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MEINER LIEBEN MUTTER 



Mit Worten nicht flfissig, 
Doch niemals mfiBig, 
1m Handeln bedachtig, 
Das macht uns mltchtig! 

Wilhelm Ebstein. 

Einleitung. 
Den beiden von mir im Verlage J1tlius Springer heraus

gegebenen Biichern: Arzte-Briefe und Arzte-Memoiren aus 
vier Jahrhunderten (Berlin 1920 und 1923) sollten eigentlich 
"Arzte-Tagebiicher und Reisehefte aus vier Jahrhunderten" 
folgen. Der Stoff ist aber so reich, daB ich vorlaufig den 
bereits angekiindigten Band zuriickgestellt habe und heute erst 

"Deutsche Arzte-Reden aus dem 19. Jahrhundert" 
folgen lasse. Der Titel sol1 nicht besagen, daB aus den friihe
ren Jahrhunderten keine Reden existierten. In dieser Be
ziehung sagt Heinz Amelung in der Einleitung zu seinen 
"Deutschen Reden aus fiinf Jahrhunderten" (Berlin 1924), 
in den von Arzten nur Rudolf Virchow erscheint: "Eine Samm
lung deutscher Reden kann erst mit dem 16. Jahrhundert 
beginnen; einmal wei! fiir die friihere Zeit keine zuverlassigen 
Quellen flieBen, sodann aber auch, wei! vorher nicht die deut
sche, sondern die lateinische Sprache herrschend war im Ge
brauch der Redner. Und wiederum kann die Zeit von Luther 
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts ebenfalls nur karge Aus
beute liefem, da in diesen zwei Jahrhunderten das Latein 
dureh das Franz6sisehe ersetzt, nicht aber durch unsere da
mals noeh nicht geniigend ausdrueksfahige Mutterspraehe 
verdrangt war." 

Ieh erwahne hier z. B. des groBen ho11andischen Arztes 
Boerhaave Rektoratsrede vom Jahre 1731: "De honore me
dici, servitute", in der er, wie Max Neuburger sagt, "seine 
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Ehrfurcht vor dem vielseitigen planmaBigen Wirken des 
Naturgeschehens" wohl am schonsten zum Ausdruck ge
bracht hat. 

Wer wird aber heute noch lateinische Arzte-Reden lesen? 
Ich habe mich daher auf Arzte-Reden in deutscher Sprache 
und auf Reden deutscher. osterreichischer und schweizer 
Arzte beschrankt. 

Bei der Fiille des Stoffes. der gesammelt und gesichtet 
werden muBte. fiel die Auswahl schwer. Was in einem schma
len Bande nicht Platz hatte. wurde wenigstens dem Titel 
nach in .. Bibliographie undQuellennachweis der Arzte-Reden" 
verwiesen. Einen Anspruch auf Vollstandigkeit kann und 
darf diese Bibliographie nicht machen: sie ist nur ein erster 
Versuch. der jederzeit fiir bestimmte Zwecke weiter ausgebaut 
werden kann. 

In der von mir besorgten Auswahl der Arzte-Reden kam 
es mir einmal darauf an. Forscher iiber ihr eigenes Arbeits
gebiet im freien Wort zu zeigen. wie z. B. Ehrlich. Virchow 
usw. Eine andere Gruppe der chronologisch angeordneten 
Reden solI die Forscher in gegenseitiger Beurteilung zeigen. 
So horen wir z. B. Griesinger iiber Schoenlein sprechen. 

Eine dritte Gruppe der Reden behandelt gelegentlich fest
Hcher Anlasse allgemeinere Themata in ihren Beziehungen 
zur Heilkunde. so z. B. sprechen tiber das Denken in der Medi
zinHelmholtz. iiber den selbstandigen Wert des Wissens Roki
tansky. iiber Geschichte des Wissens du Bois-Reymond. iiber 
Rerum cognoscere causas Pettenkofer. 

Eine vierte Gruppe der Reden dieses Buches ist bei Er
offnung der Klinik oder beiAntritt des Lehramts (Schoenlein, 
Oppolzer • Wunderlich) oder beim Verlassen desselben (Reil, 
Naunyn) gehalten. 

Besonders frisch wirken aus dem Stegreif gesprochene 
Reden. wie die von den Chirurgen Bergmann und Kocher ge
haltenen Ansprachen. die auf ein Leben voll Erfolg und Er
fahrung zUrUckblicken, sowie die wahrhaft erfrischende von 
Heinrich Hoffmann, dem Dichter und Zeichner des Struwwel
peters. So sagt auch Heinz Amelung, daB das Ideal von 
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Beredsamkeit die Rede aus dem Stegreif ist. "Das Feuer, das 
den Redner selbst durchgliiht, auch in andern zu entziinden 
- das ist das Geheimnis des Erfolges." 

Vor kurzem hat der Miinchener Literarhistoriker Fritz 
Strich zwanzig "Deutsche Akademiereden" (Miinchen, Meyer 
und Jessen 1924, 355 Seiten) in einem Bande vereinigt in der 
Absicht, "die groBe Bedeutung zu zeigen, welche der Geist 
der akademischen AnstaIten und Personlichkeiten fur das 
Leben der Nation besitzt". Unter ihnen finden wir den 
Physiologen Emil du Bois-Reymond (Ober die Grenzen des 
Naturerkennens). Wir haben in diesen Akademiereden von 
Friedrich von Schiller bis auf Ulrich von Wilamowitz-M iillen
dorf meist Abhandlungen in Vortragsform1). 

Es muB auffallen, daB Goethe dabei fehIt. Aber er war 
kein offentlicher Redner; er erschrak, als Franz Joseph Gall 
ihm ernstlich versicherte, daB er seinem ganzen Wesen nach 
zum - Volksredner geboren sei: "da sich bei Meiner Nation 
nichts zu reden fand". So verlor Goethe, der Offentlichkeit 
und Feierlichkeit so sehr scheute, z. B. bei seiner Rede zur 
Wiedereroffnung des Bergwerks zu Ilmenau, den Faden und 
blieb stecken. 

Wer dad nun aber als ein "guter" Redner bezeichnet 
werden? Der Chirurg Ph. Fr. von Walther (gest. 1849) hat in 
seinerRede auf den Anatomen [gnaz Dollinger (Miinchen 1841, 
S.28) mit Recht hervorgehoben: "Bekanntlich ist die Ka
theder-Beredsamkeit eine ganz andere als die parlamentare, 
die kirchliche Eloquenz und die oratorische in den Gerichts
salen. Die Studenten sind iiber die erste die besten Richter. 
Sie besitzen einen natiirlichen Instinkt zur Unterscheidung 
des guten von dem mittelmaBigen Dozenten, welcher nicht 

1) O. L. B. Wolff, dem wir ein "Handbuch der weltlichen Bered
samkeit" (Leipzig 1848) verdanken, hat neben der politis chen und 
gerichtlichen Rede: "Die Konvenienzrede". Wolff (S. 405) versteht 
darunter "im allgemeinen diejenigen Reden, welche bei besonderen 
Gelegenheiten gehalten werden.... Streng genommen bilden sie 
gro.6tenteils nur eine Obergangsgattung von den Abhandlungen zu 
den Reden und beschli.ftigen sich vorziiglich mit wissenschaftlichen 
oder der Wissenschaft verwandten Gegenstanden." 
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leicht Hiuscht und irrefiihrt. Sie iibersehen groBe, selbst un
gemessene, mehr zufiillige Mangel des Vortrages, wenn der
selbe sonst gut, kernhaft und sie geistig anregend ist. Nur 
derjenige Universitatslehrer ist gut, welchen die Studenten 
gerne horen." 

In seiner Abhandlung "Die menschliche Rede und das 
Leben" (Leipzig und Wien I9I4, S. I6) hat Franz Strunz den 
guten Redner folgendermaBen gekennzeichnet: "Wer Ein
driicke schmucklos und doch mit eigener Farbe wiedergeben 
kann, ist ein guter Redner. Das Interesse des Horers ent
ziindet sich daran. Nur Wirkliches - nicht die Rede, die ge
dkhtnismaBiger Aneignung entspringt, - ist der Anteil
nahme des modernen Menschen gewiB. Wirklich ist, was in 
der Seele Ereignis ist". 

Der Psychiater Pelman hat einmal sehr richtig betont: 
"Die erfolgreichsten Reden sind, wenn man sie liest, mitunter 
recht diirftig" (Psych. Grenzzustande. Bonn I909, S. 46 f.) 

Der Kliniker N aunyn bemerkt in seinen "Erinnerungen, 
Gedanken und Meinungen" (Munchen I925, S. 365), daB ihn 
die frei sprechenden Redner selten befriedigt haben; "sie 
schweiften ab, ermiideten hierdurch und durch den Mangel 
anSch1irfe und Anschaulichkeit des Ausdrucks sehr gewohnlich 
besonders dadurch, daB sie zu lange sprachen. Ein warnendes 
Beispiel derart war V irchow / Von ihm habe ich nur eine vor
treffliche ,Rede' gehort, und die war sicher gut vorbereitet. 
Die besten Redner, die ich von medizinischen Kathedern ge
hart habe, waren Bergmann (der Vater), Frerichs, Jolly (in 
StraBburg), Volkmann. Bei allen, auBer hier und da bei 
Frerichs, war sehr kennzeichnend das vollige Fehlen jeder 
"Schonrednerei" . 

"Sprach Bergmann, so war es", wie sein Biograph Buchholtz 
erz1ihlt, "vom ersten bis zum letzten Wort ein hoher GenuB, 
ihm zuzuharen. Von flammender Begeisterung fiir die Wissen
schaft getragen, in klarster Beherrschung des Gegenstands 
floB seine edelgeformte klangvolle Sprache in vollem Strom 
dahin, oft sich zu schonem Pathos erhebend, an rechter Stelle 
auch des zierlichen Humors nicht entbehrend. In der Schilde-
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rung von Krankheitszustanden, in dramatischer Wiedergabe 
des Krankheitsverlaufs war er Meister. Reiches geschicht
liches Wissen, eine iiberraschende Kenntnis der klassischen 
und modernen schonen Literatur standen ihm zu Gebot, und 
so schmuckten Zitate, Vergleiche und Hinweise oft seine 
Rede. Durch die Macht seiner Worte hat er nicht am wenigsten 
seine Horer und SchUler gefesselt." (a. a. O. S. 343). 

Yom Chirurgen Robert Volkmann konnte ich keine eigent
liche Rede entdecken; er scheint "mit der ihm eigenen Leb
haftigkeit" (Trendelenburg, Die ersten 25 Jahre der d. Ges. f. 
Chirurgie. Berlin I923, S.30f.) oft temperamentvoll in die 
Diskussionen der Chirurgengesellschaft eingegriffen zu haben, 
wie auch Carl Thiersch, der sonst gerne schwieg. So sagt 
Trendelenburg von ihm (a. a. O. S. I69): "Thiersch schwieg 
mehr als er redete, aber wenn er das Wort nahm, so wuBte 
man, daB es sich lohnte, aufzumerken, sei es, daB er knapp 
und sachlich iiber eigene wissenschaftliche Arbeit berichtete, 
sei es, daB er zum SchluB einer Hingeren Diskussion, pro und 
contra bedachtig gegeneinander abwagend, das Ergebnis zu
sammenfaBte. Gestalt und Rede erinnerten dann an den Chor
fuhrer in der antiken Tragodie. Dnd immer waren die Zu
horer in gespannter Erwartung der Blitze, die in der Wolke 
olympischer Ruhe schlummerten" 1). Ais gefliigeltes Wort 
kursiert noch heute der Satz: "Ich denke, wir werden auch 
am besten daran tun, die SchuBwunden, wie bisher, offen zu 
lassen und die Diskussion zu schlieBen". 

Der Chirurg Trendelenburg meint, die Gabe des Redens 
sei iibrigens bei ihm weniger entwickelt gewesen, "als fur 
einen Professor wiinschenswert ist". (Aus heiteren Jugend
tagen. Berlin I924, S. I7.) 

1) Ebenso sagt Stromeyer (Ebstein, Arzte-Memoiren. Berlin 1923, 
S. 257f.) von Dupuytren, daB sein Organ biegsam und sonor war, und man 
kein Wort von dem verlor, was er sagte. Man wurde bei ihm an die rami
schen Redner erinnert, welche einen Flotenblll.ser neben sich hatten, der 
sie an das poco pitt und poco meno erinnerte. Dupuytren sprach in der 
Klinik nie mit seinen Sch111ern. Die von Dupuytrens Sch11lem herausge
gebenen Le90ns orales geben keine richtige Vorstellung von seiner Klinik. 
sie sind zusammengestoppelt, seine Vortrage waren improvisiert." 
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Bei dem Psychiater Friedrich] oily, den N aunyn besonders 

als Redner hervorgehoben hatte, riihmt Ernst Siemerling 
(Zur Erinnerung an Fr. Jolly. Berlin I904, S. I9), daB er "als 
Lehrer mit feiner Beobachtung ein hervorragendes Talent der 
plastischen Wiedergabe" verband. 

Yom Kliniker Frerichs sagt Wilhelm Ebstein (in: E. Eb
stein, Arzte-Memoiren, Berlin I923, S. 367): "Alles, was er 
sagte, war im Gehirn fest wie eingehammert. Er sprach be
dachtig, nachdenklich, eindringlich und dadurch aufs hochste 
die Aufmerksamkeit fesselnd." 

Die einzige Rede, die von Frerichs gedruckt vorliegt, war 
die Eroffnungsrede beim KongreB fiir innere Medizin in 
Wiesbaden (20. April I882). Sie war nach B. Laquer (Riedel
Archiv I925, Nr. 2) klassisch i'm Stil und enthielt eine groB
ziigige Darlegung iiber die zentrale Stellung der inneren Me
dizin zu den iibrigen Gebieten der Heilkunde in ihrer wissen
schaftlichen Verarbeitungwie in ihrer Vertretung nach auBen." 

In der zweiten Sitzung des Wiesbadener Kongresses 
(26. April) sprach Robert Koch iiber die Atiologie der Tuber
kulose. "Wer Koch jemals hat offentlich sprechen horen, wird 
ohne weiteres anerkennen, daB er in Art und Wirkung seines 
Vortrags den Vergleich mit Frerichs, einem Meister des Worts .• 
aushielt. Phrasenlos und schlicht, auf den Kern vordringend, 
war Robert Koch von jener "genialen Niichternheit" erfiillt, 
wie sie auf ganz anderem Gebiet einst Theodor M ommsen als 
charakteristisch fiir die GroBe eines Julius C lisar hingesteUt 
hat." (B. Laquer.) 

Was Virchows Rednergabe anlangt, so mag - entgegen 
N aunyn - hier betont werden, daB seine sprichwortliche 
"Genauigkeit" sich auch in seinen Reden zeigte. So erzahlt 
Semon (British medical Journal vom I3. Sept. I902), daB 
er sich zweier Gelegenheiten erinnert, bei denen Vir chow tat
sachlich noch dabei war, sein englisches Manuskript zu korri
gieren, wahrend sich seine Zuhorerschaft bereits versammelte, 
so daB Semon die groBte Schwierigkeit hatte, ihn noch 
rechtzeitig auf die Rednerbiihne zu bringen. 

Andrerseits riihmt sein Schiiler Rudolf Beneke (Jena I92I, 
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S.37f.) an seinem Lehrer die "Fahigkeit, ex improviso die 
schwierigsten Probleme jederzeit in abgerundeter Form, in 
geistvoller Beleuchtung darzustellen". Es unterstiitzte 
Virchow dabei "ebenso die Sicherheit seines auf eindrin
gender Arbeit beruhenden Wissens, die Kraft seines un
triiglichen, alles umfassenden Gedachtnisses, die Warme 
seines Gefiihls" So macht Beneke darauf aufmerksam, daB 
Virchow 1877 auf der Naturforscherversammlung nach den 
groBen Reden von Hackel, Naegeli und Klebs am nachsten 
Tage in der Hauptversammlung den beriihmten erwidernden 
und abwehrenden Vortrag "Ober die Freiheit der Wissen
schaft im modernen Staatsleben" ganz unvorbereitet hielt. 
Sie kann in dem Bande "Rudolf Virchow und die Natur
forscherversammlungen" (Leipzig 1922), den Sudhoff heraus
gegeben hat, bequem nachgelesen werden. Diese 16 Reden 
besitzen noch heute, wie Beneke mit Recht sagt, den "Zauber 
der Neuheit." 

tiber Johannes Lucas Schoenlein berichtet Steffens (Was 
ich erlebte. Bd.!O, S. 319, 1844), daB er eine "Scheu vor 
offentlichem Auftreten" gehabt habe, und Griesinger, dessen 
schone Gedenkrede auf SchOnlein wir lesen, ging "eigentliche 
Beredsamkeit" abo Nach Wunderlich hat er die wichtigeren 
seiner Vortrage sorgfaltigst ausgearbeitet. "Wo er impro
visierte, war er schlicht und einfach, aber immer klar und 
bei der Sache bleibend. Wie viele seiner schwabischen Lands
leute war er gewandter mit der Feder als mit dem gesproche
nen Worte. Man hat nicht mit Unrecht gesagt, daB etwas 
Goethesches in Griesingers Darstellung war." 

Des Pathologen Karl von Rokitanskys theoretische Vor
trage litten "durch die Schwache und fast gesuchte Eintonig
keit der Stimme; er sprach wie jemand, der eine Anekdote 
erzlihlt, von der er fiirchtet, daB sie einem Teil der Horer 
schon bekannt sei". Indes lieB Rokitansky als akademischer 
Redner bei feierlichen Gelegenheiten die Vortragskiinste des 
Redners nicht vermissen und zeigte ein bedeutendes Talent 
zur philosophischen Spekulation. (R. von Scheuthauer in: 
GurU-Hirsch, Band 5, S.66f., Kupmaul in den "Jugend-
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erinnerungen" usw. und V. Czerny, Frankfurter Zeitung vom 
19. Februar 1904, Nr.50 .) 

Den Physiologen Emil du Bois-Reymond nennt Max Ver
worn (Vossische Zeitung vom 5. Nov. 19l8) einen gHinzenden 
Redner. "Was seine Horer und Leser immer wieder von 
neuem fesselte, war nicht nur die hohe Warte, von der er 
die groBen Fragen, welche die Menschheit bewegen, mit iiber
legenem Geiste behandelte, sondern auch die Griindlichkeit, 
mit der er das tat, und die unvergleichliche Schonheit der 
Form und des Ausdrucks sowohl wie der Gedanken." 

In ahnlicher Weise hatte der freie miindliche Vortrag 
des Anatomen Ignaz Dollinger "eine tief eindringende magische 
Kraft, deren letzte Ursache ein noch der Forschung wiirdiges 
Geheimnis ist. Es ist die Macht des Wortes, welches lebt 
und belebt, da hingegen der Buchstabe totet, eine Schranke 
und Hemmung des lebendigen Wortes ist. Es gehort zu dem 
Wesen deutscher Universitat, daB zwischen dem Lehrer und 
den Zuhorern sich gleichsam eine organische Kontinuitat 
bildet, vermoge welcher jener in diese seine Gedanken 
mittelbar hineintragt und sie also die Wissenschaft innerIich 
suszipieren." (Walther a. a. 0., S.28f.) 

An dem Miinchner Chirurgen Joh. Nepomuk von NufJ
baum (gest. l890) riihmt E. von Bergmann einen "klinischen 
Lehrer von hinreiBender Beredsamkeit, einen Meister in der 
Kunst, auch einen sproden Stoff fesselnd darzustellen". Da
bei wird der Glockenklang seiner Stimme, die klar und kraftig 
im Ausdruck war, hervorgehoben. (Angerer, in: Deutsche 
med. Wochenschr. l89!.) 

Yom Hygieniker Max von Pettenkofer erzahlt Carl von 
Voit (Miinchen 1902, S.I50f.), daB "der Eindruck seiner 
schon gefiigten, mit auBerst wohlklingender Stimme ge
sprochenen Worte, besonders wenn er in Eifer geriet, ein so 
hinreiBender war, daB niemand sich demselben zu entziehen 
vermochte. Und doch war er kein eigentlicher Redner, denn 
er schrieb seine groBeren Vortrage und Reden, wei! es ihm 
auf eine ganz bestimmte Fassung ankam, stets auf und las 
sie ab; jedoch hatte der Horer auch da den Eindruck, als ob 
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er vor ihm erst seine Gedanken konzipiere und frei vortriige. 
Sol1te er unvorbereitet sprechen, dann stockte er ofters in 
der Rede und rausperte sich und man sab es ihm an, wie 
schwer es ihm manchmal wurde, fur das, was er sagen wollte, 
das richtige Wort zu finden; jedoch waren auch diese seine 
frei gesprochenen Reden stets von Bedeutung, voll von Ideen 
und oft von kostlichem Humor." 

Wenn ich hier eimge Beispiele von mehr oder minder 
"guten" Rednern von medizinischen Kathedern herab ge
geben habe, so ist es gewiB zweierlei, ob einer Theoretiker 
ist oder im wesentlichen nur seine "Klinik" halt. Gerade 
Naunyn (a. a. O. S. 366) hat in dieser Beziehung zusammen
gefaBt: "Der klinische Vortrag muB als ein durchaus de
monstrativer ,frei' gehalten werden." 

Auch Krehl hat jungst (Munch. med. Wochenschr. 1925, 
Nr. 23) uber die klinische Vorlesung sich u. a. dahin geauBert, 
daB sienicht nur "ein Vortrag uber Vorgange der Wissenschaft" 
ist, "sondern sie ist auch Leben. Leben, in dem ein Arzt am 
Krankenbett handelt." Nach Krehl gibt es "so viele Formen 
der klinischen Vorlesung, wie es Menschen gibt, die sie ab
halten". 

In seinem Buch "Dber das Lehren und Lernen" (Wien 
1876, S. 356ff.) hat sich Billroth die Frage vorgelegt: "Wie 
solI man die Manner erkennen, welche zu Schulbildnern ge
eignet sind?" Wenn er das freilich fur ein vielleicht uber
haupt nie ganz losbares Geheimnis haIt, so unterscheidet 
er zwei Hauptkategorien unter den Universitatslehrern." 
"Beiden gemeinsam ist das innerlich notwendige Interesse 
an der Sache, die Unmoglichkeit, die Gedanken dariiber 
zuriickzuhalten, der Drang zu lehren, das BewuBtsein, es 
zu konnen." 

Billroth faBt schlieBlich seine Ansicht dahin zusammen, 
"daB die ,Schulenstifter', die groBen Naturforscher und 
Arzte, immer etwas Schwarmerisches, Phantastisches, zum 
Universellen Hindrangendes hatten, daB sie stets, wenn sie 
von Wissenschaft sprachen, auf ihre SchUler den Eindruck 
machten, als seien sie inspiriert, daB sie meist zugleich einen 
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Hang zum Kunstlerischen, oft nicht selten zugleich Dichter, 
Maler, Musiker waren, und daB sie durch ilire ganze Erschei
nung, so verschieden sie auch sein mochte, fur die Jugend 
etwas unuberwindlich Anziehendes, Priesterliches, Damo
nisches hatten", 

1m gleichen Sinne wie Billroth hat spater Wilhelm Ostwald 
in seinem Werk: GroBe Manner. 5. AufL, Leipzig I9I9. 
S. 37I ff.} zwei Haupttypen von Naturforschern unterschieden, 
die Klassiker und Romantiker. Der Hauptpunkt ihrer Ver
schiedenheit liegt in der "Reaktionsgeschwindigkeit ihres 
Geistes. Die Klassiker sind die Langsamen, die Romantiker 
die Geschwinden". Dieser Unterschied macht sich bereits in 
der J ugend geltend. "Bei den schnell reagierenden Roman
tikern" ist die Erscheinung der Friihreife besonders deutlich, 
so z. B. bei Humphry Davy und Liebig, wahrend sie bei den 
Klassikern Robert Mayer und Helmholtz "nicht so auffaIlig 
in den Vordergrund tritt." "Der Romantiker ist von Begeiste
rung erfiillt," oder hat, wie Billroth sich ausdriickt, "den 
Drang zu lehren, das BewuBtsein, es zu konnen." Denn er 
ist "von Begeisterung erfiillt und vermag sie auf andere zu 
ubertragen" (Ostwald). Damit sind die Vorbedingungen 
eines erfolgreichen Lehrers gegeben. Von allen Lehrern der 
Wissenschaft ist nach Ostwalds Urteil "Liebig der erfolgreichste 
und eindrucksvollste gewesen, und die von ihm gebildete 
Schule hat an EinfluB und Bedeutung aIle anderen Schulen 
uberragt, die je von anderen wissenschaftlichen Lehrern per
sonlich entwickelt worden sind. Dies beruht auf der romanti
schen Beschaffenheit von Liebigs Geist". 

Unter diesem Gesichtspunkt moge die vorliegende Aus
wahl von Arzte-Reden aus dem I9. Jahrhundert betrachtet 
werden. 

"An der Rede erkennt man den Mann. " 

Leipzig, den II. Juni I925. Erich Ebstein. 



Verzeichnis cler Reclen1). 

I. Reil,Joh. Chr., AbschiedsredeinHalle (I8IO). [MitBildnis] 1 

Geboren zu Rhaude in Ostfriesland am 2S. Febr. 1759, gest. in Halle 
am 22. Nov. IS13. Von 17SS-1S10 war er Direktor der med. Klinik 
in Halle. Er folgte dann einem ebrenvollen Rufe nach Berlin. Indes 
erlag er wenige Jahre spater, mit der Leitung der Kriegsspitliler be
traut, selbst einex Infektionskrankheit. (Vgl. M. Neuburger, Rei!. 
Stuttgart 1913). 

*2. Schoenlein, Johannes (Lucas), Eroffnung der med. Klinik 
in Wiirzburg (I8I9). [Mit Bildnis] . . . . . . . " 6 

Geboren zu Bamberg am 30. Nov. 1793, gest. ebenda am 23. Januar 
IS64. In Landshut gebildet, ging ex IS13 nach Wiirzburg mit einem 
fertigen Lebensprogramm. ISI9 zeigte er, wie man Klinik halten soll
te; IS21-lS32 war ex Ordinarius der klinischen Medizin in Wiirz
burg. Seiner Stellung enthoben, rief man ibn bald (IS33) nach Ziirich, 
wo er bis Ende IS39 blieb. IS40 las ex dort in deutschex Sprache Klinik 
nnd Vorlesungen bis zu seiner Emeritiexung. Sein Otium cum digni
tate vexbrachte ex in seiner Heimatstadt. 

3. Oppolzer, Johann, Antrittsrede in Leipzig (1848). [Mit 
Bildnis] .................... 13 

Geboren am 4. April 180S zu Gratzen in BOhmen, gest. in Wien am 
16. April 1871 am selbst diagnostiziexten Fleckfiebex. Er promovierte 
am 21. Juli 1835, war dann Assistent in Prag (Febr. 1832-36). Am 
16. September 184.1 wurde er dort zum Prof. der med. Klinik eroannt 
uod blieb in dieser Stellung bis Oktobex 1848. Man rief ibn nach 
Leipzig. "Damit hatte ein Lchrer allerexsten Ranges und ein Arzt 
von seltenen Qualitaten seinen Einzug gehalten: mit ibm die modexne 
Medizin" (His). Abex bald (IS50) ging er nach Wien, wo ex bis an sein 
Lebensende eine segensreiche Tlitigkeit entfaltete. 

4. Wunderlich, Carl (Reinh.) August. Antrittsrede in Leipzig 
(I85I). [Mit Bildnis] . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Geboren am 4. August 1815 zu Sulz a. Neckar, gest. in LeiP7jg am 
25. Sept. 1877. In Tiibingen und Stuttgart vorgebildet. wurde ex 
1846 Direktor der med. KliI'ik in Tiibingen. Herbst 1850 begann 

1) Die mit * bezeichneten StiIcke sind bisher unveroffentlicht. 
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er in Leipzig seine segensreiche Tlitigkeit. Sein "Handbuch der spez. 
Pathologie und Therapie" ist noch heute eine Fundgrube. Das 
"Verhalten der Eigenwarme in Krankheiten" fiihrte das Thermo
meter erst recht in der Klinik und in den Familien ein. 1m Sommer 
1858 las er liber "Geschichte der Medizin." (Stuttgart 1859.) 

5. Griesinger, Wilhelm, Gedenkrede auf Schoenlein (1864). 
[Mit BildnisJ . . . . . . . • . . . . . . • • • . . 35 

Geboren 29. J uli 1817 in Stuttgart, gest. in Berlin am 26. Oktober 
1868. Als Freund Wunderlichs biidE-te er sich auch in Ttibingen, 
horte SchOnlein in ZUrich und war in den Jahren 1847-50 Poli
kliniker in Kiel. Kurze Zeit Leibarzt des Khediven in Kairo, wurde er 
1854 Wunderlichs Nachfolger in Tlibingen, und ging in gleicher Stel
lung 1860 nach ZUrich und 1865 nach Berlin. Hier wurde er Direk
tor der psychiatrischen und von ihm begr\indeten Nervenklinik. 
(Vgl. Wunderlichs Nekrolog im Arch. d. Heilkunde. Bd. 10, 

S. II3 bis 150.) 

6. Rokitansky, Karl von, Der selbst1indige Wert des Wissens 
(1867). [Mit BildnisJ . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Geboren am 19. Febr. 1804 in Koniggrlitz, gcst. am 23. Juli 1878 
in Wien. Hier war er nach Johann Wagners Tode (1834) Prosektor 
des 'Viener aUg. Krankenhauses geworden und a. O. Prof. der 
pathol. Anatomie, und seit 1844 Ordinarius in seinem Fache. Sein 
von ihm herausgegebenes "Handbuch der patholog. Anatomie" 
besprach Rudolf Virchow kritisch (1846 und 1855); 1875 erschienen 
noch "Die Defekte der Scheidewlinde des Herzens". 

7. du Bois-Reymond, Emil, Dber Geschichte der Wissen-
schaft (1872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Geboren in Berlin am 7. Nov. 1818, gest. ebenda am 26. Dez. 1896. 
Er war Schliler und Assistent Johannes Mlillers, 1858 nach dessen 
Tode sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl der Physiologie. Sein 
Wort, "die deutsche Nervenphysik groB zu machen", hat du Bois
R. gehalten. 1848-1860 erschienen seine" Untersuchungen liber tie
rische Elektrizitlit". Seine Tochter hat seine gesammelten "Reden" 
(1912) - in zweiter Auflage - herausgegeben. 

8. Helmholtz, Hermann von, Das Denken in der Medizin 
(1877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Geboren in Potsdam am 31. August 1821, gest. in Charlottenburg 
am 6. Sept. 1894. Er war anfangs (1848) Lehrer der Anatomie an 
der Kunstakademie in Berlin. 1849 rief man ihn als Prof. der Physiolo-
gie und allg. Pathologie nach Konigsberg, 1855 nach Bonn und 1858 
nach Heidelberg, wo er bis 1871 blieb. Ais Prof. der Physi;' nach 
Berlin zurlickgerufen, fiihrte er ein der Wissenschaft geweihtes Le-
ben. (Vgl. E. Ebstein, Arzte-Memoiren 1923, S.299-303.) 
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*9. HoI/mann, Heinrich, Erwiderung auf einen Trinkspruch 
zu seinem 50jahrigen Doktor-Jubilaum (1883). [Mit 
Bildnis] •..........•........ 1I8 

Geboren zu Frankfurt a. M. am 13. Juni 1809. gest. ebenda am 
20. Sept. 1894. In Halle 1833 promoviert, ging er bald nach einp,m 
Aufenthalt in Paris in seine Vaterstadt zurUck, der sein femeres 
Leben gehiSrte. Er lieS sich dort als Arzt nieder, begriindete mit 
fiinf Kollegen eine Armenklinik und wax nebenher Dozent fUr 
Anatomie. 1864 wurde die von ibm angeregte Irrenanstalt eroffnet. 
Inzwischen hatte ibn der "Struwelpeter" weltbekannt gemacht. 
(Vg!. E. Ebstein: D. med. Wochenschrift 1925, Nr.16.) 

10. Pettenkofer, Max, Rerum cognoscere causas (1890). [Mit 
Bildnis]. • . . • • . • . • • • . • • • • . . . . 126 

Geb. am 3. Dez. 1818 zu Lichtenheim bei Neuburg im Moos, gest. 
in MUnchen am 9/10. Febr. 1901. Ehe er der BegrUnder der experi
mentellen Hygiene in Deutschland wurde, muBte er erst Phaxma
zeut und Apotheker spielen. Zwischendurch wax er in Regensburg 
Schauspieler und Dichter. Der junge Doktor und Apotheker (1843) 
wurde dann Assistent am konig!. MUnzamt, 1847 a. o. Prof. fUr pa
tholog.-chemische Untersuchungen. Erst 1852 wurde Pettenkofer 
Ordinarius, und erst 1878 konnte er das erste hygienische Institut 
in MUnchen eroffnen. (VgI. E. Ebstein: D. med. Wochenschr. 
1923; Pramedikus Nr.9). 

