ap. Jordan. Luchtmans 1703. 8.

p. 76-89.)

16. Samuel Pefferkorn Quid faciendum? Nach welcher

Heilmethode soil ich mich curiren lassen? Oder die allo-

pathische, homoopathische und hydropathische Curart.

Zum Nutzen und Vergniigen aller Wasserfreunde in 103

Versen besungen. Calw bei Keller. 1841. 8. 2 } Bogen.

17. Claude Marie Giraud(geb. in Lons le Saulnier 1711,

gest. „vers 1780“ — Querard bibliogr. de France) La

Peyronie aux enfers ou arret de Pluton contre la faculte

de m&lecine, chez Minos (Paris) 1748. 8. (betrifft den

Streit der Aerzte und Chirurgen in Paris iiber die Vor-

ziige ibrer Kunst. Giraud verfasste aucli ein
l}
,Poeme

heroi-comique“ : Diabotanus, Paris 1749. 8., spater s. t.

:

La Theriacade ou l’Orvietan de Leodon etc. Geneve

1769. 8. wiederherausgegeben
,

was aber in Prosa

geschrieben ist, ebenso wie dessen laProcopade. Londres

1754. 8.

18. L’Art iatrique, poeme en 4 chants, public par M. D. L.

(de Lisle), Amiens et Paris 1776. 8. 93 pp., eine Satyre,

die gegen Lorry, Gardanne, Poissonnier und namentlich

Bordeu gerichtet ist; der Verf. soil Bourdelin le jeune

sein, nach AnderenLini^res, der das Gedicht aber wold bios

herausgegebenhat; nach Goulin ruhrtes von Philipp, einem

Britten, her (Ste Marie nenntdenBourdelinBourdelingen).
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19. (Sir) Samuel Garth (gest. 1618 oder 1816) the Dis-

pensary (eine Satyre auf die Apotheker), London 1699.

8. u. 4. ibid. 1700. 703. 705; 6. Aufl. ibid. 1706; spater

noch 1739. 744. (Die Works of Sir S. Garth erschienen

in Dublin 769. 8.)

Yon Madame B. erschien mit anderen Stiicken eine

Uebersetzung dieses Gedichtes 1759 in Paris bei Prault.

(Yergl. Biogr. medic. IY. 346. Frdron Annee literaire

1759. t. 2. Ste Marie.)

20. Petrus Talpa Empiricus s. Indoctus Medicus. Dialo-

gus. Exilium Empiricorum brevi Elegia satyrico sale

condita descriptum. Leovard.1579. 8.32pp. (Biogr.med.

VII. 297. Linden, renov. pag. 407.) Nur die brevis Ele-

gia ist in Yersen, und zwar in Distichen, S. 31 b— 32 b
.

21. Geo. Ileinr. Behr (1708— 1761) Gluckwiinschungs-

gedicht, in welchem zugleich die verstiimpelte Medizin,

sammt Benennung deter so mancherlei Gattung medi-

zinischerPfuschermit dahin gehorigenNoten abgehandelt

wird. Strasburg 1736. 8. 1743. 8. (Biogr.med. II. III.)

22. J. Henr. a Schoven Der unter dem unerfahrnen Leib-

Medico gluckhch Curirte Printz, Oder: Curiosehistorische

Relation von der Cur der Rotken Ruhr, Durch das Phar-

macum Specificum polychrestum (China). Mit einer

Erliiuterung durch Curiose Anmerkungen und Satyrische

Gedichte etc. Franckfurt 1744. 8. 104 pp. (Zum Theil

in Prosa, zum Theil in abscheulichen gereimten Versen

wird die Ungcsckicklichkeit eines fiirstlichen Leibarztcs

geschildert).

23. J. Fr. Soliscus (Clossius 1735—1787) Carmen de

medico ignorata morbi causa male curante. Tubing. 1784.8

Carmen de invidia medicis propria. Tubing. 1784. 8.

(unter demNamen J.lrenaeus Solisius). Clossius schrieb
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unterdemselbenNamen noch das Gediclit : Medicamentum

non 7ToXvxQtjGTov, sed 7iapyQ7]OTov, alias universale dictum.

Ultrajecti 1783. 8 .; unter dem Namen Petr. Apollonius

Collatinus : Carmen de duello Davidis et Goliae etc. Tubing.

1762. 4. Die mit seinem Namen Clossius versehenen

Gedichte de cortice Peruviano, Celsi de tuenda valetudine

und HippocratisAphorismi werden spater erwahnt werden.

Gedichte zur Geschichte der Medicin.

24. Alex. Louis Marquis (geb. 1777, Prof, der Botanik in

Rouen) Podalire ou le premier age de la m^decine. Paris,

chez A. Eymery. 1815. 8 . Der Verf. hat noch mehre

andere Gedichte herausgegeben, unter andem : Les sola-

nees ou les plantes v&ieneuses. Idylle. Rouen 1817. 8 .

25. J. Ern. Hebenstreit (1703—1757, Prof, in Leipzig)

Carmen de medicina antiqua. Dieses liexametrische Gedicht

steht unter den Yorstiicken (pag. Ill—XVI.) von des

Verfassers grosserem poetischen Werke: de homine sano

et aegroto carmen etc. Lips. 1753. 8 . sumt. haered. Lan-

kisianorum. ibid. 1759. 8 .? Hebenstreits Gedichte sind

nicht ohne poetischen Werth.

Boyerus s. Nr. 1.

Poetische Uebertragungen Hippokratischer

Schriften.

a. Jusjurandum »

26. Uebersetzung in lateinischen Jamben von J. Franc.

Lombardus an dessen Synopsis de balneis Puteolanis

(oder Eorum qui de balneis aliisque miraculis Puteolanis

scripta sunt synopsis), Neapol. 1547. 4. edid. Matth. Can-

cer; Yenet. 1566. 4. impens. Anelli Sanviti; Graevii et

Burmanni Thesaurus antiquitat. et historiar. Ital. t. IX.

pars IV. p. 85. (Lugd.Bat. 1723. fob)
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27. Uebersetzung von Scaevola de Sainte - Marthe

(Pierre Gaucher de Ste-Marthe Sammarthanus, 1536 bis

1623, Verf. der dem Konig Heinrich HI. von Frankreich

gewidmeten, 1584 geschriebenenPaedotrophia (s.Nr. 140.)

in lateinischen Hexametern, findet sich, ausser in den

Ausgaben seiner Poemata unter den Silvae, noch in den

Delitiae C Poetarum Gallorum hujus superiorisque aevi

illustrium. Collect. Rhanutio Ghero (Jan. Grutero) P. III.

1619. 8. p. 329—331., so wie in der Ausgabe des Jusju-

randum von J. H. Meibom, Lugd.Batav. 1643. 4. ex offic.

Jac. Lauwiickii, unter den Vorstiicken.

28. J. Fr. Christ, Prof, der Poesie in Leipzig, geb. 1701,

gest. 1756, iibersetzte (frei) und empfahl den Eid des

HipjDokrates in 204 lateinischen Hexametern unter dem

Titel: Ilippocratica institutaXIHI philosophiae candida-

te quimagistri creantur etc. solemni carmine laudatDeca-

nus h. t. J. Fr. Christius. d. XX. Febr. 1749. (Eecentior.

poetar. Germanor. Carmina latina selecta ed. J. Tob.

Roennicke. Helmstad. 1751. 8. T. II. p. 227— 233.)

25. C. F. Clossius Hippocratis Jusjurandum carmine ele-

giaco expressum ad L. A. Baldinger. Marburg. 1789. 8.

(Baldingers Journ. 21. St.)

30. Michel A. Long (nach Ste Marie: Le Long)Leserment

d’Hippocrate mis de prose en vers. Paris 1637. 8. 1654.

4.? (Hippocrat. ed. Pierer. T. I. p. CXH.)

31. P. J. Geo. Cabanis (1757— 1808)Sermentd’unMedicin

(Imitation libre d’Hippocrate) 1783. (Oeuvres de Cabanis

etc. par Thurot. Paris 1823—1825. 8. t. 5.)

b. Prognostica .

32. Andr. Ellinger (1526 in Orlamiinde geb., 1582 in Jena

gest.) Hippocratis Prognosticorum paraphrasis poetica.
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Cum Cornelii Celsi aliquot. Hippocr. Prognostic, versione

latina. Francof. ap. Wechelium 1579. 8.

33. (Panteleon) Franc. Du Port (Portus) Prognosticon

liber donatus versibus. Lutet. 1598. 8. (Pierer 1. c.)

36. C. Spon (Arzt in Lyon, 1609—1684) Sybilla medica,

Hippocratis libellum prognosticon heroico carmine latine

exprimens. Ad Illustr. Vir. Guidonem Patinum. Lugdun.

1661. 4. recus. 1666. 4.? Die von demselben Verf.

metrisch iibersetzten Aphorismen des Hippocrates sind

nicht erschienen.

c. Aphorismi

inlateinischenoder griechischen Yersen.

37. Paul. Dionysius (Dionisio aus Verona, Prof. inPadua)

Hippocratis Aphorismi carmine (versibus) redditi. Veron.

1599. 4. (Biograph. m4dic. IH. 488.)

38. Aloys. Luisinus (aus Utine) Aphorismi Hippocratis

hexametro (latino?) carmine conscripti (versi?), Yenet.

1552. 8. '(Pierer. 1. c. p. CLXX.)

39. J. Frerus Hippocratis aphorismi versibus scripti. Lon-

din. 1567. 8. (Hippocrat. aphorismi soluti et metrici, inter-

prete J. Heurnio, paraphr. J. Frero et Rud. Winterton.

Cantabrig. 1633. 8. ap. Tho. Buck et Roger Daniel.)

40. Laurentius Span (a Spanow) Aphorismorum Hippo-

cratis (elegiaco carmine) Paraphrasis metrica. Vratislav.

1570. ap. Crispin. Scharffenbergium. (Reinesii Epistolae

ad Daumium p. 174.)

41. Andr. Ellinger (s. No. 32.) Hippocratis Aphorismorum,

id est Selectarum maximeque rararum Sententiarum Para-

phrasis Poetica. Acced. Corn. Celsi aliquot Aphorismorum

Hippocr. Conversio Latina; Morborum et Symptomatum

in Aphorismos Index, Oratio in Hipp. Aphorismos.

Francof. 1579. 8. ap. Andr. Wechelium. DieUebersctzung
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ist in verschiedenenVersmaassen; Proben davon in Debt,

poetar. Germanor. P. II. p. 1226. J. Posthius besingt in

seinen Parerga poet. p. 1. (ed. Hi. Commelin 1598. 8.

p. 196.) diese Uebersetzung des Ellinger in 4 Distichen.

42. Reginald Sturm (aus Soissons ; SteMarie: Laurent.St.)

In septem libros Aphorismorum Hippocratis Paraphrasis

poetica, ad illorum memoriam summe utilis. Lugduni ap.

Anton. Gryphium, 1583. 8.

J. Juncker, Arzt in Schleusingen, gab diese Ueber-

setzung heraus: Summi Dictatoris Hippocratis Aphorismi

Paraphrasi Poetica olim illustrati a Reginaldo Sturmio,

nunc denuo de novo parvo hoc opusculo seorsim compre-

hensi Asclepiadeis hominibus exhibiti. Erfurt, impens.

J. Birckner. 1619. 8. 90 pp. (Hexameter. Ob ibid. 1648.

8.? Pierer. 1. c.)

43. Petr. Bulenger Aphorismorum Hippocratis Paraphrasis

poetica. Paris 1587. 8. rec. 1650. 8. Pierer 1. c.

44. Simon deProvanchieres von Langres (Provancherus

Lingonensis) Aphorismorum Hippocratis Enarratio (Para-

phrasis) poetica. Senon(ibu)s ap. Geo. Niver. 1603. 8.

45. J. Lud. Gansius (aus Franken, Poeta Laur. Caes.)

Hippocratis Aphorismi carmine redditi. Vienn. 1622. —
Jamque denuo editi Argentorati 1624. 8. 93 pp. 5 Bl.

Vorstucke. (Vienn. 1626 ? Pierer. — edid. J. Th. Sprcn-

ger 1626 ?) — Distichen.

46. Janus Dubravius Hippocratis Aphorismorum libri duo

Heroicis versibus (latinis,) redditi. (Cum Ejusd. Dubravii

de Piscinis.) Noriberg. 1623. 8.

47. Joannes Fautsch (Pfauz, Pfautius, gest. 1651 alsProf.

der Medic, in Freiburg, vorher Prof. der Grammatik und

Poctik) Hippocratis Aphorismi heroicis versibus expressi

(Argentorati 1624. 8. Pierer), Basil. 1642. 8. typ. J. Jac.
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Genathi impens. haered. Lud. Regis. 58 pp. Hexameter

ohne griechischen Text. Er verfasste noch ein grosseres

Gedicht : Nosomachia s. morborum pugna carmine descripta

und ein kleineres : Encomium fontium acidularum Vallis

Petrinae (et thermar. ferinarum) Friburg. 1618. 4.

48. Ralph Winte'rton (gest. 1636) Sectionis I. aphorismo-

rumHippocratis versio graeca cum latinaversioneHeurnii

oder Versio graeca metrica in Hippocratis Aphorismorum

librum primum. Cantabrig. 1631.4. rec. 1637. 8.

Versio metrica in omnes Aphorismos Hippocratis. Can-

tabrig. 633. 8. Vergl. Nr. 39.

49. Gerard. Deni sot Aphorismi Hippocratis graecis et

latinis versibus redditi. Paris 1634. 8. Item c. commentar.

a Guil. Odry. Paris 1634. 8. (Pierer.)

50. Petr. Berigardus (Pierre de Beauregard) Hippocratis

AphorismiRhythmice. Utin. ap. Nic. Schirattum 1645. 8.

(Patav. 1645 ? Bartholin.)

51. J. Bapt. de Conde (Arzt in Bruessel) Aphorismi s.

Axiomata Hippocratis septem libris comprehensa Versu

Heroico exphcata. Bruxelles ex typogr. J. Mommarti.

1647. 8. 91 S. latein. Hexameter, gegeniiber eine pro-

saische Uebersetzung der Aphorismen; angefugt ohne

Seitenzahl ein systematischer Index der Aphorismen.

Ohne Angabe des Verlassers erschien diese Uebersetzung

s. 1. 1669. 8., unter dem Titel: Hipp. Coi Medicor. Princ.

Aph. aurei Septem Libris compreh. V. Heroico explicati

etc. 99 S. und der Index. (WahrscheinlichdieAusg. Colo-

niae 1669. bei Pierer?)

52. Anton. Hommerius Aphorismi Hippocratis versibus

graecis et latinis redditi. Paris. 1660. 8. Pierer.

53. Ilenricus van Poort Hippocratis Coi Aphorismi metrica

paraphrasi translati. Traj. ad Rhen. 1657. 8. typis Gis-
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bert. a Zyll et Theod. ab Ackersdijck. 167 S. recus 1681.

Sapphische Verse mit gegeniiberstehendem griechischen

Texte.

Carol. Spon s. o. Nr. 36.

54. J. Fr. Clossius (s. Nr. 23.)HippocratisAphorismi elegia

Latinis redditi. Tubing. 1786. 8.

In deutscben Versen.

55. Benedict von Wagenmann (geb. 1763, Oberamtsarzt

in Ehingen) Bibel der Aerzte oder die Aphorismen des

Hippocrates. Nach dem lateinischen Texte des Nic.Leoni-

cenus ganz neu und frei in deutscbe Jamben libersetzt

und mit einer kurzen ebenfalls eigens hieriiber verfassten

pbysiologiscli-praktischen Erklarung in Prosa versehen.

1. Theil. Reutlingen und Leipzig, bei Fr. W. G. Stahl

et Comp. 1818. 8. (1819.); 14. u. 206 S. enthaltdie ersten

4 Sectionen. Der 2. Theil ist nicht erschienen, was kein

Ungliick ist.

W. verfasste noch eine Volksanatomie nebst darauf sich

beziehender Gesundheitslehre u. s. w. in Versen (Ehingen

1831. 8. s. Nr. 76.).

In franzosischen Versen.

56. Delaunay les Aphorismes dTIippocrate en vers fran^ois.

Rouen 1648. 8. Ste-Marie.

57. Louis Fontenelles (deFontenettes,Ste Marie; 1612 bis

1661) Hippocrate depayse ou la traduction en vers de ses

aphorismes. Paris 1654. 4.

58. A. Cabo tin Commentaire en vers sur les aphorismes

dTIippocrate. Paris 1665. 8. Picrer.

Bd. II. 4. 50
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In spanischen Versen.

59. Manuel Casal Aforismos tie Hipocrates, traducidos,

ihistradosypuestosen verso Castellano etc. Madrid 1821. 8.

(Casal iibersetzte auch die Aphorismen des Sanctorius

iiber den Gebrauch der 6 nicht natiirlichen Dinge in Casti-

liscbe Verse.)

Uebersetzungen des Celsus.

60. J. Fr. Clossius (s. Nr. 23, 54.) A. Corn. Celsi de tuenda

sanitate volumen elegis latinis expressum. Subjicitur ipse

Celsi contextus etc. Tubing. 1785. 8. typ. Fuesianis,80S.,

wovon 44 auf das Gedicht kommen.

Andr. Ellinger s. o. Nr. 32. 41.

Anatomiscke unci pbilosophische Gedichte.

61. Marc- Ant. Petit (1766 — 1811) Ode sur l’anatomie?

(Ste-Marie. Petit verfasste unter andern noch in Versen:

Essai sur la medecine du coeur. Poe'me. Lyon, ckez Gar-

nier. 1806. 8. 2. edit. ibid. 1823. 8. und Onanoule Tom-

beau du Mont-Cindre, fait kistorique. Lyon et Paris

1809. 8.)

62. Catastrophe anatomiae publicae in lyceo Patavino ab Adr.

Spigelio feliciter absolutae. Padua 1624. 4. (Haller Bibl.

anatom. I. 358.)

63. Ant. le Camus (1722—1772) Ampkitkeatrum medicum;

poema. Paris 1745. 4. (Bei Gelegenheit eines neuen ana-

tomischen Theaters, das diemedicinischeFacultat zu Paris

hatte bauen lassen.)

64. Fr. Bj. Osiander Epigrammata in diversas res musaei

sui anatomici et pinacothecae ; cum 6 figg. aeri incisis.

Tubing. 1807. 8. Ed. altera ibid. 1814. 8.

65. Nic. Selneccer (Tkeolog, 1530— 1592) Libellus de par-

tibus corporis humani (s.Physiologia s. Expositio septem
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rerum naturalium). Witteberg. ex offic. Tho. Klug. 1554.

4. 40 S.

66. J. Lygaeus de corporis humani harmonia libri quatuor

(finden sich in Debt. Poetar. Gallor. II. p. 423— 453.).

67. J. Lauterbach de Noscowitz (1550—161?) Elegia

de miranda corporis humani fabrica (Elegiarum liber unde-

cimus. Eleg. I. Budissae 1605. 4.).

68. Th. Zwinger (gest. 1588?) Physiologia medica eleganti

carmine conscripta rebusque scitudignissimis, Theophrasti

item Paracelsi, totiusfere medicinae dogmatibus illustrata.

Basil. 1610. 8.

69. J. Pincier (Prof, in Marburg 1556—1624) Otium Mar-

purgense in 14 libros digestum. Quibus fabrica corporis

humani, insertis passim disputationibus, historiis et fabu-

lis ad rem pertinentibus, facili ac perspicuo carmine descri-

bitur. Herborn. Nassovior. 1614. 8. 8. Bl. Vorst. und

420 S., 3 S. Epigramme. Dessen Parerga otii Marpur-

gensis philologica erschienen 1617. 8.

70. Dav. Kynaloch (Scotus) de hominis procreatione liber

unus, de anatome et morbis internis (cum praefatione)

bbri duo. (Delitiae Poetar. Scotor. Paris 1596. 4 Am-
stelod. ap. J. Bloeu 1637. 8. P. II. p. 1— 66. Hexameter.)

71. Agostino Coltellini (Ostilius Contalgenus 1612 bis

1693) Istituzioni dell’ anatomia del corpo umano i versi

Toscani. P. I— HI. Firenze 1651. 8. (Die Anatomie des

Tho. Bartholin in italienischen Versen.)

72. Aegid. Marini us de naturae lmmanae principiis s. de

compositione hominis pocrna. Paris. 1656. 8. Haller Bibl.

anat. I. 464.

73. Laur. Strauss (Prof, in Giessen, gest. 1687) (Microcos-

mographia metrica, sivc) Humani corporis fabrica (historia)

elcgiaco carmine exhibita (et ad circulationem sanguinis

50 *
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et pleraque nova anatomicorum inventa accommodata).

Giess. ap. J. Eberh. Petri. 1679. 8. Haller Bibl. anat.

I. 500.

74. Lucio Franc. An derli ni l’Anatomico inParnasso ossia

Compendio delle parti del corpo umano esposto i versi.

Vesaro 1739. 4. Biogr. medic. I. 244.

75. J. Em. Hebenstreit (s. Nr. 25.) de usu partium car-

men s. Physiologia metrica ad modum T. Lucretii Cari de

rerum natura, in gratiam auditorum concinnata. Lipsiae

1739. 8. ap. J. Chr. Langenhemium. 125 S. (auch in des

Verfassers Carmen de homine sano et aegroto.)

76. Bened. von Wagenmann (s. Nr. 55) Yolks-Anatomie

nebst darauf sich beziehender Gesundheitslehre, oder all-

gemeiner, leicktfasslicher Unterricht iiber den Bau des

mensclilichen Korpers, insoweit eine nahere Kenntniss

desselben fur jeden Menschen nothwendig ist, sich vor

selbst gemachten Krankheiten zu schiitzen. Mit Hin-

weisung auf diatetisches Verhalten ;
zuniichst fiir die Schul-

jugend beiderlei Gescblechtes. In alexandrinischen Ver-

sen geschrieben. Ehingen 1831. 8. 76 S.

77. F. Artance Abrege d’anatomie descriptive, enversfran-

qais. Clermont-Ferrand, impr.de Veysset. 1846. 8. 2Blatt.

78. Quatuor humanae vitae aetates. Carmen. Turici 1754. 8.?

79. Contrasto degli uomini e delle donne. Cioe uno che le

infama e l’altro che le pregia e loda s. 1. e. a. 4. Ottave

Rime. (Hain Repertor. bibliogr. Nr. 5679.)

80. J. Th. Valent. Selig (gest. 1813, Physikus in Plauen)

Ecloga de sexu foemineo. s. 1. 1811. 8. (Satyrisch. S.

Medic.-Chirurg. Zeit. 1811. 3. Bd. S. 267—270.)

81. C. Penseler Das Weib. Anthropologisches Gedicht.

Nordhausen, bei Happach 1819. 8. c. fig.

82. Aldobrandino La Fisionomia degli uomini. s. 1. e. a.
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4. InVerse gebracht durchBattistaSaracino od.Caracino

(Hain Repertor. Nr. 627.)

83. Claude Bimet (Wundarzt in Lyon) Quatrains anato-

miques des os et des muscles du corps humain, enssemble

un discours sur la circulation du sang. Lyon 1664. 8.

Haller Bibl. anat. I. 525.

84. Scipion Abeille (gest. 1697, Bruder des Dichters Casp.

Abeille) Nouvelle bistoire des os, selon les anciens et

modernes, enrichie de vers, divisee en deux parties. Paris

1685. 8. Ste Marie giebt eine Probe des Gedichtes.

85. The Craniad, or Spurzheim illustrated. A poem. Edin-

burgh 1817. 8. c. fig. Spottgedicht auf die Craniologie.

Ob auch deutsch?

86. Phil. Quarrd Myographia poetica. Paris 1638. 4.?

87. Car. Spon (s.Nr.36.)Myologia heroico carmine expressa

(et Musculorum microcosmi origo et insertio — in ver-

schiedenem Versmaasse, Anapaesten, Jamben, Distichen

u. a.), befindet sich in J. Jac. Manget Bibliotheca anato-

mica. Genev. ap. J. Ant. Chouet 1685. fol. T. II. pag.

585- 597; 2. Aufl. ibid. 1699 ap. Chouet et Dav. Ritter,

pag. 574—585.

88. Rafael de Caceres Exposicionmdtrica,sucinta y exacta

de todos los musculos del cuerpo humano, 6 sea la miolo-

gia recopilada y puesta en verso Castellano etc. Madrid.

1821.

89. Dominic. BenedettiElucubrationesanatomicaeduobus

carminibu8 concinnatae: I. decommunibus corporishumani

integumentis ; II. de ventriculo et omento. Venet 1740. 8.

Haller bibl. anat. H. 316.

90. Paul Dionisio (s. Nr. 37.) de natura oculi et partibus

ejus. Veron. 1543. 4. In Hexametern.

91. J. Franciscus (Hans Frantsen 1532—1584) de oculoruru
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fabricate tione) et coloribus (carmen) liber elegiaco carmine

conscriptus. Viteberg. 1551. 8. 1556? Auch (nach Bar-

tholin’s Angabe) in des Verfassers Carminum liber ad

Fridericum II. Reg. Daniae. Lugduni ap. haer. Seb.Gry-

phii. 1561, 8.

92. Les Sens, poeme en six chants. Lond. 1766. 8. c. fig.?

93. Ph. Gabr. Hensler Poetischer Versuch vom Gefiihle.

London (Gottingen) 1758. 4.?

94. Bereczki (ein Ungar um 1695) soil ein hexametrisches

Lehrgedicht fiber die Gefiihle des menschlichen Korpers

geschrieben haben. (Wachler’s Literaturgesch. III.

Umarbeit. 3. Thl. S. 496.)

95. Rob. Grove (Grovius), spater Bischof von Chichester,

Carmen de sanguinis circuitu a Guil. Harvaeo Anglo pri-

mum Invento. Acced. Miscellanea quaedam. Lond. 1685.

4. — In Musae Anglican. Edit. II. Oxon. 1699. 8. Yol.I.

p. 144—164. Edit. in. Yol. I. Lond. 1714. 8. p.144—164.

Ed. IY. Vol. I. Lond. 1721. 8. p. 131—150. Lond. 1761.

8. Yol.I. p. 112—127. (Hexameter. Haller Bibl. anaf. I.

716.)

96. J. Freemann (1714 im Coll. Trinit. zu Cambridge)

Color sanguinis pendet a motu circulatorio. Hexameter.

In Selecta Poemata Anglorum latina, seu sparsim edita,

hactenus inedita, accur. Ed. Popham. Yol. I. Battion.

excud. J. Salmon. 1774. 8. p. 37—39.

97. Tho. Oddie (1730 Art. Mag.) Secretiones animales,

attractione seposita, demonstrari possunt ex Structura

Glandularum et Distantia earum a Corde. Alcaische

Verse. Selecta poem. Anglor. ed. Ed. Popham. T. II.

p. 127—129.

98. R. Sedgwick (1714 Med. Baccal.) Concoctio non fit per

Acidurn. Alcfien (ibid. p. 79—81).
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Abella, eine Salernitanische Aerztin, soli de atra bile

libros duos und de natura seminis humani in Versen

geschrieben haben. Ant. Mazza Urbis Salernitanaehistoria

et antiquit. Neap. 1641. 4. Cap. IX. (Graevii Thesaur.

antiq. Ital. t. IX. p. IV.); Mazza beruft sich auf Nic.

Toppi Bibliotheca Napolitana und Toppi aufCastello-

mata Amor della patria.

100. ReneBre ton(n)ayau von Anjou schriebeinfranzosisches

Gedicht: l’Esculape moderne, in welchem verschiedene,

meist anatomische, Gegenstande aus dem Gebiete der

Arzneikunst geschildert werden. 1583 soli bei Abell’An-

gelier in Paris in 4. ein Auszug davon erschienen sein.

Das von mir benutzte Exemplar hatte keinen Titel, liess

auck sonst keine Jakrzahl wakrnehmen und enthielt: .

S. 1— 21 a la generation de l’homme, 21.a — 54. b
;

de la

conception et sterility de l’homme et de la femme et les

moyens d’y remedier, S. 55.— 86. b le temple de Tame (der

Kopf), S. 87. la fabrique de l’oeil, S. 95. le coeur ou le

soleil de petit monde, S. 103. le foye, S. 108, le phreneti-

que, S. 127.b le Melancholique, S. 136. la pierre, S. 141 b

la Colique, S. 151.b les gouttes, S. 154. des hemorrhoides,

S. 161. la Cosmetique et Illustration de la face et des

mains, S. 181.— 186. le Singe.

101. Guido de Cavalcanthibus de natura et motu amoris

venerei cantio. Cum enarratione Dini de Garbo. Venet.

ap. Octav. Scotum. 1498 fol. ? Linden reuov. p. 368.

102. John Armstrong the Oeconomy of Love, a poem.

London. 1739. 1744. 1768. lascivundwohlmehr di'dtetisch

?