II. Virchow, Rudolf, Morgagni und der anatomische Ge-
danke (1894). [Mit Bildnis) . . . . . . . . . . . . 141 

Geboren am 13. Oktober 1821 in Schivelbein, gest. am 5. Sept. 1902 
in Berlin. Er wurde als ZOgling der Pepiniere mit 23 Jahren Prosek
tor und grUndete 1847 sein "Archiv fUr pathologische Anatomie", das 
er von 1852 bis an sein Lebensende allein herausgab und jede Kor
rektur selbst las. In seine Wiirzburger Zeit (1852-56) fiillt die Redak
tion des "Handbuchs der spez. Pathologie und Therapie" und 
die Abfassung der "Cellularpathologie". Der Satz omnis cellula a cellu
la ist die anerkannte Signatur der biologischen Cellularpathologie 
geworden. (Vg!. W. Ebstein, Virchow als Arzt. Stuttgaxt 1903.) 

12. Naunyn, Bernhard, Rede bei der Abschiedsfeier in StraS-
burg (1904). [Mit Bildnis] . . . . . . . . . . . . 159 

Geboren zu Berlin am 2. Sept. 1839, gest. in Baden-Baden am 
27. Juli 1925. Vorwiegend unter Frerichs gebildet, war er von 1869 
an nacheinander Prof. der med. Kliniken in Dorpat, Bern, Konigs
berg, und seit 1888 in StraSburg. Dort hielt er bei seinem Abschied 
die hier abgedruckte Rede. Man hat ibn als Urheber der experi
mentellen Arbeit in der Klinik bezeichnet. Ober sich und seine 
Lebensarbeit hat er in seinen: Erinnerungen, Gedanken und Mei
nungen (Miinchen 1925) gesprochen. 
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13. Bergmann, Et'nst '/Jon, Reden am 70. Geburtstag (1906). 
[Mit Bildnis] 

Geboren in Riga am 16. Dez. 1836, gest. in Wiesbaden am z5. Marz 
1907. Nach liingeren Studienjahren in Dorpat (1854-60) habilitiexte 
er sich dort flir Chixurgie, untemahm eine Studienxeise, machte dann 
die Kriege mit, und erhielt die ordentl. chir. Professur in Darpat; 
1878 rief man ihn nach Wiirzburg und 188z als Nachfolgervon Langen
becks nach Bexlin. (A. Buchholtz, 4. Aufl. Leipzig 19Z5.) 

14. Koch, Robert, Antrittsrede in der Akademie der Wissen-

166 

schaften in Berlin (1909) . . . . . . . . . . . . . 173 
Geboren den II. Dez. 1841 in Clausthal im Harz, gest.den 27. Mai 1901 
in Baden-Baden. Er studiexte in GOttingen, wo Henle sein Lehrex, 
und in Bexlin. Von 1872-80 war er Kreisphysikus in Wollstein. Der 
Botanikex F. Cohn exkannte "in erster Stunde in ihm den unerreich-
ten Meister wissenschaftlicher Forschung". 1880 berief man ihn nach 
Berlin ins Reichsgesundheitsamt. 1883 ging er zur Erforschung 
dex Cholera nach Agypten und Indien. 1885 wurde er Professor 
und Direktor des hygienischen Instituts fiir Infektionskrankheiten 
in Bexlin. 

15. Walde yet', Wilhelm, BegriiBungsrede an Koch (1909) .. 181 
Geb. am 6. Oktobtt 1836 :zu Hehlen a. d. Wesex, gest. in Bexlin 
am 23. Januar 19Z1. Die Universitlitsstudentenjahre wurden in 
GOttingen - unter dem EinfluB von Henle -, in Greifswald und 
Bexlin vexbracht. 1867 exhielt ex in Breslau einen Auf trag fUr 
pathologische Anatomie in Breslau, und 1872 rief man ihn als Profes-
sor der normalen Anatomie nach StraBburg, von wo ex 1883 in gleicher 
Stellung nach Bexlin ging. Besonders tlitig war ex als Mitglied der 
Preu Bischen Akademie der Wissenschaften :zu Bexlin; in dieser 
Stellung hat er Robext Koch begriiBt und seine Verdienste gewiir-
digt. (Vgl. seine Lebenserinnexungen. Bonn 19Z1, 2. Aufl.) 

16. Eht'lich, Paul, Moderne Heilbestrebungen (1912) . . . 185 
Geboren den 14. Mlirz in Strehlen (Schlesien), gest. den 20. August 
1915 in Homburg v. d. Hahe. In StraBburg hatte Waldeyex Ein-
fluB auf seine Arbeiten und schon intexessierten ihn die Flirbe
methoden. In Breslau waren Heidenhain und Cohnheim seine Lehrer, 
daB seine lange Laufbahn "eigentlich nur einer einzigen Idee, dex 
in Bexlin Frexichs. In seinem Nobel-Vortrag (1909) hat Ehrlich betont, 
Vexankexungsflihigkeit chemischex Karper, gewidmet gewesen" sei. 
(Ebstein, Ax:zte-Memoiren, S. 381-387.) 

*I7. Kochel', Theodot', Ansprache an die Studentenschaft in 
Bern (1912). [Mit Bildnis] . . . . . . . . . . . . . 199 

Geboren den 25. August 1841 in Bexn, gest. ebenda 27. Juli 1917. 
Er studierte bes. als Schiller von Liicke, Billroth und Langenbeck, 



promovierte 1865. Seit 1872 ist er Prof. und Direktor der chirur
gischen Klinik in Bern gewesen. Besonders bekannt gemacht hat er 
sich durch seine Arbeiten iiber die Erkrankungen der Schilddriise 
und durch die von ihm ausgefiihrten Kropfoperationen. 

18. Strumpell, Adolf, Rede an1aBlich der trberreichung der 
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Erb-Medaille (1923) . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Geboren den 28. Juni 1853 auf Gut Neu Autz (Kurland), gest. am 
10. J anuar 1925 in Leipzig. Er studierte in Dorpat seit 1876, daun in 
Leipzig, wo er promovierte. Von 1876-82 war er erst Assistent unter 
Wunderlich, dann unter E. Wagner. 1883 wurde er Nachfolger Erbs 
in der Poliklinik in Leipzig. Von 1886-1903 war er innerer Kliniker 
in Erlangen, dann inBreslau (1903-1909), Wien - ein "Intermezzo" 
und das "Finale" in Leipzig. (Vgl. seine: Erinnerungen und Be
obachtungen: Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. Leipzig 
1925.) 
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JOHANN CHRISTIAN REIL 

(1759- 1813) 

Aus seiner Abscbiedsrede, gehalten bei Niederlegung seiner Professur 
in Halle, am 8. September 1810 

Es sind jetzt dreiunzwanzig Jahre, die ich dem Dienste 
dieser Universitat gewidmet habe, und es waren gerade 
die Jahre meines Lebens, in denen ich mit der ganzen Starke 
des mannlichen Alters zu wirken vermochte. Was ihnen 
voranlief, war eine unreife und garende Jugend; was ihnen 
nachfolgt, sind die Hefen eines krankelnden Alters. Also 
fast mein ganzes Tun und Treiben, durch welches ich ernst
haft in den Betrieb der Menschen eingegriffen habe, fallt 
in die Periode, die ich hier verlebte, und der heutige Tag 
windet mir den Erntekranz der Friichte meines ganzen Le
bens. In der Tat ein merkwiirdiger Tag, der mich zu den 
ernsthaftesten Betrachtungen auffordert! 1st jener Kranz 
denn so viel wert, daB mich ein Weib gebar? Hat sich nicht 
auch Unkraut unter den Weizen gemischt? Werden jene 
Friichte mir an meinem Todestage das Zeugnis reden, daB 
ich getan habe, was ich zu tun schuldig war? Diese meine 
Handlungen, die ich als einzelne Faden in das Gewebe der 
Geschichte eingewebt habe, sind das Einzige, was von mir 
hier iibrig bleibt, wenn die Erde den Staub zuriickfordert, 
den sie mir nur auf kurze Zeit lieh. 1st dieses Vberbleibsel 
eines ganzen Daseins auch des J agens und Treibens, der 
vielen Not und des Kummers wert, den das Leben mit sich 
fiihrt? Und was habe ich denn Gutes gewirkt? Freilich 
wiinschte ich, daB es mehr gewesen ware. Doch bin ich mit 
dem vollendeten Tagewerke, wenn ich es mit meinen Kraften 
vergleiche, nicht ganz unzufrieden. Die meisten Arzte des 
nordlichen Deutschlands sind Zoglinge meiner Schule, und 
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nicht leicht gibt es eine kultivierte Gegend, wo nicht einer 
meiner Schiiler lebte. Viele derselben haben auf der arzt
lichen Laufbahn die h6chsten Stufen errungen, sind Leib
arzte der Fiirsten, Rate von Medizinaikollegien, beriihmte 
Schriftsteller und Lehrer auf Universitaten geworden. Ich 
habe vorziiglich dazu beigetragen, den Ruf und die Zelebritat 
der hiesigen medizinischen Schule zu erhalten, welche Fried
rich Hollmann, Stahl, juncker, Meckel und andere meiner 
Vorfahren einst begriindeten. In die Periode meines hiesigen 
Lehramts fallt die merkwiirdige Zeit, in welcher das Studium 
der Medizin sowie der Naturwissenschaften iiberhaupt, eine 
fast ganzliche Umwalzung erlitt. Es ist unglaublich, wie weit 
reeller der jetzige Unterricht im Verhaltnis mit demjenigen 
ist, welchen ich genossen habe. Die Erklarungssucht hat der 
lebendigen Anschauung den Platz geraumt; die Idee ist 
an die Stelle der mechanischen Prinzipien getreten und die 
Beobachtung hat dadurch einen Standpunkt gewonnen, von 
dem aus sie die Dinge in ihrem natiirlichen Verhaltnis er
blickt. Selbst das Tote ist zum Leben auferstanden, die Me
chanik der Himmelsk6rper vergeistet und die Wissenschaft 
bis in die Tiefen der Erde eingedrungen, das Naturhandeln 
auf Gesetze zuriickfiihrend, die einerlei sind mit den Gesetzen 
denkender Geister. Schon jetzt hat diese Revolution eine 
groBe Ausbeute geliefert, und diese wird mit der Zeit wachsen, 
wenn nur erst die Stiirme der erst en Garung voriiber und die 
getrennten Gemiiter dadurch vereinigt sind, daB sie sich ge
genseitig verstanden haben. Niemand anders als den deut
schen Gelehrten gebiihrt diese Wiedergeburt der Wissen
schaften; und ohne Eitelkeit darf ich mich riihmen, daB 
ich unter diejenigen gehOre, die durch mancherlei Ideen, 
welche sie zuerst in Umlauf brachten, diese Katastrophe vor
bereitet haben. 

Leider kann ich mich hierbei der Bemerkung nicht ent
brechen, daB in der realen Welt das Wissen tot und ohne Ein
fluB auf das geschichtliche Handeln bleiben k6nne. Die Ge
lehrten maBen es sich an, im Besitze aller Kenntnisse zu sein, 
die im Handeln leiten, und sie haben sich daher zu Zensoren 
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der Geschichte der ganzen Masse aufgeworfen. Man sollte 
daher auch glauben, daB sie nicht allein die besten, sondern 
auch die tatigsten Staatsmanner, Feldherren, Kiinstler usw. 
waren. Allein gerade das Gegenteill Es scheint, daB die 
Menschenkraft in dem MaBe, als sie nach innen gekehrt ist, 
auBerlich abstirbt, daB das bloBe Denken den Menschen ver
fliichtige, urn von seiner ganzen Existenz nichts als einen 
leeren Schatten iibrig zu lassen. Deutschland hat gewiB die 
tiefsten Denker und hat sie besonders in der letzten Zeit ge
habt; aber es ist deswegen nicht gliicklicher geworden. 
Wir diirfen nur auf die nachste Vergangenheit zuriickblicken; 
die Geschichte des Tages hat sie gerichtet; sie ist in der Fiille 
eigener Vberklugheit zugrunde gegangen. Wie verschieden 
ist diese Zeit von der Geschichte der Heroen, die Homer und 
Ossian besangen I J ene Gewaltigen der Vorzeit realisierten 
sich urn so mehr, als sie weniger dachten; sie handelten, ohne 
sich selbst zu erkennen, und wurden gleichsam bewuBtlos 
und durch einen gottlichen Instinkt zu kiihnen und groBen 
Taten getrieben. Bei den Menschen der friiheren Zeit wirkte 
das auBere Leben in seiner vollster Energie; Taten kniipften 
sich mit Taten wundersam zusammen und werfen noch jetzt 
einen Glanz auf die Geschichte ihrer Zeit, in deren Warme 
selbst nach Jahrtausenden alles, was groB und kiihn ist, kei
men muB. Ihre Kriege, ihre Stadte und Tempel, ihre Kunst
werke, ihre Tugenden und Laster zeigen uns selbst in den 
Ruinen dessen, was dieselben gewesen, Fragmente einer so 
kolossalen Kraft, daB wir mit Staunen an dieselben, als an 
etwas, das iiberirdischen Ursprungs scheint, hinaufschauen. 
Und diese Kraft ist nicht etwa das Eigentum einzelner Vol
ker, der Griechen und Romer, der Horatier und der HeIden, 
die in den Passen bei Thermopyla fochten; auch die Deut
schen hatten ihre Hermanne, die Schweizer ihre Telle, die 
Hollander ihre Trompe. - Doch die HeidenvOlker sind 
noch nicht ganz verschwunden; auch noch jetzt vermag eine 
Kraft wie in den Zeiten der Griechen und Romer hervorzu
treten, wo sich ihr gleiche Quellen, wie bei diesen, erschlie
Ben. Selbst der jetzige Augenblick spiegelt sich in dem Glanze 

1* 
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einer Nation, die so allgemein und von so einem bewunderungs
wiirdigen Heroismus ergriffen ist, daB die Schande der Skla
verei und die Verachtung des Todes nicht bloB die Manner 
kiihn macht, sondem selbst die Schwachen, die Weiber, 
Greise und Kinder mit Lowenkraften beseelt. - Auf diesem 
Felde keimen Tugenden auf: Ehrgefiihl, Tapferkeit, Gemein
geist, Vaterlandsliebe und Verachtung des Todes, die frei
lich nur, im Gegensatz der Selbstsucht und Gewalthaberei 
der Menschen, Tugenden sind, aber gerade in dieser Bezie
hung als ein Bollwerk gegen die Brutalitat einen unend
lichen Wert haben. Und wo gedeihen diese Friichte? Sie 
wurzeln in der Nacht der Gefiihle und verdorren im Glanze 
der Vemunft. Die Geschichte hat es gelehrt, daB der neuliche 
Versuch der Hollander, die einen Preis auf den besten Beweis 
fiir die Unsterblichkeit der Seele setzten, urn an diesen die 
Verpflichtung ihrer Biirger zu binden, dem Tode fiirs Vater
land ohne Scheu entgegen zu gehen, in seinen Folgen ganz 
unfruchtbar geblieben ist. Ganz andere Motive, die den Ver
stand vorbeigehen, aber das Gefiihl in seiner Tiefe ergreifen: 
Die Schande der SkIaverei, der Wert der Freiheit, das Bei
spiel der Geschichte, die offentliche Achtung der Nation 
und andere ahnliche mystische Vorstellungen sind es, die 
jene Saiten des Menschen zum Ausklang bringen miissen ... 
Die Klassiker sind die beste Schule dazu! -

In einem Lande geboren, das in seinen Schlupfwinkeln 
die Triimmer des Biedersinns und der eigentiimlichen Sitte, 
sowie die letzten Wurzeln der deutschen Freiheit am langsten 
griin erhalten hat, werde ich diese mir mit der Muttermilch 
eingefioBte Gesinnung, die jeder rechtschaffene Mann achten 
muB, sie mag kIug oder unkIug, zeitig oder unzeitig sein, als 
ein heiliges Unterpfand bis an das Ende meiner Tage bewah
ren. Es war daher natiirlich, daB es mir in der Gegenwart 
nicht gefiel, die durch eine fremde Spannung ihre eigene 
Selbstandigkeit verloren hat und in jedem Augenblick einen 
innem Zwiespalt zwischen meinem Herzen und meinem Ver
stande aufregte. Ich will beschlieBen, wo ich zu leben anfing, 
unter den Fliigeln des preuBischen Adlers, in dessen Schutze 
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ich die gliicklichsten Tage meines Lebens genoB. Doch werde 
ich auch dort mit treuer Anhanglichkeit aller derer gedenken, 
die mir hier teuer waren. . . . Es ist eine liebliche Gruppe, 
worin der Zufall uns heute an diesem Orte zusammengefiihrt 
hat: Westphalen, Sachsen und PreuBen in einem Kreise 
verschlungen. Mag diese Gruppe uns darauf hinweisen, daB 
wir aIle Kinder eines Volkes sind, daB Eintracht die Wurzel 
der Starke und Gemeingeist die Seele des offentlichen Le
bens seL -

rch sage allen, die an der Universitat, die ich jetzt ver
lasse, lehrend mit mir wirkten, das herzlichste Lebewohl. 
Der Himmel schenke ihnen allen Weisheit, Ihrem Herzen 
Warme und ihren Lippen Honigseim, damit ihr Mund Weis
heit rede, ihr Herz sie ans Herz bringe und ihre Zunge sie mit 
unvertilgbaren Ziigen tief in die Seele der Jugend einprage. 
Dann werden Schopfungen aus ihren Horsalen hervorgehen, 
durch welche das gesunkene Vaterland zu einem neuen Leben 
auferstehen kann. Er schenke ihnen Mut und Kraft zu einem 
Geschafte, das sich durch auBere Vorteile so wenig belohnt, 
und welches jetzt vollends durch den Verlust der kleinen 
Auszeichnungen, deren es sonst genoB, ins gemeine Leben 
herabgezogen ist. 

Endlich empfehle ich noch dem Schutze des Hochsten die 
gute Stadt, die durch ihr Altertum und durch ihre Geschichte, 
wie durch ihren EinfluB auf die Bildung von Deutschland 
und durch die Aschenkriige so vieler beriihmter Manner, 
die sie in ihren Mauem aufbewahrt, gleich ehrwiirdig ist. Von 
ihrer ehemaligen GroBe sind ihr freilich jetzt nur noch die 
Schatten iibrig geblieben; aber diese GroBe wird wieder
kehren, wenn der Geist der Menschen unter uns wieder
kehrt, der sie einst begriindete. 



JOHANNES SCHOENLEIN 
(1793- 1864) 

An sprache , gehalten am 4. November 1819, bei der Dbernahme 
der medizinischen Klinik in Wftrzburgl) 

Meine Herren! Ich habe Sie zusammengerufen, urn einige 
Worte iiber die Tendenz und den Zweck der klinischen Vor
trage zu Ihnen zu sprechen, urn Ihnen zu sagen, was Sie hier 
zu hoffen, hier zu erwarten haben und, tauscht mieh nieht 
alles, sieher nieht ganz vergebens. 

Wie der Organismus schon nach der altesten Ansieht 
nieht anders als die Natur im kleinen und in der vollkom
mensten Selbstanschauung ist, so muB auch die Wissen
schaft desselben alle Strahlen der allgemeinen Erkenntnis 
der Natur wie in einem Brennpunkt zusammenbrechen und 
Eins machen. Fast zu jeder Zeit wurde daher auch die Kennt
nis der allgemeinen Physis wenigstens als notwendige Stufe 
und Zugang zu dem Heiligtume des organischen Lebens be
trachtet. Die gesamte Naturkunde war ein starker Baum, 
als dessen goldene Frucht die Medizin erschien. Eine un
gliickselige Methodik hat in neueren Zeiten diese goldene 
Frucht yom lebengebenden Stamm gerissen und durch den 
absoluten Gegensatz der Theorie und Praxis die Natur zur 
Unnatur verdreht. Diesen unnatiirlichen, geistlosen Gegen
satz auszugleichen, zu zeigen und nachzuweisen, daB Theorie 
und Praxis ein und dasselbe, daB sie identisch seien, dieses 
ist die eine und erste Aufgabe der Klinik. Dieses bildet das 
wissenschaftliche Problem. Weil aber die Medizin nicht bloB 
Wissenschaft, sondern auch Kunst ist, so hat die medizi
nische Klinik auch noch eine zweite Aufgabe zu lOsen, und 

1) Nur dieser Entwurj hat sich handschriftlich in Schoenleins Nach
laB erhalten. (Anmerk. des Herausgebers.) 
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dlese ist die kunstlerische. Unter Kunst verstehe ich die 
Darstellung irgendeiner Idee in einer entsprechenden end
lichen Form. Die Idee, mit deren Darstellung sich die Me
dizin befaBt, und wodurch sie zum Range einer Kunst er
hoben wird, ist die Idee der Gesundheit, oder richtiger zu 
sprechen: die Idee des Lebens. Entweder sucht nun die Me
dizin als Kunst des Lebens das anders schon gegebene zu 
erhalten und in seiner Integritat zu bewahren, und in dieser 
Beschaftigung erhalt sie den Namen Hygiene. Sie beschaf
tigt uns in den klinischen Vortragen nur wenig; denn sie 
bildet das Gebiet der sogenannten medizinischen Polizei. 
Unser Objekt dagegen sind jene Storungen, jene Trubung der 
Lebensidee, welche man Krankheit nennt. (Daher auch die 
Benennungen Therapie und Klinik.) Die Krankheit selbst 
betrachten wir auf zwei Weisen. Einmal als ein ens sui ge
neris, als etwas fur sich Bestehendes, als einzelnes isoliertes 
Ding. Das arztliche Tun zerfallt von dies em Standpunkte 
in die Untersuchung und in die Behandlung, welche beide 
sich zueinander verhalten wie Moglichkeit und Wirklichkeit, 
ein Bedingendes zum Bedingten. Die Untersuchung ist ent
weder Anamnestik, sofem aus dem Vergangenen das Gegen
wartige erortert wird, und Semiotik, sofem sie die Zeichen 
der Krankheit aufstellt, welche entweder durch dies Gemein
gefUhl von innen her und von dem Kranken oder von auBen 
durch den auBeren Sinn angeschaut werden. Beide zusammen 
geben die Diagnostik. Der Behandlung geht als Zwischen
glied und vermittelndes Gebilde die Indikation voraus, d. h. 
die Einsicht der Bedingungen, durch welche der Heilungs
prozeB eingeleitet werden kann. Indem nun der Arzt die 
gefundene Indikation durch einen freien Willensakt reali
siert und diesem Experimente die Metamorphose der Krank
heit als Natumotwendigkeit folgt, insofem ist er auch im
stande, den Erfolg vorauszusagen, die Prognose zu bilden. 
Ein Beispiel wird das Gesagte Ihnen versinnlichen. Hepa
titis. 

Dieser einen Anschauungsweise, welche die Krankheit 
als etwas Gegebenes und isoliert und fUr sich bestehend 
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betrachtet, steht eine andere gegeniiber, welche sieh be
strebt, auszumitteln, durch welche kosmische und tellurische 
Einfliisse und Potenzen denn doch wohl die vorliegende Trii
bung der Lebensidee in irgendeinem Individuum veranlaBt 
wurde, und wie und auf welche Art die Krankheit des Indi
viduums mit dem Krankheitszustande der ganzen Gattung 
zusammenhangt. Diese Anschauungsweise zerfallt also in 
Nosogenie und in die Bestimmung des genius epidemieus. 
Pleuritis. Die Bestimmung des genius epidemieus wird uns 
ihrer Wiehtigkeit wegen ganz besonders beschaftigen. Es 
fragt sieh, was versteht man denn unter der Benennung 
genius epidemieus. Man begreift unter diesem Namen ge
wohnlieh das Gemeinschaftliche, was mehrere der Form und 
dem Wesen nach verschiedene Krankheiten miteinander 
haben, so z. B. sagt man: Der genius epidemieus ist der ent
ziindliehe oder, um richtiger zu sprechen, der synochale, wenn 
aIle Unterschiedsformen, sie mogen nun ihren Sitz in der Le
ber oder in den Nieren, im Gehim oder auf der Haut haben, 
die Synocha neben ihren eigentiimlichen Symptomen vor 
sieh hertragen, man sagt, der genius epidemieus sei der ga
strische, wo gelb belegte Zunge, Dblichkeiten und Neigung 
zum Erbrechen, gelbe Farbe um den Mund, heftige driickende 
Schmerzen in der Stimgegend u. dgl. die Meningitis wie 
die Hepatitis, die Pleuritis und das Erysipelas, die febris inter
mittens und den Typhus begleiten. Dieses von kosmischen 
und tellurischen Einfliissen abhangige Gemeinschaftliche an 
den Krankheiten, was haufig jahrelang dasselbe bleibt, 
bildet nach unserer Ansicht doch nicht einzig und allein den 
genius epidemicus. Wir befassen unter dieser Benennung 
noch eine andere Erscheinung, welche die Folge des Jahres
zyklus in den Funktionen der verschiedenen Systeme des 
Menschenorganismus ist. Sie wissen, meine Herren, daB die 
einzelnen Systeme des Menschenbildes eine jahrliche Ent
wicklungsperiode durchlaufen, auf deren Hohe sie dann auch 
am leiehtesten lmd haufigsten erkranken. So fallt z. B. 
der Kulminationspunkt in der jahrliehen Evolution des 
chilopoetischen Systemes in den Sommer, wahrend jener 
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des Respirations-Systemes im Winter eintritt; daher sehen 
wir im Sommer vorziiglich, ja ausschlieBlich Krankheiten 
des Darmkanals und der ihm adharenten Gebilde, im Winter 
dagegen (Krankheits}formen der Respirationsorgane und 
des GefaBsystems. Diejenigen Herren, welche im verflosse
nen Sommersemester den klinischen Vortragen beigewohnt 
haben, werden sich erinnem, daB anfangs Anginen, spater 
gastrische Fieber, Cholera, Ruhr, Hepatitis, Lienitis (ge
herrscht haben). Dieses Neben- und Aufeinandersein der 
Krankheiten, die Erforschung, wie sie sich der Zeit nach 
auseinander entwickeln, gewahrt jenem Arzt, welcher das 
Hochste seiner Kunst nicht in das Technische und Rezept
schreiben versetzt, ein hohes, wahrlich nicht bloB wissen
schaftliches Interesse; denn auf diese Art findet er in der 
Natur Krankheitsformen nebeneinander, welche in unseren 
Lehrbiichem weit auseinander stehen, er erblickt ein ge
meinschaftliches Band zwischen Dingen, welche man ihm 
als hochst heterogen und verschieden dargestellt hatte; auf 
diese Weise wird es ihm klar, daB auch in der Medizin, wie 
in den iibrigen Doktrinen der Naturwissenschaft ein natiir
liches System moglich sei, was freilich bis jetzt noch unter die 
Desiderata gehort. Denn die geistreichen Winke, welche 
der groBte Arzt unserer Zeit, der herrliche Autenrieth, gegeben 
hat, sind leider auf einen sterilen, unfruchtbaren Boden ge
fallen. Um Ihnen anstatt vieler Beispiele nur eines anzu
fiihren, so bilden Erysipelas und Febris intermittens, Cholera 
und Angina, Dysenteria und Febris gastrica, Hepatitis und 
Typhus icterodes eine einzige groBe Krankheitsfamilie, 
durch gemeinschaftliche Charaktere, durch wesentliche Merk
male zu einem Ganzen verbunden; aber sehen Sie nur einmal 
nach in allen unseren Nosologien und Lehrbiichem der The
rapie, wie weit sind diese Krankheiten nicht von einander 
weggestellt und getrennt. 

Die medizinisch-klinischen Vortrage haben also eine 
doppelte Tendenz, eine wissenschaftliche und eine kiinstle
rische. GemaB der ersteren suchen sie den Gegensatz zwi
schen Theorie und Praxis auszugleichen, zufolge der zweiten 
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bemiihen sie sieh, die Idee des Lebens und der Gesundheit 
im Individuum und in der ganzen Gattung zu realisieren, da 
die Krankheit aber die Gesundheit vemiehtet und das 
Leben triibt, so bildet die Krankheit das vorziiglichste 
Objekt der Klinik; die Krankheit betrachten wir femer ein
mal als fiir sieh bestehend und isoliert, das anderemal als 
ein notwendiges Glied in der Reihe der Krankheitsmeta
morphose des ganzen Menschengeschlechtes. In ersterer Be
ziehung geht unser Handeln auf Bildung der Diagnose, Pro
gnose, die Indikation und deren Verwirklichung durch das 
Experiment, in der zweiten Beziehung suchen wir den genius 
epidemicus auszumitteln, d. h. wir suchen das Gemeinschaft
liche und Obereinstimmende an den verschiedenen undmannig
faltigen Krankheitsformen auf und ermitteln dadurch ihre 
Verbindung in groBe natiirliehe Familien und Gruppen. 

Urn nun diese verschiedenen Probleme der Klinik soviel 
als moglich zu losen, denke ich es auf folgende Weise zu hal
ten, und ich schmeiehle mich schon darum mit der Hoffnung, 
meine Herren, daB Sie sich an diese Einrichtungen streng 
halten werden, weil ich iiberzeugt bin, daB niemand unter 
Ihnen ist, welchem der Zweck seines Hierseins dunkel ware. 

Die samtlichen Herren teile ich in zwei Klassen, namlich 
die auskultierende und die praktizierende. In die erste 
Klasse gehoren alle jene, welche zum ersten Male die Klinik 
besuchen, sie werden sich zu Ihrem eigenen Vorteile nieht 
gleich anfangs mit der Behandlung von Kranken befassen, 
sondem sich begniigen, das, was sie in den Vorlesungen iiber 
Semiotik, Pathologie und Therapie gehOrt und auf Treu und 
Glauben angenommen haben, jetzt in Wirklichkeit zu er
blicken und aufmerksam zu priifen. Nach Verlauf von eini
gen Monaten konnen Sie jedoch, wenn Sie wollen, auch 
Kranke nicht bloB zur Beobachtung, sondem auch zur Be
handlung iibemehmen. Die zweite Klasse begreift jene 
Herren, welche hier oder anderswo schon klinischen Vor
tragen beigewohnt haben. Ihnen werde ich die eintretenden 
Kranken zur Beobachtung und zur Behandlung anvertrauen 
und zwar nach folgenden Bestimmungen: 
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In der Ordnung, wie die Herren sich unterzeichnet 
haben, in derselben Ordnung ubernehmen sie auch die ein
tretenden Kranken, doch werde ich dafiir Sorge tragen, daB 
eine gleichmaBige Verteilung der akuten und der chronischen 
Krankheiten stattfindet. 

Das Krankenexamen stellt derjenige, welcher einen Kran
ken iibernommen hat, selbst an und stellt die Diagnose, 
indem er die Erscheinungen exponiert, welche sein Urteil 
bestimmen. Auf die Diagnose wird er sodann den Heil
plan grunden und die Mittel mit Entwerfung der Formel 
angeben, welche er als die passendste fur die Realisierung 
desselben erachtet. 

Den ubernommenen Kranken besucht der praktizierende 
Arzt, wenigstens bei akuten Krankheiten, taglich zweimal, 
abends und morgens mit mir bei der Visite, wo er uber den 
Stand der Krankheit am vorhergehenden Abend referiert 
und die Veranderungen und Modifikationen in Vorschlag 
bringt, welche ihm die Metamorphose der Krankheit not
wendig zu erheischen scheint. Urn Storungen und Inkon
venienzen vorzubeugen und urn die bestehende Vorschrift 
polizeilicher Anordnungen des Hauses nicht zu storen, be
stimme ich fur die Abendvisite die Stunde von 6-7, ich 
werde Ihnen zu diesem Ende EinlaBkarten zustellen, welche 
Sie zu ihrer Legitimation an die Torleute vorzeigen. 

Von jedem Kranken verfertigt derjenige Herr, der ihn 
ubernommen hat, die Krankengeschichte, welche er bis zum 
Ende der Krankheit fortfuhrt und im FaIle des todlichen Aus
gangs den Sektionsbericht beifugt. Bei akuten Krankheiten 
wird die Geschichte am Ende der Krankheit offentlich ver
lesen, hingegen bei chronischen, wo die Ausmittlung der 
vorausgehenden Obelseinsformen das Hauptmoment fur 
die Diagnose und den Heilplan bildet, wird der prakti
zierende Arzt die Gute haben, den Tag nach der Aufnahme 
die Krankheitsgeschichte zu verlesen. 