Hierher gehort auch die Callipaedia des Calvidius Letus,

iiber welche die von L. Choulant 1836 besorgte Ausgabe

nachzusehen ist.

103. Petrus Lopius (Pedio Lopez de Portalegro) de sex
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rebus non naturalibus liber, eleganti poemate conscriptus

(carmine heroico et elegiaco). Conimbrae ap. Nic. Car-

valho 1618. 4.?

Flosculus medicinae tribus libris comprehensus et totidem

rebus quas liumanum corpus continet. Malac. ap. J. Ser-

ranum de Vargus. 1635. 4. Olyssopon, ap. Pt. Crasbeet.

1620. 8.? Linden renov. S. 898.

104. Manuel Casal (s. Nr. 59). Aforismos praticos de

Sanctorio sobre el recto y prudente uso de las seis cosas

que impropi amente se han llamado no naturales, tracu-

didos del latin al Castellano y puestos en verso corriente

(in der Zeitschrift: Decadas medico-quirurgicas. Madrid.

T. U. p. 337).

105. Sebast. Brant (Verf. des Narrenschiffes. 1458—1520).

Von der wunderbaren geburt des kinds bei Wiirms

(Worms). 1495. 4. Scbilderung einer Doppelmisgeburt.

106. J a c. L ocher (Uebersetzer des Narrenschiffes). Carmen

de partu monstroso in oppido Rhain. Ingolstad. s. a.

(1499). 4. 4 fol. (Plain Repertor. Nr. 10162.)

107. J. Pierius Yalerianus (Bolzanius, aus Belluno, 1475

bis 1558). Carmen ad Leonem X. de portento pueri ab

alterius umbilico pendentis (beriihrt diese Misgeburt nur

kurz in iambiscken Yersen; s. Carmina illustr. poetar.

Italor. T. X. p. 85).

108. Dan. Hermann (Borussus, Secretarius Regis [Poloniae]

gest. 1601) de monstroso partu d. XVIH. Aug. 1595 in

districtu Ascheradensi Livoniae ultra Duhnensis in lucem

edito et de rebus quae praeter naturae orclinem fiunt, dis-

cursus ethicus, physicus, historicus etc. (Poemata Dan.

Ilermanni academica, aulica, bellica. Rigae Livon. 1614.

4. Pars HI.)
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109. Frc. Eous set. Scleropalaecyma s. Lithopaedion Seno-

nense. Francof. 1601. 8. Haller Bibl. anat. I. 252.

110. Scipius. Carmen de muliere 53 foetus enixa, anno

1503 mortua e germanico sermone distichis redditum, fin-

det sich mit dem deutschen Gediclit in Wh. Huldr. Wald-

schmiedt de superfoetatione falso praetensa Dissertatio.

Hamburg. 1727. 4. ap. Th. Cph. Felginei Viduam, und

in: Judicia varia Cel. VV. de foetus Mussipontani expli-

catione a Laur. Strauss instituta p. 64— 66, welche wie-

derum angefiigt sind an die Iiistoria foetus Mussipontani

extra uterum in abdomine reperti et lapidescentis cum

adjectis varior. YY. commentis. Francof. 1669. 4. Sumpt.

J. Pt. Zubrodt.

Diatetische Gedichte.

Uebersetzung des Cornel. Celsus de tuenda sanitate s. o.

Nr. 60.

111. Uebersetzung des 3. Buclies des liber Almansoris von

Rhazes : Opera de l’excellentissimo physico magistro Ci-

baldone electa fuori de libri autentici di medicina utilissi-

ma a conservarsi sano. 2 Gedichte in terze rime. s. 1. e. a.

4. (s. Choulant Bibliographic S. 344. Plain Repertor.

Nr. 13904.)

112. Casp. Gazal de Tronchay soli in 1208 Yersen de

sanitate tuenda geschrieben haben. (Joecher Gelehrten-

Lexikon. 1751. 4. 4. Theil. S. 1334.)

113. Via festina facilisque ad campos Elisaeos seu Praecipi-

tium ad festinam mortem. 8 Hexameter mit altdeutscher

Uebersetzung. (Manuscr. in der Wolfenbiitteler Biblio-

thek Nr. 548.)

114. Ein altdeutsches Gedicht, Gesundheitsregeln enthaltend,

ibid.
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115. Ein diatetisch-medicinisches Gedicht vom J. 1429, ohne

Namen des Verfassers, erschien Augsburg. 1491. 8.

116. Parvum Regimen sanitatis (cum signis quibuslibet men-

sibus additis per circulum anni) valde vtile. An der Aus-

gabe von Albertus Magnus de virtutibus herbarum.

Colon, per Cornel, de Zyrychzee. s. a. 4. fol. 23.

(s. Choulant Bibliogr. des Albertus Magnus. Janus I.

S. 154.)

117. Magninus Mediolanensis Regimen sanitatis metrice

conscriptum. Colon. 1494. 4.? Das Regimen des Mag-

ninus ist in Prosa geschrieben. Sollte es von einem Dich-

ter versificirt worden sein ?

118. Eobanus Hessus (s. Nr. 2.) Bonae valetudinis con-

servandae praecepta (oder de tuenda bona valetudine li-

bellus, oder saluberrima bon. valet, tuendae praecepta,

oder bon. valet, conservandae rationes aliquot), von denen

eine Abtlieilung auch iiberschrieben ist: Simplicium ci-

borum facultates quaedam, sind in Disticben abgefasst

und erschienen.

Argentinae, ap. Henr. Sybold, 1530. 8.

mit dem Encomium medicinae, derCoenaFierae, Strabi

Hortulus, Polybus de victus ratione, Aristotelis pro-

blemata quae ad stirpium genus et oleracca pertinent.

Paris., ap. Simon. Colinaeum, 1533. 8.

Titel: Bonae valetudinis conservandae praecepta ad

Magnificum D. Georgium Strutiaden (Sturtiaden),

authore Eobano Hesso (pag. 14°— 22b
). Medicinae

Laus ad Martinum Hunum. CoenaBaptistae Fierae etc.

Item Polybus de salubri victus ratione etc. Aristotelis

Problemata etc. 64 folia.

Halae Suevorum 1539. 8.?

Francofurti, ap. Chr. Egenolph., 1554. 8.
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Titel: de tuenda bona valetudine libellus Eob. Hessi,

commentariis doctissimis ilustratus a J. Placotomo etc.

Eiusdem (Placotomi) de natura et uiribus Cereuisiarum,

etMulsarum, opusculum. De causis, praeseruatione,

et curatione Ebrietatis, dissertationes. Coena Bapti-

stae Fierae etc. Strabi Galli Hortulus. (Eoban.Hessus

pag. 5b— 71 a
.)

Ibid. ap. haered. Chr. Egenolphi, 1571. 8.

Mit den Schriften u. Commentaren des Placotomus,

dem Encomium medicinae und Chorus illustrium me-

dicorum
,
Strabus Gallus und Coena Fierae. (pag. 3 b

bis 77a
.)

Ibid. 1564. 8.

Ibid. 1568. 8. ap. haered. Chr. Egenolphi.

Mit Commentar des Petr. Hassardus (Haschaert, Arzt

in Brussel). S. 61.

Ibid. 1582. 8. Abdruck der Ausg. v. 1571.

S. 1. 1543. 8. Excud. Jos. Klug.

Bonae valetudinis conservandae rationes aliquot. Sim-

plicum ciborum facultates quaedam (mit dem Encom.

medicinae). Ohne Seitenzahl.

Francof. ad Yiadr. s. a. 8. in offic. J. Eichorn.

Bon. valetud. conserv. rationes aliquot. De facetia

mensae etc. Elegia Joannis Sulpitii. Ohne Seitenzahl.

Das Gedicht des Eobanus findet sich ferner in: Eobani

Hessi Operum farragines duae. Francof. 1549. 8. ap.

Pt. Brubach. p. 81 b— 95 a
;

ibid. 1564. 8. p. 780 — 809;

in J. Sgm. Henninger Quadriga scriptorum diaeteticorum.

Argentor. 1713 (die Jahrzahl auf den Titeln der einzel-

nen Schriften 1st 1712). 8., Lips. 1726. 8., worm es mit

der Coena des Fiera die 4. Schrift bildet. Ausziige davon

in Eobani Operum flores ac sententiae insigniores, opera
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Cph. Aulaei. Erancof. 1551. 8. ap. Chr. Egenolphum.

Ohne Seitenzahl. Eine Probe endlich in der Ueber-

setzung des 1. Buches des Celsus von J. Fr. Clossius.

119. Baptista Fiera (aus Mantua, 1469—1538). Coena,

de herbarum virtutibus et eo medicinae parte quae in

victus ratione consistit. Distichen. Erschien mit Eoban.

Hessus. Argent. 1530; Paris. 1533. p. 23 b—46 a
;
Francof.

1554. p. 122 a— 147 a
;

ibid. 1571 u. 1582. p. 159 a—185b
.

und in Henninger’s Quadriga scriptor. diaetet. Ferner:

Patavii 1649. 4. ap. Sebast. Sardum (cum annotat.

C. Avantii). Fragmente in: Debt. CC Italor. Poetar.

hujus superiorisque aevi illustrium. Coll. Ranut. Ghero

(Jano Grutero). Tom. I. Francof. 1608. p. 970.

120. Thomas Elyot (gest. 1546), the Castell of health,

compiled out of the chiefAuthors of Physick. Lond. 1534.

1539. 1540. 1541. 1595. 4. 1547. 1561. 1572. 1576 1580.

8. Osborne 1539. 4. 1541. 8. Zweimal s. a.

121. Joach. Camerarius (geb. 1500, gest. 1574 als Prof,

d. alten Sprachen in Leipzig). Victus et cultus ratio ex-

posita quatuor in singulos menses versibus (Distichen).

Erschien mit den meisten Ausgaben des Regimen scholae

salernitanae nach Curio’s und Zach. Sylvius Recension

(vergl. Choulant Biicherkunde S. 273—279).

122. Geo. Pictorius Villanganus sanitatis tuendae metho-

dus carmine elegiaco conscripta. In gratiam omnium qui

minus exercentur, tam ex optimis Autoribus qu-am ratione

ac fideli experientia (carmine conscripta). Basil. 1554. 8.

Paris 1580. 8.? Antverp. ap. J. Withagium 1662. 8. mit

der Schola Salernitana? Mit derselben Salerni 1789. 8.

— Italien. Uebersetzung: Parma 1712. 8. mit der

Uebers. d. Schola Salernit. (s. Choul. 1. c. p. 279. 281.)

— Victus ratio ad Episcopum Basiliensem in seiner (in
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Prosa geschriebenen) Tuendae sanitatis ratio. Basil, per

Ilenr. Petri 1554. 8. S. 113-117. Distichen.

123. Gerard. Franciscus (Francois) de la conservation de

la sante, trois livres. Paris, chez J. Richet. 1584. (Pa-

schalis Gallus p. 313.)

124. Fr. Nunnez de Oria. Regimento y aviso de sanidad

que trata de todos los generos de alimentos y del regi-

mento della sanidad. Madrit. 1569. 1572. 8. Medina del

Campo 1586. (Becker Literat. u. Gesch. der Nahrungs-

mittelkunde 1. Bd. S. 271.)

125. Constant Pulckarellius (1569—1610) Poenia s. de

valetudine tuenda libri duo versu heroico. (Cum aliis

Poemat. Neapoli ap. Tarquin. Longum. 1618. 8.) Lin-

den. renov.

126. Hugo Fridaevallis (s. Hugo a Frigida Valle, aus

St. Paul in der Grafschaft Artois) de tuenda sanitate

libri VI. Antverp. 1568. 8. in elegischen Versen. (Haller

Bibl. pract. H. 155. Joecher Gelehrten-Lexikon II. 754.)

127. Castor Durante (von Gualdo, Leibarzt Sixtus V.,

gest. 1590). Tesoro della sanita. Roma 1586. 8. S. 324.

Lateiniscbe Hexameter und Distichen mit Erlauterungen

in italienischer Prosa. Fine Uebersetzung der letzteren,

mit Weglassung der Verse ist: Bewerter Schatz vnd

giildenes Kleinodt der Gesundtheit etc. Franckf. a. M.

b. Luc. Jennis. 1623. 8.

128. Franc. Adolph. Habersack (Prof, in Wien) Medi-

cina Austro-Viennensis versice exposita s. Regulae diae-

tetico-prophylactico-euporistae, non solum sanitati con-

servandae, morbis immincntibus avertendis et praesenti-

bus per remedia obvia curandis, sed et honestis erudito-

rum discursibus omnino idoneae, et tam Medicis, quam

aliis eruditione conspicuis utilitate aeque ac jucunditate
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commendabiles. Vienn. Austr. typ. Gregor Kurtzboeck

1731. 8. S. 156. Der 1. Theil in Distichen ist diate-

tischen Inhalts, der 2. (von S. 33 an), in Hexametem,

eine populare praktische Medicin.

129. John Armstrong (1709— 1779. S. Nr. 102) The Art

of preserving health, a poem. London 1744. 4. 1745. 8.

— to which is prefixed a critical essay on the poem by

J. Aikin: Lond. 1796. 8. print, for T. Cadell jun. and

W. Davies. 152 S. mit 6 Kupferstichen. Ibid. 1803. 8.

Paris 1805. 8. 1806. 8. (Galignani). In Armstrong’s

Miscellanies. 1770; poetikal. works, with the life of the

author. Lond. print, for C. Cooke p. 1—65. Edit, of

English Poets. Lond. 1790. — Franzosische Ueber-

setzung: l’Art de conserver la sante, poeme traduit de

l’anglois du Dr. Armstrong, per B. Moune. Paris 1827.

8. chez Goujon.

130. Steph. Ludw. Geoffroy (1752 —1810, Prof, in Paris,

Sohn des beriihmten Steph. Franc. Geoffroy) Hygieine,

s. ars sanitatem conservandi. Poema. Paris 1771. 8.

Franzosische Uebersetzung in Prosa von Delaunoy:

Hygiene ou l’art de conserver la sante. Paris 1774. 8.

chez P. Guill. Cavelier.

131. J. Chr. Ant. Sonnenburg (Subconrector in Schonin-

gen) Carmen macrobioticum, cui adiecta sunt aliquot

aenigmata in usum iuventutis scholasticae ad latinum

sermonem ducendae. IPelmstad. ap. Fleckeisen. 1803. 8.

Fur den Schulunterricht bestimmt; das diatetische nach

Faust und Plufeland.