AIle Krankengeschichten werden nach dem Austritte 
oder dem Hinscheiden des Kranken mir ubergeben, urn sie fur 
die monatliche Obersicht der Vorfallenheiten in der Anstalt 



12 

zu benutzen; denn ich habe im Sinne, am Schlusse eines 
jeden Monats Sie zu einer gelegenen Stunde zusammen
zurufen, urn ihnen eine Dbersicht vorzulegen, Sie mit dem 
genius epidemicus und den herrschenden Krankheitsformen 
bekannt zu machen und soviel als moglich nachzuspiiren, 
wie die Auspriigung der Krankheiten und ihr Gang und Ver
Iauf von den gleichzeitigen kosmischen und tellurischen 
Verhiiltnissen bedingt und abhiingig sei. 

Endlich stelle ich noch die dringende Bitte an Sie, den 
ubernommenen Kranken alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
zu schenken und auf den Krankensiilen wie auf den Fluren 
und Giingen jene Stille, jenen Anstand und jene Dezenz zu 
beobachten, welche die leidende Menschheit in so hohem 
Grade in Anspruch nimmt. Die tiefe Gemutlichkeit und 
das humane Betragen, wodurch sich die Mitglieder der 
deutschen Universitiiten in den neuesten Zeiten einen so 
wohlgegriindeten Ruhm erworben haben, verburgt mir auch 
die Gewiihrunl?: dieser meiner Bitte. 



Johann Oppolzer 
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Antrittsrede, gehalten am 30. Oktober 1848, in der Aula zu Leipzig 

Die Physiologie, namentlich die deutsche, war es, welche 
der Pathologie eine neue Richtung gab, daher mit vollem 
Rechte der jetzige Standpunkt der praktischen Medizin als 
physiologischer bezeichnet wird. Diesem Standpunkt gemaB 
sucht man, aIle nicht naturgemaBen Voraussetzungen iiber 
Bord zu werfen, durch Tatsachen und Vernunftgriinde die 
Autoritaten zu verdrangen. Gewaltig irren diejenigen, die 
da meinen, ein Arzt des neuesten Standpunktes sei derjenige, 
welcher seine Kranken mit der groBten Genauigkeit unter
sucht, selbe beklopft und behorcht und sich damit zufrieden
stellt, daB er seine Diagnose in der Leiche bestatigt findet. 
Ein solcher Arzt hat nicht begriffen, daB das hochste Ziel aller 
medizinischen Forschung das Heilen seL Einem Arzte, der auf 
dem physiologischen Standpunkte steht, liegt die Heilung 
seiner Kranken ebenso am Herzen, als allen gewissenhaften 
Arzten der friiheren Zeiten; er hat aber den Vorteil, daB er 
die Veranderungen der Organe bei seinen Kranken besser 
kennt und daher auch die Mittel zur Heilung mit mehr Sicher
heit zu finden weiB. 

Auf den physiologischen Standpunkt gelangte aber die 
Pathologie nur allmahlich; in den friihesten Zeiten betrachtete 
man die Symptome als Krankheiten, da man aber mit fort
schreitender Beobachtung bemerkte, daB gewisse Erschei
nungen haufig gleichzeitig vorkommen, so bildete man aus 
diesen Symptomen Gruppen, die man mit willkiirlichen 
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Namen belegte, als Nervenfieber, Wassersucht, Gelbsucht 
usw. In dieser Zeit wurde nicht nach der Bedeutung der Er
scheinungen geforscht, es handelte sich bloB darum zu wissen, 
welche Krankheit den Organismus beherrsche, durchaus 
nicht, in welchem Zustande die Organe sich befinden. Dieser 
Standpunkt in der Pathologie war der symptomatische, unter 
dessen EinfluB lange die .A.rzte standen, von welchem sich 
viele Heilkiinstler der Neuzeit noch nicht frei zu machen 
vermochten. 

Als man bei dem Aufbliihen der pathologischen Ana
tomie bemerkte, daB dieselben Symptomengruppen bei ver
schiedenen anatomischen Veranderungen auftreten und ver
schiedene Symptomenkomplexe ein und dieselbe krankhafte 
Metamorphose begleiten, verlieB man den symptomatischen 
Standpunkt und versuchte sich auf den anatomischen zu er
heben. 1m Anfange beschrankte man sich darauf, die Ver
anderungen auszumitteln, we1che bei gewissen Symptomen
komplexen in der Leiche gefunden werden; dabei verfiel 
die anatomische Richtung in denselben Fehler der Onto~ 
logie wie die symptomatische Medizin. 

Erst als die pathologische Medizin anfing, die organischen 
Veranderungen in ihrem Entstehen und ihrem Fortgange 
genau zu erforschen, die innere Notwendigkeit, mit der sich 
die Veranderungen folgen, zu erfassen und den Heilungs
prozeB in der Leiche zu studieren, erhob sich die Pathologie, 
gestiitzt auf die Physiologie und insbesondere auf die neue
sten Fortschritte der Histologie nebst Experimenten an 
Tieren, zur Hohe des physiologischen Standpunkts. 

Der erste Grundsatz der physiologischen Medizin: Der 
Arzt hat es nicht mit Krankheiten, sondem mit kranken Per
sonen zu tun, ist ebenso schlicht als wichtig, das Ignorieren 
desselben hat dem Fortschritt der Medizin bedeutende Hin
demisse in den Weg gelegt. Aus diesem Grundsatze folgt: 
Die Aufgabe der Diagnose ist die Erkenntnis des Zustandes 
der kranken Organe; die Diagnose muB zuvorderst eine 
anatomische sein. Aber die physiologische Richtung strebt 
hoher; sie sucht die Symptome mit den anatomischen Ver-
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anderungen in Verbindung zu bringen, jene aus diesen zu er
kHi.ren. Sie bezieht iiberall die Erscheinungen auf die patho
logischen Verhaltnisse. 

Urn aber zu einer anatomischen Diagnose zu gelangen, 
muB man mit der physikalischen Untersuchungsmethode 
vertraut sein. Man muB sieh aber wohl huten, die Vnter
suchungsmittel im Sinne der symptomatischen Medizin hand
haben zu wollen, wie es dem Grunder der Auskultation 
Laennec erging. Man hielt sieh namlich zu Laennecs Zeiten 
an das erfahrungsmaBige Vorkommen gewisser Zeiehen bei 
gewissen Krankheiten; dies war pathologisch-anatomische 
Ontologie. 

Die physiologische Riehtung der Pathologie gibt dem 
Zeiehen nur insofern eine bestimmende Bedeutung, als das
selbe mit physikalischer N otwendigkeit ein anatomisches 
Verhaltnis anzeigt, z. B. der leere Perkussionsschall ist ein 
Zeiehen, das sieh keine Luft unter der perkutierten Stelle 
bis auf eine gewisse Tiefe befindet; das bronchiale Atmen 
daB ein bedeutender Luftrohrenzweig in seinen Wandungen 
starr oder, wie es der gewohnliche Fall ist, von luftleerem 
Gewebe umgeben ist und mit der Luft der Trachea in Ver
bindung steht. Es muB dem Arzte stets der Grundsatz vor
schweben, Zeiehen nieht empirisch auf gewisse Krankheiten 
zu beziehen, sondern stets sich zu fragen: Von welchen ma
teriellen Verhaltnissen die Symptome abhangen. 

Dem physiologisch gebildeten Arzte geniigt aber die Er
mittlung des kranken Organs noch nicht, er sucht den ganzen 
Gang der Krankheit in der physiologischen Riehtung zu 
verfolgen, er bemiiht sieh, weiter zu erforschen, was aus den 
Organen wird, welche anfingen zu erkranken, er sucht die 
sukzessiven Gewebsveranderungen, welche im notwendigen 
Zusammenhange stehen oder durch auBere Einwirkungen 
bedingt werden, zu ergriinden. 

Der physiologische Arzt iibersieht aber auch die funk
tionellen Erscheinungen, die A.uBerungen veranderter Ner
ventatigkeit, nieht, er berucksiehtigt sie ebenso wie die 
anatomischen Veranderungen, denn yom Zustande des Ner-
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vensystems hangt ja die Ausdauer des Organismus abo Er 
versucht mit Hilfe der Physiologie diese Erscheinungen auf 
ihre Gesetze zuriickzufiihren und vergiBt nie, daB der Schmerz 
und die verschiedenen Reflexerscheinungen bei den verschie· 
densten Gewebsveranderungen dieselben, und bei denselben 
anatomischen Abweichungen verschieden sein konnen; daB 
sie daher weniger das erkrankte Organ und die Art der Er
krankung, als vielmehr die Heftigkeit und Schnelligkeit des 
Verlaufes anzeigen. 

Der wisenschaftlich gebildete Arzt sucht bei diesen Er
scheinungen zu ermitteln, von we1chem Teile des Nerven
apparates dieselben abhangen und auf we1chen Zustand des. 
selben sie schlieBen lassen. Erst nach Ermittlung aller 
dieser Verhaltnisse schreitet der physiologische Arzt zur theo
retischen Erwagung des vorliegenden Falles. Die von der 
Analyse gegebenen Elemente sucht er zu einem Ganzen von 
notwendigem Zusammenhang zu vereinigen und mit den 
Ursachen in Verbindung zu bringen. Er geht von der Ana
lyse zur Synthese iiber. 

Der wissenschaftlich gebildete Arzt iibersieht aber auch 
nie die Grenzen der Kunst. Der Symptomatiker kann bei 
der Stellung seiner Diagnose nicht leicht in Verlegenheit ge
raten, indem dieselbe bloB in der Sammlung von Erschei
nungen besteht. Anders verhalt sich die Sache beim physio
logischen Arzte: Denn dieser will sich Rechenschaft ab
legen von dem Zustand der Organe - ein in vielen Fallen 
auBerst schwieriges Geschaft -, da Veranderungen der 
wichtigsten Art manchmal keine oder nur unbestimmte Er· 
scheinungen zeigen. Dieser Umstand macht den rationellen 
Arzt bescheiden. Er ist sich bewuBt, daB nicht in jedem FaIle 
die Diagnose mit mathematischer Scharfe gestellt werden 
konne, sondern daB in vielen Fallen dieselbe bloB mit Wahr
scheinlichkeit gemacht werden diirfe. 

Hiermit hatten wir das Glaubensbekenntnis iiber unsere 
Richtung in der Pathologie abgelegt, es eriibrigt nun unsere 
Ansichten iiber Therapie darzulegen. 

Heilen ist das letzte Ziel aller arztlichen Forschungen. 
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Ein vernunftmaBiges Heilen ist aber nur moglich, wenn 
man die Veranderungen im Organismus genau kennt, welche 
das Heilobjekt ausmachen. Die Therapie ist daher als keine 
selbstandige Wissenschaft zu betrachten, sondern sie ist das 
natlirliche Ergebnis einer rationellen Pathologie. 

Der rationelle Arzt sucht stets der Grlinde seines Handelns 
sich bewuBt zu sein. 

Wir begegnen in der Therapie natlirlicherweise den
selben Standpunkten, welche wir in der Pathologie naher 
beleuchteten. Solange die Medizin sich liber den sympto
matischen Standpunkt nicht erhoben hatte, konnte von einer 
rationellen Therapie wohl keine Rede sein. Denn, wie ge
sagt, eine vernunftmaBige Behandlung ist erst dann mog
lich, wenn die Vedinderungen, gegen die gekampft werden 
solI, genau gekannt sind. Hierzu aber werden Vorkenntnisse 
aus einer vorgeschrittenen Physiol.ogie, pathologischen Ana
tomie, Chemie und das genaue Vertrautsein mit der physi
kalischen Untersuchungsmethode notwendig erfordert. Diese 
Hilfsmittel standen aber der Medizin zur Zeit ihres sympto
matischen Standpunkts nicht zu Gebote, daher kann auch 
der Mangel einer wissenschaftlich begrlindeten Therapie 
dem Arzte jener Zeit durchaus nicht zum Vorwurf gereichen. 
Die pathologische Anatomie zeigte in den Leichen bedeu
tende Zerstorungen innerer Organe, welche zu heilen man 
kaum flir moglich hielt, daher war man zur Zeit von Broussais 
in Frankreich und spater selbst in Osterreich nahe daran 
anzunehmen, daB aIle unsere Bemlihungen in der Therapie 
vergeblich seien. Dies kam daher, daB man die anatomischen 
Veranderungen so nahm, wie sie in der Leiche sich gaben 
und keine Riicksicht darauf richtete, wie sie entstehen, 
kurz daher, daB die Arzte dieser Periode sich nicht auf den 
physiologischen Standpunkt der Medizin zu stellen ver
mochten. Der Arzt, welcher sich auf den physiologischen 
Standpunkt in der Medizin erhoben hat, sucht mit den 
einfachsten Mitteln seinen Kranken zu helfen. Er unter
sucht, bevor er zur Behandlung schreitet, ob nicht auBere 
oder innere und welche Momente die krankhaften Veran-

Ebstein. Arztercden. 
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derungen unterhalten. Diese sucht er womoglich zu ent
femen. 

Er richtet sein Augenmerk auf die Diat des Kranken 
im weitesten Sinne des Wortes und wird haufig die Freude 
erleben, durch bloBe Veranderungen der Diat Heilungen zu 
erzielen, die bei der Anwendung vieler und heroischer Mittel 
durchaus nicht gelingen wollten. Er wird es sich zum Grund
satze machen, vorzugsweise im Beginne der Erkrankung, 
wenn er so gliicklich ist, in dieser Zeit beraten zu werden, 
tatig einzugreifen. 

Er wird trachten, die Krankheit zu mildern oder noch 
besser zu unterdriicken, wenn es die Umstande erlauben. 
Denn sind bereits bedeutende Verandenmgen eingetreten, 
so diirfen wir uns iiber unsere Mittel, welche der sogenannten 
Indicatio morbi der symptomatischen Medizin entsprechen, 
keine Illusionen mehr machen. Wer wiirde so leichtglaubig 
sein anzunehmen, daB bei einer ausgebildeten Lungenhepa
tisation, einem entwickelten Typhus, einer heftigen Ruhr 
die bei diesen Krankheiten geriihmten Mittel so bedeutende 
organische Veranderungen haben konnten. 

1st aber der Arzt erst in jener Periode der Erkrankung 
zu Rate gezogen worden, in welcher der ProzeB schon zur 
weiteren Entwicklung gelangt ist, dann wird es seine Haupt
aufgabe sein, aIle Umstande abzuhalten, welche den natiir
lichen Gang der Entwicklung stOren; er wird aIle ein
greifenden Mittel und Methoden meiden und besonders sein 
Augenmerk auf jene Organe richten, welchen sekundare 
Erkrankungen drohen; er wird diese Organe vor nachtei
teiligen Einfliissen schiitzen und die beginnende Affektion in 
denselben mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu 
bekampfen trachten, denn es ist eine Erfahrungssache, 
daB die Mehrzahl der Krankheiten nicht durch das primare 
Leiden, sondern durch die sekundaren Affektionen einen un
giinstigen Ausgang nimmt. Leider ist es dem Arzt nicht 
immer moglich, in jedem Falle sich eine genaue Rechenschaft 
iiber sein therapeutisches Verfahren zu geben. Der Grund 
liegt einerseits in der nicht immer moglichen anatomisch-
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physiologischen Diagnose, andrerseits in unserer ungentigen
den Kenntnis der Arzneimittel. 

In solchen Fallen muB auch der rationelle Arzt zu einem 
empirischen Verfahren greifen. Er wird nattirlich auch jene 
empirischen Mittel anwenden, von welchen wir ganz sichere 
Heilerfolge kennen, obgleich er sich tiber die Wirkungsweise 
derselben keine Rechenschaft zu geben vermag. Dies sind 
unsere Ansichten tiber Therapie. 

Zum Schlusse wollen wir uns in Ktirze das Wirken eines 
physiologisch gebildeten Arztes in das Gedachtnis zurlick
rufen. Der rationelle Arzt wird zuvorderst in einem gegebe
nen FaIle die anatomischen Veranderungen jedes Organs, 
die Mischung der Fltissigkeiten, den Zustand des N erven
systems zu ermitteln trachten, er wird dann den notwendigen 
Zusammenhang der Erscheinungen mit den materiellen 
in stetem Wechsel begriffenen Veranderungen nachzuweisen 
versuchen, die von der Analyse gegebenen Elemente endlich 
zu einem Ganzen von notwendigem Zusammenhang vereinigen 
und auf diese Weise eine wissenschaftliche Diagnose zu stellen 
sich bemtihen. Er wird nur in jenen Fallen seine Diagnose 
mit Sicherheit aussprechen, in welchen er sie wissenschaftlich 
begrtinden kann; fehlen ihm die notigen Anhaltspunkte zu 
einem sicheren Ausspruche, so wird er mit der jedem wissen
schaftlich gebildeten Arzte eigenen Bescheidenheit bloB eine 
Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen und die Wahrscheinlich
keit einer vorhandenen Veranderung begrtinden. 

Er wird stets durch einfache Mittel die Heilung seiner 
Kranken zu erreichen trachten, wird sich jedesmal urn die 
Grtinde seines Handelns fragen und nur dann zu empiri
schen Mitteln seine Zuflucht nehmen, wenn ihn die rationelle 
Therapie verlaBt, und wenn tiber ihre sichere Wirkung kein 
Zweifel ist. Er wird die Ursachen, welche krankhafte Ver
anderungen unterhalten und steigern, womoglich zu ent
fernen trachten, vorzugsweise den Beginn der Erkrankung 
in therapeutischer Beziehung ins Auge zu fassen wissen, 
und wenn bereits die materiellen Veranderungen weiter ent
wickelt sind, sich jedes sttirmischen Verfahrens enthalten 

2· 
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und seine Aufmerksamkeit hesonders auf die Gefahren rich
ten, welche durch sekundare Veranderungen drohen; er 
wird in dieser Periode nur dann eingreifen, wenn gefahrliche 
oder lastige Erscheinungen ihn zum Wirken auffordern. 
Er wird stets des Grundsatzes eingedenk sein: Wenigstens 
nicht zu schaden, wo man nicht niitzen kann. 

Zu solchen rationellen A.rzten meine jungen Freunde zu 
hilden, solI die Aufgahe meines Wirkens sein. 



Carl August Wunderlich 
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Antrittsvorlesung, gehalten zu Leipzig, den 12. Marz 1851 

Als Aufgabe fUr diese Stunde habe ich mir gestellt, von 
der Therapie zu sprechen, von der Therapie, jenem Teile 
unserer Medizin, der als die Spitze und das Endziel aller 
arztlichen Bestrebungen gilt oder gelten solI und den doch 
heutzutage gar viele unter Laien und A.rzten nicht ohne mit
leidiges Achselzucken nennen horen. 

Die letztvergangene Zeit hat in Einsicht in die Vorgange 
des kranken Korpers bedeutende Fortschritte gemacht. In 
pathologischen Dingen sind prinzipiell jetzt alle wissenschaft
lichen Arzte einig. Forderungen, die mir, als ich sie vor 10 Jah
ren zu stellen wagte, fast iiberall als Haresien angerechnet 
wurden, sind jetzt selbstverstandliche Gemeinplatze gewor
den, und der physiologischen Medizin ist, dem Worte nach 
wenigstens, ein jeder zugetan. 

Hat aber die Tlterapie, die eigentliche soziale Aufgabe des 
Arztes, an den Fortschritten ihren Teil gehabt? Das ist es, 
was viele bezweifeln, manche geradezu in Abrede stellen. 
Hier, in der Therapie gilt es heutzutage, zu sagen, was man 
will, und wie man es will. 

Es gab einmal eine Zeit, und sie ist noch nicht lange hinter 
uns, wo der Ausdruck, einen Kranken nach den Regeln der 
Kunst behandeln, lege artis behandeln, einen Sinn hatte. 

Der Sinn des Ausdrucks, ja der Ausdruck selbst ist uns 
jetzigentags fast abhanden gekommen. 

Friiher existierten wohl verschiedene arztliche Schulen und 
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Sekten neben- und nacheinander. Sie bekampften sich mit 
ihren theoretischen Anschauungen und mit ihren therapeuti
schen Grundsatzen; aber innerhalb der Schule waren feste 
Regeln vorgeschrieben, war die Wahl des Kurverfahrens nicht 
in die Willkiir des einzelnen gelegt. 

Anstatt der doktrinaren Starrheit begegnen wir heute der 
vollendetsten therapeutischen Anarchie. 

Nicht etwa bloB, ob man reizend oder kiihlend verfahren 
miisse, ob dieses oder jenes Medikament indlZiert sei, ist die 
Frage, sondern fast fiir jeden Krankheitsfall gibt es kaum 
irgendeine erdenkliche Kurmethode, die als allgemein verur
teilt angesehen werden diirfte. Und bemerkenswert ist es, 
wie eben jetzt angesichts der stolzen Versicherungen von 
allen Seiten, daB die Medizin in die Reihe der exakten Wissen
schaften eingetreten sei, die Verzweiflung an der M6glichkeit 
einer vernunftgemaBen Therapie nicht wenige Arzte, und 
tiichtige Krafte unter ihnen, dem rohesten, grundsatzlosesten 
Empirismus in die Arme treibt, und wie neben der kraftigsten 
und lebhaftesten Entwicklung der Wissenschaft erst recht 
und mehr als je zuvor das Zeitalter des systematischen Charla
tanismus begonnen zu haben scheint. Und andere wiederum, 
wahrlich llicht die schlechtesten und unwissendsten unter den 
Arzten, haben sich ausdriicklich oder unter irgendeiner Be
mantelung fast von aller Therapie losgesagt und begniigen 
sich, die beruhigten Zuschauer und Beobachter bei der Ent
wicklung der krankhaften Prozesse zu sein. 

Woher dieser trostlose Zustand? MuB es dahin kommen, 
daB ein ehrlicher Mann nicht mehr Arzt heiBen kann? 

Oder k6nnen wir hoffen - nicht daB jener Zustand ein 
Ende erreichte: Denn unverbesserliche K6pfe wird es immer 
geben, die Anarchie hat ihr Bequemes, der Charlatanismus 
seine Vorteile und das passive Zuschauen am Krankenbett 
ist nicht minder verfiihrerisch, laBt sich mit ebensoviel Ge
schick von dem unwissendsten wie von dem griindlichst ge
bildeten Arzte vollbringen, wird daher unter der erst en Klasse 
niemals ohne unbedingt ergebene Anhanger sein - nein! 
K6nnen wir wenigstens hoffen, daB das von allen intelligenten 
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Arzten empfundene Postulat einer festern Grundlage der 
therapeutischen Erfahrungen und daB damit eine VersHin
digung erreicht werde? 

Es ist vollkommen zuzugeben, daB der Unglaube an die 
geHi.ufige Therapie seine Berechtigung, wenigstens seine schein
bare Berechtigung hat; es ist auch dem Gemiitszustande jener 
Arzte Rechnung zu tragen, die verwirrt durch die theoreti
schen Streitigkeiten iiber Therapie nach etwas Positivem 
griffen, mochte es ihnen auch von der Hand eines schlecht ver
hiiUten Charlatanismus oder eines in SelbsWi.uschung ver
fangenen Phantasten geboten werden. 

Lassen Sie mich, ehe ich mich zu den Mitteln zur Heilung 
des Zustandes wende, erst von den Umstanden sprechen, von 
denen er abhangt, durch welche der Glaube an die Therapie 
erschiittert werden und der therapeutische Skeptizismus zum 
Merkmal besonderer Wissenschaftlichkeit sich erheben konnte. 

Schon die Verschiedenheit der noch in glaubig therapeuti
schen Zeit en herrschenden und einander ablosenden Grund
satze und Systeme muBte Zweifel gegen deren Unfehlbarkeit 
rege machen. Die Medizin und die Therapie speziell hat 
am Wendepunkte unseres Jahrhunderts groBe Revolutionen 
durchgemacht. Kaum waren noch Brech- und Purgiermittel 
in voller Geltung, so kamen mit der Brownschen Lehre die 
starksten Reizmittel an die Reihe. Ihre Herrschaft hatte 
noch nicht ein halbes Menschenalter gedauert, so wurden sie 
wie die ersteren als .eminent schadliche Substanzen verurteilt 
und nur milde Tisanen, Schleime gereicht, dafiir aber Blut in 
Menge gelassen. Wiederum einige Jahre, und Mittel, die man 
eben noch kaum in kleinster Dose zu reichen sich erlaubte, 
wurden in einer zuvor fUr giftig gehaltenen Gabe verwandt.
Indessen wuBte man die aus solchen Umwalzungen in der 
Therapie sich erhebenden Zweifel zum Teil damit zu beruhi
gen, daB man eine Anderung des Krankheitscharakters an
nahm, die dann auch die Anderung des therapeutischen Ver
fahrens rechtfertigen soUte. 

Schwieriger war der Ausweg bei einer anderen Art von 
Erfahrungen, empfindlicher der StoB von dieser Seite. Seit 
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30 Jahren ungefahr beschaftigt man sich ernstlich mit einer 
Schule der Heilkunst, welche man kaum als arztliche Sekte 
bezeichnen mochte, deren baldigen Untergang die Arzte hun
dertmal prophezeiten, und die dessenungeachtet, wenn auch 
mit allen Waffen der Dialektik geschlagen, verspottet, ver
hohnt und polizeilich verfolgt, von Jahr zu Jahr mehr sich 
ausdehnte und in dem Augenblicke mehr bliiht als jemals. 
Ich meine die Homoopathie. In der ersten Zeit ihres Auf
tretens glaubten gar viele Arzte rasch mit dieser sonderbaren 
Lehre fertig zu werden. Die Prinzipien wurden mit allem 
Scharfsinne bekampft und widerlegt. Aber das Publikum ist 
taub gegen solche Belehrungen; da schwiegen die Arzte, 
hoffend, das Publikum werde durch Schaden klug werden; 
denn wenn auch einmal ein alter chronischer Fall durch die 
strenge homoopathische Diat gebessert werde, so werde, dach
ten sie, bei den akuten und schweren Krankheiten, bei den 
Lungenentziindungen, N ervenfiebern, Hirnentziindungen, 
wo doch die Notwendigkeit der medikamentosen Therapie 
so unzweifelhaft sei, die ketzerische Lehre sich schmahlich 
erproben. Aber was geschah? Allmahlich ward die Homoo
pathie nicht bloB die Zuflucht verzweifelter FaIle, sie drang 
in die tagliche Praxis ein, sie bekam so gut als die alte Schule 
akute und schwere Krankheiten, Lungenentziindungen, Ner
venfieber, Hirnentziindungen usw. zu behandeln; sie gab ihre 
verlachten und verspotteten Streukiigelchen, und - ihre 
Kranken starben nicht mehr als die der altglaubigen Arzte; 
sie genasen so schon wie bei den Arzten von der zweitausend
jahrigen Erfahrung. Das Publikum urteilt nach dem Erfolg; 
unter den Arzten selbst aber fing die Meinung an Platz zu 
greifen, daB denn doch vielleicht die althergebrachten Mittel 
und Methoden in gefahrlichen Krankheiten nicht ganz so ab
solut und unumganglich notwendig seien, als man bis dahin 
geglaubt hatte. 

Unterdessen war man bei Beobachtung der Kranken 
selbst auf ganz andere Bahnen gekommen. Die Erforschung 
der reellen Veranderungen im kranken Leibe nahm alles In
teresse in Anspruch und gab raschere und palpablere Resul-
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tate als die Priifung der Heilmethoden. Und das Studium der 
pathologischen Anatomie gab nicht nur der Aufmerksamkeit 
eine Richtung, welche sie von der Therapie ablenkte, sondern 
sie stimmte auch die Hoffnungen auf einen Erfolg der Thera
pie iiberhaupt herab. Die groBen Zerstorungen, die man in 
der Leiche fand, die massenhaften Exsudate, die die Organe 
bedecken, muBten, als man erst anfing, mit ihnen vertraut 
zu werden, den Beobachtern imponieren. Wie konnte man 
hoffen, mit den kleinsten Mitteln der Apotheke gegen solche 
ausgedehnte Verwiistungen zu streiten. So kam in der ersten 
Periode der pathologisch-anatomischen Richtung in Frank
reich die Potio gummosa und das Zusehen an die Tagesord
nung, wie wir das in neuerer Zeit zum zweiten Male erlebten. 

Noch ein weiterer Grund der Abneigung gegen die Thera
pie liegt in einem MiBverstehen derjenigen neueren Richtung 
der Medizin, welche man die physiologische nennt. Manche 
wahnen, bei dieser Richtung miisse sich alles erklaren lassen, 
und wollen nicht glauben, was sie nicht begrei/en konnen. 
Ais ob nicht feste Tatsachen ein wiirdiger Inhalt einer Wissen
schaft waren! Die UnerkHirlichkeit eines Faktums ist nie
mals ein Beweis gegen seine Existenz. Wollen wir wegen Un
erklarlichkeit die Wirkungen eines Mittels bezweifeln, so 
miissen wir auch die Wirkungen des Brechmittels und der 
Purganzen, des Weins und der Gifte in Zweifel ziehen, Wir
kungen, die doch jeder nach Lust an sich erproben kann, und 
die darum doch so unerkIarlich sind wie jeder andere wirk
liche oder zweifelhafte therapeutische Erfolg. Selbst die 
Unerklarlichkeit etwaiger Wirkungen der unendlich kleinen 
homoopathischen Gaben ist der schlechteste Einwurf gegen 
die Homoopathie. Denn was die Homoopathen von ihren 
Wundern erzahlen, ist nicht viel staunenswerter, als wenn 
wir sehen, daB eine kleine Menge Morphium eine Korpermasse 
auBer Aktivitat setzt, die 4 Millionen mal so viel wiegt wie 
die kleine Dose des Mittels, welches vor aller Augen jene 
in Schlaf bringen kann. Nicht das Fabulose und Exzen
trische der Behauptungen der Homoopathen ist es, was sie uns 
verdachtig machen darf, sondern daB sie niemals versuchten, 
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ihre Behauptungen zu beweisen und ihre Erfahrungen am 
Krankenbette, die sie haben mogen, auf eine wissenschaft
liche Weise objektiv zuganglich zu machen - freilich ein 
Vorwurf, den sie mit ziemlichem Recht der allopathischen 
Therapie zuriickwerfen konnen, welche letztere aber eben 
wegen VernachUi.ssigung dieser Pflicht jetzt von allen Seiten 
her Angtiffe erdulden muS. 

AIle diese angegebenen Verhaltnisse vermochten wohl 
einen Zweifel gegen die Therapie zu rechtfertigen; Beweise 
gegen sie sind sie nicht, hochstens Beweise gegen die eine oder 
die andere therapeutische Methode. 

Aber die Zweifel sind da! Und es gibt keine ernstere und 
wichtigere Frage in unserer Wissenschaft als die, ob und in
wieweit die Zweifel gegriindet sind. 

Es ist darum Pflicht jedes Arztes, welchem therapeuti
schen Bekenntnisse er auch angehore, und wie fest oder 
schwankend er in seiner "Oberzeugung von der Richtigkeit 
derselben sein moge, fortwahrend mit angstlicher Sorgfalt zu 
priifen, ob die von ihm angewandten Methoden die erwarteten 
Erfolge bringen, ob die von andern empfohlenen solche fur 
sich haben. 

Diesem, man sollte glauben, sich von selbst verstehenden 
Postulate ist nicht oder durchaus in unzulangIichem MaBe 
entsprochen worden. Der Fehler liegt jedoch weniger an den 
Arzten und ihrem guten Willen als vielmehr an der Schwierig
keit der Sache und an dem Mangel einer richtigen Methode 
der Priifung und Forschung. 

Das Gedeihen einer Wissenschaft beginnt erst damit, daB 
sie sich exakter Methoden der Forschung bedient. 

Die Therapie stellt nur ein Aggregat von geglaubten und 
bestrittenen Erzahlungen und Regeln dar, sie ist keine Wissen
schaft, well es ihr an der Methode fehlt. Wenn von vielen 
Seiten her verlangt und versucht wurde, der Therapie eine 
wissenschaftliche Form zu geben, so hatte mit besserem Er
folge erst danach getrachtet werden sollen, ihr eine ihren 
Zwecken und Bedurfnissen entsprechende wissenschaftliche 
Methode festzustellen. 
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Welches sind die bisherigen Versuche, den therapeutischen 
Erfahrungen Festigkeit zu geben, und wie haben die einzelnen 
Sekten unter den Heilkiinstlem getrachtet, durch griindliche 
Forschung die Experientia fallax zu zuverHissigen Antworten 
zu zwingen? 

Die gewohnlich einzige Gewahr fiir den Erfolg einer Be
handlungsweise sind die Versicherungen aus den Reminis
zenzen der Praxis. Zwar sind jene friiher alWiglichen all
gemeinen Phrasen seltener geworden, wo es hieB, eine Kur
methode habe sichtlich das Leben gerettet, ein Medikament 
habe seine ganze Kraft entfaltet, das Mittel habe alles ge
leistet, was man von einem Mittel erwarten konne, Redens
arten, bei denen wir nur freilich niemals erfuhren, was es denn 
eigentlich geleistet, was man von ihm erwartete, was seine 
Kraft ist, und wie es das Leben rettete. Solche Redensarten 
sind in MiBkredit gekommen, aber die Sache, die man mit 
ihnen bemantelte, steht darum urn so nackter da. Es ist schon 
schlimm, wenn die therapeutische Dberzeugung des einzelnen 
auf nichts als auf Reminiszenzen des Selbsterlebten gebaut 
ist; denn man weiB, wie triigerisch diese Erinnerungen sind, 
wie gerade die auffallenden, exzeptionellen Falle am meisten 
sich einpragen, wie gem die Falle im Gehim sich mit der Zeit 
verdoppeln und vervielfachen, und wie es auf die subjektive 
Stimmung ankommt, ob man die Erfahrung haufig oder 
selten gemacht zu haben glaubt. Was dem Vorsichtigen 
manchmal heiBt, das ist fiir den Sanguiniker oft oder immer, 
fUr den Zweifler selten oder niemals. Es ist als wollte ein 
Physiker die mittlere Temperatur eines Ortes aus den Re
miniszenzen feststellen, wie oft er gefroren oder geschwitzt 
habe. Was solI aber daraus werden, wenn widerstreitende 
Behauptungen, auf individuelle Reminiszenzen gestiitzt, ein
ander gegeniiberstehen; wie so11 da jemals eine Verstandigung, 
eine Entscheidung moglich werden? - Und doch sind es 
solche Reminiszenzen, auf. welche sich a11e therapeutischen 
Bekenntnisse stiitzen. Die meisten Arzneimittel sind fast nur 
nach Reminiszenzen empfohlen, der Wasserdoktor beruft sich 
auf seine individue11en Erfahrungen und zahlt die Nicht-
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erfolge nicht neben den Erfolgen; die ganze jetzt so blind 
adoptierte Rademachersche Erfahrungsheillehre ist auf nichts 
gestiitzt als auf die Reminiszenzen eines einzelnen Mannes. 
Und auch der Vedichter der Therapie griindet fast durchaus 
sein verwerfendes Urteil auf Reminiszenzen und ist in dieser 
Hinsicht nicht besser als der Rezeptkomponist der alten 
Schule, der Wasserkunstler oder Rademacherianer. 

Manche hoffen, den Nutzen der Mittel auf theoretischem 
Wege zu erreichen, und halten nur therapeutische Methoden 
fur zuHissig, fiir deren Wirksamkeit sie eine ErkHi.rung auf
finden konnen. Zu solchen Erklarungen ist besonders die 
neuere Chemie in Anspruch genommen worden. Dies solI ra
tionelle Therapie sein. Aber rationelle Therapie ist die, die 
nach Motiven handelt, und die Motive, welche dem reinen 
Gebiete der Tatsachen, auch der unerklarlichen, entnommen 
sind, sind mindestens nicht schlechter als die, welche auf 
Scheingrunden und Hypothesen fuBen. Die Versuche, durch 
theoretische Nutzendeduktion die Heilsamkeit der Mittel zu 
beweisen oder rationelle Mittel zu finden, sind bis jetzt fast 
ohne Ausnahme miBlungen. 

Eine ganz andere und weit vorziiglichere Methode, die 
Wirksamkeit der Mittel evident zu machen, ist das direkte 
Experiment an Tieren und an Gesunden. "Vir miissen es 
dankend anerkennen, daB wir die Initiative zu diesen For
schungen den Homoopathen verdanken, und daB sie es sind, 
we1che sie vornehmlich verfolgten. Nur haben sie damit nicht 
das bewiesen, was sie zu beweisen glaubten. Diese Experi
mente sind nur insofern von Wichtigkeit, als sie nach Be
lieben oft und mit Modifikationen wiederholt werden konnen, 
und daB sie, wo sie Resultate geben, eine Einwirkung des 
Mittels iiberhaupt und speziell eine Einwirkung auf bestimmte 
Organe nachweisen. Dies ist ihr ganzer Nutzen, und jede vor
eilige Verwendung jener Resultate fur die Therapie, wie sie 
von den Homoopathen z. B. prinzipiell geschieht, ist geradezu 
verderblich und irreleitend. Denn im kranken Korper sind 
neue Verhaltnisse, neue Kombinationen und namentlich viel
tiiltigere Kombinationen, wodurch die Wirkung der Mittel 
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vereitelt oder modifiziert werden kann. Wir haben am Opium 
ein schlagendes Beispiel hierfiir, indem dieses Mittel auf den
selben Menschen, den es im gesunden Zustande mit Sicher
heit betaubt, in manchen Krankheiten diese Wirkung selbst 
bei enormen Dosen auch nicht in einer Andeutung ausiibt. 

Die Erfahrungen iiber therapeutische Mittel und Metho
den konnen mit Erfolg mer am kranken M enschen gemacht 
werden. Aber setzen wir auch die groBte Genauigkeit der 
Einzelbeobachtung und die treueste Aufzeichnung derselben, 
ohne welche niemals etwas in Naturwissenschaften geleistet 
werden kann, voraus, so bleibt doch eine eminente Schwie
rigkeit fiir eine exakte Wissenschaft der Therapie, daB wir 
niemals die Gegenprobe machen konnen. Wir konnen fast nie
mals mit annahernder Sicherheit in dem Einzelfalle bestim
men, welchen VerIauf die Erkrankung genommen hatte, wenn 
ein anderes Verfahren eingeschlagen worden ware. Darum ist 
jeder Einzelfall unbeweisend, und wenn es auch schien, als 
ob wir yom Rande des Grabes den Kranken durch unsere 
Mittel zuriickgerissen hatten! Es gibt Falle genug, wo noch 
in der scheinbar letzten Stunde von selbst eine Wendung zur 
Besserung eintritt. Dies ist es denn auch, was die Verachter 
der Therapie mit Gliick jeder Einzelbeobachtung entgegen
halt en konnen. 

Es gibt nur ein Mittel, diesem Dbelstande zu entgehen ~ 
es ist die MassenbtftJbachtung, die Statistik. Jeder Arzt solI 
Statistiker sein, jeder Arzt solI Buch fiihren iiber Erfolge und 
Nichterfolge, an allen Orten sollten statistische Vereine der 
A.rzte zur gegenseitigen Erganzung der Krafte bestehen. 
J eder angehende Mediziner solI sich von Anfang an gewohnen 
zu zahlen; denn mit Zahlen, mit Messen und Wagen fangt 
alle Naturbeobachtung erst an ernstlich zu werden. 

Aber, wird man mir entgegnen, daB die Statistik, seit 
20 J ahren durch Louis in Frankreich in die Medizin eingefiihrt, 
hat fiir die Therapie bis jetzt noch wenig Friichte getragen; 
mit der Statistik hat man immer alles beweisen konnen, und 
die Resultate der therapeutischen Statistik haben nur den 
trostlosen Satz bestarkt, daB es ganz einerIei sei, wie man die 
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Kranken behandele, daB bei der einen Methode ungefahr eben
soviele sterben als bei der anderen. Diese Resultatlosigkeit 
hangt nicht von der Statistik ab, sondern von der schlechten 
Verwendung, die man von ihr machte. Jedes Ding muB seine 
Entwicklung haben; auch die medizinische Statistik muBte 
ihr Stadium cruditatis haben. Trachten wir, sie derjenigen 
Entfaltung zuzufiihren, deren sie fahig ist, so wird sie nicht 
nur die Frage iiber den relativen Wert eines Kurverfahrens 
zur Entscheidung bringen, sondern wir haben von ihr und 
von ihr allein zu erwarten, daB sie den eigentlich feinen In
dikationen, deren wir in den individuellen Fallen bediirfen, 
eine solide Grundlage gebe. 

Wir miissen als vordersten Grundsatz der therapeutischen 
Statistik aufstellen, daB bei der statistischen Priifung niemals 
ein therapeutisches Verfahren im Einzelfalle angeordnet wer
den darf, das nicht nach der Beschaffenheit des Kranken zu 
rechtfertigen ist. Das ist eine Forderung der Humanitat, we1che 
uns nicht erlaubt, urn eines wissenschaftlichen Zwecks wegen 
einen Menschen aufs Spiel zu setzen. Gliicklicherweise aber 
fallt die Forderung der Humanitat vollkommen mit dem Be
diirfnis der Wissenschaft zusammen. Zwar trete ich hierbei 
mit der ganzen bisherigen therapeutischen Statistik in Oppo
sition. Diese verlangt und hat es durchgefiihrt, daB eine An
zahl der an einer gegebenen Krankheit Leidenden nach der 
einen Methode, eine andre Anzahl ohne alle Auswahl nach 
einer zweiten oder dritten streng formulierten therapeuti
schen Methode behandelt und daB nicht ein Jota davon ab
gewichen werde, wie es auch dem Kranken ergehen moge, da 
nur von den Nummern der Todesfalle bei den verglichenen 
Methoden die Entscheidung abhangig gemacht wird. Dieses 
Verfahren ist barbarisch; noch mehr, es ist fiir die Entschei
dung irgendeiner Frage vollkommen nutzlos. Und in diesem 
Verfahren liegt der Grund, daB die therapeutische Statistik 
keine Ausbreitung gewinnen konnte. Niemals zeigen die Falle, 
die man zur statistischen Priifung bringt, so1che Dberein
stimmung, daB ein und dasselbe Verfahren fiir alle passend 
ware. Eine groBe Anzahl der in Rechnung genommenen Falle 
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wird also in dieser Weise bei ieder Methode verkehrt behandelt, 
und wir erhalten nicht eine Statistik dariiber, welches die 
niitzlichste Methode ist, sondern hochstens eine Statistik 
dariiber, welches die gefdhrlichste bei unbesonnener Anwen
dung werden kann. Wenn in Frankreich der Typhus mit 
Laxieren, Blutentziehungen und ohne Medikamente in sta
tistischer Vergleichung behandelt wurde und das Resultat 
ungefahr die gleiche Sterblichkeit bei allen diesen Methoden 
ergab, so konnen wir nichts weiter daraus schlieBen, als daB 
bei dieser Krankheit eine den individuellen Umstanden keine 
Riicksicht tragende Behandlung stets gleich ungeschickt sei. 
Und wenn Dietl in den Jahren 1842 und 1843 die Pneumonien 
mit Venaesektion, 1843 und 1844 mit Brechweinstein und in 
den zwei folgenden J ahren mit diatetischen Mitteln behan
delte und dabei fand, daB das Mortalitatsverhaltnis bei Venae
sektion und Brechweinstein 20 0/ 0, bei der diatetischen Be
handlung nur 7 % betrug, so konnte neben manchen andern 
Einwendungen gegen die ganze Anlage seiner Statistik viel
leicht auch geschlossen werden, daB Lanzette und Medika
mente bei Mangel an Vorsicht gefahrlicher sind als Nichtstun. 

1m Gegensatze also zu Louis, welcher jede Wahl der zu 
erprobenden Mittel nach rationellen Indikationen perhorres
ziert, verlange ich, daB man sich nur von solchen, seien sie 
nun wirklich oder vermeintlich, leiten lassen dad; wobei ich 
unter rationeller Indikation nicht etwa bloB die theoretische 
Deduktion aus Hypothesen, sondern und vomehmlic;:h die 
angebliche und geglaubte Erprobung des Mittels durch friihere 
Erfahrungen in entsprechenden Fallen verstehe. Wir werden 
z. B., wenn wir die Wirkung der Aderlasse bei Pneumonischen 
statistisch erproben wollen, nicht Falle dabei in Rechnung 
ziehen, bei denen des hohen Alters oder sonstiger Umstande 
wegen die Aderlasse zum voraus verderblich erscheinen; denn 
wir wollen nicht den Grad der Verderblichkeit eines Mittels 
priifen, sondem den Grad der Sicherheit seines Nutzens und 
die Punkte erfahren, wo dieser Nutzen zu erwarten ist. Es 
hangt das Verkennen dieser Verhaltnisse von seiten der bis
h~rigen Statistik damit zusammen, daB man ganz falsche 
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Fragen der Statistik vorlegt. Nicht das ist zu fragen, wie 
wirkt einMittel, eine Methode gegen ein Ding, Namens Pneu
monie, Namens Typhus, sondem wie wirken sie auf Menschen, 
welche infiltrierte Lungen, geschwiirige Darme haben, bei 
denen aber zugleich die verschiedensten andem Organe in 
mannigfach ungewohnlichem Zustande sich verhalten kon
nen. Und der Fehler der alten Statistik wird urn so groBer, 
als sehr haufig gerade von diesen andem Organen die Lebens
gefahr abhangt. 

Aus dieser Betrachtung geht zugleich hervor, daB die Sta
tistik unrecht verfahrt, wenn sie nur das Endresultat des 
Falles: Tod oder Genesung beriicksichtigt. Fast jeder Fall ist 
eine so lange Kette von Ereignissen, daB der SchluB derselben 
mit Anfang und Mitte nur in sehr femem Zusammenhange 
steht. Endliche Genesung wie Tod kann eintreten, ohne daB 
das friiher angewandte Medikament, die friiher gemachten 
Aderlasse darauf im mindesten von EinfluB sind. Es sind daher 
vor allem die nachsten Folgen des angewandten K urverfahrens, 
welche natiirlich immer mit Riicksicht, ob sie nicht wesentlich 
bloB voriibergehende sind, durch die Statistik herausgestellt 
werden miissen. Das Endresultat kann nur in geeigneten Fallen 
und mit Umsicht in Mitrechnung gezogen werden. 

Dabei darf sich die statistische Beobachtung des Grund
satzes iederNaturbeobachtung nicht entschlagen: Des Grund
satzes, zu analysieren! Solange sie nur den Totaleffekt in 
Bausch und Bogen beriicksichtigt, bleibt sie grob und un
brauchbar. Vielmehr hat sie auf die einzelne Veranderung zu 
sehen, wie oft und wieviel im Durchschnitte mindert sich 
die Pulsfrequenz, die Atemfrequenz, die erhOhte Hautwarme? 
wie oft bessert sich das Allgemeingefiihl, mindem sich die 
ortlichen Schmerzen? In welchem Organe mindem sie sich 
am sichersten, am schnellsten? Die Fragen sind unzahlig, 
von denen ich nur einige Beispiele angegeben habe. Aber erst 
wenn wir in dieser Weise die Wirkung eines Medikaments 
oder eines Verfahrens auf das Einzelphanomen statistisch er
probt haben, haben wir eine feste Grundlage fiir die Beur
teilung seines Wertes und seines Einflusses. 
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Wohl zu beachten und von der bisherigen Statistik fast 
ganz iibersehen ist auch, daB die Aufgabe der Therapie nicht 
bloB in der Herbeifiihrung der Genesung besteht, sondern 
auch in Minderung der Beschwerden. J ede Beschwerde ist 
eine Gefahr, jede Beseitigung derselben, wenn nicht andere 
Gefahren dadurch herbeigefiihrt werden, ist ein Erfolg. Da
her ist auch die therapeutische Statistik ebensowohl in un
heilbaren wie in heilbaren Krankheiten zu verwenden. 

Auch bei indiziert scheinender Anwendung eines Kur
verfahrens wird man haufig die Erfahrung machen, daB die 
erwartete Wirkung des Mittels der Kurmethode ausbleibt. 
Eine Reihe solcher negativen Resultate, mit den positiven 
verglichen, wird die Anhaltspunkte geben, wovon das eine 
Mal die Wirksamkeit, das andre Mal die Nichtwirksamkeit des 
Mittels abhing und-iiberall die Zahlen in der Hand-miissen 
unsere Indikationen und Kontraindikationen eine andere Ba
sis gewinnen, als die ist, deren sie sich herkommlich erfreuen. 

Anstatt des bisher herrschenden Grundsatzes, eine be
stimmte Krankheitsform zum Ausgangspunkt der Unter
suchung zu machen, scheint es fiir die therapeutische Sta
tistik passender zu sein, ein bestimmtes Mittel zum Unter
suchungsobjekt zu wahlen. Von Krankheitsformen, auch 
wenn sie den gleichen Namen fiihren, wird man selten eine ge
niigende Anzahl hinlanglich iibereinstimmender FaIle zur 
Verwendung haben, selbst wenn man auch nicht die Forde
rungen Gavarrets befolgen will, der, ausgehend von dem sog. 
Gesetz der groBen Zahlen, 300 iibereinstimmende FaIle als 
Minimum verlangt und dadurch jede Anwendung der Statistik 
unmoglich macht. 

Geht man aber von dem Mittel oder dem Kurverfahren 
aus, so ist eine feste und annahernd gleiche GroBe leichter zu 
erhalten. Wir wenden das Kurverfahren an, wo es uns indi
ziert scheint ganz unbekiimmert urn den Namen der Krank
heit, wir trennen die FaIle, wo es niitzte, gleichgiiltig lieB 
oder schadete, wo es dieses oder jenes Phanomen hervorrief, 
maBigte oder steigerte, und untersuchen nun, was in jeder 
dieser Reihen die dahinfallenden Krankheitsfalle Dberein-
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stimmendes zeigen und werden dabei nicht immer gleiche 
Krankheitsnamen, dagegen Zustande finden, die bei hetero
genen Benennungen doch als therapeutische Objekte kom
parabel sind. - So gelangen wir zu ebenso scharfen und 
feinen als moglichst sichem Indikationen, und in dieser 
Weise kann auch das kleinste statistische Material niitzlich 
und belehrend sein. 



Wilhelm Griesinger 
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Zum Gedachtnis an J. L. Schoenlein 
Eine akademische Rede, gehalten am 14. MlI.rz I864 an der Hochschule 

in Zilrich 

Das Semester, hochgeehrte Herren, soIl nicht zu Ende 
gehen, ohne daB an unserer Hochschule das Andenken ihres 
ersten Klinikers gefeiert wiirde, des ersten nach der Zeit, des 
ersten weit mehr noch nach der Bedeutung. Der Nachfolger 
Schoenleins auf dem klinischen Lehrstuhle wird es dem junge
ren Geschlecht sagen und seinen Zeitgenossen ins Gedachtnis 
zuruckrufen durfen, was dieser fur die Medizin geleistet 
und in welchem Geiste er an unserer Hochschule gewirkt 
hat. Die lebendigsten Erinnerungen werden in mir wach, 
wenn ich an den engen und schlechten Raumen vorbeigehe, 
wo es mir selbst vergonnt war, von ihm in die Klinik einge
fuhrt zu werden; die dankbarsten Erinnerungen an den ver
ehrten Lehrer - wie imponierend auch sein Wesen war, 
wie hoch und fern er dem Anfanger stand; es ist mir, als fuhle 
ich in der Erinnerung an ihn noch einmal etwas von jener 
Sympathie, von jenem, ich mochte sagen, magnetischen 
Rapporte, der stets in seiner Klinik zwischen Lehrer und 
SchUler fuhlbar war, und der ein sehr starker Trager des 
geistigen Rapportes ist. Zum Tell nach meinen eigenen Er
innerungen auch mochte ich Ihnen das Bild des groBen Kli
nikers vorfuhren, aber vorzuglich mochte ich Ihnen zeigen, 
welche Stellung er in der Medizin seinerzeit einnahm, und 
welche Keime er in die Wissenschaft legte. Nicht als Lob
redner will ich fur ihn auftreten; er hat solche genug ge
funden, schon bei Lebzeiten, da er ein einfluBreicher Manll 
war; durch ein freies Urleil werde ich ihn besser ehren, und 
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wenn ich Sie mit den Tatsachen bekannt gemacht habe, so wird 
das GroBe, was er geleistet, weiterenLobesnichtmehrbediirfen. 

Schoenlein wurde im Jahre 1793 in Bamberg geboren; er 
starb am 24. Januar dieses Jahres [1864J an dem Orte, wo 
seine Wiege gestanden war. Er hatte seine UniversWitsstudien 
im Jahre 1816 vollendet und habilitierte sich schon 1817 
als Privatdozent in Wiirzburg; schon im Jahre 1819, also 
im 25.-26. Lebensjahre, bekam er die Klinik des schonen 
Julius-Spitales iibertragen; er wirkte als Lehrer in Wiirz
burg bis 1832, also fiinfzehn Jahre. Von 1833 bis 1840 ge
horte er unserer Hochschule an; von 1840 bis 1859, also fast 
zwanzig Jahre lang, stand er in Berlin der Klinik und ver
schiedenen arztlichen einfluBreichen Stellungen vor. 1m Jahre 
1859 verlieB er diese Stellungen in ehrenvollster Weise und 
zog sich in das Privatleben zuriick. Unserer Hochschule also 
hat er die Zeit yom 40.-47. Lebensjahre, die best en Jahre 
des reifen Mannesalters, das seinen Scheitelpunkt noch nicht 
iiberschritten, gewidmet. Es war vielleicht auch seine beste 
Zeit. Freudig und mit offenen Armen an der neugegriindeten 
Hochschule empfangen war er es, dessen Name vorziiglich 
ihr Glanz gab; das klinische Material und alle Anstalten 
waren noch klein und diirftig, sein Talent, sein Ruhm gaben 
allein dieser Klinik ihre Bedeutung. 

Wie war es gekommen, daB Schoenlein damals schon seit 
J ahren fiir den unzweifelhaft ersten Kliniker Deutschlands 
galt? - Der Ruhm, meine Herren, muB nach den Mitteln 
bemessen werden, durch die er erworben wird; sehen wir 
zu, we1che Eigenschaften es waren, die ihn so gefeiert machten, 
aus we1chen Elementen sich seine GroBe und seine Bedeu
tung aufbauten. Schoenleins Auftreten als junger Mann fiel 
in die schlechtesten Zeiten der deutschen Medizin. 1m zwei
ten und fast noch im ganzen dritten J ahrzehnte dieses 
Jahrhunderts bewegten sich in ihr, soweit sie wissenschaft
lich sein wollte, die zum Teile schon ganz abgeschwachten, 
zum Teile noch sehr lebhaften Reste ganz verschiedener 
Schulen. Unter diesen war die unfahigste und hochmiitigste 
die aus der Schellingschen Naturphilosophie hervorgegangene. 
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Sonst waren die Hauptreprasentanten verschiedener Rich
tungen die Erregungs-Theoretiker, llmgeformte SproBlinge 
des Brownschen Systemes, einzelne Nerven-Pathologen, 
welche die Grundsatze der vorigen doch schon etwas 
konkreter zu fassen suchten, und Humoralpathologen alten 
Stiles, deren Begriffe sich urn bose Safte, urn Schleim und 
Galle, Scharfen und Krisen bewegten. In den Biichem und 
J oumalen herrschte eine gemiitliche Anarchie aus diesen 
verkommenen Elementen; in der Praxis konnte man mit 
der vermeintlichen Wissenschaft, mit dem Plus und Minus, 
mit den Polaritaten und dem Erd-Magnetismus, mit der Sen
sibilitat und Irritabilitat, und wie aIle diese gedachten und 
gemachten Faktoren hieBen, nichts anfangen. Die guten 
Praktiker der Zeit - und es gibt deren zu allen Zeiten -
hielten sich natiirlich zumeist an die Empiriker der eben ver
flossenen Epoche, als deren allerdings hochstbedeutender 
Reprasentant vor allen]. P. Frank zu nennen ist. - Allein die 
Praxis war doch in einer iiblen Lage; der Unterricht war noch 
ganz iiberwiegend theoretisch; die kleinen, in schwabischen 
oder hessischen Landstadtchen gelegenen Universitaten 
hatten entweder noch gar keine oder nur die allerprimi
tivsten und beschranktesten klinischen Institute; die zum 
Teil hochst geistreichen und gelehrten Manner, die an ihnen 
wirkten, waren also vielfach ohne eigene umfassende Er
fahrung und, was das Schlimmste war - die ausschweifenden 
Theorien hatten den Sinn fiir treue und niichteme Natur
Beobachtung heruntergebracht; es war wenig Lust zur Ver
vollkommnung der praktischen Methoden und zur Benutzung 
der Hilfswissenschaften vorhanden; der Sinn fiir die Ob
jekte iiberhaupt war stumpf geworden. Die franzosische 
Medizin war damals gerade belebt von den interessantesten 
Diskussionen urn Tatsachen und Prinzipien zwischen den 
Broussaisisten und der pathologisch-anatomischen Schule, und 
die groBten Fortschritte der Praxis hatten sich in ihr vollzogen. 
Fast nichts davon war in die deutsche Medizin gedrungen. 
Corvisarts Wiederentdeckung der Perkussion im Jahre 1808 
blieb in Deutschland fast unbeachtet; die im Jahre 1819 zum 



ersten Male und gleich wie fast vollendet von ihrem Schopfer 
ausgegangeneAuskultation lieB kalt oder erregtehochstens N eu
gierde. Fiir N aturphilosophen und Erregungstheoretiker hatte 
Laennec freilich seine drei unsterblichen Bande nicht geschrie
ben; das Verhalten der Praktiker ist schwer begreiflich; doch 
hatte ja die deutsche Medizin den urspriinglichen Erfinder der 
Perkussion, Auenbrugger, schon seit 1761 gehabt und sein 
prachtiges kleines Schriftchen zu Makulatur werden lassen. 

In diese Zeiten also fiel das Auftreten Schoenleins, einer 
Natur, geboren zu sinnlich-konkreter Auffassung der Ob
jekte, begabt mit einem Spiegelblicke fiir das kranke Leben, 
mit originalem Scharfblick in die Ahnlichkeiten und Ver
schiedenheiten der Erscheinungen, mit einer Leichtigkeit 
im Generalisieren, die nicht sobald wieder einer erreichen 
wird, mit kraftigem Forschertriebe und mit energischem, 
praktischem und auf das Handeln hin gerichtetem Geiste. -
Ein giitiges Geschick fiihrte das herrliche Talent in eine groBe 
Krankenanstalt. - Ganz frei geblieben war er nicht von der 
herrschenden Mode naturphilosophischer Genialitaten; hochst 
merkwiirdig ist in dieser Hinsicht seine im Jahre 1816 erschie
nene Dissertation iiber die Hirnmetamorphose. In der Vorrede 
dieses sehr bedeutenden Werkchens gibt er der Naturphilo 
sophie mit den kraftigen Worten den Abschied: "Die Gott
Vater-Komodie naht sich tragisch ihrem Ende; - - nach 
einem schweren Sturme dringt endlich von allen Seiten die 
'Oberzeugung hervor, daB ganz allein ein kontemplatives 
Wissen, daB bloB die Anschauung Wahrheit und Giiltigkeit be
sitze"; die Schrift selbst aber beginnt mit den Worten: "das 
Licht vermahlt sich dem Wasser und zeugt mit ihm das Or
ganische". - Aber rasch scheint diese Wolke vor seinem hellen 
Geiste niedergesunken zu sein, wenige schwache Streifen, 
die vielen ein Schmuck schienen, allerdings hinterlassend. 

Mit genialer Freude scheint sich Schoenlein damals in dem 
groBen Wiirzburger Spitale ganz der Krankenbeobachtung 
hingegeben zu haben. Es miissen machtige Einwirkungen der 
Natur gewesen sein, die ihn hier erfaBten; denn bald war der 
junge Privatdozent imstande, Vorlesungen zu halten, in 
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denen nicht mehr die Steine der Abstraktion, sondern das 
Brot sinnlich faBbarer Anschauungen und Erfahrungen ge
boten wurde, mit weit umfassendem Blick und voller Origi
nalitat verarbeitet. Es war damals die Zeit der Systematik; 
man legte ungemeinen Wert auf die richtige Anordnung 
der Krankheiten, auf die Durchfiihrung gewisser Prinzipien 
in dieser Anordnung; die allerverschiedensten sog. Systeme 
suchten sich den Rang abzulaufen; man hatte zweifeln mogen, 
ob es auch nur die gleichen Objekte seien, mit denen es doch 
alle zu tun hatten. - Bei Schoenlein sehen wir nun eine Um
formung dieser Systematik yom Grunde aus. Vor aliem nichts 
mehr bei ihm von dem wertlosen, bloB logischen Gliederungen 
der Theoretiker; der praktische Zweck, die Krankheiten 
real zu erkennen, leitete allein bei Entwerfung seines bald 
so bewunderten Systemes. Wie diirftig, wenn wir mit Schoen
lein vergleichen, hatten die jiingst vorausgegangenen prak
tischen Schulen, wie hatte Z. B. Frank dem Bediirfnisse, 
Ordnung und 'Obersicht in die Krankheiten zu bringen, 
entsprochen? Frank hatte nach einzelnen Hauptsympto
men eingeteilt, die Retentionen und die Profluvien, die an
haltenden Fieber, die nervosen Fieber, die Lahmungen, die 
verschiedenen Arten des Schwindels usw. Schoenlein ver
glich diese Art Einteilungen mit den sogenannten kiinst
lichen Systemen in der Naturwissenschaft, wo nach einem 
einzigen besonderen Merkmale, wie Z. B. in der Botanik 
nach den Staubfaden, geordnet wird, und faBte den genialen 
Gedanken, aIle diese moglicherweise sehr differenten kiinst
lichen Systeme zu ersetzen durch ein natiirliches, wie man 
kurz zuvor angefangen hatte, in den deskriptiven Natur
wissenschaften natiirliche Systeme zu entwerfen und die Na
turwesen in Familien zu ordnen, wo nach der Gesamtheit 
alier Charaktere das Verwandte zusammengestellt wurde. 
Ebenso soUte nun fiir alle Krankheiten die Gesamtheit ihrer 
charakteristischen Merkmale (und zwar erklarte er fiir solche 
die anatomischen, die funktionellen und die chemischen) 
aufgefunden und hiernach sollten sie in Klassen, Ordnungen 
und Familien zusammengestellt und neu beschrieben werden. 



Es ist staunenswert, wie der junge Mann diese Riesen
aufgabe anfaBte, und wie er sie mit spielender Leichtigkeit 
loste. Seine im Druck erschienenen Vorlesungen enthalten 
dieses ganze Lehrgebaude der speziellen Pathologie und The
rapie. Es ist jetzt nur noch von historischem Interesse, 
es gab im einzelnen fast nur Halbfertiges, oft nur Geahntes, 
und muB der heutigen Zeit namentlich verfehlt erscheinen 
in dem Bestreben, nach ganz vereinzelten, hochst diirftigen 
und anfechtbaren Beobachtungen chemische, ja elektrische 
Charaktere fiir die Krankheiten aufzustellen. - Aber fiir 
die damalige Zeit war es eine Tat ersten Ranges, ein Zeug
nis vielseitiger reicher Naturbeobachtung, einer sehr fleiBigen 
Benutzung aller positiven Vorarbeiten und einer groBartigen 
Kombinationsgabe; vor allem aber wurde es fiir die Zeit im 
hochsten Grade bedeutend durch das in ihm vollkommen 
gelungene Bestreben, aIle praktischen Hilfsmittel, patho
logische Anatomie, physikalische Diagnostik, organische 
Chemie, neue Arzneimittel, kurz alles was ein Fortschritt war, 
mit dem zu einem organischen Ganzen zu verbinden, was von 
der alten Medizin noch als zu Recht bestehend gelten konnte. 

Es wiirde mich zu weit fiihren, hier weiter in die Schoen
leinsche Systematik und iiberhaupt in die theoretische Seite 
seiner Anschauungen, in die Lehre von den sogenannten 
Krankheitsprozessen einzugehen. Es geniige hier die Be
merkung, daB die neue Bahn, die er in der Systematik und 
in den pathologischen Gesamtanschauungen brach, nur von 
ihm selbst mit Gliick, dem Gliicke des Genies, bet ret en wurde, 
denjenigen seiner Schiiler aber, die in ihr weiter gehen woIl
ten, zum Irrpfade wurde. Es drangt mich zu Schoenlein, dem 
Praktiker, und vor allem zu Schoenlein, dem Kliniker, zu 
kommen, der Seite des Mannes, mit der er am meisten und 
direktesten bis in die jetzige Generation herein wirkte. Denn 
nicht sein System war sein Bedeutendstes, auch nicht seine 
Vorlesung iiber spezielle Pathologie, in welcher er in dem 
Semester, da ich ihn horte, von seinen 2I Krankheitsfamilien 
nicht ganz eine einzige vollendete, und in deren Einleitung 
er den auffallenden Satz durchzufiihren suchte, daB die 
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praktische Medizin nie den geringsten Nutzen von der Phy
siologie gehabt habe; - nicht sie, sondern das Krankenbett 
war der Ort, wo man den Meister erkannte. Wer, der ihn ge
sehen, wiirde sich hier nicht vor allem seiner ruhigen, emsten, 
sicheren Art erinnem, seiner griindlichen Untersuchung, 
seiner Zuriickhaltung im Urteile, bis er den Fall gehorig 
durchschaut zu haben glaubte, dann aber auch seiner festen, 
gewiegten, scharf ausgepragten Ausspriiche? - Er pflegte 
das Ergebnis seiner Untersuchung in kurzer, biindiger, nichts 
Wesentliches aus dem Auge lassender Zusammenstellung 
zu geben. Er tat dies in kraftiger, farbenreicher Sprache, 
die auch die derberen, popularen Ausdriicke des Siiddeut
schen, wo sie am Platze waren, nicht verschmahte. Er 
hatte den Mut einer Meinung und vertuschte nichts. Er ver
sicherte mehr, als er demonstrierte oder gar sich auf das 
Beweisen einlieB; mehr der magister als der minister na
turae trat hervor; dem SchUler schienen oft seine Ausspriiche 
die der Natur selbst zu sein, alles schien er mir damals zu 
wissen, alles am Krankenbette zu konnen! 