132. J. L. F. Terr Hygie ou l’art de se bien porter. Poeme

en 6 chants et en vers familiers de huit syllabes, suivie

d’une Esquisse du temple dTIygie. Paris 1807. 8. chez

Allat. YIH. 172 S.
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133. E. Baynard Health, a poem, shewing how to procure,

preserve and restore it, to which is annexed the Doctors

Decade. Lond. 1816. 8.

134. Aug. Ruge Hygea. Berlin 1817. 8. bei Enslin.

v. Wagenmann Volks-Anatomie, s. o. Nr. 76.

135. Ger. Nic. Heerkens (s. Nr. 6.) de valetudine litera-

torum poema. Lugd. Batav. ap. J. Luzac. 1749. 8. YIH.

24 S. (Distichen) ; von S. 20 an ein Brief de Aqua Se-

quanae fontium mineralium Pacy.

136. Franc. Caraoni Sanita de’ litterati, (Raccolta di poe-

metti didascal. Yol. HI. Milano 1822. 8.

137. Jean Louis Brad (geb. 1770) Hygie militaire, ou

l’art de gu4rir. aux armees. Poeme en 4 chants, suivi des

loisirs d’un militaire dans lacampagne de 1809. Grenoble

et Paris chez Nicolle 1816. 8. 161 S. Nouv. edit. 1819.

8. II u. 161 S.

138. L. Alhoy (1755— 1826) Les hospices, poeme. Paris

1804. 8.

Promenades poctiques dans les hospices et les hopitaux

de Paris. Paris chez Trouve. 1826. 8.

139. Jul. Alexandrinus a Neustain (1506-1590, Leibarzt

der deutschen Kaiser Ferdinand I. u. Max II.) Paedo-

trophia, s. de puerorum educatione. Carmine. Tiguri ap.

Froschoverum 1559. 4. (8.?) Trientae 1586. 8.

140. Scaevola Sammarthanus (s. Nr. 27) Paedotrophiae

libri tres. Ad Henricum IH. Galliae et Poloniae regem.

Lutetiae 1584. fol.

Mit franzosischer Uebersetzung in Prosa: La manniere

de nourrir les cnfans a la mammelle. Traduit d’un poeme

latin de Scevole de Sainte-Marthe par Messire Abel de

Sainte-Marthe. Paris 1698. 8. chez Guill, de Luyne.

(Claude Barbin?) XXIV. 135 S.



800

Mit der Callipaedia des Cl. Quillet: Sc. Sammarth.

Paedotrophiae s. de Puerorum Educatione libri tree ad

Henricum, Galliae et Polon. Regem. Londini, impens.

J. Bowyer. 1708. 8. 66 S.

Franzosische Uebersetzung: Traduction de la Paedotro-

phie de Scev. de Ste.-Marthe, ou Poeme sur l'^ducation

des enfans en bas age, par Ysabeau de Breconvilliers.

Paris 1777. 8. chez Barrois Paine.

Englische Uebersetzungen: Paedotrophiae: or the Art

of Bringing up Children in three books. Lond. print, for.

John Morphew 1710. 8. (mit der Uebersetzung der Calli-

paedia. S. 153—264. englische Verse). — Paedotrophia,

or the art of nursing and rearing children. A poem in

three books ; translated from the Latin by H. W. Tytler,

with medical and historical notes, and with the life of the

author from the french of Michel and Niceron. London

1797. 8. 400 S.

Das Gedicht des Sammarthanus findet sich ferner in den

Ausgaben seiner Gedichte, in den Delit. C Poetar.

Gallor. etc. coll. Rhanut. Ghero. Pars III. 1619. 8.

p. 262-312.

141. Alexis Clerc (Arzt in Rive-de-Gier) La Maternite,

ou Epitres aux femmes sur les devoirs d’une bonne mere

avant et apres ses couches. Poeme. I.Epitre. Lyon 1824.

8. chez Millon Cadet.

142. L. Tansillo (1510—1569) La Balia, poemetto pubbli-

cato ora la prima volta con annotazioni da Giov. Ant.

Ranza. Vencelli 1767. 4. presso il Panialis. (Ebert,

bibliogr. Lexik. 22253.) Englische Uebersetzung: The

Nurse, a poem. Translat. from the Italian by W. Roscoe.

Lond. 1798. 4.

143. Jac. Ilorscht (Horst, 1537

—

1 600, Physikus in Sorau,
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Schweidnitz, zuletzt Prof, in Helmstadt) Ein Taffel,

darinnen die Mangel der krancken Patienten, so jhnen

selbs zu eigenen Sckaden vnd Verseumnus gereichen,

auffs kiirtzte zusammengefast, vnd jederman zur verwar-

nung vor die Angen gestellt. (Gereimte Verse, in Horst’s

:

Ein Vorwarnung der Krancken, vor jhrem selbseigenen

Schaden vnd Verseumnuss etc. Gorlitz, bei Ambros.

Fritsch. 1574. 4.

144. Anastasius, de ratione victus salutaris post incisam

venam et emissum sanguinem ad Armatum Epigramma.

(9 Distichen; in sehr vielen Ausgaben des Regimen

Scholae Salernitanae, vergl. Choulant 1. c.)

145. Bapt. de Bonis Hydroposia s. de potu aquae in mor-

bis, libri IV. Neapoli 1754. 4. (Sainte-Marie.)

146. C. Geo. Mango sio de aere et luce Elegiae hygienicae.

Turini, typogr. Chiris et Mina. 1822. 8. 20 S. Physi-

kalisch und hygiastisch.

Vincent. Opsopoeus de arte bibendi libri tres gehort kaum

in eine Sammlung medicinischer Gedichte; auch

147. Franc. Redi (1626 — 1697) Bacco in Toscana. Diti-

rambo. Firenze 1685. 4. Venez. 1712. 8. 336 S. (S. 43

bis 336 Annotazioni e Indice.) Londra edit. T. J. Ma-
thias 804. 8. presso T. Becket. XLIII. 80 S. — Par-

nasso Italiano T. XL. S. 247—283; hat mehr Bedeutung

in poetischer Ilinsicht, als erster italienischer Dithyram-

bus, wie als diatetisches Gedicht. In letzterer Bcziehung

•yvichtiger ist schon

148. Pietro D omenico Bartoloni da Empoli Bacco in

Boemia. Ditirambo in onore del Vino di Melnich. Prag

717. 4. da Giov. Vencesl. Elm. 75 S. (S. 39—75 Note.

Ein Exemplar mit handschriftlichen Zusatzen und Vcr-
Bd. II, 4. 51
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besserungen befindet sich in der Dresdner Kdnigl. Biblio-

thek.) Firenze 1736. 4.

149. Wie der geprannt Wein nutz sei oder schad. Und wie

er gereckt oder falschlich gemacht sey. Gedruckt zu

Bamberg von maxen Ayrer u. Hannsen Pernecker in dem

Zencker werd jm lxxxiij Jar (1493). Mit einem Holz-

schnitt auf dem Titel (Beckmann’s Beitrage zur Ge-

schichte der Erfindungen II. Thl. S. 279. J. A. E. Goeze

Natur, Mensckenleben n. Yorsehung etc. 4. Band. Neue

Aufl. Leipzig Weidmannsche Buchh. 1796. 8. S. 202

bis 210.)

Ueber das Bier s. Nr. 170.

150. Pet. Dan. Huetius (1630—1721 )
Thea. Elegia. (In

dessen Poemata. IV. edit. Ultraj. 1700. 8. ex offic. Guil.

Broedelet. S. 21— 23.)

151. P. Francius (1645— 1704). In laudem Thiae Sinensis

Anacreontica duo. Amstelod. 1685. 4. s. S. — s. 1. e. a.

4.? Zwei dem Huetius u. Pt. Petit gewidmete anakreon-

tische griechische Gedichte.

152. Petr. Petit (1617—1687). Thea Siue de Sinensi herba

Thee carmen ad Pt. Dan. Huetium. Cui adiectae J . Nicol.

Pechlini Archiatri Holsati de eadem herba Epigraphae et

descriptiones aliae. Lips. ap. Maurit. Geo. Weidmannum.

1685. 4. (edid. Fr. Bened. Carpzov. mit Abbildung der

Theepflanze) 18 S. Hexameter. Auch in: Lusuum in-

genii fascic. I. S. 131— 149.

153. J. Gfr. Plerrichen de Thea herba Doricum Melydrion.

Ein griechisches Gedicht. 6 Seiten 4., befindet sich an

der Nr. 152 genannten Ausgabe des Gedichtes von Pt.

Petit.

154. J. Franc us (in Ulm) besingt in Hcxametern die Vero-

nica als Surrogat des Thee’s in seiner: Veronica theezans.



Edit. JI“. Coburg et Lips. £*p. Pfo,ten|i(jm^-u»). 1700. 8.

S. 151—153.
. ,

» I ' ‘
’ 1 f f * »

155. Guil.Massiaeus(Massieu 16(55,— 1722, Prof, der griech.

Sprache am College de frapce) Careen CafFaeqm. (Poe-

tar. ex academia GallicaCarnuna. Edit. Ila. Hag. Comit.

1740. 8. S. 271.)

156. Laur. Barotti II Cafe. Canti due: Parma J7-81. 8.

156n Blandeau Etrennes litttSraires aux grands hom-

mes, ou PEmpire du cafd et le rapport de son influence

sur Pesprit, les moeurs et l’dconomie animale. Poemeen4

chants. Paris 1824. 8. chez Delaunay.

157. Pt. Dan. Huetius (s. Nr. 150) Sal. Hexameter. Poe-

mata. Ultraj. 1700. 8. S. 79—83.

158. Eustache Morel dit Deschamps (zur Zeit Karl VI.

von Frankreich) soli ein noch ungedrucktes
,
in der Pari-

ser Bibliothek befindliches Gediclit (Ballade) auf dieTriif-

feln geschrieben haben.

159. Dav. Clericus Kaporum Sabaudicorum Laudes. Hexa-

meter. (Lusuum ingenii. Fascicul.II. S.24 40.)

160. Carmen de Alecis salsati virtutibus. s. Tho. Bartholin de

poetis medicis. S. 129.

Gedichte auf den Tabak.

161. Carol van Mander (1549—1607) de pulvere Tabaci

poema. Haflhiae 1666. 4.

162. Petr. Scriverius (Schreiber, 1576—1660) Saturnalia

8. de usu atque abusu Tabaci. Harlem. 1628. 8.

Einzelne Epigramme in Distichen und Jamben. Auch

an der Schola Salernitana nach der Recension von Zacha-

rias Sylvius.

163.

Raphael Thorius (Arzji in Lppdop, gest. 1625) Hym-
nus Tabaci (s. de Paeto 5. Tabaco li^ri dpo) et pjieimo-

51*
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nopegnion (in hycmem). Hexameter. Lugduni Batav.

1622. 1623. 1628. 4 (edid. Ludov. a Kinschot; typ. Isaac

Elsevirii. Vni. 55 S.). London 1627. 8. Ultrajecti 1644.

8. Lateinisch und englisch: London 1651. 8. Auchin:

Musar. AnglicanarumVol.I. Oxon. 1699. 8. S. 245—292.

Ed. HIa
. Lond. 714. 8. Vol. I. S. 245—292. Ed. IV.

Lond. 721. 8. Vol. I. S. 220-263. Lond. 761. 8.

Vol. I. S. 190-225.

164. Petrus Bethius (s. Nr. 4,) Vituperatio herbae Nicotia-

nae quain vulgo Tabacum appellant. Carmen elegiacum.

(S. 134—136. in dessen Delic. Musar. Colon. Agrippin,

1632. 8.)

Tabaci laus vulgari pene stylo expressa. Disticha. (ibid.

S. 136—138.)

165. J ac. Balde (s. Nr. 9,) Satyra contra abusum Tabaci ad

Emilianum Aloysium Guevarram. Edit. H a
. correction

Monach. 1657. 8. sumt. J. Wagneri, typ. Luc. Staubii.

30 S. — Ingolstad. 1657. 8.? — Jac. Balde Opp. omnia.

T. IV. Monach. 1721. S. 438—467. — Vergl. Terpsi-

chore von J. Gfr. Herder 3. Theil. Llibeck 1796. 8. b.

Bohn u. Comp. S. 89. unter dem Titel: die Virginische

Pflanze.

166. Jac. D up or t (aus Cambridge; 1606— 1679. Dr.theolog.)

deTabaco (in dessen Musae subsecivae. London, ex offic.

Sam. Buckley. 1696. 8. S. 74.)

167. Vincentius Libassi (e Soc.Jesu) In abusum Tabacchi

Satyra. Hexameter. (Ejusd. Musarum hortus. AreolaH.

Panormi 1683. 8. ex typogr. CyllemiHesperii S. 50—59.

168. DigressioadPulveremNicotianum. Hexameter. InSelecta

pocmata Anglor. cur. Ed. Popham. Battion. 1774. 8.

Vol. I. S. 83-85.
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169. Geron. Baruffaldi La Tabaccheide; ditirambo. Con le

annotazioni. Ferrara 1714. 4. per gli eredi di Bernardino

Pomatelli. 240 S. (S. 9— 92 das aus 2146 Versen beste-

bende Gedicht). — Ferrara 1716. 4. Bologna 1752. 4.

Pamasso Italiano T. I. II. S. 111—192.

170. J. Joach. Meier Ineuntis aetatis Tabacomania. (Recent.

Poatar. German. Carmina. Helmstad. 1739. 8. S. 74.

Ebendaselbst Vol. II.
, Helmstad. 1751. 8., S. 108— 118.

findet sich yon J. Joach. Meier ein hexametrisches Gedicht

mit dem Titel: Varios hominum per toturn orbem disper-

sorum potus nna cum lite de Cerevisiarum praestantia

coram Apollinis tribunah in bicolli Parnasso Musis adplau-'

dentibus agitata; atque iudicis Phoebi de principatu cere-

visiae Nordhusanae ex re et vero pronunciantis feliciter

decisa carmine expendere voluitIngenuus Interpres Musa-

rum. Anno 1715.)

171. B lan de au l’Empire dutabac,poemeentrois chants. Paris

chez Rosa, 1822. 8. (s. Nr. 1 56 a
.)