Wenn dies der hOchste Triumph des individuellen Lehr
talentes, so ist doch kein Zweifel, daB dem SchUler der Weg 
der Begriindung der Ausspriiche zuganglich gemacht und 
daB er friihe selbst an die Dberwindung der Schwierigkeiten 
gewohnt werden muB. "Unablassig" - so hatte Frank im 
Vorworte zu seiner Heilart in der klinischen Anstalt zu Pavia 
gesa~ - "unablassig zielte mein Bestreben dahin, daB meine 
SchUler die schwere und groBe Kunst, an Vielen zu zweifeln, 
erlemen mochten." Dieses schone Wort hat nicht den Sinn, 
daB es uns urns Zweifeln zu tun sei, sondem daB wir uns 
durch den Zweifel ans Beweisen gewohnen sollen. - DaB 
aber auch in der praktischen Medizin nur das wahr ist, das 
vergaB man oft in der Freude, Schoenleins gewichtiger Rede 
zu lauschen; ein Kliniker, der nicht seine Genialitat besitzt, 
darf auch niemals seinen, ich mochte sagen, olympischen 
Standpunkt einnehmen, und ein Kliniker der heutigen Zeit 
diirfte dies nicht vergessen lassen. 

Als Diagnostiker vor allem leuchtete Sclwenlein seiner 
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Zeit voran. - Die Elemente, zu guten Diagnosen zu gelangen, 
sind Scharfsinn und pathologische Anatomie. Die Scharfe 
seiner Beobachtungsgabe und seines Urteiles war ein ange
borenes Talent, friih an Natur-Beobachtung erzogen; sie 
hiingt wohl bei dem Naturforscher viel zusammen mit einer 
kraftigen Phantasie, die ahnungsvoll an wenigen Ziigen 
weiter schafft; sie ruhte bei Schoenlein aber gewiB auch zum 
groBen Teile in der stets gleichmaBigen groBen Klarheit, 
Ruhe und Heiterkeit seines Geistes. Eine stete Obung und 
hochst reichhaltige Erfahrung in der Praxis aller Stiinde 
hatte diese Beobachtungsgabe erweitert und verfeinert, und 
in guten literarischen Studien hatte er auch an dem Wissen 
anderer sein eigenes befestigt und berichtigt. Aber die pa
thologische Anatomie war es vorziiglich, die seine Diagnostik 
fiir seine Zeit so groB machte. Er war der erste klinische 
Lehrer in Deutschland, welcher sich bemiihte, in allen Fallen 
soweit als moglich anatomische Diagnosen zu machen, 
d. h. das wirkliche Verhalten der kranken Organe genau zu 
bestimmen. - "Was niitzt die Beobachtung", hatte noch 
Bichat ausgerufen, "was niitzt die Beobachtung, wenn man 
den Sitz des Obels nicht kennt!" Die Lokalpathologie hatte 
der alten Medizin gefehlt, nur durch pathologische Ana
tomie und physikalische Diagnostik war zu ihr zu gelangen. 
Schoenlein hat diese Seite der Medizin nicht erschaffen; 
kein Zweifel, daB er sie von der damaligen franzosischen 
Medizin aufnahm; gerne zitierte er auch Laennec, Bretonneau 
und manche altere pathologisch-anatomische Beobachter. 
Natiirlich war auch die pathologische Anatomie der dreiBiger 
Jahre noch etwas ganz anderes als die heutige; man kannte 
nur die groberen Veranderungen der Organe, und auch diese 
nur notdiirftig, man miBverstand dieselben vielfach; wolite 
man Theorien auf sie bauen, so stolperte man bei dem ersten 
Schritte. Konnte man sich doch Z. B. in den dreiBiger Jahren 
mit groBem Eifer daIum streit en, ob die Imbibitions-Rote 
der groBen GefaBe eine Entziindung und ob also nicht viel
leicht das Fieber eine allgemeine GefiiBentziindung sei I -
So war denn auch in der Klinik noch nicht so wie heute ein 
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Eingehen in die feineren mechanischen Verhaltnisse ermog
licht und Bediirfnis; selbst zur Differerttialdiagnostik der 
groberen anatomischen Veranderungen gab es kaum wenige 
Ansatze; diese Reihe von Entwicklungen fiir die Praxis, 
durch welche die deutsche der franzosischen wieder so weit 
voraus kam, hat erst mit Skoda begonnen. 

Aber auf dem Boden der damals bekannten Tatsachen 
war Schoenlein groB in Stellung anatomischer Diagnosen, 
wie an einer Masse von Beispielen gezeigt werden konnte. 
Fiir die Diagnose des Typhus erklarte er zuerst die nervosen 
Symptome fiir unwesentlich und beachtete namentlich den 
Ileozokalschmerz und den Meteorismus als wichtige Zeichen 
dieser Krankheit; er kannte sehr genau die oft so schwierig 
zu diagnostizierende tuberkulose Peritonitis; er suchte 
selbst schon in die feinere anatomische Diagnose der Hirn
krankheiten, die bis dahin eben unter den Schlagfliissen, 
Lahmungen u. a. zusammengeworfen waren, einzugehen. 
Er war wohl der erste Kliniker in Deutschland, der es wagte, 
Herzkrankheiten zu diagnostizieren; ich selbst sah ihn 
einen melanotischen Markschwamm der Lunge richtig er
kennen, und wie heute erinnere ich mich meiner lebhaften 
Freude, daB Schoenlein eine Gallenblasen-Erweiterung (Hy
drops cystidis) diagnostiziert hatte und die Sektion diese 
Diagnose bestatigte, die damals wenig anderen moglich ge
wesen ware. - Auch er war nicht allwissend, auch ihm pas
sierten zum Teile starke Irrtiimer, auch ihm waren durch 
den noch beschrankten Standpunkt der physikalischen 
Diagnostik und noch mehr durch die Schwierigkeiten, die 
in der Sache selbst liegen, Schranken gesetzt. Aber wenn 
seine anatomischen Diagnosen auch nicht unfehlbar waren, 
wenn sie vielleicht zuweilen hinter denen der franzosischen 
Meister jener Zeit zuriickgestanden haben mogen, so hatte 
dafiir seine Diagnostik eine Seite, die an die besten und tiich
tigsten Reste der alteren deutschen Medizin ankniipfte, die 
der franzosischen pathologisch-anatomischen Medizin da
mals vollstandig abhanden gekommen war, und deren Be
riicksichtigung fiir den Kranken und sein Wohl gerade die 
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Hauptsache ist. Dies war die umsichtige Beschaftigung mit 
den Allgemeinerscheinungen und mit den funktionellen und 
chemischen Veranderungen; wie diese im Systeme zur all
gemeinen Kenntnis der Krankheitsvorgange, so sollten sie 
am Krankenbette fiir jeden einzelnen Fall zur Erkenntnis 
der Sachlage und als Handhabe fiir die Behandlung benutzt 
werden. In allen Fallen also vvurden diese allgemeinen 
Symptome, die er zum Teile Reaktionserscheinungen nannte, 
eingehend gewiirdigt. Als interessantes einzelnes Beispiel 
solcher allgemeinen Zustande, welche schon in das Gebiet 
der organischen Chemie schlagen, laBt sich anfiihren, daB 
er 1837 schon recht wohl das kannte, was wir heute die 
Ufamischen Erscheinungen nennen; ohne Theorie sprach er 
aus, daB bei Harnblasenlahmung und dissolutem Harne ofter 
Kopfsymptome kommen, und erorterte einmal in einem 
schwierigen Falle. sehr fein, ob die vorhandene Harnblasen
lahmung Folge oder Ursache der Kopfsymptome seL Ebenso 
kannte er z. B. die Hirnerscheinungen bei manchen Formen 
des Ikterus; er leitete sie von der gelben Farbung der Me
ningen, d. h. eben von der Anwesenheit der Gallenbestand
teile in den Zentralapparaten her; man ist im Grunde heute 
noch nicht sehr viel weiter gekommen! Allerdings hatte 
er nun mit dem richtigen und wertvollen Streben der alteren 
Medizin nach Beriicksichtigung der allgemeinen Verhalt
nisse auch gewisse theoretische Ansichten derselben aufge
nommen, welche bei ihm fast mit den Tatsachen verbunden 
und vom groBten Einflusse auf seine Therapie waren. Dies 
waren die alteren Ansichten iiber Krisen, die Annahme, daB 
sich die akuten und selbst chronischen Krankheiten mit be
stimmten Veranderungen in den Ausscheidungen beendigen 
miissen, und daB eine wesentliche Aufgabe der Therapie das 
Hervorrufen und Leiten dieser Ausscheidungen sei. "Die 
Haut ist noch verschlossen, der Harn hat erst einen Ver
such zur Krise gemacht, erdige Sedimente sollten jetzt 
erscheinen", dies waren Ausdriicke, die fast alle Tage in der 
Klinik, wenigstens in der Zeit, da ich selbst diese besuchte, 
vorkamen. - Es laBt sich nicht verhehlen, daB hiermit ein 



45 

dogmatisches Element in seine Auffassungen der vorliegen
den Zustande kam, und daB dies hier und da zu sehr gewagten 
Eingriffen fiihrte; aber es leiteten diese Anschauungen auch 
zu einer fortgesetzten genauen Achtsamkeit auf alle Sekre
tionen, von der bei den bisherigen Vertretern der anatomisch
diagnostischen Schule, die mit Virtuositat, aber einseitig 
und befangen diese Richtung verfolgten, namentlich bei den 
Franzosen, keine Spur zu finden war. 

In der Therapie liebte Schoenlein, eine energische han
delnde Natur, im allgemeinen kraftige Einwirkungen. Den 
palliativ-symptomatischen Methoden, der mehr einfachen 
Behandlung der akuten Krankheiten, welche auch seither 
durch die osterreichischen Schulen erst zur Geltung kam, 
zeigte er sich wenigstens damals in der Klinik nicht beson
ders geneigt; ihre Vorteile waren auch damals bei weitem 
nicht so bekannt wie heute. Das muBte sich freilich ein so 
klarer Kopf, ein so gewiegter Beobachter bald sagen, daB 
wir gegen die ganzen Krankheitsprozesse selten so direkt 
und so radikal zu Felde ziehen konnen, wie wir es wiinschen, 
und wie es der Laie der Medizin zutraut. Er riet uns zwar, 
z. B. in der Pneurnonie die Aderlasse so lange zu wieder
holen, als Knistern und Agophonie, die ihm die Hauptzeichen 
waren, vorhanden seien; aber gliicklicherweise handelte er 
selbst nicht immer nach diesen Grundsatzen. Sehr haufig 
richtete er denn sein kraftiges Eingreifen auf die Funktionen 
des Korpers, von denen er annahm, daB indirekte Heilwir
kungen durch sie auf den Vorgang ausgeiibt werden, also 
auf die nach seiner Ansicht kritischen Vorgange. In dieser 
Richtung wurden z. B. in schweren akuten Krankheiten 
haufig warme BegieBungen, urn die Hautkrise zu befordern 
oder, wie er auch sagte, zu erzwingen, Diuretica, groBe Gaben 
Tartarus emeticus, urn anderweitige kritische Ausscheidun
gen einzuleiten, angewandt. In dieser Richtung auch fast 
allein lieB er sich auf eine Begriindung der Therapie in der 
Klinik ein; gewohnlich wurde ohne Motivierung einfach das 
anzuwendende Medikament angegeben. - In Betreff der 
Medikamente hatte er eine ausgesprochene Vorliebe fiir ge-
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und Cicuta, wahrend ich ihn Opium wenig anwenden sab; 
viel hieIt er auf Digitalis, viel auch auf ChIor, innerlich (na
mentlich bei Typhus), aber auch in Inhalationen, in welchen 
er es gegen gewisse Formen der Tuberkel fiir ein souveranes 
Mittel erkIarte, gestiitzt auf die Bemerkung, daB an Salinen 
die Phthise sehr selten sei; sehr viel auf Arnika, ein fast bei 
allen Hirnkrankheiten von ihm angewendetes Medikament, 
daB er fiir ein Hauptmittel erklarte, urn die Natur in dem Heil
akte der apoplektischen Ergiisse zu unterstiitzen. Die Wir
kung der Mineralwasser besprach er gerne in der Klinik, wie 
er denn auch durch groBe Beachtung und durch Empfehlung 
mehrerer guter schweizerischer Mineralquellen sich bedeu
tende Verdienste urn das Land erwarb. - Viel Interessantes 
lieBe sich iiber die Einzelheiten seiner Therapie noch mit
teilen, doch mag das Gesagte als Beispiel geniigen. 

Die Resultate seiner Erfahrung, seiner ausgedehnten 
Beobachtung gab Schoenlein ganz seinen Schiilern. Er war 
kein Mann der Literatur, seinen Ruhm erwarb er ganz durch 
seine Lehrtatigkeit und seine praktische Wirksamkeit. Aber 
es ist nicht richtig, was man zuweilen hort, daB er nie etwas 
geschrieben habe. AuBer der schon angefiihrten Disser
tation, einer jedenfalls bedeutenden Arbeit, hat Schoenlein 
zwei kleine Arbeiten in J. Milllers Archiv veroffentlicht, 
die eine iiber die Tripelphosphat-Kristalle in den StiihIen 
der Typhuskranken, die andere iiber die Favus-Pilze. Er 
hat mit ihnen gezeigt, daB er auch schreiben konnte! Jeder 
Aufsatz ist nur zwei Seiten lang, aber mit diesen zwei Seiten 
ist beide Male ein neuer Wissenszweig begriindet! N achdem 
man die Erkrankung der Darmschleimhaut im Typhus nach 
allen Seiten erforscht hatte, war es noch keinem eingefallen, 
am Lebenden zu untersuchen, ob und wie die Sekrete des 
Darmes auch entsprechende Veranderungen zeigen. Sckoen
lein nahm das Instrument zu Hilfe, das seither der Medizin 
von so unschatzbarem Werte geworden ist, das Mikroskop, 
das damals wohl schon auf Anatomie und Physiologie, abel' 
noch nie auf Pathologie und Semiotik angewandt worden 
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war. Er fand in den Darmsekreten die bekannten Phosphat
kristalle, die er, uberrascht von dem Funde, anfangs fur 
etwas dem Typhus Charakteristisches hielt; dies hat sich 
nicht bestatigt - aber die Bahn war gebrochen! Es war ge
zeigt, daB das Mikroskop berufen sei, in den pathologischen 
Sekreten bisher ungeahnte Dinge zu entdecken, es hatte der 
mikro-chemische Teil der Semiotik begonnen und war damit 
begriindet! Ganz ebenso mit den Favus-Pilzen. DieHautkrank
heiten waren in den gedruckten Vorlesungen Schoenleins ohne 
Zweifel der schwachste Teil gewesen; er hatte sich hier einer 
nicht nur viel zu weit getriebenen, sondem ganz unrichtigen 
Vergleichung der Krankheitsprodukte mit Pflanzen- und Pflan
zenteilen, Fruktifikationsorganen u. a. hingegeben. Und nun 
fand er, auch bei mikroskopischer Untersuchung einer kontagi
osen Hautkrankheit, eine vollkommen ungeahnte Tatsache, 
namlich, daB sie durch kleine pflanzliche Wesen bedingt sei, 
und schuf jetzt auf exaktem Beobachtungswege eine ganz 
andere Botanik der Hautkrankheiten, als er sie fruher mit der 
Phantasie erschaffen. Hiermit waren Tatsachen von der aller
groBten theoretischen und praktischen Bedeutung darge
legt, Tatsachen, die nach meiner Ansicht eine noch viel groBere 
Zukunft haben, als wir bisher vermuten. J etzt war es keine 
Kunst mehr, auch Pilze zu entdecken; er hatte der For
schung den neuen Weg gevdesen und meder einen neuen 
Zweig des Wissens geschaffen, die Lehre von den Epiphyten 
des menschlichen Korpers als Krankheitsursachen. - Dies 
waren denn auch Leistungen, die nicht me seine personliche 
Wirksamkeit als Kliniker von vorzuglicher Bedeutung fur 
die deutsche Medizin waren, mit denen er vielmehr in die 
Reihe der Entdecker neuer Wahrheiten trat, die der ganzen 
Medizin aller Lander, aller Zeiten gleichmaBig angehoren. 

Ist es also so, daB es hochbegabte Menschen gibt, die 
allen Objekten, die sie beruhren, goldene Funken entspruhen 
lassen, ist es so, me Schiller sagt, daB "mit dem Genius die 
Natur im emgen Bunde steht?" - Ja, meine Herren I es 
ist so; doch nur um den Preis der Arbeit leistet dies auch das 
groBte Talent. Lange und viel muBte Schoenlein untersucht 
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schlichten Worten die neuen Tatsachen vorlegen konnte. 
Nur durch unabHissiges Weiterforschen, getragen von nie 
verloschender, hingebender Liebe zur Medizin als Wissen
schaft und Kunst, ist Schoenlein geworden, was er war, nur 
durch Teilnahme an allen Bereicherungen der Wissenschaft 
und durch freudige Benutzung derselben ist er auch bis an 
das Ende seiner Wirksamkeit groB, ist er frisch und jung 
geblieben. - Nun erkennen wir, wie wohlerworben sein 
Ruhm war, da wir wissen, welche Leistungen sich an seinen 
Namen kniipfen. - Am Wendepunkt der alten und der neuen 
Medizin stand er da, sein helles Auge vom Anfange bis zum 
Ende dem Fortschritte zugewendet. Die Scholastik der 
iilteren Systeme hat er iiber den Haufen geworfen und die 
diirftige Praxis seiner Zeit mit neuem lebensvollem Inhalt 
gefiillt; er hat die anatomische Diagnostik und die physi
kalische Semiotik in der deutschen Medizin zur Geltung ge
bracht, er hat die pathologische Chemie in ihren ersten An
fangen gegrundet, er hat auch fiir die pathologische Mikro
kospie die ersten Marken ausgesteckt und hat damit unver
gangliche Saaten fiir die Zukunft ausgestreut. Zahllose Schiiler 
hat er gebildet, solche, die ihr Leben lang sich genau an seine 
Lehre anschlossen und andere, die fruhe eigene Wege suchten; 
alle aber von ihm auf treue Naturbeobachtung hingewiesen 
und in diesem Sinne alle stets in ihm den Meister erkennend. 

Noch vieles ware von ihm zu sagen, vieles anzuerkennen, 
die Virtuositat des an den Hilfsmitteln der Kunst reichen 
Arztes der Privatpraxis, die freundliche Kollegialitat gegen 
Jiingere, die Kraft, mit der er fiir die Ehre des arztlichen 
Standes auch machtigen Einfliissen gegeniiber einzutreten 
wuBte. Die ihm personlich naher standen, mogen uns einmal 
auch hiervon sagen. 

Schoenleins irdische Tage beendete ein schneller und 
leichter Tod. - Sein Name bleibt in der deutschen Medizin 
unverganglich und in hohen Ehren. - Den Mann wird keiner 
vergessen, der ihm nahe kam. - Mogen andere auf seiner 
Bahn, nach seinem Vorbilde" weiter streben! 
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Der selbstandige Wert des Wissens 
Vortrag. gehalten am 31. Mai 1867 in der Sitzung der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften in Wien 

.. In einer Akademie der Wissenschaften ist. 
falls sie ihren Beruf richtig ergreift. der Ur
heber einer Entdeckung nie jener entmutigen
den Frage des .Wozu' ausgesetzt. die in der 
Welt so hl1ufig an ibn gerichtet wird." 

Arago (im Fresnel) 

I. 

Ieh entnehme das Thema meines Vortrages einer ver
burgten Sage von Pythagoras, wie sie Cicero mitteilt: Dieser 
erzahlt, es habe Pythagoras bei einer Unterredung mit Leon, 
dem Beherrscher von Phlius, durch sein reiches und mannig
faltiges Wissen so sehr dessen Verwunderung erregt, daB Leon 
ihn gefragt, welche Kunst er denn eigentlich treibe. Hierauf 
habe Pythagoras erwidert: Auf eine besondere Kunst verstehe 
er sich weiter nicht, er sei nur im allgemeinen ein "Liebhaber 
des Wissens" Philosophos. Von der Neuheit des Namens 
befremdet, habe nun Leon gefragt, was denn die Philosophen 
fur Leute seien, und wodureh sie sich von anderen Menschen
kindern unterseheiden. Das habe nun Pythagoras, zur Er
lauterung weiter ausholend, auseinandergesetzt: Ihm komme 
das menschliche Leben vor wie jene groBen Messen und Markte, 
die mit dem Pompe offentlieher Spiele unter dem Zusammen
flusse von ganz Griechenland abgehalten wiirden. Wie nlim
lich auf jenen Vereinigungen ein Teil der Anwesenden nach 
der Ehre und dem Ruhme der Kampfpreise strebe, ein anderer 
Teil nur dem Erwerbe und Gewinne nachgehe, wahrend ein 

Ebstein. Arztereden. 4 
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dritter und nicht der schlechteste Teil weder von Ehrgeiz 
noch von Gewinnsucht getrieben, nur des Schauens wegen 
komme und sein Geniigen darin finde zu beobaehten, was ge
schehe und wie - so kamen aueh die Menschen aus einem an
dem Leben und einer bessem Welt in dieses irdisehe Treiben, 
wie aus ihrer Heimat auf eine Messe und jagten, die einen dem 
Ruhme, die andem dem Gelde nach, und neben diesen seien 
denn aueh einige wenige, die, alles Obrige nicht aehtend, nur 
die Natur der Dinge wiBbegierig betraehteten, und diese 
seien es, die er Philosophen "Liebhaber des Wissens" nenne. 
Wie es aber bei jenen Zusammenkiinften fUr das Wiirdevollste 
(liberalissimum) gelte, bloB Zusehauer zu sein und sich nieht 
an ihnen zu beteiligen, so scheine ihm auch im Leben die Be
trachtung und Erkenntnis der Dinge aller unmittelbaren Be
teiligung an demselben bei weitem vorzuziehen. 

Hieriiber auBert nun Roth (Gesch. uns. abendl. Phil. II.), 
Pythagoras habe demnach die nicht alltagliche und auch heute 
noch unsem Philosophen anempfehlenswerte Denkweise ge
teilt, welche das Wissen und Forschen nicht als ein Mittel 
zu praktisehen Lebenszwecken, sondem als einen Gegenstand 
selbstandigen Wertes, als eines der hachsten Lebensgiiter 
auffaBt; eine Denkweise, wie sie allen groBen Denkem wegen 
des, wenn man will, einseitigen, aber in ihrer geistigen Bega
bung begriindeten Oberwiegens der Intelligenz natiirlich ist, 
und wie sie denn wirklieh auch bei Plato und Aristoteles in 
mehrfacher AuBerung vorkomme. 

Diesem Gutaehten Roths naeh sollte Pythagoras, welchen 
im Kreise seiner Jiinger Dahlmann (Politik I) als die erste 
Universitat bezeichnet, so recht die Anlage zu einem Akade
miker gehabt haben; - ich mache den wesentlichen Inhalt 
desselben zum Gegenstand meiner Betrachtung: er ist der 
selbstandige Wert des Wissens und die Befriedigung, die es als 
eines der hOchsten Lebensguter bietet - ein Thema, iiber wel
ches nachzudenken man sieh, ungeachtet mancher Veran
lassung, selten bequemt. 

Urn dieses Thema zu lasen, d. i. den selbstandigen Wert 
des Wissens und die Befriedigung, die es bietet, zu begriinden, 
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kann es sich nicht urn die Aufzahlung alles dessen handeln, 
was wir mehr oder weniger griindlich von der Erde und allen 
dem, was sie birgt und was sie tragt, vom Himmel und seinen 
Tiefen, von der staatlichen, von der sittlichen Welt wissen, 
denn augenscheinlich wiirde auch eine erschapfende Aufzah
lung nichts zur Lasung des Themas an die Hand geben. Es 
kann sich auch nicht urn eine Darlegung der aufklarenden 
gesittenden, heilenden Macht und Wirkung des Wissens, d. i. 
iiberhaupt nicht urn das praktische Wissen handeln; es kann 
hier ausschlieBlich nur das theoretische Wissen gemeint sein. 

Die Lasung des Themas, wora uf sich ein sel bstandiger Wert 
des Wissens und die Befriedigung, die es bietet, griinde, kann 
nur darin gesucht werden, daB gezeigt wird, wie das Wissen 
in uns zustande komme, und was es an und fiir sich leiste. 

Bevor ich in diese Erorterung eingehe, ist es notig, einige 
nach meinem Erachten ausgemachte Satze als leitende Punkte 
in der Untersuchung voranzuschicken. Solche sind: Das 
Wissen besteht im Festhalten begrifflicher, nach Gegenstand, 
nach Standpunkt und Stufe der Abstraktion verschiedener, 
in letzter Instanz in der anschaulichen Welt wurzelnder Er
kenntnisse, - wir kennen nur ein begriffliches Wissen, - das 
begriffliche Wissen ist es, welches die Forschung und die 
Mitteilung der Erkenntnisse ermaglicht - das Forschen ist 
Suchen nach theoretischem Wissen. AuBerdem ist noch natig 
zu erklaren, daB ich, wenngleich ich nicht Materialist bin, 
mich bei dieser Untersuchung doch auf einen materialisti
schen, oder, wenn man will, organizistischen, physiologischen 
Standpunkt stellte, und somit, wiewohl ich nicht anstehen 
kann, dem Wissen eine geistige Natur zuzuerkennen, von der 
Intervenienz eines geistigen Prinzips als Faktors absehe -
zu dem Behufe, urn durch Vereinfachung des Gegenstandes 
denselben dem Verstandnisse naher zu legen. 

Wenn man sich einigermaBen in den Gegenstand vertieft, 
so erscheint das Wissen als etwas ganz AuBerordentliches, 
denn es bedingt tatsachlich das Sein, die Welt, und es ist 
augenscheinlich je groBer das Wissen, desto groBer nach allen 
Dimensionen die Welt. 
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Das Wissen haftet, soweit wir von ihm Kunde haben, an 
einer Personlichkeit, welche als das erkennende Subjekt eben 
seine Erkenntnisse in Begriffen weiB. Wir .konnen, da das Er
kennende ein Erkennbares zur notwendigen Voraussetzung hat, 
ebensowenig ein von der hierin liegenden Beziehung freies, 
mit Erkenntnis und Wissen ausgestattetes Wesen begreifen, 
als das Wissen abgelOst von einem Wissenden als etwas Selb
standiges denken. 

Freilich wohl haben manche Philosophen eine reale Welt 
aus einem als Absoluturn hingestellten formalen Erkenntnis
vermogen (Vernunft) entwickelt, allein sie mogen heutzutage 
kaum mehr irgendwelche glaubige, geschweige denn uber
zeugte Anhanger find en. 

Es zweifelt niemand, daB es eine in bestimmter Weise 
organisierte, eine mit bestimmten Organen ausgestattete Per
sonlichkeit ist, welche erkennt und ihre Erkenntnisse weiB; 
man wird also sagen durfen, daB beides das Ergebnis nor
mierter Organfunktion, beides eine Leistung der Personlich
keit sei. Der genauere Nachweis dessen ist fur meinen Zweck 
urn so wesentlicher, als auch die Befriedigung, die das Wissen 
bietet, darin ihre Begriindung finden wird. Er wird sich aus 
der Darlegung der Vorgange, wie wir zum Wissen gelangen, 
ergeben. Ehevor diirfte es aber wichtig sein, anzudeuten, wie 
das Wissen unter den bestehenden Bedingungen seinem MaBe 
und seiner Art nach bestimmt sei. 

In ersterer Rucksicht miissen wit glauben, daB das MaB 
des moglichen Wissens durch die Kombination jenes Grades 
von anschaulichem Erkenntnis- und Abstraktionsvermogen 
bestimmt sei, wie wir es in uns realisiert finden. 

Eine Erkennbarkeit der Dinge, wie wir sie uns zum Behufe 
einer tieferen analytischen Anschauung mittels kiinstlicher 
Behelfe und ZUbereitungen hersteUen, ware mit dem Bestande 
der Dinge nicht vertraglich, - daB aber eine Steigerung des 
Abstraktionsvermogens bei dem bestehenden Grade des an
schaulichen Erkenntnisvermogens unser Wissen erweitern 
soUte, ist sehr zu bezweifeln. Wir sind ja namlich tatsachlich 
in der Lage, hierin AuBerordentliches zu leisten; wenn wir 
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aber unbefangen danach fragen, was wir durch eine weit fort
gesetzte Abstraktion erreiehen, so zeigt sieh, daB wir endlich 
zu Begriffen gelangen, welche inhaltsleere Formen sind, die 
unser Wissen weder iibersichtlich machen noch vertiefen -
aus welchen wir die anschauliche Welt durch Ableitung zu 
konstruieren glauben, wahrend wir sie vielmehr in dieselbe 
hereintragen. - Wollten wir es aber mit einer Steigerung des 
einen Vermogens von der Art versuchen, daB das andere da
durch ersetzt wiirde, so ginge das nur mit dem anchauliehen 
Erkenntnisvermogen an, weil wir ja das andere als ein selb
standiges Abstraktionsvermogen, eine Abstraktion ohne an
schaulichen Stoff gar nieht denken konnen; jenes aber gabe 
augenscheinlieh, so tief und umfassend es auch ware, kein 
Wissen, sondern eine unerquiekliehe Anschauung der Gegen
wart. 

Dber die Art unseres Wissens muB vor aHem in der Dar
legung der Vorgange, vermoge welcher wir zu Erkenntnissen 
gelangen, Aufklarung zu finden sein. Diese Darlegung wird 
zugleieh zeigen, wie denn die Erkenntnis und das Wissen eine 
Leistung der Personlichkeit sei. 

Der erste Rang gebiihrt jenem fundamentalen Vorgange, 
vermoge dessen wir die Welt als die uns bekannte auBere Welt 
anschauen oder erkennen. Er stellt die anschauliche, die Er
fahrungswelt her, in welcher alles unser Wissen wurzelt, welche 
keine Abstraktion ganz verlassen dad, wenn sie nicht zu leeren 
Gedankendingen fiihren solI. Er besteht in allen seinen Mo
mentcn, jenem der Rezeption der Sinneseindriicke und ihrer 
Leitung, der Verarbeitung derselben zu bestimmten Anschau
ungen, endlich in jenem merkwiirdigsten aller, in dem eine 
auBere Welt konstruierenden Momente in subjektiver orga
nischer Tatigkeit. Die Wichtigkeit der anschauliehen Er
kenntnis kann nicht iiberschatzt werden. Obgleich im ge
wohnlichen praktischen Leben sehr oberflachlich und ein
seitig geiibt, liefert sie durch Schade und AHseitigkeit der 
gemeinhin sog. sinnIichen Auffassung auf Grund seltener na
tiirlicher Begabung ebensowohl die Bausteine aller deskrip
tiven, klassifizierenden und induktiven Wissenschaft, wie auch 
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die Btirgschaften des Gehaltes der Begriffe und der VerliiB
lichkeit der Deduktion - wie dies ein uniibertreffliches Bild 
illustriert, welches Arago (im Ampere) tiber die Geburt und die 
Entwicklung einer sich bewahrenden Idee entwirft: " Gleich 
einem Gestirn im Aufgange erscheine sie zuerst an den auBer
sten Grenzen unseres geistigen Horizontes anfangs sehr be
schrankt, mit unsicherem, schwankendem Scheine, der wie 
durch einen dichten Nebel zu uns dringt, dann wachsend an 
Dmfang und Helligkeit, bis aIle ihre Einzelheiten zu erkennen 
sind, endlich mit deutlichen Umrissen, so daB sie sich ent
schieden von aHem absondert, was sie umgibt und nicht sie 
selbst ist. Da bemachtige sich ihrer die Rede usw., d. h. sie 
sei dort angelangt, wo sie durch Begriffe hindurchgehend die 
anschauliche Form annimmt, sich an der Anschauung selbst 
erprobt und als Entdeckung dasteht. - Dnd anderseits ent
haIt die anschauliche Erkenntnis die Grundlage einer idealisti
schen Weltanschauung, denn was ist jener Komplex subjek
tiver organischer Tatigkeiten im Grunde anderes, als eine 
Reihe von apriorischen subjektiven Bedingungen, unter 
welchen die Anschauung zustande kommt? Mit Beziehung 
hierauf habe ich an einer anderen Stelle angedeutet, wie Kant 
in seiner idealistischen Auffassung der Dinge die heutigen 
Standpunkte der physikalischen und physiologischen For
schung antizipierte, indem er gewisse subjektive Formen, 
sog. transzendentale (vor aller Erfahrung gegebene, dieselbe 
ermoglichende) apriorische Anschauungen als Bedingungen 
statuierte, unter welcher die Dinge erkannt werden. In der 
Tat sind nicht nur sie, sondern alle die vorhin angedeuteten 
organischen Tatigkeiten als solche subjektive Bedingungen 
anzusehen, vermoge welcher wir zu bestimmten Anschauungen, 
ja iiberhaupt zu Anschauungen gelangen. 

Wir sehen die uns umgebende Welt mittels des Lichtes; es 
ist aber heutzutage auBer allem Zweifel, daB das Licht nicht 
als solches auBer uns besteht, sondern daB es Schwingungen 
des Athers sind, die wir mittels Vorrichtungen von spezifischer 
Erregbarkeit jenseits der adaquaten Sinnesvorrichtung zu 
Licht umsetzen und als solches erkennen. Wir selbst beleuch-
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ten uns also den Raum und erkennen darin die Dinge ver
moge ihres Verhaltens zum Lichte, nicht nur ihren Ober
flachen, ihren auBeren Umrissen nach, sondern bekommen 
auch uber ihr Inneres Aufschlusse. Ebenso sind es an und fur 
sich Schwingungen tonender Korper von verschiedener GroBe 
und Geschwindigkeit, welche die Luft aufnimmt und uns zu
leitet, die wir zum Schalle, zum Tone verarbeiten. Und ebenso 
sind die Dinge, die wir vermoge der Eindrucke auf andere 
Sinne vorstellen, auBer der Vorstellung gewiB ganz andere, 
unzweifelhaft in innerer oder Massenbewegung begriffene 
Dinge. 

Nun muB es jedem Unbefangenen hochst wunderbar er
scheinen, daB wir die Dinge, deren Vorstellung doch vermoge 
der gedachten Vorgange in uns zustande gekommen ist, als 
auBere Dinge auffassen. Wie geht das zu? Unzweifelhaft 
liegt auch hier eine weitere subjektive organische Tatigkeit 
vor. Kant war hierin der erst orientierte, indem er aussprach, 
daB wir die Dinge vermoge einer apriorischen subjektiven 
Form im Raume anschauen, daB wir zu jeder Anschauung die 
uns vor aller Erfahrung innewohnende formale Anschauung 
des Raumes hinzutun. Die Physiologie faBt sieh, in spezieller 
Beziehung auf die Lichtwahrnehmungen, dahin, wir seien un
bedingt gezwungen, die Ursache un serer Lichtwahrnehmungen 
in den anBeren Raum zu setzen, selbst wenn sie in Wahrheit 
im Innern des Auges ware (Pick). 

Ich will hier nicht in eine Untersuchung der Korrektheit 
sowohl der idealistischen wie der physiologischen Auffassung 
des Vorganges eingehen. Aber so viel ist unzweifelhaft, daB 
das Zwingende, demgemaB wir die vorgestellten Dinge auBer 
das Vorstellende verlegen, in der Organisation liegen musse, 
daB das Anschauen der Dinge im Raume eine Funktion der 
Organe unseres anschaulichen Erkenntnisvermogens sei, 
welche uns konsequent auch im Raume, in der Halluzination, 
immer eine auBere Welt vorfuhrt. 

Diesem Vorgange geht unmittelbar ein anderer vorher, der 
nicht weniger wunderbar ist. Bekanntlich wird der Eindruck 
auf die Sinne durch ein Abbild des auBern Dinges, durch das 
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Bildchen auf der Netzhaut des Auges, durch die Oszillation 
eines oder mehrerer der Elemente des Cortischen Organs in 
der Schnecke des inneren Ohrs vermittelt. Diese Abbilder 
sind wie die von ihnen betroffenen rezipierenden Elemente und 
deren Komplexe auBerordentlich klein, und doch sehen wir 
die Dinge in ihrer, wie wir sagen miissen, natiirlichen, realen, 
das Netzhautbildchen weit iibertreffenden GroBe, horen wir 
den Schall, den Ton in einem der Oszillation eines Cortischen 
Elementes weit iiberragenden Machtigkeit. Sie miissen also 
jenseits jener rezipierenden Elemente zu den machtigen 
Dingen, als welche wir sie anschauen, verarbeitet worden 
sein, und zwar in jenen zentralen Organen, in welchen die 
verschiedenen Sinneseindriicke iiberhaupt zu adaquaten 
Anschauungen umgestaltet werden. Es ist dieser Vorgang 
unerlaBlich, weil sonst nicht einzusehen ware, warum wir in 
der in den Raum versetzten Ursache unserer Wahrnehmung, 
die doch in dem beziigHchen Sinnesorgane als ein kleines 
Bildchen auftrat, etwas von diesem an GroBe, an Machtig
keit so auBerordentlich verschiedenes Ding vorstellen. 

Aus diesen Andeutungen, iiber welche hinauszugehen hier 
untunlieh ist, ergibt sieh, daB die uns umgebende anschauliehe 
Welt wesentlich eine Schopfung der Personlichkeit sei, daB es 
Organfunktionen seien, vermoge welcher sieh die Dinge als 
auBer uns befindliehe, als Dinge von bestimmter Qualitat, 
Form, von bestimmter GroBe und Machtigkeit gestalten. 

Aber damit hat es mit unserer Tatigkeit innerhalb der 
anschaulichen Welt noch nicht sein Bewenden. Noch sehen 
wir in dem Werden der Dinge und in den an ihnen stattfinden
den Vorgangen und Veranderungen eine Sukzession und 
einen Zusammenhang und wir sagen, die Sukzession geschehe 
in der Zeit und der Zusammenhang jener Veranderungen sei 
ein kausaler. Wenn wir a ber fragen, wie wir zu diesen Anschau
ungen gelangen, so zeigt sieh, daB dies vermoge subjektiver 
Formen geschieht, die in unserer Organisation liegen miissen, 
vermoge welcher wir eben in den Stand gesetzt werden, eine 
Sukzestion und einen Zusammenhang aufzufassen. 

Die Zeit is! vor aHem augenscheinlich in uns, wir iiben ihre 
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Anschauung an den Anschauungen der Dinge (einschlieBlich 
unseres eigenen Leibes), sofern sie in die Reflexion eingegangen, 
zu Gedanken geworden sind - weswegen sie sich nur dem 
Menschen tiber die Gegenwart hinaus als Vergangenheit und 
als Zukunft entfaltet. Ebenso tiben wir in der Kausalitat 
eine unseren Organen inharente Tatigkeitsform, mittels der 
wir die Dinge und die an ihnen vorgehenden Veranderungen 
untereinander verkntipfen; wir tiben sie mit dem ersten Er-
6ffnen unserer Augen, indem wir, wie die Physiologie sagt, 
die Ursache unserer Lichtwahrnehmungen in den auBeren 
Raume versetzen. 

Nun k6nnte man einwenden, diese Tatigkeiten hatten nicht 
die Bedeutung, die iCh ihnen behufs meiner Beweisftihrung 
beilege; wir seien ihrer nicht bewuBt, die anschauliche Welt 
komme in automatischerWeise zustande, und wir k6nnten uns 
derselben nicht verschlieBen, - wenn man sich aber erinnert, 
daB wir die Anschauung auch zu Zwecken der Forschung mit 
isolierter Aufmerksamkeit auf den Gegenstand, geleitet von 
Reflexion, mit Anstrengung, behufs scharfer allseitiger Auf
fassung tiben, so wird man tiberzeugt, daB hier allerdings er
mtidende Tatigkeiten vorliegen, die je nach MaBgabe ur
spriinglicher organischer Begabung und Ausbildung jene ge
w6hnliche Anschauung erweitern, erganzen. 

Sobald wir, von der unmittelbaren Anschauung abge
wendet, dieselbe denken und in Worte kleiden, befinden wir 
uns auf einem andern, auf begrifflichen Gebiete, auf dem sich 
eine andere Reihe von Tatigkeiten er6ffnet. Schon auf dieser 
eben gedachten niedersten Stufe der Abstraktion ist das 
Forschen, ist eine Erweiterung des Wissens erm6glicht, in
dem wir - wie vorhin angedeutet - durch fortgesetzte 
zweckbewuBte Anschauung desselben Gegenstandes, oder 
durch Vergleichung der in einen Begriff iibertragenen mit 
einer unmittelbaren Anschauung veranlaBt, mittels Wieder
holung derselben von anderen Standpunkten neue erganzende 
berichtigende Anschauungen gewinnen, indem wir die Dinge 
planmaBig unter abgeanderte Bedingungen ihres Seins und 
Wirkens bringen, urn selbe durch neue Anschauungen mog-
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lichst vielseitig zu erkennen. - AUe diese AnHisse und Be
dingungen vervieWiltigen sieh, wenn wir in der Abstraktion 
weiter gehen; und diese iiben wir, indem wir ganze Reihen von 
Anschauungen von verschiedenen Standpunkten aus unter 
Begriffe und solche wieder unter hohere Begriffe zusammen
fassen - indem wir vermoge verschiedener an bestimmte uns 
inharente (transzendentale) Normen gebundener Operationen 
mit den Begriffen von verschiedener Abstraktionsstufe neue 
Erkenntnisse, Vernunft-Erkenntnisse schaffen - indem wir 
die Gesetze erkennen, welche tiber dem Sein und Werden und 
dem Wirken der Dinge usw., in den Vorgangen des Erkennens 
und Denkensselbst, unseres WoUens und Handelns walten.
indem wir mit einem Worte Dbersieht in das Detail unserer 
Erkenntnisse einen Zusammenhang in dasselbe bringen, die
selben vertiefen, Wissenschaften aufbauen. 

Es hat keine Zeit gegeben, in welcher man nieht vermutet 
oder einigermaBen eingesehen hatte, daB hier iiberall ermii
dende an bestimmte Normen gebundene Organtatigkeiten 
vorliegen - wie soUte unsere Zeit hieriiber anders denken, 
nachdem die Schwelle zu dem wunderbaren elementaren Baue 
des Tier- und Menschengehirnes, zu den Werkstatten der An
schauung sowohl, wie der Reflexion und ihres leider so oft 
ungeniigenden Fixierungs- und Verkehrsmittels, der Sprache 
betreten, ja man darf sagen, iiberschritten ist. 

Nach dem Bisherigen haben wir Erkenntnisse erarbeitet; 
noch miissen wir dieselben, wie vorhin angedeutet wurde, fest
halten, wir miissen sie nach Willkiir wecken konnen, damit 
sich ein Wissen gestalte und ein Forschen moglich werde. Da 
ist wieder eine und zwar die wiehtigste und die lohnendste 
Arbeit, denn sie setzt uns in den dauernden Besitz einer Welt 
und macht, daB wir aus der Koordination mit den Dingen 
heraustreten und uns vermoge der festgehaltenen Erkennt
nisse ihnen allen bleibend gegeniiberstellen - in einer Be
ziehung, deren Studium und Auffassung iiber die Art unserer 
Weltanschauung entscheidet. 

Es ist nun nicht zu ver:kennen, daB sieh die Erkenntnisse, 
je mehr sie sich iiber die elementare Form der anschaulichen 
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erheben und sich zu begrifflichen urostalten, desto mehr ver
geistigen, daB sie Erzeugnisse geistiger Art sind, welche wir 
wissen, indem sie fixiert und in einem bestimmten moleku~ 
laren Zustand der die beziiglichen Organe konstituierenden 
Materie, entsprechend der Auspragung dieses letzteren mit 
mehr oder weniger Klarheit, an uns haften - ein Geist, der 
in uns aufgegangen, bei uns und unserem Geschlechte bleibt, 
der iiberall einkehrt, nach MaBgabe urspriinglicher Begabung, 
Anregung und Tatigkeit. 

Unzweifelhaft haben wir mit der im Vorigen dargelegten 
Arbeit Werte und wie schon angedeutet einen Besitz geschaf
fen. Wir erwerben in der Erkenntnis, in dem Wissen kein 
Eigentum. Hierin liegt ein weiteres hochst wichtiges Moment 
zur Losung unserer Aufgabe. Es ist demnach notig, zu diesem 
Zwecke dieses Eigentum naher ins Auge zu fassen. 

Wenn es richtig ist, daB nur Arbeit ein eigentliches per
sonliches Eigentum begriindet, so ist das durch selbstandiges 
Forschen errungene Wissen das wahrhafteste Eigenturo. 

Es ist zwar auch das von andern entlehnte, das erlernte 
Wissen, als ein zusammenhangendes iiber die Entwickelung 
und Begriindung der Erkenntnisse klares, Rechenschaft 
gebendes Wissen, ein hochst wertvoller, miihevoll erworbener 
Besitz, allein er ist eigentlich nur ein Besitz von Mitteln zu 
dem Zwecke der Produktion eines wahrhaften Eigentums, 
auf jedem Stadium des gemeinsamen Fortschrittes ein 1n
begriff von Bedingungen, unter welchen ein verniinftiges, auf 
Erfolg rechnendes Forschen, d. i. eben jene Produktion wahr
haften Eigentums, ermoglicht ist. Er ist die Teilnahme an 
einem Gemeingute, an einem Kapital, auf welches noch zu
riickzukommen sein wird. 

Das auf Grundlage dieses Besitzes durch selbstandiges 
Forschen produzierte Eigentum ist nun, wie die griindlichsten 
Kenner zugeben, ein Eigenturo von besonderer Art. Seine 
Eigenschaften stehen in dem innigsten Zusammenhange mit 
der 1ndividualitat und ihrem Egoismus und mit der Wahr
heit und ihrer kosmopolitischen Natur. 

Kein Erzeugnis tragt die Individualitat des Produzenten 
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in so ausgepragter Weise an sich, keines legt das Innere der 
Werkstatte, die in ihr waltende Arbeitskraft und Richtung so 
klar dar, als das geistige Eigentum. Deshalb heftet der Pro
duzent gemeinhin mit Besorgnis seinen Namen an die Er
rungenschaft seines Forschens, spricht diesel be auch dann 
noch, wenn sie zum Gemeingute geworden, als sein bleibendes 
Eigentum an, und verlangt auch von andern diese Anerken
nung. Dnd deshalb ist auch die unbefugte Aneignung dessel
ben der empfindlichste Diebstahl. 

Andererseits drangt es als theoretisches Wissen im Gegen
satze zu praktischen Kenntnissen, Kunstgriffen und Fertig
keiten (Whewell) zur Freigebung, zur Mitteilung in den wei
testen Kreisen. Das kommt von der Wahrheit, welche allein 
der Forscher sucht, welche der theoretischen Erkenntnis 
wesentlich, wenn auch nicht immer ganz zukommt. Mit 
Miihen und Opfern erworben, durch vielfache Zweifel, die 
Wachter und Lauterer der Erkenntnis hindurchgegangen, will 
sie Gemeingut werden, und die Menschheit spricht es vermoge 
eines unverauBerlichen Rechtes an. Wie das Forschen hach 
ihr keineFesseln kennt, undnach Renans(imDomLuigi Tosti)1) 
Wahrnehmung gerade mitten unter allgemeiner Verwilderung 
die Denker gedeihen, so laBt sich auch ihre Mitteilung nicht 
hem men wie die Zeiteh lehren, wo sie sich komprimiert und 
verfolgt von Autoritat und Wahn, durch Martyrertum und im 
Gewande von Quaestionibus und Paradoxis einfiihrte und zum 
Gemeingute wurde. - Wenn wir trotzdem klagen mogen, daB 
manche Wahrheit nicht ausgesprochen worden, daB manche 
andere nicht in origineller Fassung, in der Reinheit ihrer ur
spriinglichen Konzeption auf uns gekommen, so haben wir 
doch nicht Ursache, unsere machtig und auf sicheren Grund
lagen fortschreitende Zeit zu verdammen, wie Steffens, weil 
sie das Martyrertum durch Polizeigesetze unmoglich mache, 
denn es ist in ihr mehr denn je die Dberzeugung und die Zu
versicht lebendig geworden, daB das Wissen unerbittlich seine 
Wege vorwarts geht und sich ausbreitet, daB es nicht zerstort, 

1) Tosti, Luigi (I8II-1897), ital. Theologe und Historiker. [Anmerk. 
des Herausgebers.] 
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ohne aufzubauen, und daB, wenn es zur Barbarei verflossener 
Jahrhunderte kommen sollte, wie ehedem die leitenden Wahr
heiten als die ewigen Sterne werden zum Vorschein kommen, 
wenn es genug finster geworden (Carlyle). 

Nicht geringer sind die Besonderheiten des Gemeingutes, 
des theoretischen Wissens-Kapitals, wie es in unserenBiichern, 
in unseren Kopfen teils lose, auseinandergeworfen, teils ge
ordnet, verkniipft und verarbeitet aufgespeichert ist. Es 
wird durch die vielfachste Entlehnung nicht geringer, vielmehr 
flieBen ihm, aus der Verarbeitung des Entlehnten hervor
gegangen, neue Elemente als Zinsen zu, deren GroBe sich jeder 
Vorausberechnung entzieht. Es besteht jenes Kapital aus 
eine Masse des verschiedenartigsten Details sowohl wie um
fassender Erzeugnisse, und jedes neu hinzukommende ent
wickelt in dem Bestehenden eine erweiternde, restituierende, 
befruchtende, wie eine reduzierende, kondensierende, eine ab
sorbierende, zersetzende, vor aHem aber eine metabolische 
Wirkung, so daB die Masse in einer fortwahrenden Umgestal
tung begriffen ist. Ich vermag das groBartige Schauspiel nur 
in den grobsten Umrissen anzudeuten. Wieviel Wissenschaft ist 
bis auf sparliche Reste untergegangen, wie viele Wissenszweige, 
die sich nach Methode und Inhalt selbstandig diinkten, sind 
zu Behelfen ander~r geworden, wie viele sind von anderen 
absorbiert worden, wie viele haben sich gespalten, wie viele 
sind neu erstanden, - und wie haben sich damit ihre Be
ziehungen untereinander verschoben und geandert. Jeder
mann kann heutzutage wahrend eines Lebenslaufes irgend
einem Akte des Schauspiels zusehen, wie da und dort ein 
Strahl hereinbricht, welcher hier wiedererweckt, befruchtet, 
erleuchtet, dort verdichtet, verodet, zersetzt, chaotische Wir
bel anregt und unterhalt, bis ein anderer, ein dritter kommt, 
der den Tumult klart und neue Gebilde erstehen laBt. - Dieses 
Kapital reprasentiert durch seine GroBe, vor aHem aber durch 
die Natur seiner Bestandteile, ihre Anordnung, durch den 
Grad und die Art ihrer inneren Verwandtschaft, die Stand
punkte und die Bestrebungen, d. i. den Geist der jeweiligen 
Zeitperiode. 



Die eigenartige Natur des geistigen Eigentums macht, daB 
eine aquivalente Umsetzung desselben zu materiellem Besitze 
unmoglich ist. Sein Wert liegt in der Arbeit und in der Wahr
heit des Erzeugnisses. Abgesehen davon, daB sich die GroBe, 
die Bedeutungder letzteren nicht absolut bestimmen laBt, da 
eine Entdeckung heute klein erscheint, in der nachsten Zu
kunft sich aber groB und folgenreich erweist, ist eine kleine 
Entdeckung oft die Frucht langer, miihevoller, kostspieliger, 
origineller Arbeit, eine groBe Entdeckung nicht selten das 
Werk gliicklicher weihevoller Augenblicke. So bietet die Ar
beit keinen Anhaltspunkt; wie aber will man das Erzeugnis 
selbst schatzen, da es den Produzenten ja an und fiir sich 
lohnt, ihm an und fiir sich jenen GenuB bereitet, we1chen die 
Befriedigung eines primitiven Dranges gibt; da es auch nach 
der Mitteilung sein Eigentum bleibt, und da es seiner Natur 
gemaB auf Mitteilung dringt und die Menschheit dieselbe als 
die Erfiillung einer Pflicht fordert. Deshalb appelliert iiberall 
die Produktion von geistigen Werten an das Gemeindewesen, 
den Staat, die Gesellschaft, und das MaB der ihr von ihnen ge
wordenen Anerkennung und Forderung durch materielle 
Mittel ist Zeuge und Gradmesser ihrer Zivilisation. 

Wenn man fragt, was zu dieser Arbeit als einem Lebens
bernfe bestimmt, so miissen wir sagen, daB es ein den Organen 
innewohnender, von der Idee des Organs unabtrennlicher 
Drang nach Funktion ist, der uns dahin treibt, dem wir folgen, 
ehe wir noch die Bedeutung, den Wert seiner Befriedigung und 
ihrer Friichte irgendwie zu ermessen imstande sind. Dieser 
Drang, der uns im Reiche des Lebendigen, vor allem im tieri
schen Organismus, entgegentritt, und hier als leitender und 
beherrschender dem Nervensysteme innewohnt, hier die 
groBte Mannigfaltigkeit in bezug auf seine Richtung ent
wickelt, dessen individualisierendes Studium unzweifelhaft 
wieder zum Leitfaden in der Durchforschung des Zentral
organs werden wird - dieser Drang wird durch Tatigkeit, 
durch Funktion gestillt. Es ist wohl natiirlich, daB die hierin 
liegende Befriedigung zu einem desto edleren Lebensgenusse 
wird, je edler der Drang selbst ist, und je klarer seine Befriedi-



gung ins BewuBtsein tritt. Ich weiB in der Tat alles das Ge
sagte mit Beziehung auf den "selbstandigen Wert" des Wissens 
nicht besser zu erlautern, als durch das Gestandnis, welches 
in den Worten liegt, die Fresnel an Young schrieb: "Ich ar
beite viel weniger, urn den Beifall des Publikums zu erhaschen, 
als urn meine eigene innere Zustimmung zu erhalten, welche 
letztere mir immer die siiBeste Belohnung aller meiner 
Miihen gewesen ist." (Whewell.) 

In diesen Wort en liegt iibrigens auch noch ein weiteres: 
Jede Arbeit begriindet Selbstandigkeit, und es ist nach dem 
Gesagten erklarlich, daB das seiner Natur nach freie Forschen 
Denken und Wissen den exquisitesten Grad von Selbstandig
keit begriindet. Wenngleich nun diese Selbstandigkeit den 
Forscher in seinem Bereiche isoliert, so folgt er doch, indem 
er wahrnimmt, wie der durch seine Errungenschaft in der 
fliissigen Masse des Wissens geweckte Wellenschlag iiber sei
nen Kreis in entriickte Provinzen hinausgeht, wie die Garung 
weit hinaus in die ganze Masse greift, indem er wahrnimmt, 
wie iiberhaupt ein in einem Kreise angeziindetes Licht in den 
entlegensten anderer widerscheint, so folgt er doch, sage ich, 
vor allen anderen einem allgemeinen Kulturgesetze, dem
gemaB je hoher der Gradder Selbstandigkeit des einzelnen 
ist, sich desto mehr der Drang nach Assoziation geltend macht, 
d. i. nach der Verwirklichung einer Abstraktion, welche ihre 
Elemente durch wechselseitige Anerkennung und Anregung 
zu einem gemeinschaftlichen Zwecke bindet und nach auBen 
eine Personlichkeit reprasentiert. Darum haben eben nur 
Kulturvolker, deren Elemente durch Talent und Arbeit auf 
dem Wege freier von Autoritat und Tradition emanzipierter 
Entwicklung selbstandig geworden, Assoziationen - Asso
ziationen der verschiedensten spezielle sowohl wie allgemeine 
Interessen urnfassenden Art -, iiber denen sich unvermerkt 
die urnfassendste von allen, die offentliche Meinung, gestaltet, 
ein einiger, frei gewordener, siegreich aus einem Kampfe urns 
Dasein mit anderen hervorgegangener Gedanke, der gleich 
einer Atmosphare sich niederlaBt und alles durchdringt, hier 
st1irkt und belebt und dort lahmt und vernichtet. 



Am lebendigsten muB wohl dieser Drang nach Assoziation 
in den Tragern des theoretischen Wissens sein, da dieses ja an 
und fiir sich vermoge seiner im kleinsten Detail waltenden 
Solidaritat faktisch immer und zumal heutzutage innigst 
assoziiert ist - zu einem Ganzen, bestehend aus dem Erbe 
unserer Vater und den SchOpfungen der jeweiligen Gegen
wart, Friichte zugleich und eine Saat, die keimfahig ist fiir 
aIle Zeiten. Arbeit, Produktion von Werten, Stillung des 
Wissensdranges fiillen die Geschichte des schaffenden Geistes 
und werden sie fiillen; die Arbeiten mit ihrem gestillten Drang 
gehen unter, die Werte bleiben und jede Zeit hat die Aufgabe, 
sich iiber die ihnen gebiihrende Stelle in dem assoziierten 
Wissen zu orientieren. Man konnte meinen, und man sagt es, 
daB wir heutzutage in dieser Hinsicht Wichtiges vernach
lassigen; es wird hiermit eine Geringschatzung des deduktiven, 
spekulativen Wissens ausgesprochen. Ich glaube mit Unrecht. 
Auf eine! Seite hat unsere Zeit die ungeniigenden Resultate 
deduktiver, spekulativer Bestrebungen in der Mangelhaftig
keit empirischer Grundlagen begriindet, es hat die Reich
haltigkeit der Objekte sowie der Reiz induktiver Studien die 
Forscher in Uberwiegender Anzahl auf dies em Gebiet versam
melt; Objekt und Methode machen, daB hier notwendig Asso
ziation herrscht. Auf der andern Seite ist es die andersartige, 
diskursive Natur des deduktiven, des spekulativen Forschens, 
welche nicht nur das ganze Gebiet desto mehr isolierte, je 
schroffersichdie Denker demempirischen Wissen verschlossen, 
sondern sie ist es auch, welche selbst die einzelnen Denker 
auseinanderhielt. Die induktive Forschung hat dem Denker 
Grundlagen und die Hand geboten, und indem es heutzutage 
keinen Naturforscher gibt, der sich nicht auf hOheren Stand
punkten zu benehmen wUBte und keinen Denker, der induk
tives Wissen nicht zu verwenden strebte, so ist tatsachlich 
das Wissen von heute assoziiert wie nie zuvor und damit auch, 
wie nie zuvor, eine Macht geworden. 

Und nun, ehe ich schlieBe, noch eine Bemerkung: Indem 
das Wissen ein Eigentum ist, neben des sen Anhaufung kein 
Zweiter verarmt, weil das Gebiet des zu Wissenden uner-
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schop£lichund jedem zuganglich ist, und weil jeder Errungen
schaft ihre Mitteilung folgt, so konnen dessen Inhaber und 
die Kreise, die sie bilden, nur insofern in der Gesellschaft iso
liert erscheinen, als das Verstandnis fUr ihre Bestrebungen 
ohne ihre Schuld nicht zustande gekommen oder ohne ihre 
Schuld abhanden gekommen ist. 

Ich sehe mich hiermit am Ende meiner Erorterung in die 
Akademie versetzt und nehme die pythagoraische Anschau-
1J11g des Wissens als den Beruf derselben, als die in derselben 
herrschenden Denkweise, als das Prinzip ihrer Tatigkeit in 
Anspruch. Und wenn ich nun auf die Fragen, von deren Lo
sung ich das Verstandnis des Kommentars Roths tiber das 
Wissen und Forschen abhangig machte, antworten soIl, so er
gibt sich: 

I. Wir schaffen in dem Wissen auf dem Wege unbewuBter 
automatischer, insbesondere aber zweckbewuBter anstrengen
der, an Organe gekntipfter und dam it an bestimmte inharente 
Normen gebundener Tatigkeit eine materielle und eine geistige 
Welt. 

z. Wir schaffen durch die hierin liegende selbstandige 
Arbeit ein personliches Eigentum eigener Art, welchem mit 
Beziehung auf den spezifischen Drang nach Forscher-Tatig
keit ein selbstandiger Wert zukommt. 

3. Wir erlangen, indem wir den den edelsten Gebilden 
unseres Organismus innewohnenden Drang nach Tatigkeit 
befriedigen, eines der hochsten Lebensgtiter - ein Lebensgut, 
welches sich dem BewuBtsein des Gerechten wtirdig zur Seite 
stellt - ein Lebensgut, zu dessen massenhafterer Produktion 
und Mitteilung die Menschen sich zu Vereinen zusammentun, 
deren Bestrebung jener ethischen Vereine wtirdig zur Seite 
steht. 

Wenn ich am Schlusse das Gesagte tiberblicke, so zeigt 
sich, daB, wenn auch das konkrete Thema befriedigend er
ledigt worden sein mag, doch noch die definitive Beantwor
tung einer Frage unterblieb, - einer Frage, welche sich aus 
mehreren der angeftihrten Daten machtig hervordrangt -
deren Beantwortung somit auch eine Erganzung der bisherigen 

Ebstein, Arztereden. 5 
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Er-orterungen abgeben diirfte. Diese Frage ist: Von welcher 
Art ist unser Wissen in Beziehung auf das Wesen der Dinge, 
oder was haben wir von den Dingen, die wir erkennen, zu 
halten? - Die Beantwortung dieser Frage scheint auf den 
ersten Blick vor allem davon abzuhangen, daB wir die Dinge 
recht griindlich und allseitig erkennen; allein bald tritt die 
Dberzeugung dazwischen, daB es auch sehr wichtig sein diirfte, 
zu beriicksichtigen, welche Rolle nach dem Gesagten dem Er
kennenden zukomme. In der Tat laBt sich besonnenerweise 
die Frage nur nach griindlichster Beachtung dieses Faktors 
beantworten. Und diese Antwort wird zugunsten einer ideal
listischen Anschauung der Dinge ausfallen. - Das Interesse 
der Frage, deren Beantwortung eine Liicke im Vorigen aus
fUIlt, bestimmt mich zu einer Erorterung, welche iibrigens 
nichtmehr als eine hochst fragmentarische gleichsam an einem 
Beispiele versuchte Darlegung des Idealismus sein kann~ 

II. 

Es hat lange gewahrt, bis man dahin gelangte, sich die 
Frage formlich zu stellen, was wir von den Dingen zu halten 
haben, und eswahrtenochlanger, bis man einsah, daB es zum 
Behufe einer griindlichen Beantwortung von unabweislichem 
Belange sei, unsere Kenntnis zu untersuchen. 

Am nachsten lag immer, zu glauben, daB wir die Dinge als 
gegebene erkennen, und daB sie das auch an und fiir sich seien, 
als was wir sie erkennen. "das Wesen derselben sei die Summe 
ihrer Eigenschaften" d. i. die Summe des an ihnen Erkannten 
und weiters Erkennbaren - sie seien demnach reale Dinge. 
DaB wir die Dinge tatsachlich nicht zu jedem Zeitpunkte, ja 
wegen der Beschrankung unseres Erkenntnisvermogens iiber
haupt nie vol1ig erkennen, andert hieran nichts, denn alles, 
was iiber das faktisch an den Dingen Erkannte hinaus an 
ihnen sein mag, ware doch nur Erkennbares. 

Nun Hi.J3t sich anderseits eine Stimme vernehmen, welche 
sagt, daB, wenn wir auch alles an den Dingen erkannt hatten, 
wir doch das innerste Wesen derselben nicht erkannt haben 



wtirden. Es regen sich Zweifel, ob denn die vollendetste Er
kenntnis der Eigenschaften eines Dinges uns sein innerstes 
Wesen darlegen kanne; wir sehen allerdings, daB die Summe 
der Eigenschaften ein Ding konstituiere, aber wir merken doch 
bald, daB dieses Ding nicht jenes sein kanne, welches vermage 
der Eigenschaften erkennbar geworden ist. Und sofort ge
stalten sich Folgerunge~, und zwar auf seiten der Dinge: Die 
Dinge mtissen auBer dem, was an ihnen erkannt wird, noch 
etwas sein, und zwar etwas, das tiberhaupt oder mindestens 
nicht anschaulich erkennbar ist - auf seiten der Erkenntnis: 
die anschauliche Erkenntnis der Dinge mag nur auf eine Seite 
der Dinge berechnet sein. 