So viel fur diesmal,, um nicht werthvolleren Beitragen den

Raum in dieserZeitschrift zu beschranken. Ich wiederhole, dass

ich nichts Vollstandiges zu liefern beabsichtigte, was iiberhaupt

bei Bibliographieen schwieriger, als irgend woandersist. Sollte
•

1ch Einiges angeflihrt haben, was bisher unbekannt oder doch

unsicher war, so wiirde ich mich schon fur die auf diese Arbeit

verwendete Miihe belohnt erachten. Noch babe ich eine grosse

Anzahl von Gedichten, pharmacologischen, naturhistorischen

und alchemistischen Inhalts, so wie auch solcher, die zurPatho-

logie und practischen Medicin gehoren, verzeichnet und werde

vielleicht spater dariiber Mittheilungen geben. Um mir einen

Vorwurf zu ersparen, will ich nur noch bemerken, dass ich das

Regimen Scholae Salemitanae absichtlich ubergangen babe; denn
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ich hatte hiir wenig dem liinzuftigen konnen ,
was in Cboulants

Biicherkunde davon zu fiiiden ist. Aus den oben aufgefuhrten

GedicMeri
, die nur eineri kleinen Theil der Arzneikunde und

Natuinvissebscbaft betreffen, wil'd man aber hoffentlich ersehen,

wie reich wir iiberbaupt an poetischen, wenigstens versificirten

Schriften dergleichen Inbaltes sind. Noch liegen viele unge-

druckt, viele vielleicht uinbekannt, in Bibliotheken verborgen.
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Der heutige Zustand der Medicin

unter den

Eingeborenen Ceylons.

Nach

J> W. Bennett s)

vom G. M. R. Prof. Dr. Heusinger in Marburg.

Da ich in dieser Zeitschrift Nachrichten iiber den altesten

Zustand der Medicin in Ceylon mitgetheilt habe, so ist es wohl

passend hier auch die Nachrichten iiber ihren jetzigen Zustand

niederzulegen.

Was zunachst die dortvorhandenen Arten vonAerzten betrifft,

so ist ihre Verschiedenheit merkwiirdig. Die Anfange der

Medicin bei wilden Volkern zeigen uns gewohnlich, oder viel-

mehr allgemein, eine Verbindung supranaturalistischer, mysti-

scher Heilungsmittel mit physischen Heilmitteln, und dieselben

Personen verrichten die Incantationen und wenden Wurzel-

krauter u. s. w.an*) **). Bei fortschreitender Cultur trennen sich

beide, es giebt Incantatoren und Wurzelsucher, die zu Aerzten

werden; dass sie einige Zeit so neben einander bestehen, lehrt

uns selbst die griechische Medicin, wo bis ins vierte Jahrhundert

p. Chr. die Asklepiostempel neben den Aerzten fortbestehen,

und gerade in der letztenZeit recht vorzugsweise nur alshyper-

*) Ceylon and its capabilities. L. 1843. 4. mit ilium. Abbild.

**) Ich habe im Laufc der Zeit eine ziemlich grosse und vollstiindigc Masse von

Auszugen iiber die Medicin der Wilden gesammelt; zunachst mit dcm Zwecke,

durch sie die Entwickclungsgcschichte dcr Medicin cultivirter Nationcn zu crliiu-

tcm, indessen sind sie auch wohl an sich nicht unintercssant, ich wcrdc dahcr die

eretc freie Zeit benutzen, sic zusammcnzustellcn.
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physische Heilungsorte. Allein gewohnlich wird die mystische

Medicin entweder bald ganz abgeworfen, oder sie gebt ganz auf

die eigentlichen Priester iiber. (Es versteht sich, dass hiernicht

von einem bei den Ungebildeten des Volkes fortbestehenden

Aberglauben die Rede ist, oder von einem Zustande, wo die

Beschworer und Besprecher nicht offentlich anerkannt sind).

Dagegen ergiebt sich aus dem, was ich in dem ersten Bande

dieser Zeitsclirift mittheilte (und ich hatte in dieser Beziehung

noeh mehr aus demMahawanso mittheilenkonnen), dass in Cey-

lon vor circa 2000 Jahren die eigentlichen Aerzte und die Teu-

felsbeschworer oder Teufelstanzer als ganz getrennte Classen

bestehen
,
und dass die letzteren auch keineswegs den Buddhi-

stischen Priestern zuzuzahlen sind. Es lasst sich nachweisen,

dass auch in andern Buddhistischen Landern Aehnliches statt

land, ja eine Stelle im Zend-Avesta konnte wohl mit grosser

Wahrscheinlichkeit auch da auf Aehnliches hinweisen.

Die merkwtirdige Stabilitat der Cultur derVolker des Orients

zeigt sich auffallend genug auch hier. In Ceylon bestehen sie

nach 2000 Jahren noch eben so neben einander; und dass es

nicht allein hier der Fall ist, sondern ahnlich auch in Tubet,

zeigt mir eine Stelle in Moorcrofts Reisen.

Bennet beschreibt p. 280 weitlaufig eine solche Teufels-

beschworung eines Kranken, und bildet sie auf einer Kupfer-

tafel ab. Es ist eine gar merkwurdig zusammengesetzte Pro-

cedur, derenBeschreibung hier zu weitlaufig sein mochte; Lieb-

haber konnten in dem Teufelsspuk — uralt — aus einer Zeit,

wo die Menschen den Gottern noch naher waren — — frei-

lich wohl irgend ein geheimnissvolles Wirken — ein magneti-

sches Bacquet u. dgl. finden *)•

*) Doeh will ich gar nicht leugncn, class der ganzc hochst ausgcbildeteExorcis-

mus ein mythologischcs und historisches Intcrcsse darbietet, und class insofcm

eine Mitthcilung gerechtfertigt ware, um so mehr, da das Buch sclbst schr theucr
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Ueber die arztliche Literatur bemerkt Bennet p. 137
:
„Die

„eingeborenenAerzte besitzen viele alte medicinischeWerke *);

,jYon diesen sollen die besten in Sanskrit oder Pali geschrieben

„sein; was aber die Produkte der Singhalesischen Schriftsteller

,,betrifft, so sollen sie vorziiglich aus Incantationen bestehen,

„und aus mystischem Jargon iiber den Einfluss des Monds und

„der Gestirne auf verschiedenePflanzen, und iiber die angemes-

„sene oder gllicklichste Zeit die letzteren zu sammeln.“

p. 106 berichtetBennet: „Die Cinghalesen besitzen imAllge-

„meinen eine bedeutende Kenntniss der Pflanzen ihres Landes,

,,und einige ihrer Aerzte sind sehr unterrichtet in der medicini-

,,scben Botanik. Als Augenarzte kann man sagen sie zeichnen

„sich aus, und das ist uin so merkwiirdiger, da sie nichts von

„dem anatomischen Bau des Auges oder des Kopfes wissen.“

,,Madung Appo, ein eingeborenerDoctor von Galpiadd^, in

„der Nahe von Galle, dessen Kenntniss in der Botanik ich Vie-

„les verdanke, ausserte seine Meinung dahin, dass Ceylon eine

„solche grosse Mannichfaltigkeit von Arzneipflanzen besitze,

„dass wenn ein Botaniker ein langes Leben ihrer Untersuchung

„widmen wollte, er doch noch vielen eben so eif'rigen Nachfol-

„gern ein weites Feld iibrig lassen wiirde.“

„Dieser Arzneimittelsammler war ausserordentlich bekannt

„mit der Natur und den Eigenschaften aller in der Materia

„medica des Landes enthaltenen Pflanzen. Als Augenarzt war

„er mitRecht beriihmt, und eine seiner Curen wurde mitBewun-

„derung betraclitet von Vielen, die den Fall von vier englischen

fst ;
aber ohne die (von Singhnleson gefertigtc) Abbildung ist er niclit wohl ver-

8tandlich.

*) Dass es in Ceylon ansser den aus dem Mnhawanso angefiibrtcn noch andero

alte Schriften gebc, ist langst bekannt. S. mcine Encyclopadie p. 401.

Uebrigens setzt die Kenntniss jencr alten Sprachcn im Oricntc schon cincu

hoheren Grad der Bildung voraus.
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„Aerzten fur unheilbar hatten erldaren horen und ganz hoff-

„nungslos. In diesem Falle, wo vier Mitglieder europaischer

„Facultaten ein kleines Portugiesisches Madchen, ungefahr sie-

Mben Jabre alt, fiir unheilbar erklart hatten, erschien seine

„Behauptung so anmassend und in derThat lacherlich, dass nur

„nach seiner positiven und wiederholten Versicherung: „dass er

„sie heilen konne undheilen wolle, wennmanihmerlaube, seine“

„eigenen Mittel anzuwenden, wenn auch hundert europaische“

,,Aerzteubereinstimmend den Fall fiir hoffnungslos erklart hat-"

„ten,“ die Mutter des Kindes ihm einen Yersuch seiner Kunst

„gestattete. — Madung Appo’s Bedingungen waren, dass er>

„wenn das Madchen seinGesicht wieder erhielt, dreissig Dollars

„oder 2 L. 5 Sh. Sterling erhalten sollte, wenn es aber das

,,Gesicht nicht wieder erhielt, so solle man ihm fiir die Behand-

„lung und fiir die Mittel nichts zahlen. Er verordnete nun

,,zuerst dem Kinde eine Milchdiat, und wahrend sechsWochen,

,,wo sie in seiner Behandlung war, wendete er keine andere

„Medicin an, alseinfeines weisses Pulver, was ganz das Ansehen

„yon Chinin hatte; dies gab er in Dosen zu vorgeschriebenen

,,Zeiten, und zuweilen blies er ein ahnliches Pulver in dasAuge,

„durch einen Federldel, der am Ende mit feinem Muslin ver-

„schlossen war. Nacli Yerlauf von sechs Wochen war zum

„Erstaunen Aller, und zur Freude Vieler, die sich fur die Wie-

„derherstellung dieses lieblichen Wesens interessirten, ihr

„Gesicht vollkommen wieder hergestellt. Ich konnte von ihm

„den Namen keines der Mittel erfahren; aber auf meineFragen,

„warum er mich nicht unterrichten wolle, und ob dasselbe Mittel

„innerlich und ausserlich angewendet werde? antwortete er: ich

„darf den Namen nicht sagen (als wiirde er durch eine aber-

„glaubische Furcht oder eine Verpflichtung davon abgehalten),

„aber so viel will ich sagen, es ist ein Sftlz aus den Kinden ver-

„schiedener Baume gewonnen! und auf die zweite Frage: die



„Mittel waren ganz verschieden, aber beide waren vegetabilische

j,Salze.“

„Das Fleisch der Slisswasserschildkrote geben die eingebo-

renen Aerzte den Kindern; um die dicken Lbeiber zu heilen,

welche oft die Folge der Reissnahrung sind.“ p. 111. Das

erscheint ganz klug.

„Der scharfe Saft der griinen Frucht der Pap aw (Carica

Papaya) wird gebraucht, um Warzen und Flecken auf den

Augen zuentfernen.“ pag. 141.

„Die Frucht des Koadolodeye (Citrus tuberoides) wird

zu manchen Zwecken gebraucht, doch besonders zur Heilung

des Bisses des kleinen, aber sehr lastigen Ceylonischen Blut-

igels.“ p. 142.

„Die Beli gaha (Crataeva Marmelos) wird yon den Singha-

1 esischenAerzten gebraucht, um Entzundung und Schmerzen

im Kopf und an den Ohren zu heilen. “ p. 146.

„Tamarindenwasser verordnen die Singhalesischen Aerzte

in Fiebern, und ein Decoct der Blatter als ein Anthelminthicum.“

„Aus dem Saamen desMerikulumulu (Guilandina Moringa)

(dessen Wurzel die Europaer wie Rettig geniessen, dem sie in

Geschmack ahnelt) wird ein sehr wirksames Oel gewonnen,

welches man als ausserst wirksam gegen Rheumatismus und

Beriberi, oder wie man es dort nennt „a stroke ofthe land wind“

betrachtet *). Auch verordnen die Singhalesischen Aerzte

Decocte der Wurzel in Fiebern und Paralysen.“ p. 147.

„Die Singhalesischen Aerzte verordnen einen Umschlag aus

dem Safte der Ingwerwurzel (Ingoroo, Amomurn Zingiber)

mit ffischem Cocosnussol, inRhcumatismen. Und es ist ein sehr

wirksames Mittel.“ p. 151.

*) Sehr bezeichnend! Dcnn trotz allcr Faselcien ist Beriberi doch nichts, als

Rheumatismus, oder rheumatischc Entzundung der Ruckenmarkshiiute,
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„Ein Decoct derFruchthiille von derVettaKoloo (Moraor-

dica cylindrica) brauchen die eingeborenen Aerzte als Emeti-

cum.“ p. 151.

„Der Stechapfel (DaturaStramonium). Von dieser gemeinen,

aber unschatzbaren Pflanze giebt es eine weisse Varietat (von

den Singhalesen Attana genannt) und eine purpurfarbene

(Kalu-Attana). Die Singhalesischen Aerzte machen aus den

Blumen eineSalbe gegenVerbrennung undNervencontracturen,

und aus den Blattern gegen Gicht; die dortigen Aerzte wenden

aber die Blatter nicht an wie wir, gegen asthmatische Leiden,

sie halten sie fur schadlich, und verordnennur die Wurzel, nach-

demsie getrocknet und fein geraspelt worden ist, ihrenKranken;

um sie ad libitum zu rauchen. Die Saamen der weissen Varie-

tat sind wirksam gegen Zahnschmerzen; diese sind aber sehr

selten, wo der Gebrauch des Betel herrscht.“ p. 179.

„Ein Decoct der Blatter von Olinda (Abrus precatorius)

mitZucker undKalkwasser verordnen die Aerzte gegenHusten.“

Eupatorium Ayapana, Ophiorbiza Mungo s, Ophioxylum ser-

pentinum. Gegen Schlangenbisse.

Die Elephantiasis erklaren die SinghalesischenAerzte in ihrem

Anfange heilbar durch Arsenik.
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Mis c e 1 1 e n.

1 .

Kurzer Bericlit iiber ein Manuscript der Bibliothek zu

Leiden. Die Sammlung orientaliscker Handschriften der Universit'ats-

Bibliothek zu Leiden ist weltbekannt. Unter diesen finden sich sehr viele

medicinische Schriften, namentlicb von Arabischen Aerzten und viele

Hebraische Uebersetzungen aus dem Arabischen und Griechischen.

Durch die Giite des Herrn Professor Ing eboll
,
wurde ich in den Stand

gesetzt, einige Hebraische Handschriften naher kennen zu lernen. Von
diesen zog mich das Ms. in den Catalogus librorum Bibliothe-
cae publicae uni ver sitati s Lugduno-B ata vae. L. B. 1716,

unter No. 2 der Scaligerschen Sammlung vorkommend, wegen seines

reichen und wichtigen Inhaltes iiberaus an.