Ob und inwiefern diese Folgerungen berechtigt sind, muB 
sich aus der Untersuchung des Erkennens und zwar des an
schaulichen Erkennens ergeben. 

Aus dem im vorigen Gesagten geht hervor, welch eine 
wesentliche Rolle gewisse Organfunktionen bei dem anschau
lichen Erkennen spielen. Solche waren unter anderem die 
Umsetzung auBerer Vorgange zu spezifischen Anschauungen 
oder Vorstellungen, die Verarbeitung von Abbildern zur Vor
stellung und die Verlegung der Dinge in den Raum, demgemiiB 
wir sie als auBere Dinge vorstellen. 

Diese Funktionen und ihr Ergebnis, die in jedem bewuBten 
Momente dastehende anschauliche auBere Welt, bilden ein 
abgeschlossenes Thema, und aus diesem entnehme ich die 
beiden letzteren und mache sie zum Gegenstande einer Er
orterung, tiber welche eine vorlaufige Verstandigung natig ist. 

Sie sind gleich anderen im vorigen yom physiologischen 
Standpunkte als bestimmte einer bewuBten Intensitats
steigerung fahige Arbeitsleistungen in Betracht genommen 
worden. Die folgende Erorterung faBt sie als Bedingungen 
auf, unter welchen wir die Dinge anschauen. Wahrend es der 
physiologischen Forschung zukommt, die hier vorliegenden 
Mechanismen aufzuklaren, die Vorgange zu konstruieren, hat 
es der nunmehrige Standpunkt mit dem ins BewuBtsein ge
langten Resultate dieser Vorgange, mit der Anschauung selbst 
zu tun. 

5* 
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Ich wende mieh zunachst zu den Ergebnissen jenes 
wundervollen Mechanismus, verm6ge dessen wir, wie der 
Physiologe sagt, die Ursachen un serer Wahrnehmungen mit 
zwingender Notwendigkeit in den Raum versetzen. Kant
der Mann der Physiologen - sagte: "wir schauen die Dinge 
im Raume an", und sah hierin eine transzendentale Form 
unserer Anschauung, indem er meinte, wir besaBen eine 
apriorische Anschauung des Raumes, die wir zur Anschauung 
der Dinge jedesmal hinzutaten. Die Voraussetzung, welche 
der Verlegung der Ursachen unserer Wahrnehmungen in den 
Raum zugrunde Iiegt, findet in der Kantschen Auffassung 
einen v611ig entsprechenden Ausdruck. Es ist aber von dem 
gr6BtenInteresse,zuerforschen, wie Kant zu seiner Auffassung 
gelangt sein mochte. Es ist kaum zu zweifeln, daB er zunachst 
darin eine merkwiirdige EigentiimIichkeit unserer Anschau
ung fand, daB wir die Dinge als auBer uns befindIiche, als 
auBere anschauen. Da er aber sah, daB dies den Raum voraus
setzt, so gestaltete sieh sein Ausspruch dahin, daB wir die 
Dinge im Raume anschauen. Dabei muBte ihm die ansehau
Iiehe Erkenntnis des Raumes als eines auBeren als eine solche 
erseheinen, die uns vor aller Erfahrung, als eine besondere 
formale Ansehauung innewohnt, als eine apriorisehe Be
dingung, ohne welche wir zu keiner Ansehauung eines auBeren 
Dinges kamen. 

Man kann nicht umhin, anzuerkennen, daB in unserer An
sehauung der Dinge im Raume eine apriorisehe, subjektive 
Form Iiegt, allein bei genauerer Erwagung zeigt sieh, daB 
diese Form nieht in der eben besagten Raumansehauung, 
sondern in jenem Momente liege, von welchem Kant aus
gegangen sein moehte. In der Tat ist die reine primitive Form 
der Ansehauung, soweit unser BewuBtsein reieht," die, daB 
wir die Dinge als auBere ansehauen, daB wir die Ansehauung 
auBer uns verlegen. Nun gesehieht aber dieses Verlegen nicht 
in den von Kant als .AuBeres vorausgesetzten Raum, sondern 
wir verlegen vielmehr die Dinge (unsern Leib einbegriffen) und 
den Raum unter Einem auBer uns. Es kann sich hier nicht 
urn die Ansehauung der Dinge auBer unserem eigenen Leibe, 
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wie solche durch manche geistreiche Konstruktion klar zu 
machen versucht worden ist, sondern urn die Anschauung der 
Dinge mit EinschluB des eigenen Leibes auBer dem anschauen
den Subjekte handeln. Wir besitzen allerdings in der raum
lichen Anordnung der Elemente der perzipierenden sowohl 
wie der anschauenden Organe die Bedingung der Anschauung 
des Raumes, allein wir konnen sie nicht nur nicht als reine, 
von den Dingen abgesonderte iiben, sondern sie wiirde auch 
nie zur Anschauung eines auBern werden, wenn wir sie eben 
nicht mit den Dingen auBer uns verlegten. Es liegt demnach 
nicht in der Raumanschauung, sondern vielmehr in dem Ver.;. 
legen der Dinge mit dem sie enthaltenden Raurne auBer uns 
eine subjektive apriorische Form unserer Anschauung. 

Darin begriindet sich viel tiefer die Unzertrennlichkeit bei
der und der Umstand, daB was wir immer von dem einen so
wohl a priori wie auch empirisch aussagen, auch von dem an
deren gilt, die nicht bloB einem, sondern beiden solidarisch 
zukommende Idealitat. So konnen wir uns ebenmaBig weder 
den Raum, noch die Dinge (Materie) irgendwie begrenzt 
denken; wir konnen ebensowenig den Raum ohne Dinge, als 
die Dinge ohne den Raum anschaulich vorstellen; wir konnen 
von den Dingen abstrahieren und einen leeren Raurn denken, 
allein es ist dieser sogerrannte Raumbegriff eben eine an sich 
leere Abstraktion, welche nur fruchtbar wird, wenn wir einen 
Inhalt in anschaulicher Form hineindenken, Teile desselben 
anschaulich begrenzen. Der Teilbarkeit der Materie ent
spricht die des Raurnes, der anschaulichen Kontinuitat der 
Materie die des Raumes, und es wird im anschaulichen Raurne 
bei der Bewegung der Massen die aus dem Raurne weichende 
Materie immer wieder durch Materie substituiert. Dagegen 
erscheint uns in der anschaulich gedachten atomistischen 
Welt wiederurn gleichmaBig sowohl die Materie wie der Raurn 
diskontinuierlich, und es substituieren bei der Bewegung die 
korperlich gedachten Atome den Raum und dieser jene. Wie 
dort die Kontinuitat das anschauliche Verstandnis begriindet, 
so konnte man glauben, daB es hier die Diskontinuitat, d. i. 
die Unmoglichkeit der Anschauung eines leeren Raumes, sei, 
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daB wir keinen Einblick in die Welt der Atome erIangen kon
nen. Materie und Raum sind gIeiehmaBig die Bedingungen 
der Bewegung; wir messen den Raum mittels der Dinge und 
umgekehrt usw. 

Mit der Anschauung im Raume in untrennIichem Zu
sammenhange steht die Anschauung mittels Abbildern. Die 
gewohnliehe (realistische) Auffassung geht dahin, daB wir von 
den auBer uns befindlichen Dingen die BiIder erkennen, daB 
wir die auBere Welt im Bilde in uns tragen, und daB demnach 
eine abgebildete Welt in uns neben einer auBeren realen ob
jektiven einhergehe. Allein wir sind uns nie solcher BiIder in 
uns, sondern immer nur der auBer uns projizierten Dinge be
wuBt; wir gehen nie mit Bildern, sondern immer unmittelbar 
mit den auBeren Dingen um, wir stellen nie VergIeiehe zwi
schen einem und dem andern an, wir erganzen oder berichti
gen die Anschauung des auBeren Dinges nieht durch die Be
riicksichtigung eines Bildes, sondern immer nur durch eine 
wiederholte Anschauung des Dinges; wir reproduzieren z. B. 
im Traume die einmal angeschauten Dinge nicht als Bilder 
in uns, sondern immer als die Dinge auBer uns in ihren 
ihnen als auBeren Dingen zukommenden Dimensionen. Wir 
wissen demnach nichts von solchen zwei Welten, wir stellen 
die Dinge nicht in Bildern vor, die wir auf die auBeren realen 
Dinge beziehen, sondern wir stellen die Dinge selbst als 
auBere, angeregt durch Bilder, vor. Wenn iibrigens das erstere 
wirklich statthatte, so ware der Vorgang jener Beziehung 
jedenfalls eine subjektive apriorische Form der Anschauung, 
ohne welche wir tatsachlich nichts von dem Dasein auBerer 
Dinge erfahren wiirden. 

Wenn man diese Momente erwagt, so ergibt sieh, daB die 
Herstellung der auBeren Welt das Werk unserer subjektiven 
Wirksamkeit sei, und zwar glauben wir zunachst, daB wir reale 
Dinge, die auBer uns sind, zu einer vermoge subjektiver Be
dingungen ermoglichten ihnen adaquaten Anschauung brin
gen. Besinnt man sich jedoch, so zeigt sieh zunachst, daB die 
Dinge in der Anschauung andere sein diirften als auBer der
selben, sodann aber, daB sie, wie sie vor uns liegen, ganz und 
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gar von subjektiven Bedingungen abhangen, daB sie vo11ig 
in der Anschauung aufgehen. Und tatsachlich ist dies der 
Gang, welchen die Entwicklung der Grundlagen und die Aus
bildung der idealistischen Auffassung der Welt genommen. 

Allerdings hat das Festhalten der einmal gewonnenen Auf
fassung seine Schwierigkeit; immer namlich verfallen wir in 
den realen, physiologischen Standpunkt, demnach die Dinge 
einmal an und fUr sich da sein und auBerdem erkannt werden 
sollen. Kant selbst hat sich von diesem Standpunkte nicht 
ganz und gar los gemacht: Als er namlich Berkeley im Auge, 
gleichsam angeweht von dem Hauche des urwiichsigen rassen
eigentiimlichen MiBtrauens und Zweifels des Hindu-Volkes 
an der Realitat der Welt und getragen von den kritischen 
Leistungen Lackes und Humes seinen transzendentalen Idealis
mus begriindete und lehrte, daB das Empirische der An
schauung uns von auBen gegeben werde, indem wir die Dinge 
vermoge unserer Sinnlichkeit unter den transzendentalen 
Formen des Raumes und der Zeit als Erscheinungen an
schauen, so legte er der nach ihm der bloBen Sinnlichkeit an
gehorigen Anschauung eine auBere Ursache unter und ver
meinte sogar in diese das Ding an sich verlegen zu konnen. 
Diese Ursache, welche vermoge des subjektiven Kausalgesetzes 
vollig in die Anschauung gehort und nichts von dieser Ver
schiedens sein kann, blieb denn als ein Gegebenes, ein von der 
Anschauung Unabhangiges gleichsam als ein Objekt an sich 
zuriick. Kant ging eben vom Objekte in diesem Sinne aus, 
wandte sich sodann dem Subjekte zu und fand in diesem so 
wesentlicheBedingungen der Anschauung, daB er sagen muBte; 
bei der spezifischen Subjektivitat, mit der wir die Anschauung 
der Dinge iiben, konnen sie fiir uns nur Erscheinungen sein, 
oder, was wir an ihnen anschauen, ist eine durch Subjektivitat 
bedingte Erscheinung - was die Dinge auBer der Erscheinung 
was sie an sich seien, HiBt sich nicht sagen, wei! wir iiber die 
Erscheinung nicht hinaus konnen, indem das Subjekt, eben 
vermoge der an ihm haftenden Bedingungen der Anschauung, 
nur fiir die Auffassung von Erscheinungen eingerichtet ist. 

Man muB annehmen, daB, wenn Kant seine Ric-htung Un-
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beirrt festgehalten und verfolgt hatte, er zum Idealismus 
Schopenhauers gelangt ware, indem er jedes Gegebene eli
miniert hatte durch die Einsicht, daB alles und jedes eben nur 
durch die Anschauung gegeben sein konne. 

Diese Meinung ist nicht weniger begrtindet, wie die, daB 
ein rechtes Verstandnis des Schopenhrmerschen Idealismus 
nur selten zu finden ist. Es wurzelt dies unzweifelhaft zum 
wesentlichsten Teile in einer Aversion, deren Ursache in dem 
uns im gewohnlichen Leben anhangenden Realismus liegt. 
Man nimmt es hin, in den Dingen mit Kant Erscheinungenzu 
sehen, wei! dies doch ein Objektives besagt, womit wir immer 
ein Reales zu verbinden gewohnt sind, dagegen straubt man 
sieh, in ihnen mit Schopenhauer Vorstelluugen zu finden, wei! 
hierin nur Subjektives, nur Wesenloses enthalten scheint. 

Wahrend Kant von der Voraussetzung ausgeht, daB Ob
jekte gegeben seien und sodann begrtindet, daB sie fiir uns Er
scheinungen seien,so konkreszieren diese zwei Welten, die Welt 
der gegebenen Dinge oder der Objekte an sich und die durch 
die Anschauung hergestellte Erscheinungswelt, in der Auf
fassung Schopenhauers zu der einen, umfassenden Welt der 
Vorstellung. 

Wie dies zu verstehen, inwiefern dieser, wie man sagt, 
auf die Spitze getriebene transzendentale Idealismus Kants 
berechtigt sei, damit hat es folgende Bewandtnis: Das Wesen 
dieses Idealismus gegentiber jenem Kants liegt darin, daB es 
nicht einzelne apriorische Bedingungen sind, unter welchen 
wir gegebene Dinge anschauen, sondern daB das erkennende 
Subjekt selbst - als Inbegriff solcher Bedingungen - die 
Voraussetzung der Dinge sei, deren Wesen in Beziehung auf 
das Subjekt Anschauung ist, in der Anschauung, in der Er
kenntnis aufgeht. Demnach sind die Dinge nicht insofern, als 
sie angeschaut werden, Erscheinungen, sondern, indem sie 
iiberhaupt nur vermoge der Anschauung gegeben sind, durch
weg phanomenal, ideal. 

Alles was irgend von den Dingen tiber deren Sein tiber
haupt, tiber die Art ihres Seins und Wirkens insbesondere aus
gesagt wird, hat zur notwendigen Voraussetzung ein Subjekt, 
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welches sie erkannt hat. Alles was das Subjekt von ihnen aus
sagt, ist Erkanntes, ist Anschauung oder Vorstellung des Sub
jektes. Die Welt besteht demnach aus Subjekt und Objekt; 
die Dinge sind (mit EinschluB des eigenen Leibes) Objekte des 
erkennenden Subjektes, sie sind als solche Erkanntes, Vor
gestelltes; sie sind Objekte, sofern sie erkannt oder vorgestellt 
werden. Mit dem Wegfalle des erkennenden Subjektes sind 
sie verschwunden, weil sie eben nur dessen Vorstellung waren. 
Es HiBt sieh also nieht sagen, daB sie irgendwie gegeben sind 
und sodann als Erscheinungen angeschaut werden, sondern sie 
sind oben nur gegeben, insofern sie erkannt oder vorgestellt 
wurden, und da weiters mit ihrer Erkenntnis, mit ihrer Vor
stellung ihr Objektsein erschopft ist, so bleibt nichts zurlick, 
was an ihnen noch ein Objekt an sieh abgeben konnte. Das 
Objektsein besteht eben nur im Angeschaut- oder Vorgestellt
werden und hat an sieh, ohne Subjekt, keine Bedeutung. Die 
Welt ist demnach Vorstellung des Subjektes, und es kommt 
ihr nur ein relatives, durch das Subjekt bedingtes, ein durch 
die Vorstellung vermitteltes und in ihr erschopftes, durchaus 
phanomenales Sein zu. 

Dieser Idealismus entschiedenster Form entbehrt jedes 
realen Elementes: das Objekt wartet nicht als ein irgendwie 
Gegebenes ein erkennendes Subjekt ab, sondern es ist erst 
durch das SUbjekt bedingt, indem es seine Vorstellung ist; 
demnach liegt auch sein Ausgangspunkt, die Vorstellung 
auBerhalb aller Kausalbeziehung zwischen Subjekt und Ob
jektl - wie spater gezeigt werden solI, wenn yom Materialis
mus und seinem Ungenligen die Rede sein wird. 

Wenn man auch den Kern dieses Idealismus, demzufolge 
Objekt und Vorstellung zusammenfalIen, aufgefaBt hat, so 
muB man sieh doch noch liber die Vorstellung orientieren, urn 
einzusehen, wie die Vorstellungen der Dinge sein konnen, mit 
denen wir einen so realen Umgang pflegen. Da ist nun die an
schauIiche Erkenntnis oder Vorstellung nach Wesen und 
Leistung das Wunderbarste. Wir stellen namlich nieht, wie 
man gewohnlich glaubt, korperlose Bilder, sondern die leib
haften, stofflichen Dinge selbst, vermoge subjektiver in so 
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vielen auf die Perzeption und Anschauung der verschieden
sten Eigenschaften der Dinge berechneten Organen realisierter 
Bedingungen vor. Wir konstatieren mit einem Worte tat
sachlich die Materie, und eben darin, daB wir dies in einer 
Weise tun, daB sie uns als ein Reales erscheint, besteht die 
staunenswerte Leistung der Vorstellung. Wir stellen die 
Dinge ferner unter Einem unmittelbar als auBere vor, wie
wohl die Vorstellung in uns ist. Die Vorstellungswelt ist 
demnach auch eine, wenn auch relativ, so doch sonst gewiB 
nicht minder reale als die Welt des Realismus, da, was die 
auch unabhangig yom Subjekte bestehensollenden Dinge flir 
uns seien, so doch immer nur Sache der Erkenntnis sein kann. 

Die relative Realitat selbst findet ihren angemessensten 
Ausdruck darin, daB die Vorstellung in uns, innerhalb des 
Subjekt, ist, so daB die Dinge mit der Aufhebung dieses auch 
aufgehoben sind. Es ist hiernach die Welt ein subjektives 
Phanomen und hierin, was hier auszuflihren nicht zulassig ist, 
das von Philosophen und groBen Dichtern durchblickte traum
artige Sein der Welt begrtindet. 

In der Idealitat, in der Subjektivitat der Auffassung der 
Dinge liegt aber auch unstreitig der Reiz sowohl wie die Klar
heit der anschaulichen Welt und die Befriedigung, die sie 
bietet. Immer und tiberall trachten wir nach anschaulicher 
Erkenntnis, es mag sich urn ein neues induktives Element oder 
urn den Nachweis einer Deduktion handeln, wir wechseln zu 
diesem Behufe wiederholt die Standpunkte in Raum und 
Zeit, nehmen ktinstliche Sinnenbehelfe in Anspruch, isolieren 
die Dingeoderkombinieren sie im Sinne kausaler Beziehungen, 
bentitzen nachahmende Darstellungen in bildlicher und plasti
scher Form, in Apparaten, versichern uns ihrer mittels Kal
kul und geometrischer Konstruktion, ja wir trachten mog
lichst auch Abstraktes unter ein anschauliches Schema zu 
bringen. Darum forschen wir tiberhaupt zunachst auf an
schaulichem Gebiete, darum schaffen wir uns eine anatomi
sche Welt, darum befriedigen die groBen Dichter, deren Genius 
die erfaBte abstrakte Wahrheit in anschauliches Gewand 
kleidet, darum trostet auch religiOser Glaube desto mehr, 
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je mehr er gestattet, das metaphysische Wesen anschaulich 
zu denken, je mehr er eine 1nkarnation der Gottheit lehrt. 

Der 1dealismus folgert, daB die Dinge auBer der Erschei
nung, auBer der VorsteHung noch etwas sein miissen, daB es 
auBer dem erscheinenden, auBer dem anschaulichen, durch 
das erkennende Subjekt bedingten relativen, idealen Sein 
notwendig ein anderes reales Sein gebe - ein Reales, welches 
auBer jeder Beziehung zum erkennenden Subjekte stehend, 
ein nicht anschauliches, ein Ding an sichist. Der 1dealismus 
postuliert demnach ein Transzendentes, welches, in uns und 
der uns umgebenden Welt zum anschaulichen Ausdruck ge
kommen, das innerste Wesen der Dinge ausmacht und jeder 
anschaulichen Erkenntnis entriickt ist. Er iiberweist die Welt 
der Erscheinungen der Objekte als ein an durchaus immanente 
Gesetze gebundenes Reich der Materie der empirischen For
schung, feiert aus naheliegenden Griinden ihren Fortschritt 
und beirrt sie nicht nur in keinerlei Weise, sondern dringt 
vielmehr auf die eingehendste Forschung der Erscheinung. 
Er tritt ihr jedoch entgegen, wenn sie sich zu einer realisti
schen, materialistischen Weltanschauung gestalten will, in
dem er nachweist, daB sie, die auf ihrem eigenen Gebiete ge
sammelten Daten zu verwerten, von einem h6heren Stand
punkt in Rechnung zu bringen, nicht verstanden hat. 

Der Realismus sieht in den Dingen reale, von der Vor
steHung oder Erkenntnis unabhangige Wesen, als Materialis
mus in der Materie das Unvermittelte, das Reale, aus welch em 
alles wird, welches aHes wirkt, welches auf seinen h6chsten 
Entwicklungsstufen endlich auch erkennt. Es k6nnte ihm 
vorkommen, daB er so recht voraussetzungslos, wie es viele 
Philosophen wollen, vorgeht. Es ist bekannt, wie nicht nur 
gegen ihn als Weltanschauung, sondern auch gegen die em
pirische Forschung geeifert wird, wiewohl jene am 1dealismus 
immer einen unbezwingbaren Gegner findet und diese wesent
lich die heutige Wissenschaft und Kultur kegriindet. 

Der 1dealismus seit Kant orientiert sich am Subjekte und 
spricht erst dann den Dingen ihre Bedeutung und zwar die 
von Erscheinung, von Vorstellung zu. 1hm eroffnet sich hiet-



mit nebst der eben gcdachten idealen auch eine transzendente 
reale Welt, von welcher der Materialismus nichts wissen will. 
Er wird eher geduldet, vor allem darum, wei! er eben nicht 
Materialismus ist, und wei! er ein Metaphysisches anerkennt; 
wiewohl dies lange noch kein Recht und keinen Anhaltspunkt 
gibt, in ihm einen Spiritualismus zu entdecken. Vielmehr 
ste11t sich dieser dem Materialismus zur Seite, denn die der 
Materie beigegebene immaterielle Substanz andert nichts an 
der realen Auffassung der Dinge - und der Naturalismus ist 
entweder reiner pragmatischer Materialismus, oder er fingiert 
zur Materie ein Wesen hinzu, das nicht Materie sein so11, aber 
doch nach ihrem Schema tatig ist. - Es kann nur einen Ma
terialismus oder einen Idealismus geben. 

Wenn es sich nun darum handelt zu zeigen, woran das 
Bestreben des Materialismus, sich zu einer gilltigen Weltan
schauung zu gestalten, scheitert, so ist notig, den Idealismus 
noch einmal von einer hier maBgebenden Seite ins Auge zu 
fassen. 

Der eine (transzendentale) Idealismus setzt Objekte und 
ein Subjekt voraus, welches jene vermoge bestimmter apriori
scher, eben im Subjekte liegender Bestimmungen anschaut, 
weswegen sie fur das Subjekt Erscheinungen werden. 

Der andere Idealismus behebt weitergehend die voraus
gesetzten Objekte, welche im vorigen zu Erscheinungen wur
den, lind macht das Objekt ganz und gar yom Subjekte ab
hangig, indem es Vorstellung des Subjekts ist. Es ist klar, 
daB in dieser Rf'lation zwischen Subjekt und Objekt kein 
Kausalitatsverhaltnis zugegen ist; indem es namlich ohne 
Subjekt kein Objekt gibt, dieses erst mit der Vorstellung auf
tritt, so kann von einem solchen Verhaltnisse, dessen Resul
tat die Vorste11ung ware, keine Rede sein. Erst wenn mit 
Eintritt des Subjekts das Objekt gegeben ist, kommt das 
zwischen Objekten mit EinschluB des eigenen Leibes als un
mittelbaren Objekts waltende Kausalverhaltnis zum Vor
schein. - Es ergibt sich ferner hieraus, daB, wahrend das 
Objekt in der Vorste11ung aufgeht, ein Erkanntes ist, das 
erkennende Subjekt als Bedingung aller Erkenntnis selbst 
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unerkannt bleibt und auch sich selbst nimmer Objekt werden 
kann. 

Diesen gegenuber nimmt nun der Materialismus eine 
SteIlung ein, in der er auf die Geltung einer Weltanschauung 
resignieren und sieh zum Idealismus gestalten muB. 

Die Bemuhungen des Materialismus gipfeln darin, daB er 
eine Materie statuiert, deren Funktion das Erkennen ist, 
eine erkennende Materie, welche, angeregt durch die realen 
Dinge, d. i. durch eine andere Materie, in Funktion tritt und 
sie erkennt. Das Erkennen ist das Resultat kausalen Kon
fliktes zwischen Materie und Materie, von denen die eine 
organische, tierische, lebendige, in bestimmter Form organi
sierte die erkennende ist. Die Dinge werden also als gegeben 
vorausgesetzt und sodann vermoge kausaler Beziehungen als 
reale erkannt. 

Nun sind die materialistischen Studien heutzutage dahin 
gediehen, daB man nebst andern weiB, wie mancherlei Dinge 
auBer uns etwas ganz anderes seien, als das, wofiir wir sie an
schauen. Wenn der Materialismus aIle diese Daten nicht un
beachtet lassen will, so muB er folgern, daB die Anschauung 
(Erkenntnis) das Produkt zweier gegebener Faktoren ist, von 
denen der eine die organisierte, die Dinge in modifizierter Form 
erkennende Materie ist. Mit jenen Daten liefert er tatsachlich 
Grundlagen und Illustrationen fur den transzendentalen 
Idealismus und muB sieh, wenn er sieh der Besinnung nicht 
verschlieBt, zu einem solchen gestalten. 

Dber sein Verhalten zu dem andern Idealismus muB be
merkt werden: Wenn der Materialismus die Materie uber
haupt als Gegebenes annimmt, so ist zu erinnern, daB dies 
ohne eine vorausgegangene Erkenntnis oder VorsteIlung un
tunlich ist. Insbesondere gilt dies auch von der erkennenden 
Materie, welche er gleichfalls nur aufstellen kann, sofern sie 
erkannt oder vorgestellt wurde. Beide Faktoren, die er
kennende und erkannte Materie, haben die Erkenntnis, die 
Vorstellung zur notwendigen Voraussetzung. Indem er hier
gegen nichts einwenden kann, bleibt ihm auch hier nichts 
ubrig, als den Idealismus anzuerkennen. 



Wenn er aber doch den Versuch macht, daserkennende 
Subjekt als Materie, d. i. als Erkanntes, festzuhalten, so ge
langt er in beiderlei Riicksichten zu einem Absurdum. Indem 
er namlich dieses materielle erkennende SUbjekt nach dem 
Typus des erkennenden Subjekts des Idealismus als Voraus
setzung alIer Erkenntnis auBer die in Perzeption, Leitung und 
Verarbeitung bestehenden, durch kausalen Konflikt von Ma· 
terie mit Materie angeregten Vorgange stellen muB, so hat er 
einen isolierten materielIen Punkt, ein isoliertes Stiick Materie, 
in welches ohne VermiUlung die Erkenntnis als ein Ergebnis 
von auBer ihm waltenden Beziehungen fallen solI. Und dabei 
bleibt ferner jenes (erkannte) Stiick Materie, jener materielle 
Punkt, welcher das erkennende Subjekt, das ,,Ich erkenne", 
reprasentieren solI, gleich dem erkennenden Subjekte des 
Idealismus ein Unerkanntes; wollte es sich aber selbst erken
nen, so miiBte es eine Differenzierung eingehen, aus welcher 
immer wieder ein Subjekt hervorginge. 

Da die materialistische Forschung in der Atomenwelt und 
einer mechanischen Auffassung des inneren Wesens der Ma
terie und ihres Wirkens eine so wohlbegriindete Befriedigung 
findet, so ist es noch wichtig, nachzusehen, von welcher Art 
diese Befriedigung sei - zumal mitunter vermeint wird, daB 
die Forschung damit auf einen transzendenten, metaphysi
schen Boden stehe und jede weitere Frage nach dem inneren 
Wesen der Dinge ohne Berechtigung sei. 

Die atomistische Auffassung der Materie ist eine uralte; 
dem Verstande notwendige - die von heute fiihrt uns eine so
zusagen organisierte, fort und fort geschaftige, ihren Bestand 
selbst verbiirgende elementare Welt in anschaulicher Weise 
vor, in der wir wenn auch nicht mit dem leiblichen Auge 
hereinblicken. 

Die GrOBe, Form, Anziehung (Gravitation), AbstoBung, 
ferner Bewegung, verschieden an GrOBe und Geschwindigkeit 
undForm, sindAUribute, die wir den Massen entnehmen und 
den Atomen beilegen, vermiUels welcher wir eine Mechanik 
schaffen, die den Aufbau der Korper, ihre Eigenschaften, ihre 
Einwirkung aufeinander, ihre Veranderung begriindet, welche 
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die Krafte in Bewegungen verlegt und eben deshalb fiir jede 
ein mechanisches Aquivalent anspricht. 

Mit gerechter Bewunderung betrachten wir diese scharf
sinnige Sch6pfung, die mit iiberwaltigender Macht iiberzeugt. 
Allein es ware griindlicher MiBgriff hierin eine transzendente 
Erkenntnis zu sehen, eine griindliche Tauschung, zu glauben, 
daB hiermit eine transzendente Frage erledigt, ein metaphysi
sches Bediirfnis gedeckt sei. Vielmehr befinden wir uns auf 
anschaulichem Gebiete. 

Wenn wir auch das Gewebe der atomistischen Welt nicht 
mit dem leiblichen Sinne anschauen, so denken wir dasselbe 
doch unter dem Typus der anschaulichen Vorstellung und kon
struieren die Vorgange in anschaulicher Weise; denn was ist 
es anders, wenn wir die mit Notwendigkeit statuierten Atome 
in Zeit und Raum versetzen und uns das Verhalten der Massen 
aus deren Gleichgewichtslage und verschiedenartigen Be
wegungen erklaren? 

Wie die Materie iiberhaupt, so sind auch die sie konsti
tuierenden Atome Erscheinung, Vorstellung, und wie die Frage 
an die anschauliche Materie, so ist nicht minder die an die 
Atome berechtigt, was sie auBer der Erscheinung, auBer der 
Vorstellung, was sie an sich seien - was in ihnen von Ewig
keit her zum Ausdruck gelangt sei. 

Gerade die atomistische Theorie ist es, welche eine ideali
stische Weltanschauung stiitzt. Denn sie ist selbst das Er
gebnis subjektiver Notwendigkeit, durchaus bedingt durch 
subjektive Formen der anschaulichen Vorstellung. Und so 
sieht denn die atomistische, mechanische Auffassung der 
Welt allerdings in das Innere der Materie, bleibt aber innerhalb 
derselben, sie zeigt, wie sich die Dinge auBerhalb der unmittel
baren leiblichen Anschauung verhalten, allein sie zeigt dies 
durch die Vorfiihrung einer Welt, die doch immer wieder lauter 
Anschauliches enthalt. 

Von welcher Art ist also nach allen dem unser Wissen in 
Beziehung auf das Wesen der Dinge? Wir wissen von Er
scheinungen, Erkanntem, Vorgestelltem. Daran aber kniipft 
sich die Dberzeugung, daB die Dinge auBerdem noch etwas, 
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was nicht anschaulich erkannt werden kann, seien, und daB 
dieses auBer jeder Beziehung zu einem Erkennenden an und 
fiir sich seiende das Reale sei. Was dieses innerste nicht an
schauliche, jenseits ailer Erfahrung liegende transzendente 
Wesen der Dinge sei, wissen wir nicht. Einer anschauHchen 
Erkenntnis ist es absolut entriickt, weil es auBerhalb der Be
dingungen derselben liegt, da es ja iiberail zuriickbleibt, nach
dem wir die Dinge auch durch und durch anschaulich er
kannt hatten. Wir konnen nur aus der wesentlichen Einheit 
der Materie und ihrer Krafte, der subjektiven Notwendigkeit 
einer einheitlichen, mechanischen Auffassung derselben 
schlieBen, daB es ein Einiges in jedem Dinge ganz zum Aus
druck gelangendes Wesen sei. 