Dieses Manuscript ist ein ingens volumen, und besteht aus 220
Pergament-Blattern in Royal-Folio, alle in Form eines grossen Folio-

Bandes zusammen gebunden. Es enthalt, wie es scheint, Copieen von

einer und derselben Hand in Jerusalemisch-Raschi Schrift, nicht gleich

sorgfaltig geschrieben. Jedes Blatt ist in zwei Colonnen abgetheilt. Von
einer anderen Hand sind die Randglossen (Inhaltsangaben, Text-emen-

dationen, bisweilen selbst sehr rohe Abbildungen von Thieren u. s. w.),

meistentheils mit griiner Dinte geschrieben; — wieder von einer ande-

ren Hand, grossentheils fast unlesbar, sind einige kurze Anmerkungen

inschwarzer Dinte. Das Hebraische vieler hierin abgeschriebenen Schrif-

ten ist nicht ganz schon und sauber, oft ganz barbarisch.

Die hierin vorkommenden Schriften sind die folgenden:

I. Blatt 1 — 29 a
. Columneb. DasBuch A1 teisir von Ibn-Zohr. In

der Mitte der zweiten Colonne von Blatt 2 9 a .liest man:

-iy
i

? 'n“ Ss 1

? rot? runm vmsip-ii ‘tdtiSx. a. h. „es ;st

„vollendet das Buch Alteisir mit seinenHeilmitteln und deren Anwendung,

„Huldige auf Ewig dem gesegneten Schopfer.“ Hieran schliesst sich

unmittelbar das Colligens ittuid von demselben Verfasser bis

Blatt 30 b
. Der Schluss dieses Colligens lautet im Ilebraischen folgen-

dermassen: „Nun babe ich kurz zusammengefasst, die aus verdorbcnen

„SaftenentstandenenFieber erwahnt; undwenn du dich selbst nicht ermii-

,,den -will8t mit dem Lesen desjenigen, was in dem Buchc Teisir (geschrie-

„ben ist), und dir geniigt, was in diesem Theile ist, wird es dir von

„Nutzen sein. Besser aber ist es, dass du das Buch Teisir lesest. Denn
„meine Worter in diesem Theile und im Buche Teisir sind alle kurz.

„Man muss sich aber nicht darauf allein verlassen, sondern man verlasse

„sich auf die ausgezeichneten Bucher, die Galenus, ohno Zweifcl der

„Furst der Heilkundc, mit Hiilfe Gottes verfasste. Es ist vollendet der

8ammelnde Theil von Ibn-Zohr.“
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II. Blatt 31— 33. Das Buch der Synonymen

SipjH), okne Angabe des Autors (Rhazes !) oder Ueber-

setzers. Eine Hebraische Erklarung von Arabischen Namen der Heil-

mittel. Defect und bios bis Buckstabe ^ vorbanden. Blatt 3 3— 37 ist

weisses Papier.

III. Blatt 3 7— Cl b . Continens des Rhazcs in Hebraischer Ueber-

setzung von Nathan HumOdll *) Blatt 43 fehlt, wie aucb der Anfang

des Buches selbst. Bei IViistcnfeld (Geschichte der Arab.
Aerzte und Naturforscher. Gottingen 1841. S. 42) wird diese

Uebersetzung nicbt angegeben.

IV. Blatt Gl b—

7

9 b
. Hebraische Uebersetzung des Commentarius

in Canticum Ibn-Sinae von Ibn-Roschd, durcbiJio^e^Sokn des Samuel
lbn-Tybbon**). Am Schlusse best man: ,,Und hiermit ist die Erkl'a-

,,rung dieser Yerse 0“ntY"in) vollendet, nach deren Sinn und Nothwen-

,,digkeit. Die Uebersetzung dieses Buches ist vollendet im Jabre 5 020

,,(125 0) ich Moscbe ben Scbemuel ben Tybbon, mein Schopfer sei zu

„meiner Hiilfe.“ Hierauf folgt eine Art Inhalts -.Verzeickniss dieser

Sckrift. Aucb diese Uebersetzung fehlt bei IVustenfeld.

V. Blatt 78 a— 93 a Eine Scbrift des Ali-beil Redhwan (bier

p
Ali ben Betz wan), unter dem Namen von 'unm TiDyn

nsmi Columna radicum s. Fundamentor urn medicinae.

Dieses Werk scbeint nicbt vollstandig zu sein. Die vierte Abtheilung

namlicb wird die erste der ausseren (Haut-) Krankbeiten genannt, die

zweite aber fehlt. Der Scbluss des ganzen Werkes stimmt damit nicbt

iiberein: ,,Es ist vollendet die vierte Abtheilung des Buches: die Pfei-

,,ler von den Grundsatzen der Medizin von Ali-ben Redhwan, und mit

,, seiner Yollendung ist das ganze Buch geendet. Und es bat dieses iiber-

,,setzt der Fiirst R , Iialonymos***) in der Stadt Iroldi. Diese Ueber-

,,setzung ist vollendet am 13. des Monats Marckeswan 08 (October

,,50 68=13 0 7).“ Es ist ein Compendium der Medicin, worm auch das

Pkarmacologiscke reicblicb bedacbt ist (fast die ganze zweite Abtkei-

lung), und wobei Dioscorides sehr biiufig erwabnt wird. Aucb IVolff'

Bibl. Hebraea Yol. III. p. 9 2 citirt dieses Buck.

VI. Blatt 9

3

a— 94a
.

7J kSTp1D Apborismen von Rkazes;

123 in der Zabl, ohne Angabe des Namens des Uebersetzers, oder Zeit

und Ort, worm er lebte.

*) Ein Arzt, (lurch Wolff {
Bibl. Hebr. Vol. III. in voce) cin Medicus Arabs

genannt. Lebte auch eine Zcitlang, wie aus dicsem Ms. hervorgcht, in Rom.

Er war ubrigens ein flcissigcr Uebersctzer.

**) Aus der beriihmtcn Uebersetzcr-Famibc der Tybbonidcn. Lebte in Gre-

nada und bliihte im Jabre 1250— 1270.
***) Von dicsem Uebersctzer kann ich nichts naheres berichten. Vielleicht

ist er der Verfasser des \mWolff. Bibl. Ilcbr. III. p. 369 citirtcnWerkes ^In-

troduced magna in Medicinam und nicbt II, Iialonymos Cohen, wie# oil)

angiebt, und der in 1570 starb.
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VII. Blatt 94b -99 a
. das Bucl1 der Besckliisse

(liber decretorum) von Rkazes, auch durch JVustcnfeM ange-

zeigt (1. c. p. 44) aber liber consiliorum genannt. Diese ganz aphori-

stisch gescbriebene Sclirift wird in 28 Abscknitte - Pforte)

abgetkeilt. Jeder Abschnitt ist wieder vertbeilt in verschiedene Unter-

abtheilungen
,
welche die Namen von Q>p^p.Beschliisse tragen. Der

Beginn zeigt sofort den Inkalt an und lautet also: ,,Das Buck der

„Besckliisse, das verfasste Maclimed ben Zachriel Razi, nack der Weise

„des Buckes der Besckliisse (n^pDSH ^DD-Apkorismi??) des Hippo-

crates, und er kat dabeidas Fehlende erganzt, um dadurck in Erin-

,,nerung zu bringen das vornekmste aus der Heilkunde in Form von

„Beschliissen, auf dass es sein soli eineEinleitung und einWegfiir dieje-

„nigen, die die Heilkunde lernen wollen. Er kat es verfasst in 2 8 Pfor-

,,ten und jede Pforte in auf sick selbst stekende Besckliisse: 1°) Ueber
„die,Elemente. 2°) Ueber die vermischten (zusammengesetzte, compo-
„sita). 3°) Ueber die Luft, Gewiisser, Speisen und Heilmittel. 4°)

„Ueber die Kraft der Heilmittel und der Speisen. 5°) Ueber die Bewe-

„gung. G°) Ueber die Kockung. 7°) Ueber das Baden. 8 C
) Ueber

„das Scklafen und Wacken. 9°) Ueber die Speisen und die Weise sie

„gut zu bereiten. 10°) Ueber die Weise, wodurck das von der Kockung

„iibrig gebliebene aus (dem Korper) geschafft wird. 11°) Ueber die

„(Blut) Ueberfiillung. 12°) Ueber die zu vielen Siifte. 13°) Ueber

„die abfuhrenden Arzneien. 14°) Ueber die Bereitung des Sckleimes.

,,15°) Ueber das Urinlassen. 16°) Ueber die Ausleerung anderer

„Siifte. 17 °) Ueber den Wein. 18°) Ueber den Beiscklaf. 19°) Ueber

„die Composition der Arzneien. 2 0°) Ueber die Krankkeiten, deren

,,Ursachen und Zufalle. 21°) Ueber die Urine. 2 2°) Ueber den Puls.

,,23°) Ueber den Atkem. 24°) Ueber die Krisen. 25°) Ueber die

„Tage der Krisen. 2G°) Ueber die Zeiten der Krankkeiten. 27°) Ueber

„die Fieber. 28°) Ueber allgemeine Sachen in derlleilkunde.“ — Etwas

Nakeres iiber den Inkalt dieses Buckes mitzutkeilen, das iibrigens ziem-

lick klar und einfack gesckrieben ist, werde ick fiir jetzt unterlassen. —
Der Name des IlebniisckenUebersetzers, und dieAngabe derZeit, worm
dieses Buck xibersetzt wordcn, feklen.

VIII. Blatt 99 b— 135 a
. „Galcn’s Commentar zu den Apkorismen

„des Hipocrates, und die Uebersetzung aus Chanin ben Isckak der Israe-

„lit, aus dem Syriscken*) in’s llebriiiscke.“ So lautet in’s Deutsche

iibertragen, die Uebersckrift dieses Buckes. Ckanin ben Isckak der

Israelit pHDN p pH) ist wobl Seiner anders denn der

beriikmte Uebersetzer Ilonein ben Ischaak. Unscr Ms. befestigt also

*) Im Ms. best man nn [w 1

? ,
worunter gewohnlick bei den spiitcrnHebriii-

Bchcn Autoren die TurkiseheSpraekc verstanden wird, nickts destoweniger steke

ich nickt an, das Wort mit Syrisek zu ubersetzen.
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die Ansicht von Wolff (
Bibl. Hebr. I. p. 383), der Honein einen

„Judaeus Arabs“ nennt. Wie bekannt wird Honein fast allgemein fiir

einen Syriscben Christen gehalten. Sollte vielleicht sein Beiname el-Iiadi

aucli hiervon abstammen? Wie es auch sei, die Angabe unseres Ms. ist

nicht zu verwerfen, und vielleicht leiten nahere Untersuchungen zu etwas

mehr sicherem. Diese Uebersetzung des Commentars des Galenus iiber

die Aphorismen von Hippocrates mit Zusatzen von Honein selber, ist bei

Witsten/eld nicht, wolil aber bei Wenrich (de auct. Graec. ver-

sion. Syriaeis. Arab. etc. Lipsiae 1842. p. 249) angegeben.

Die Hebraische Uebersetzung fehlt aber auch bei Wenrich, sie ist iibri-

gens verfertigt durch Nathan Humauli und vollendet den 2 2. von

dem zweiten Monat Ador von dem Jahre 5043 (— Marz 1282).

, IX. Blatt 135 b— 151 a
. Commentar des Galenus iiber das Progno-

sticon des Hippocrates, in’s Arabische iibersetzt durch Honein ben Isaac.

Der Name des Hebraischen Uebersetzers ist nicht erwahnt. Diese Ueber-

setzung des Iloneins haben weder Wiisten/eld noch Wenrich ange-

fiihrt.

X. Blatt 1 5

l

a— 153 a
. Eine Hebraische Uebersetzung von der

ersten Halfte des Hippocratischen Buches de aere, aquis et locis, durch

Nathan Humaiiti. Das vorhandene ist in drei Abtheilungen enthalten.

XI. Blatt 154b— 163 a
. Einleitung in die Heilkunde, verfasst durch

„Chanin Ben Idschak
(
Honein ben Ischac) in Fragen und Ant-

worten.“ Der Name des Hebraischen Uebersetzers ist nicht angegeben.

XII. Blatt 163 b— 1 6

7

a
. Eine Hebraische Uebersetzung der M edi-

camenta cordialia von Avicenna
,

ohne Angabe

des Namens des Uebersetzers.

XIH. Blatt 167 — 169°. Tractat iiber den Theriak von Ibn-

Rosckd, ebenfalls ohne Angabe des Namens des Uebersetzers. Nach

Wiistenfeld schon lateinisch gedruckt in Aristot. Opp.
XIV. Blatt 170 a— 191 b

. Commentar von Ali ben-Redhwan iiber

die Ars parva des Galenus, ohne Zusatz des Namens des Hebraischen

Uebersetzers. Schon Lateinisch gedruckt. Yenet. 149 6. S. ff'^iisten-

feld, 1. c. p. 82.

XY. Blatt 192 b— 205 b
. Das Buch de crisibus von Galenus

nach der Arabischen Uebersetzung und Commentar des Honein’s. Diese

Uebersetzung in’s Hebraische iibersetzt und mit Anmerkungen verseheu

von Don Bonidoh Salomo von Barcelona
(p kS“I’JU3 pi D20H

°^nc ^hreszahl. Von diesem Uebersetzer ist

nichts weiteres bekannt.

XVI. Blatt 206 a—^207 a
. Das Buch de clysteribus et de dolorc

colico von Galenus, durch Honein in’s Arabische iibersetzt. Die Hebriii-

sche Uebersetzung ist von Kalonymos, Sohn des Kalonymos, verfertigt

,,an dem zehnten Tage des Monates Nisan des Jahres 5068 (April 1 30 7)
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an seinem zwei und zwanzigsten Gebui-tstage. Dieser Tractat ist sclion

frLiber aus diesem Ms. lateinisch edirt durch Franciscus Raphelen-
g-v/s und lierausgegeben zu Leiden 15 91.

XVII. Blatt 20 9 b — 211 a
. Das Bucb de Venaesectione von Gale-

nus, aus deru Arabiscben iibersetzt. Der Schluss lautet also: ,,Es ist

„vollendet das Buch von Galen Liber das Yerrichten des Adei’lasses.

,,Lob sei Gott! Und ioli Ivalonymos, Sobn des Kalonymos, babe es iiber-

„setzt aus dem Arabischen in’s Hebraiscbe, aus einera Bucbe voll von

„Fehlern und ein Bild von Yerdei-bniss. Darura bitte icb den Leser,

,,mieb nicbt zu besobuldigen, dass ich so ein Bucb voll Feliler unter

„unserm Yolk an’s Licbt bringe. Jedocb die Yorti’efflicbkeit des Yer-

„fassers und unsere Armutb an Biichern baben micb dazu angespoimt.

,,Und diese Uebersetzung ist vollendet in der Stadt Iroldi auf den 43.

„Tag des Ornert im Jabre 5 0G8 (Mai 1307).“ Der Name des Ara-

biscben Uebersetzers wird nicbt genannt.

XYm. Blatt 21 l b— 213 a
. Das Bucb de victus ratione in acutis

von Hippocrates aus dem Arabiscben in’s Hebraiscbe iibersetzt durch

Nathan Humaiiti auf 12. Tisri des Jabres 504 3 (September 1283).

Nathan wohnte damals 1

,
demScbluss dieser Scbrift zufolge, in Rom. —

Der Arabiscbe Uebersetzer scheint dieses Hippoci'atische Bucb nicbt

vollstandig gekannt zu baben, denn in diesem Ms. geht es nicbt weiter

als bis Cap. IY. oder bis zu den Worten
:
„fit autem febris ardens“ etc.

bei Foesius Sect. IY. p. 6 6.

XIX. Blatt 213 b—215 b
. Eine zablreicbe Sammlung von Heilmit-

teln fur eine ebenso grosse Menge verscbiedener Krankheiten. Obne

Titel, Namen des Verfassers oder Uebersetzers. Eine wahre rudisMoles!

XX. Blatt 21G a— 219 b
. Das Buch: der Fiirst des Schenkers

verfasst durch R. Salomo, Arzt zu Bidruson(l). Im

Anfang hat man, das dieses Buch gescbrieben ist, auf dass der bequemei’e

„Arzt nicbt alle seineBiicher sollemiissen durchgehen, wenn er etwas pra-

,,pariren, mischen -will/ 1 Am Schlusse ,,darin sind verfasste 210 Triink-

„chen und Miscbungen.“ (Dr. A. II. Israel.)
*

2 .

Zur Geschicbte der Geisteskrankheiten. So eben lese icb

einen Bericht des Ilerrn Hofratb Ilolscher (Hannov. Annal. 1846)

iiber die arztliche Versammlung zu Kiel, in welcbem sicb (S. 623)

folgende Bemerkung findet: „In einer allgemeinen Sitzung brachte Ilof-

,,rath Jessen das alte, aber noclx immcr berrscbende Yorurtkeil zur

„Spracbe, welches in der Geisteskrankheit einen Scbimpf, eine hobnende

„Strafe, ein meist selbstverscbuldetes Elend erblickt, und forderte zu

„der Bekiimpfung desselben auf. Jessen, ein milder, und doch ent-

„scbiedener Anwalt der Irren, stellte sich dem Irrtbum dieses Vorurtheils

„mit der berausfordernd lautenden Bebauptung entgegen, dass es dem
B<1. II. 4, 52
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„menschlicken Gemiitke vielmehr zur Elire gerciche, gemiithskrank (soli

,,heissen: krank) werden zu konnen. Die Paradoxie dieser Behauptung,

,,deren vom arztlichen Standpunkte unantastbare Wahrheit auf' dem
,,Gedanken ruht, dass nur herz- und gemiithslose Menschen vor Geistes-

,,storungen sicker sind, kiitte fast den Eindruck der sinnigen, gemiitk-

,,vollen Rede zerstort; in meiner Nackbarschaft tkat sick ein spottisches

,,Lackeln kervor, man wolle sick ausdriicklick vor dieser fatalen Ekre

,,bedanken. Allein als Jessen, dem es um nickts weniger als einen

,,frappanten Gedanken zu tkun war u. s. w.“ Ick musS gesteken,

es tkat mir, indem ick dies las, kerzlick leid, dass unter so vielen gelekr-

ten und pkilosophisck durcligebildeten Aertzten sick keiner fand, der

Jes sen’s Bemerkung nickt nur in Sckutz genommen, sondern sogar

mit der klassiscken Auctoritiit eines Plato belegen konnte. So wiirde

sick denn lciclit gefunden kaben, dass dieselbe nickt nur vor mekr als

2 Jakrtausenden sckon gemackt, sondern sogar sekr griindlick ausge-

fiikrt worden.

Im Pkaedrus (ed. Ast. T. 1. pag. 1G4) ntimlick sagt Socrates,

naokdem er die Rede, in welcker bewiesen werden sollte, dass der nickt-

liebende vor dem liebenden Menschen bei der Wakl eines Freundes den

Yorzug verdiene, beendet, und nun nack dem Himeraeer Stesickoros

das Gegentheil beweisen will, folgende Worte: Denn wenn es aus-

gemacht ware, dass der Wahnsinn ein Uebel sei, so ware es

ricktig (namlick dass der nichtliebende sick besser zumFreunde eigne);

nun aber werden die grosstenGiiter durck einen von ein er

Art gottlicker Gnade uns verliekenenWahnsinn zu T k e i 1 *).

Die Delpkiscke Propketin und die Priesterinnen zu Dodona kaben im

Wahnsinn allein vieles Gute in Privat- und offentlicken Angelegenkeiten

fiir Grieclienland gethan, der Sybilla undAnderer nickt zu gedenken etc.

Es verdient bemerkt zu werden, dass auck dievon denAlten
beigelegten Namen den Wahnsinn weder fiir etwas sckmak-
lickes, nock fiir einen Schimpf gekalten u. s. w.**), und nur

jetzt erst katman, ein Tau (zu gaviu) hinzufiigend, JVahr-

sagekunst ([xavTixf/') gesagt***). — Der Wahnsinn und die Wahrsage-

kunst geben auck Mittel zur Beseitigung grosser
,
von den Gottern ver-

kangter Krankheiten und Leiden. Eine dritte Art von Wahnsinn sei der

*) eI h'ev y'aQ rjv anXovv to (.laviav xayibv eXvcu, xcdcog <xv IXtysvo' vvv Sh

ru (iEyiGzci z tx>v •ayad’cov 7][ilv yiyvEzca Slcc fiaviag, tfsio: (mevzol Sogel SlSo-

(livrjs.

**) zoSe (ir\v k£lov XnLuciQZVQaG&ca,, ozl xal zcov naXcucov ot zee ovouaza

zi&Ef^Evoi. ovx alGXQov rjyovvzo ov8e ovEcSog ^Laviav x. z. X.

***) oi 8e vvv eiTtsiQoxecXcog zb zav Ezn^aXbvzEg (idvzitir^v XxccXeguv. Die

interessante Stcllc, welche der gricchischen Etymologic wegen, wic cine andere

weiterhin, fiir uns nicht ubersetzbar ist, verdient ganz bei Plato nacbgelescn zu

werden, wiewobl wir ibm in philologischer Hinsicht schwerlich beistimmen moeh-

ten, zuinal ein Adjectiv: [lavixog, von (ictvla abgelcitct, vorbanden, und von ibm

sclbst gebrancht wil’d. Die folgende Etymologic iiberging icb, als niebt wesent-

lich bieher gehorig, ganz.
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derMusen, welcher nur ein zartes und unentweihtes Gemiith*) ergreife,

zur Dichtkunst begeistere und, die Thaten der Voi'fahren ausschmiickend,

der Nachwelt Bildung und Yeredelung bewirke. Wer obne Wahn-
sinn zu den dichte risehen Pforten der Mu sen komrne, mei-

nend durch Kunst ein trefflicker Dichter zu werden, ist

u n vollkommen selbst, und des Niichternen Dichtung
schwindet vor derjenigen des Wahnsinnigen dahin**).

Es kbnnte hiegegen vielleicht eingewendet werden, dass dieBedeutung

des Wortes /nrxviu in den angefuhrten Stellen des Plato gar nichtWahn-
sinn, sondern derjenige Zustand sei, den wir durch Begeisterung,
Verziickung zu bezeichnen pflegen, so dass also hier keinesweges der

Wahnsinn, sondern jene ,,himmlische“ Begeisterung eine von Gott ver-

liehene, beneidenswerthe Gabe genannt werde.— Abgesehen aber davon,

dass die Stellesich hier auf die leidenscliaftliche Liebesraserei***)
bezieht, die von einer solchen Begeisterung wenigstens fern ist, so kbnnte

dies hochstens nur von dem Dichter und Weissager gelten
;

es ist hin-

gegen nur zu bekannt, dass die Tempellieilungen und selbst die Weis-

sagungen der Alten fast allein durch einen kunstlieh herbeigefiihrten

"Wahnsinn, durch eine auf das Aeusserste erhitzte Phantasie und durch

langwieriges Fasten, Enthaltung alles Weintrinkens, der doch im Alter-

thume so selir zum taglichen Bedarf gehorte, Opferungen, Baucherungen,

Bader, Schlaf im Tempel u. s. w. auf’s Ilochste gespannte Erwartung des

Kranken oder des Priesters bewirkt wurden (S. Sprengel Geschichte

d. Medicin, herausgeg. v. Ro senbaum. I. §. 88flf.). Wenn daher Plato

(1. c. p. 216) einen durch Krankheit und einen durch eine gottliche

Verriickung von den gewohnlichen Gesetzenf) entstandenen Wahnsinn

unterscheidet, so ist hier bios ein causaler, keinesweges ein qualitativer

Unterschied gemeint, was auch aus dem folgenden (pag. 218) deutlieher

hervorgeht, hier aber nicht ausgefiihrt werden kann. — Es ist iiberdies

nicht denkbar, dass Plato das Wort fjuviu in eincm anderen Sinne

gebraucht haben sollte, als es allgemein vor ihmff)

,

besonders aber bei

seinem Zeitgenossen, dem ihm so wohlbekannten Hippocrates, iiblich

*) dnulrjv val d(3arov ipv%rjv.

**) o? 8dv dvev iiaviaq Movatbv £nl TCOLr\T,iy.dg &vQKg dcpLv.rjT.aL, ‘jteiG&slg

ag upa in Tt%vrjg ivav'og TtoirjTrjg tcopizvog, drblrjg avrog ts val ij noirjGig vnb
tfjg tgjv fjLaLvojibvojv rj tov GojepQOVovvtog rjcpavLG&rj. — Es ist zu bemerken,

dass noLrjTrjg mit scincn Ableitungen eine viel umfasscndcrc Bedeutung bei den
Griechen hat, als bei uns das Wort Dichter; jenes bedeutet vielrnchr jede Art
von productivem Talent in irgend eincm Gebictc der Kunst und Wisscnschaft.

***) exi8sc ex potestatc dicuntur, qui eflrenati feruntur aut libidinc aut iracun-

dia. Cic. Divin.

t) Muvlag Si ye biSrj 8vo
,

rrjv [isv vitb voGrijidrcov dv^Qomivcov
,
xrjv 8e

vno ’d’biag tt-aXlayrjg rmv tlcn&m:iov vojiLjlwv yiyvojiivrjv.

ft) fJLCivia yap edovg rjjiiv b vXsivbg

NvvtbQOg Aiccg dneXcoflriftr]

— sagtdie Tecmessa vom rasenden Aiax bei Soph. v. 212. — Ebon so heisst

es bei Aristophanes (Pax. v. 65
)

•. tbyapnapaSeiyua rmv ficcvtcov dvovs re .
—
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gewesen, wo Galen (Opp. ed. Kiihnii. T. 17. a. pag. 15 9), wie nach

ihm fast alle alten und neuen Schriftsteller bis auf Boerhaave hinab,

das Wort als einen fieberlosen Wahnsinn *) bezeichnet, wodurch allein

die Manie von der Phrenitis verschieden sei (1. c. pag. 6 9 9). — Dass

aber die Alton den transitorischen Walinsinn einer heftigen Leidenschaft,

einer Wuth, Licbesraserei, Zorn in die allgemeine Klasse der Manie mit-

z'alilten
,

gelit theils eben hieraus hervor (ira furor brevis est), und ist

schon bei Homer durcli den Gebrauch des Wortes fjrjyig (n'rjviv uaid's,

a), welches wabrscheinlicb mit fiulvOfJLut zusammenhangt, bewiesen.

Woher aber das Wort [.luviu seinen Ursprung babe, erklart Cicero**)

selbst uicht zu wissen.

Wie nabe endlich in der That jener Iioohste Grad der Geistesexaltation,

den Plato vom schopferiscben Genie verlangt, derErfahrung gemass dem
wirklicben Walinsinn stebt, ist bekannt, indem grosse Dicbter, Den-

ker und Philosopben
,

ein Tasso, Luther, Pascal, Mendelssohn
u. A., die man bei Tissot, Reil, Hoffbauer, Arnold u. s. w. ver-

zeicbnet findet, wirklicb an partiellem Wahnsinn litten. Ja, Socrates
selbst wurde bekanntlicb von einer solcben Pbantasie beherrseht und sagt

z. B. in eben diesem Pbaedrus (l.c. pag. 160): Der Damon sowobl
als jenes woblbekannte Zeicben warfen sich mir entgegen,
und icb glaubte dort eine eigen tbiimlicbe Stimme vernom-
men zu baben u. s. w.***). —

Socrates scbliesst sein Lob des Wabnsinns mit der Bemerkung:

Wir baben aber das Gegentheil zubeweisen, dass namlich
ein solcher Wahnsinn von denGotternzumgrosstenGliicke
verliehen werdef). — Wie hatte wobl die Kieler bochgeebrte Ver-

sammlung bei einer solcben Bemerkung erst gelacht! — Es ist dies aber

gleichwobl eine Ansicbt, die nicbt nur pbilosopbisch, sondern aucb in der

Natur des Menscben begriindet zu sein scbeint, indem der Wabnsinnige

beim scblicbten Menschen aus dem Volke, je weniger sich dieser vom
Zustande der Natur entfernt, desto mehr als ein beiliges, von Gott

inspirirtes Wesen betrachtet und verebrt zu werden pflegt.

(Dr. Landsberg.)

3.

Die Medicin auf den Pbilippinenff). Yiele Indianerinnen

(Malaien) sind Ilebammen und gelangen zu dem Bufe. einer Mabutin gilot

*) fiuviug Ss rag av£v nvQ£xov nuQUcpQcoavvag (nuXu).
**) Gracci autem (iccviav unde appellant, non facile dixerim. Tusc. III. 6.

***) to dca/AovLov ts nod to atco&bg (jrjuHov [iol y[yv£0&ai ty£V£xo — xai

viva epeovriv t8o£a uvroftw ccaovgcu x. t. X.

t) rjiiLv d£ anoS£LKT£ov ccv xbvvavxLov,
&£COV 7] XOLUVXT) [lUvtci SLSoXCU.

ft) Mallat les Philippines. Paris 184G. 2. voll 8., cine Schrift, die zwar

keineswegs das Lob verdient, was ihr gespendet ist (wie ein Blick auf seine Vor-

cog in £vxv%la xyj ^liLcxrj ticcqu
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(guten Hebamme), besonders wenn sie in der Praxis alt gewordcn sind
;

sie sind niemals in Verlegenkeit, selbst in den sckwierigsten Fallen.

"Wenn aucb die Scbwangerschaft nur erst seit einigen Wocben bestebt,

so verfehlen sie nie das Geschlecht des Kindes anzugeben, nnd man
ermangelt nickt, sie iiber diese wichtigeFrage zu Rathe zu ziehen. Doch
sind sie ausserordentlich unwissend und ergreifen die unklugsten Mass-

regeln; dahin gebort das Auflegen von warmen Backsteinen auf den

Unterleib die sie mit aller Kraft driicken
;

so wie das Driicken von oben

nacli unten durck einen Mann, den man den Teneador nennt. Die Kreis-

sende wird auf eine Matte gelegt, eke auf dem Bambusfussboden ikrer

kleinen Kammer ausgebreitet ist, der Mann stellt sick an ikren Kopf
und driickt mit aller Kraft auf den fundus uteri, um die Geburt des Kin-

des zu befordern. Die Hebammen trennen das Kind nickt eker von dcr

Mutter, als bis nack ganz vollendeter Geburt, und um den Eintritt der

Luft zu verkxiten, setzen sie den Fuss auf die Oeffnung der Geschlechts-

tkeile : Wenn die Entbundene in Oknmackt fallt oder einen Gebarmut-

terblutfluss bekommt, so ziehen sie sie mit aller Kraft an den Haaren.

Wir sahen ein merkwiir iiges Beispiel von der Wirksamkeit dieses Mit-

tels
;
Wirwurden einstmals zu einer Kreissenden gerufen, die Convulsio-

nen, nack Art der epileptiseken, bekommen katte; vor unserer Ankunft

hatte man sie mit den Haaren an einen Tisck gebunden, und wir saken

sie okne die Anwendung irgend eines anderen Mittels wieder zu sick

kommen. Nach der Entbindung giebt man der Entbundenen ein Glas

Wasser und erlaubt ikr im Wasser gekochten Reiss zu essen. Man
befestigt dann unter dem Unterleibe denBiguis oder Tampon, den man
durch starke Compression in seiner Lage erkiilt, um Hamorrhagien zu

verkiiten. — Die Montescas und die Negi’itas gebaren fast immer okne

alle Hiilfe, und sind oft ganz allein, wenn die Weken eintreten; dann

stellen sie sich hin, den Unterleib auf ein Bambusrokr stiitzend und

stark driickend, um die Bewegungen des Tenedor nachzuakinen; — das

Kind wird in warmer Asche aufgefangen, wo sick die Mutter neben das-

selbe legt, sie zersekneidet die Nabelschnur mit einem Stiickchen scharf

geschnittenem Bambusrohr, einer Austerschale oder einem Steine, und

diese Zerreissung der Haute und Gefase stillt die Blutung besser als

irgend eine Ligatur. Darauf stiirzt sich die Entbundene mit demKinde

in das Wasser und kommt dann nach Hause und bedeckt sick mit Bliit-

tern. Wie oft hat mich nickt die Beobacktung aller dieser, demAnscheine

nack barbarisehen, Verfahrungsarten mit Veracktung und mit Furclit

erfiillt, wakrend mir oft genug der gliicklicke Frfolg bewies, dass die von

diesenNaturarzten angewandtenMittel von vollemErfolgegekrdntwurdcn.

ganger zeigt), und der man besonders nickt ansicht dass sic von einem Arztc

herriihrt. Die hier wiedergegebene Zusammcnstcllung (die sick II. p. 47 und
I. p. 127 findet) diirfte indessen ziemlich vollstundig sein, und fur die Lcscr des

Janus nickt okne Intcrcssc.
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Die Mediquillos oder indischen Aerzte sind sekr zahlreich in

Manila, und ein jedes pueblo hat seinen von derGcmeinde bezalilten Vacu-

nador (Vaccinator ). Obgleich die Aerzte derEuropaisckenMedicin vieles

entlehnthaben, sohaben sie doch viele eigenthumlicheMethodenundsolche

die sie den Chincsen entlehnt haben, die sich in grosser Anzahl in der

Hauptstadt befinden. Die Alten, besondcrs auf dem Lande, ahmen die

Montescos nacli und suchen dieWurzeln gewisser Pflanzen, die sie zube-

rciten und in den verschiedensten Formen anwenden. Unter ihren Arz-

neimitteln befinden sich sekr kraftige adstringentia, diuretica, purgantia

und besonders sudorifica; sie haben Balsame, Harze, Essenzen; mit

Betclsaft reiben sie den Unterleib der an Bysenterie leidenden Kinder,

sie verstelien Krampfe zu heilen und selbst sie zu verkuten. Mit unge-

losclitem Kalke heilen sie in kurzer Zeit Panaritien und Abscesse, brin-

gen sie zum Abortiren durch die Application sekr heisser, in Kokosnusol

gekochter, aromatiscker Pflanzen.

Die Indier glauben, dass die Luft eine grosse Bolle in alien Krank-

heitcn spiele, und die Chinesen fiigen kinzu, es sei die Kalte und die

Warme, und der bestandige Kampf dieser beiden Principien, welcher

alle Storungen in unserem Organismus hervorrufe; es mochte schwer

sein zu entscheiden, ob sie vollkommen Recht oder Unrecht haben. Urn

nun die Luft auszuziehen, brauchen die Indier eine grosse Anzahl topi-

scher Mittel. Der Tandoc, ein Instrument ihrer Erfindung, besteht

aus dem Ende eines an der Spitze durchbohrten Biiffelhorns
,
welches

durch Saugen auf die Haut angewendet, die Stelle eines Schrdpfkopfs

vertritt; wenn die Luft ausgezogen ist, so verscliliesst man die OefFnung

mit einem Blatte oder einem Stuckcken Bambusscliale, run es luftleer zu

erhalten. Auf diese Art angewendet, z. B. auf dem Rucken oder dem

Plalse, bewegt man es von oben nacli unten (astiran tandoc), so bringt

es eine viel kraftigere Wirkung hervor als unsere Sckropfkopfe. Ich

wiinschte hier speciell das bantil und den so bar beschreibcn zu kon-

nen, die die tandoqueros von Profession appliciren.

Um das gestorte Gleichgewicht des IVarmen und des Kaltcn wiedcr

kerzustellen, wenden sie gewisseArzneimittel an, welche die eine oder die

andere dieser Qualitaten besitzen. Sie wenden auch das pisil oder das

Massiren an, welches fast augenblicklich die maiden Glieder berukigt und

einen ruhigen Schlaf herbeifiihrt; es ist eine Art Magnetisiren, dessen

lieilsame IVirkungen wir selbst empfunden haben, als wir lieftig an einer

Dysenterie erkrankt waren, welche ohne Unterbreclnmg 8 Monate dauerte.

Man kann nicht zweifeln dass die Mittel welche sie anwenden, heroisch

wirken, dcnn sie vollbringen wunderbare Kuren durch sie; man soli nie-

mals aus Systemsucht Dinge leugnen, die man nicht gcsehen hat. IV ir

sind Zeuge gewesen der kiiufigen Ileilungcn welche bewirkt wurden

durch den Simkat, durch den Ginseng, die Panacec der Chinesen,

durch die Aka, durch cinigc bcsondorc Thecarten. IV ir haben selbst
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mehrere dieser Mittel mitErfolg angewendet, z. B. die Aka, auf die man
in Manilla das grosste Vertrauen bei AfFectionen derBronchien und Lun-
geu setzt; der wiirdige ErzbisehofDon Josb Segni ersuchte uns dringend

sie in dem Hospitale zu verordnen, an welcbem wir angestellt waren,

und wir batten alle Ursaclie uns Gluck zu wiinscken dass wir seinen

Eatli befolgt batten. —
Die Medicin dieser Wilden, Eingebornen, oft erfolgreicber als

die der Indier, und im Besitz von Mitteln, die derjenigen der civilisirte-

sten Lander nicbt immer zu Gebote stehen, verdiente mit Sorgfalt stu-

dirt zu werden. Aeussere Mittel, Hautreize unter alien Forruen spielen

in derselben die groste Bolle
;
Greise

,
welcben die Erfahrung in dieser

Hinsicht einen gewissen Takt verlieben bat, baben allein dasBecht diese

Mittel aus mebreren der zalillosenPflanzen, die ilmen zu Gebote steben,

zusammenzusetzen
,
und sie sind es, welcbe sie aucb bei den Kranken

anwenden. Als Fiebermittel bedienen sie sicli der sebr bittern Binde
eines Baumes, welcben sie Seplay nennen, und bei beftigen Scbmerzen,

die an irgend einem Tbeile des Korpers eintreten
,
wenden sie das Cau-

terium actuale an Wenn die Blattern in derUmgegend berrscben,

so isoliren sie sicb auf das Strengste in ibren Hlitten. Ein Menscb
der an dieser Krankbeit leidet, lcann nirgends auf Hospitalitiit reclinen,

nicbts flosst ibnen einen grosseren Abscbeu und einen grosseren Schrek-

ken ein als diese Krankbeit; die Furcht die sie verbreitet, ist so gross,

dass alle Einwohner fiieben, wenn sie sicb in einem Dorfe zeigt; fur den

Ungliicklicben, der von dieser grausamen Geiscl befallen wird, giebt es

nicht mebr Yater nocb Mutter, nicbt Kind, nicbt Freund. Zu mancben

Zeiten kostet sie vielen Mensclien das Leben. —
Die Cbinesiscben Aerzte werden oft selbst zu den Spaniern geru-

fen
,

es giebt deren, die bewunderungswiirdige Ivuren gemacbt baben

;

sie fiiblen den Puls auf beiden Seiten
,
auf der einen nacb der andcrn

,

und sprechen ihre Diagnose im Tone des Orakels aus, um zu erklaren,

ob die Krankheit von einem Vorwalten des Kalten oder des Warmen
berriibrt; die Wiederherstellung des Gleicbgewichts zwiscben diesen

beiden Qualitaten ist es, worauf alle Mittel, dicAsie verordnen, gericlitct

sind. Sie macben niemals cbirurgische Operationen und setzen niemals

Blutegel, Pflaster und topiscbe Mittel ersetzen ibnen, wie sie sagen, die

Instrumente. Man bezablt sie nur nacb der Heilung, docb fordern sie

immer einigen Vorscbuss fur die Kostcn der Arzneimittel. Gelingt

ihnen die Kur, so erhebt man sie zurn Ilimmel
,

stirbt dcr Kranke, so

begniigt man sicb damit, ibnen das Ilonorar nicbt zu bczablen. Ibre

Materia mcdica besteht aus Mitteln, die uns fast ganzlicb unbekannt

sind, deren einige abcr in der That ausserordentlicbe Wirkungen zcigen.

I. p. 148. sagt nocb der Verf. : Unter die Medicinalpflanzen, welcbe

auf den Philippinen w’achsen, geboren die Cassia, der Tamarindenbaum,

der Tangantangan, die China (?) und mebre andere vortreftlicbo
,
mebr

4
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oder weniger adstringirende Rinden, noch unbekannte Wurzeln, Pur-

gantia aller Art, Caustica, Antispasmoclica, Diuretica und sehr ener-

gische Emmenagoga; endlich eine ganz neue Pharmakologie
,
deren

melirste Pflanzen wir nur nach den Narnen kennen, die ihnen die Indier

geben; dahin gehoren der Macab uj ay (Menispermum rimosum), der

Lagondi (Vitex trifolia altissiraa), der A 1 i g b a y o n, der Calachuchi (Plu-

meria blanca), deren wunderbare Wirkungen wir selbst oft erkannt

liaben.

4.

Aerztlielie Jubilaea des Jahres 1847. Am 10. April erlebte

der Gek. Med. Rath u. Prof. Dr. Ho rninBei’lin, am 2. September der Geh.

Med. Rath Prof. Dr. Remer in Breslau den funfzigsten Jahrestag seit

seiner Promotion, des Einen zu Gottingen, des Anderen in Helmstadt.

Beide hatten gewiinscht, dass von diesem Tage keine Kenntniss genorn-

men wiirde: nichts desto weniger hielt es die Breslauer medicinische

Eakultiit fiirPflicht, beiden um die gesammteMedicinhochverdientenMan-

nern, durch ihren damaligen Decan (den Herausgeber) in akademischen

Programmen zu gratuliren, welche unter dem Titel: Catalogus eodieum

medii aevi medicorum ac physicorum qui manuscripti in Bibliothecis

Vratislaviensibus asservantur. Particula I. et II. nachmals Breslau-

bei E. Trewendtim Buchhandel erschienen sind. Dem wiirdigenHorn

war es gelungen, die erwahnte Aufmerksamkeit der Breslauer Fakultat

abgerechnet, jede Feier des Tages in Berlin zu verhindern: minder

gliickte es damit Remer’ n, er wurde mit Ehrenbezeugungen
,

die er

freilich erst nach seiner Riickkehr von einer Reise in Empfang nahm,

iiberschiittet
,
worauf wir zuruckzukommen wohl noch einmal Gelegen-

lieit finden. — Den 21. August d. J. erreichte und zwar in Prag, ein

wiirdiger Veteran der praktischen Medicin, der k. k. Rath, Physikus des

Barmherzigen-Briiderkospitals, ehemalige Decan und Rector der Univer-

sitat, Dr. Joh. Theob.Held ,gleichfalls den Jubel-EhrentagseinesDoctorats,

zu welchem die Prager med. Fak. durch eine interessante biographische

Festschrift von Dr. Wilh.Rud. Weitenweber, gratulirte. — Herr Dr.

Held hat sich auch der Ilistoriographie durch seinTentamen historicum

de illustrandis rebus annoMCCCIX. in Universitate Pragena gestis exa-

ratum et editum (Prag. ap. J. G. Calve 182 7) und durch seine ,,kurze

Geschichte der Ileilanstalt der Barmherzigen - Briider in Prag, nebst

Riickblicken auf Entstehung, Verbreitung und Schicksale dieses Ordens

Uberhaupt“ (Prag 182.3) sehr niitzlich erwiesen. H.

Druck und Papier von Heinrich Richter.
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