In der aus dem Durchschauen des Wesens unserer Er
kenntnis hervorgehenden Sicherstellung einer transzendenten 
Weltordnung liegt eine Befriedigung, wie sie der Materialis
musnicht zu bieten vermag. - Vnd wie man schon zu Kants 
Zeiten sagte, dem Idealismus sei nicht beizukommen, so wird 
er sich fortan bewahren, erhalten, und je weiter Physik und 
Physiologie fortschreiten, desto fester sich begriinden, und 
zwar gerade in solchen Kreisen, welche materialistische Stu
dien treiben und immer ernstere Miene machen, Gebiete zu 
absorbieren, welche bisher nur notgedrungen und aushilfs
weise in einem Verkehr mit der Materie einzugehen sich ent
schlieBen konnten. 



EMI L DU BOIS-REYMOND 

(I8I8-I896) 

Uber Geschichte der Wissenschaft 
Rede, gehalten am 4. Juli I872 in der Sitzung der Akademie der 
Wissenschaften in Berlin zur Feier des Leibnizischen J ahrestages 

Die Sitte unserer Akademie, alljiihrlich an bestimmten 
Tagen ihres geistigen Urhebers, Leibniz', und ihres koniglichen 
Neubegriinders, Friedrichs des GroBen, lobend zu gedenken, 
beruht nicht auf Statu ten und konnte zu des Spartaners 
Frage veranlassen, der eine Lobrede auf Herakles horte: Wer 
hat sie denn getadelt? Aber indem die Akademie ihren 
Stiftern fast gottliche Ehre erweist, - denn nur in der Gott
heit Lob, der sie unendliche Eigenschaften zuschreiben, 
konnen die Menschen sich nicht erschopfen und brauchen sie 
Wiederholung nicht zu scheuen - fiihlt sie sich seIber ge
adelt und erhoben. Mit demiitigem Stolze lieben wir, all
jiihrlich aus Leibniz' Gedankenmeer einen Trunk zu schOpfen 
oder an dessen Strand uns zu ergehen und uns zu erinnern, 
daB von Leibniz zu uns ein wohl hier und da gelockerter, 
doch nie ganz unterbrochener Faden geschichtlicher Bezie
hungen liiuft. J e dichter und weiter der Baum der Wissen
schaftseineAstein das lichte Reich der Wahrheit streckt, urn 
so ernster opfern wir am FuBe des Stammes, der Zeiten ein
gedenk, da mancher heut schattenspendende Zweig noch 
schlafendes Auge war. 

Keine Art der Betrachtung scheint uns wiirdiger, diese 
Offentlichen Zusammenkiinfte einzuleiten. 1m allgemeinen ist 
unsere Zeit wissenschaftlicher Riickschau wenig hold. 1m 
stets wachsenden Drange des Tagewerkes, im Wettkampf mit 
immer sich mehrenden Scharen von Arbeitern, in der Hast 
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des Hervorbringens, in der Uberstiirzung eines Ehrgeizes, 
der mit dem Beifall des Tages vorlieb nimmt, weil er an wahr
haft groBen, nur durch langatmige Arbeit zu erringenden Er
folgen verzweifelt: Wie bliebe dem heranwachsenden Ge
schlechte von Forschern noch Zeit und Lust zu kiinstlerischer 
Pflege des Erzeugten, vollends zu sinniger Betrachtung der 
Vergangenheit? Der Weg, den die Vorfahren in der Wildnis 
wanderten, bis das fruchtbare siehere Land sieh offnete, das 
wir bewohnen, ihre Irrungen, ihre Miihsale, ihre Kampfe 
werden mehr und mehr vergessen. Kaum daB mit einigen 
von mythischem Hauch umwitterten Namen noch eine un
bestimmte Vorstellung bei der Menge sieh erhalt, von wannen 
einst der Zug der Halbgotter kam. 

Aber fragt man, worin akademisches Forschen, Wissen 
und Lehren von banausischem Treiben sich unterscheide, 
so ist sieher dies einer der bezeiehnenden Punkte. DaB man 
wahrhaft nur das kenne, was man wenn auch nur im Geiste 
werden sah, ist Hingst eine triviale Wahrheit. Gleiehviel ob 
es urn einen Organismus, ein Staatswesen, eine Sprache oder 
eine wissenschaftliehe Lehre sieh handle, die Entwicklungs
geschiehte erschlieBt am best en Bedeutung und Zusammen
hang der Dinge. 

Daraus scheint unmittelbar zu folgen, daB die beste Art, 
eine Wissenschaft mitzuteilen, Erzahlung ihrer Geschiehte sei. 
Auch liegt Riehtiges in dieser SchluBfolge, obschon ihre An
wendung notwendig beschrankt bleibt. In den geschieht
lichen Wissenschaften und den beschreibenden oder vorzugs
weise auf Beobachtung angewiesenen Naturwissenschaften 
tritt die aus inneren Griinden vor sieh gehende Entwicklung 
zu sehr zuriick gegen den EinfluB auBerer Umstande. Der 
Bau der mathematischen Wissenschaften verwachst aufjeder 
Stufe zu einem so innigen Gedankengefiige, daB die Spuren 
seiner Entstehung fast ganz verschwinden. Weder dort noch 
hier diirfte die geschichtliche Methode des Vortrages am 
Platze sein. 

Wohl aber kann diese Methode in den auf Induktion be
ruhenden Zweigen der theoretischen Naturwissenschaft wie 



beispielsweise in der Physiologie von groBem und eigentiim
lichem Vorteil werden. 

Fiir die richtige Art Physiologie vorzutragen, und zwar 
gleichviel ob im Lehrbuch oder im Horsaal halte ich zunachst 
die induktive Darstellung im Gegensatz zu der in Lehrbiichern 
nicht selten gebrauchten dogmatischen Darstellung. 

Dogmatisch nenne ich den Vortrag, der die Wissenschaft 
Satz fiir Satz scheinbar fertig mitteilt als ein nach so und 
so viel Ober- und Unterabteilungen geordnetes System von 
Tatsachen; der das Ergebnis der Untersuchung in Gestalt 
eines Lehrsatzes voraufschickt und die begriindenden Tat
sachen gleichsam als Bedeckung hinterdrein sendet; der die 
Wissenschaft zu einem toten Fachwerk erstarren laBt, statt 
daB sie als ein in lebendiger Entfaltung begriffener Organis
mus erscheinen sollte. 

Dem Stiimper, der zum Zwecke einer Priifung rasch aus
wendig lernen, oder dem Praktiker, der Vergessenes nachsehen 
will, mag mit solcher Darstellung gedient sein. Eben darum 
ist sie handwerksmaBig, und sie wird der Forschung keine 
Jiingererwecken. Dem Lernenden sollen nicht bloB die schon 
gewonnenen Ergebnisse vorgefiihrt werden, die beziehungslos 
ihm entgegentretend leicht ohne Sinn und Bedeutung bleiben. 
Da er die Frage nicht kennt, was kann die Antwort ihm from
men? Da er nicht weiB, was es zu suchen galt, wie kann der 
Fund ihn interessieren? Die richtige Methode ist vielmehr, 
dem Phanomen gegeniiber den Kausalitatstrieb des Schiilers 
zu erwecken; ihm die Moglichkeit der Aufdeckung des zu
reichenden Grundes in Gestalt von Hypothesen zu zeigen; 
diese Hypothesen in der Idee durch Beobachtung und Ver
such zu priifen, urn nach gehOriger Experimentalkritik zwi
schen ihnen zu entscheiden; von der gewonnenen neuen 
Grundlage aus einen ahnlichen Schritt weiter zu tun und so 
an der Hand der Erfahrung von Stufe zu Stufe mit dem 
SchUler zur Theorie sich zu erheben, die dann durch Proben 
und Gegenversuche noch Bestatigung erhalt. Fiihrt die 
Untersuchung, wie dies in der Physiologie oft geschieht, nicht 
zu diesem Ziele, so bleibt der Lehrer mit dem SchUler, was 
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diesem nicht minder niitzlich ist, auf dem Punkte stehen, wo 
es augenblicklich eben nicht weiter geht, und wo der Geist 
naturwissenschaftlicher Forschung erheischt, daB man mit 
ruhiger Entc;agung vorHiufig am moglichst reinen und voll
standigen Ausdruck des Tatbestandes sich geniigen lasse. 

Bei dieser Darstellung gewinnt die Wissenschaft ein 
spannendes Interesse, welches zu dem Interesse bei dog
matischer Darstellung etwa so sich verhalt wie das eines 
Epos zu dem eines Lehrgedichtes und oft auch auf stumpfere 
Naturen seine Wirkung nicht verfehlt. Der forschende 
Menschengeist erscheint wie im siegreichen Kampf begriffen 
mit der hartnackig AufschluB verweigernden, oft tiickische 
Fallstricke legenden Natur ahnlich dem Menelaos, da er den 
agyptischen Proteus zum Enthiillen verborgener Weisheit 
zwang. Indem von Anfang an das Ergebnis der Untersuchung 
mit BewuBtsein verfolgt wird, kann iiber dessen Sinn und 
Tragweite der SchUler nie im Zweifel sein. In so verwickelten 
Dingen, wo die Wahrheit nicht unmittelbar einleuchtet, ist 
es wichtig, nicht bloB das Richtige zu beweisen, sondern auch 
das Falsche vorweg zu widerlegen, auf das einer verfallen 
konnte. Beim dogmatischen Vortrage bietet sich dafiir kaum 
ein natiirlicher Platz. Dem induktiven Vortrage dagegen 
steht es wohl an, durch AusschlieBung aller irrigen Moglich
keiten zum Rechten gleichsam sich hindurchzuarbeiten. 
Dieser Vortrag zeigt unmittelbar, was an jeder Stelle noch zu 
tun iibrig bleibt. Endlich je seltener das Lesen von Original
abhandlungen der Meister ward, welche wie des Wissens 
wahrer Quell, so auch des angehenden Forschers wahre Schule 
sind, und je mehr die wissenschaftliche Jugend sich daran ge
wohnt, aus diirftigen, matten Berichten zweiter Hand ihre 
Kenntnisse zu schopfen; urn so wiinschenswerter ist es, daB 
sie von vornherein Unterricht darin erhalte, wie Naturwahr
heiten gesucht und gefunden werden. Wer wiederholt im 
Geiste jenen Weg induktiver Forschung gefiihrt wurde, wird 
vor einem Problem sich selbst iiberlassen, sei es im Labora
torium, sei es am Krankenbett, bewuBt oder unbewuBt ihn 
wieder einschlagen. 
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Doch liiBt sich dem induktiven Lehrvortrage leicht noch 
h6herer Wert und noch lebhaftere Fiirbung erteilen. Es ist 
vielleicht bisher nicht hinliinglich beachtet worden, daB der 
geschichtliche Gang induktiver Wissenschaften meist nahe 
derselbe ist wie der Gangder Induktion seIber. Hegel lehrte 
bekanntlich, daB die Geschichte der Philosophie im allgemei
nen ein Abbild der logischen Begriffsentwicklung im mensch
lichen Geiste sei, welche sich wiederholend immer h6here 
Stufen erklomm, bis sie in seinem Systeme gipfelte. Etwas 
Ahnliches trifft in der induktiven Naturwissenschaft ZU, nur 
daB dem Naturforscher die Dberhebung fremd bleibt, seine 
Einsicht fur die letzte erreichbare Stufe der Erkenntnis zu 
halten. Wie bei einer einzelnen Versuchsreihe eines und des
selben Forschers der Gang der Versuche und die logische 
Entwicklung der gesuchten Wahrheit sich decken, und zwar 
um so genauer, je geschickter die Untersuchung gefuhrt 
wurde 1), so ist dies auch im groBen und ganzen der Fall mit 
den Arbeiten der begabten Miinner, die im Laufe der Zeit, 
der eine auf des anderen Schultern stehend, dem Ausbau einer 
besonderen Disziplin ihre Kriifte widmeten. Bis in ihre Irr
tumer schlieBen nach innerer Notwendigkeit die einzelnen 
Experimentatoren auf ihrem Standpunkte so, wie der die 
Untersuchung in Gedanken wiederholende Kopf an der ent
sprechenden Stelle zu schlieBen geneigt ist. Naturlich be
dingen die unvermeidlichen Zufiilligkeiten des Entdeckungs
geschiiftes - unerwartet sich darbietende Wahrnehmungen 
und gleichsam divinatorische Einfiille - Abweichungen von 
dies em regelrechten Gange 2). Schwerlich aber sind in der 

1) Das schlagendste Beispiel ist das der Entdeckung der Saule durch 
Volta. Vergl. meine "Untersuchungen uber thierische Elektrizitat". Berlin 
1848, Bd. I, S.91. 92. 

2) Ich freue mich, in dieser Bemerkung zusammenzutreffen mit dem 
Manne, der vielen seiner Schuler seine eigne tiefe Neigung zur geschicht
lichen Betrachtung der Wissenschaft eingefl5Bt hat. Seine Schilderung der 
Verdienste Humboldts urn die Meteorologie in der, kurz nachdem ich diese 
Rede hielt, erschienenen Biographie des gefeierten Altmeisters er5ffnet Hr. 
Dove mit den Worten: "Es gibt physikalische Disziplinen, deren Geschichte 
eine so systematische Entwicklung zeigt, daB man uber die unbewuBte 
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Geschichte induktiver Wissenschaften solche Abweichungen 
groBer und haufiger als in der Geschichte der Spekulation die 
Abweichungen von dem durch Hegel behaupteten Entwick
lungsgesetze. 

Wenn nun die induktive Darstellung, wie ich zu zeigen 
versuchte, in der Physiologie die beste ist, und wenn haufig 
der geschichtliche Gang der einzelnen Untersuchungen dem 
induktiven Gang entspricht, so liegt es nahe und ist in solchen 
Fallen auch moglich, der induktiven DarstelIung zugleich 
den geschichtlichen Charakter zu geben. Dadurch erreicht 
man einen namhaften Vorteil. Wie man eine eigene Experi
mental-Untersuchung am lebendigsten und eindringlichsten 
mitteilt, indem man erzahlt, was man suchte, und was man 
fand; welche Moglichkeiten man sich dachte, und was davon 
eintraf, was nicht; welche Fehler man machte, und wie man 
von der Natur zurechtgewiesen ward, bis zuletzt der wahre 
Sachverhalt wie von seIber ans Licht springt; so kann man 
eine induktive Wissenschaft, die Kollektivarbeit alIer folg
weise daran beteiligten Geschlechter von Forschern, oft nicht 
besser darlegen, als indem man deren Wachstum schildernd 
die einzelnenen Schritte der Untersuchung durch die Manner 
tun laBt, die sie einst wirkIich zuriicklegten. Man lehrt so 
zugleich die Wissenschaft und ihre Geschichte. 

Auch dem minder Begabten und Geringeres Erstrebenden 
niitzt diese Art des Vortrages, indem sie Tatsachen und Mei
nungen an PersonIichkeiten kniipft. Anstatt einer Belastung 
des Gedachtnisses erwachst daraus vielmehr eine mnemonische 
Hilfe. Freilich muB dazu die Verkniipfung nachdriicklicher 
geschehen, als es durch einen bei der Meinung oder Tatsache 
eingeklammerten Namen. Fiir empfanglichere Gemiiter aber 

Konsequenz der sich allmahlich liLutemden Vorstellungen erstaunen muB." 
Nachdem dies an dem Beispiel der ElektrizitMslehre nachgewiesen worden 
ist, heiJ3t es: : "Soleh systematisches Fortschreiten tritt aber vorzugsweise 
nur in den eignetlich experimentellen Untersuchungen hervor, viel weniger 
in den Disziplinen, welehe uberwiegend auf Beobachtungen gegrundet sind. 
Hier ergiLnzt oft ein glucklicher Zufall eine lange gefUhlte Lucke." (AI. v. 
Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie usw. Leipzig 1872, Bd. III, 
S·90.) 



wird so der Reiz der Wissenschaft vervielfacht. Fur diese 
liegt meist ein hinreiBender Zauber in dem geistigen Umgang 
mit den groBen Gestalten der entschwundenen Meister. An 
ihnen richtet der Junger sich auf, und gewinnt er das MaB 
der eigenen Kraft. Sie irren zu sehen, erweckt nicht seinen 
Hochmut, sondern lehrt ihn unterscheiden zwischen unver
ganglichen Tatsachen und verganglichen Meinungen. Wer die 
Wissenschaft als ein Werdendes uberliefert erhielt, fuhlt sich 
gleichsam aufgefordert, seIber an deren Ausbau sich zu be
teiligen. Es liegt etwas Ermutigendes in dem Anblick, wie 
die Natur jedes wahre Bestreben und die gelehrte Nachwelt 
jeden noch so geringen Dienst belohnt. Endlich die nationale 
Unparteilichkeit und geschichtliche Gerechtigkeit, welehe 
diese Art des Vortrages voraussetzt, machen sie des deut
schen Charakters in der Wissenschaft besonders wurdig. 

Von der politis chen Geschichte heiBt es, sie sei da, damit 
man aus ihr Ierne, daB man aus ihr nichts lernt. Es ware 
schlimm, konnte man von der Geschichte der Wissenschaft das 
gleiche sagen. Denn auch ihr fehlt es nicht an dunklen Seiten. 
Fur die deutsche Naturwissenschaft war bekanntlich die Zeit 
zu Ende des vorigen J ahrhunderts bis ziemlich tief in dieses 
hinein, abgesehen von einzelnen hervorrragenden Erschei
nungen, soleh eine finstere Periode. Ahnlich einem hochbe
gabten, aber unreifer Schwarmerei hingegebenen Jungling, 
noch taumelnd vom asthetischen Trunk aus dem Zauberborn 
seiner groBen Literaturepoche, lieB der deutsche Geist durch 
poetisch-philosophisches Blendwerk sich irren, und verlor er 
den in der Naturforschung einzig sicheren Pfad. Eine falsche 
Naturphilosophie beherrschte die Katheder und drang bis in 
die Akademien; die Spekulation verdrangte die Induktion 
aus dem Laboratorium, ja fast vom Seziertisch. 

Diese Scharte ist ausgewetzt, und mit denselben Gaben, 
welehe ihm einst verderblich wurden, hat der deutsche Geist 
die ihm gebuhrende Stelle unter den Ersten auch in der Na
turwissenschaft wieder eingenommen. Mittlerweile hat die 
spekulative Philosophie ihrer eigenen Aussage nach die Rohe 
erreicht. In Eklektizismus aufgelost, hat sie dann einige 
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Jahrzehnte hindurch dem Aufschwung der Naturwissenschaft 
mit ungewisser Raltung zugesehaut und in dieser kritisehen 
Stimmung nicht viel Teilnehmer um sich versammelt. Neuer
lich ist ihr die Hoffnung zu weiteren Fortsehritten erwaeht, 
und mit ihrem Glauben an sich wuehs aueh wieder die Zahl 
ihrer Anhanger. 

Die Naturforsehung ihrerseits ist an mehreren Punkten 
bis an die Grenze ihres Gebietes gelangt. Die Physiologie der 
Sinne fuhrt so unmittelbar in die Erkenntnistheorie; die 
Lehre von der Erhaltung der Kraft, die Kritik des Vitalismu5, 
die Entstehungsgesehichte der Welt und der Organismen 
bieten so vielfaeh und so naturlieh Gelegenheit zu metaphysi
sehen MeinungsauBerungen, daB es den Ansehein gewinnen 
konnte, als streeke die Naturwissensehaft der Spekulation zu 
erneutem Bund eine Hand entgegen. 

In dem philosophisehen Lager ist dies von einigen wirk
lich so verstanden worden, als denke die deutsche Natur
forschung daran, ihrer Methode untreu zu werden, auf ihrem 
Weg umzukehren und wieder zu philosophieren. Sie ist da
fur belobt worden, aueh hat es an RatschIagen nicht gefehlt, 
wie sie mit philosophischen Gedanken durchtrankt besser ihr 
Ziel erreichen werde. 

Dies ist ein MiBverstandnis, und es kann nicht schaden, 
wenn es beizeiten als solches bezeichnet wird. Wir denken 
im Gegenteil, es war an der einen Erfahrung um den Anfang 
des Jahrhunderts genug. Wir glauben, daB die Philosophie 
an manehen Stellen Vorteil aus der naturwissensehaftlichen 
Methode ziehen kann, nicht aber umgekehrt die Naturfor
sehung aus der Methode der Philosophie. Der Naturforsehung 
ist ihr Ziel und der Weg dazu mit zweifelloser Klarheit und 
GewiBheit vorgezeichnet: Erkenntnis der Korperwelt und 
ihre Veranderungen, und mechanisehe Erklarung derletzteren 
durch Beobaehtung, Versuch und Reehnung. Wie Hugo v. 
Mohl richtig bemerkt, ist damit nicht gesagt, daB die Natur
forschung nicht auch spekuliere. Sie tut es aber im Bereich 
ihrer Herrsehaft und mit dem Vorbehalt, daB ihre Vermu
tungen, denen sie bis dahin keinen Wert beilegt, in der Er-
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fahrung sich bestatigen 1). Wie ohnmachtig Philosophieren 
an sich auch in den Handen des gewaltigsten Derikers bleibt, 
wo es gilt, Gesetze der Korperwelt zu erraten, geht deutlicher 
wohl aus nichts hervor, als aus folgender Tatsache. 

Wenn es eine Einsicht gibt, die beim Philosophieren iiber 
die Korperwelt a priori gefunden werden konnte, so ist es die 
an der Grenze von Physik und Metaphysik stehende Lehre 
von der Erhaltung der Kraft. Auch ist diese Lehre urspriing
lich von Descartes als Philosophem hingestellt, aber falsch 
formuliert und nur theologisch begriindet worden. N achdem 
dann Huygens sie als mechanisches Theorem Galileis Pendel
gesetzen entnommen hatte, gab ihr Leibniz 1686 in der Brevis 
Demonstratio Erroris memorabilis Cartesii zuerst einen rich
tigeren allgemeinen Ausdruck. Seitdem durchdringt sie 
seine Weltanschauung wie heute die unsrige als das oberste 
die Korperwelt beherrschende Prinzip. Diese Lehre war allen 
Mathematikern und Philosophen der ersten Halfte des acht
zehnten Jahrhunderts ganz gelaufig. Dem Physiologen Al
brecht v. Haller war sie 1762 in seinen Elementa Physiologiae 
Corporis humani noch wohl gegenwartig 2 ). Es ist hier nicht 
der Ort zu untersuchen, was sich der Miihe wohl verlohnte, 
durch welche Umstande ein Gedanke, der unserer Zeit wieder 
so bedeutend ward, damals aus dem allgemeinen BewuBtsein 
in dem MaBe schwand, daB er neuerlich gleichsam wieder
gefunden werden muBte. Wie dem auch sei, ist es nicht viel
sagend, daB Kant, der doch sonst in diesem Gebiete zu Hause 
war und 1746 sogar eine Schrift iiber das Cartesische und 
Leibnizische KraftemaB verfaBt hatte, 1786, ein volles Jahr
hundert nach Leibniz' Brevis Demonstratio, in den "Meta
physischen Anfangsgriinden der Naturwissenschaft" die Lehre 
von der Erhaltung der Kraft weder erwahnt, noch seIber sie 
wiederfindet ? 

1) H. v. Moht, Rede gehalten bei der Eroffnung der naturwissen
schaftlichen Fakultat der Universitll.t Tiibingen. Tiibingen 1863. S. 26. 

2) du Bois-Reymond. Voltaire in seiner Beziehung zur Naturwissen
schaft. Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
1868. S.43ff.. nebst den Anmerkungen. 



HERMANN VON HELMHOLTZ 

(1821-1894) 

Das Denken in der Medizin 
Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der militararztlichen Bildungs

anstalten in Berlin 1877 

Hochgeehrte Herrenl Schon einmal, vor 35 Jahren, habe 
ich am 2. August vor einer ahnlichen Versammlung, wie die 
heutige ist, in der Aula dieses Instituts auf dem Katheder ge
standen und einen Vortrag iiber die Operation der Blutader
geschwiilste gehalten. Ich war damals noch Eleve des Instituts 
und gerade am Ende meiner Studienzeit. Da ich nie eine Blut
adergeschwulst hatte operieren sehen, so war der Inhalt meines 
Vortrages freilich nur aus Biichern kompiliert; aber Biicher
gelehrsamkeit spielte damals noch eine viel breitere und an
gesehenere Rolle in der Medizin, als man sie ihr heutzutage 
einzuraumen geneigt ist. Es war eine Zeit der Garung, des 
Kampfes zwischen der gelehrten Tradition und dem neuen 
naturwissenschaftlichen Geiste, der keiner Tradition mehr 
glauben, sondern sich auf die eigenen Erfahrung stellen wollte. 
Meine damaligen Vorgesetzten urteilten giinstiger iiber meinen 
Vortrag als ich selbst, und ich bewahre noch die Biicher, 
welche mir dafiir als Priimien zuteil wurden. 

Die bei dieser Gelegenheit sich mir aufdrangenden Er
innerungen haben mir lebhaft das Bild des damaligen Zustan
des unserer Wissenschaft, unserer Bestrebungen, unserer Hoff
nungen zuruckgerufen und mich vergleichen lassen, was da
mals war, mit dem, was daraus geworden ist. Viel ist gewor
den. Wenn auch nicht alles, was wir gehofft hatten, erfiillt 
wurde, und manches anders, als wir gehofft, so ist auch man
ches geworden, worauf wir nicht zu hoffen gewagt hatten. 
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Wie die Weltgeschichte vor den Augen unserer Generation 
einige ihrer seltenen Riesenschritte gemacht hat, so auch 
unsere Wissenschaft; daher ein alter Schiiler wie ich das 
einst wohlbekannte, damals etwas matronenhafte Antlitz der 
Dame Medizin kaum wieder erkennt, wenn er gelegentlich 
wieder in Beziehung zu ihr tritt; so lebensfrisch und entwick
lungskraftig ist sie in dem Jungbrunnen der Naturwissen
schaften geworden. 

Vielleicht ist mir der Eindruck dieses Gegensatzes frischer 
geblieben, als denjenigen meiner medizinischen Altersgenossen, 
welche ich als Zuhorer vor mir versammelt zu sehen heute die 
Ehre habe, und welche, in dauernder Beriihrung mit der 
Wissenschaft und Praxis geblieben, von den in kleinen Stufen 
sich vollziehenden groBen Anderungen weniger iiberrascht 
und betroffen sein mogen. Dies wird Ihnen gegeniiber meine 
Entschuldigung sein, wenn ich von der in dieser Periode vor
gegangenen Metamorphose der Medizin rede, deren Entwick
lungsergebnisse im einzelnen Sie selbst freilich besser kennen 
werden als ich. Fiir die Jiingeren aber unter meinen Zuhorern 
mochte ich den Eindruck dieser Entwicklung und ihrer Ur
sachen nicht ganz verloren gehen lassen. Wenn dieselben ge
legentlich einen Blick in die Literatur jener Zeit werfen, wer
den sie dort einer groBen Zahl von Satzen begegnen, die ihnen 
fast erscheinen miissen wie in einer vergessenen Sprache ge
schrieben, so sehr, daB es ihnen nicht ganz leicht werden wird, 
sich in die Sinnesweise dieser so wenig hinter uns liegenden 
Periode zuriickzuversetzen. Es liegt eine groBe Lehre iiber 
die wahren Prinzipien wissenschaftlicher Forschung in dem 
Entwicklungsgange der Medizin, und der positive Teil dieser 
Lehre wird vielleicht durch keine vorausgehende Zeit so ein
dringlich gepredigt wie durch das letzte Menschenalter. Da 
mir selbst zurzeit die Aufgabe zugefallen ist, diejenige von 
den Naturwissenschaften zu lehren, welche die weitesten Ver
allgemeinerungen zu machen, den Sinn der Grundbegriffe zu 
erortern hat, und der deshalb nicht unpassend bei englisch 
redenden Volkern der Name "Natural Philosophy" geblieben 
ist: So fallt es ja wohl nicht zu weit aus dem Kreise meiner 
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Berufsaufgaben und meines eigentlichen Studiums, wenn ich 
es unternehme, hier von den Prinzipien wissenschaftlicher 
Methodik fUr die Erfahrungswissenschaften zu reden. 

Was meine Bekanntschaft mit den Gedankenkreisen der 
~ilteren Medizin betrifft, so hatte ich dazu auBer der allgemei
nen Veranlassung, welche fur jeden gebildeten Arzt vorliegt, 
der die Literatur seiner Wissenschaft und die Richtung, so
wie die Bedingungen ihres Fortschreitens verstehen will, noch 
eine besondere, da mir mit meiner ersten Professur in Konigs
berg vom Jahre 1849 bis 1856 die Aufgabe zufiel, in jedem 
Winter auch allgemeine Pathologie vorzutragen, d. h. den
jenigen Teil der Krankheitslehre, der die allgemeinen theo
retischen Begriffe von der N atur der Krankheit und die Prin
zipien ihrer Behandlung enthalten soUte. Die allgemeine 
Pathologie war von den Alteren gleichsam als die feinste 
Blute medizinischer Wissenschaftlichkeit angesehen worden. 
In der Tat aber hatte das, was fruher ihren Inhalt gebildet, 
fUr den Junger moderner Naturwissenschaft nur noch histori
sches Interesse. 

Dber die wissenschaftliche Berechtigung dieses Inhalts 
hatten schon manche meiner Vorganger den Stab gebrochen, 
wie namentlich kurz zuvor Henle und Lotze. Letzterer, der 
ebenfalls von der Medizin ausgegangen war, hatte in seiner 
allgemeinen Pathologie und Therapie 1842 mit vernichtendem 
kritischen Scharfsinne besonders grundlich und methodisch 
aufgeraumt. 

Meine eigene ursprungliche Meinung hatte mich zur Physik 
getrieben; auBere Umstande zwangen mich, in das Studium 
der Medizin einzutreten, was mir durch die liberalen Ein
richtungen des Friedrich-Wilhelm-Instituts moglich wurde. 
Ubrigens war es die Sitte der alten Zeit gewesen, das Studium 
der Medizin mit dem der Naturwissenschaften zu vereinigen, 
und was darin von Zwang lag, muB ich schlieBlich als ein 
Gluck preisen. Nicht allein, daB ich in einer Periode in die 
Medizin eintrat, wo der in physikalischen Betrachtungsweisen 
auch nur maBig Bewanderte einen fruchtbaren jungfraulichen 
Boden zur Beackerung vorfand, sondern ich betrachte auch 
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das medizinische Studium als diejenige Schule, we1che mir 
eindringlicher und iiberzeugender, als es irgendeine andere 
hiitte tun konnen, die ewigen Grundsiitze aller wissenschaft
lichen Arbeit gepredigt hat, Grundsiitze, so einfach und doch 
immer wieder vergessen, so klar und doch immer wieder mit 
tiiuschendem Schleier verhiingt. 

Man muB vielleicht dem brechenden Auge des Sterbenden 
und dem Jammer der verzweifelnden Familien gegeniiber ge
standen haben, man muB sich die schweren Fragen vorgelegt 
haben, ob man selbst alles getan habe, was man zur Abwehr 
des Verhiingnisses hiitte tun konnen, und ob die Wissenschaft 
auch wohl alle Kenntnisse und Hilfsmittel vorbereitet habe, 
die sie hiitte vorbereiten sollen, urn zu wissen, daB erkenntnis
theoretische Fragen iiber die Methodik der Wissenschaft auch 
eine bedriingende Schwere und eine fruchtbare praktische 
Tragweite erlangen konnen. Der bloB theoretische Forscher 
mag vornehm kiihl dariiber liicheln, wenn Eitelkeit und Phan
tasterei sich fiir eine Zeit in der Wissenschaft breit zu machen 
und Staub aufzuwirbeln suchen, vorausgesetzt, daB er selbst 
in seinem Arbeitszimmer ungestort bleibt. Oder er mag auch 
wohl Vorurteile der alten Zeit als Reste poetischer Romantik 
und jugendlicher Schwiirmerei interessant und verzeihlich 
finden. Demjenigen, der mit den feindlichen Miichten der 
Wirklichkeit zu ringen hat, vergeht die Indifferenz und die 
Romantik; was er weiB und kann, wird schiirferer Priifung 
ausgesetzt, er kann nur das grellste harte Licht der Tatsachen 
brauchen, und muB es aufgeben, sich in angenehmen Illusio
nen zu wiegen. 

Ich freue mich deshalb, einmal wieder vor einer Ver
sammlung reden zu konnen, die fast ausschlieBlich aus Me
dizinern besteht, we1che die gleiche Schule durchgemacht 
haben. Die Medizin ist doch nun einmal das geistige Heimat
land geworden, in dem ich herangewachsen bin, und auch 
der Auswanderer versteht und findet sich verstanden am 
besten in der Heimat. 

Urn den Grundfehler jener iilteren Zeit gleich mit einem 
Worte zu bezeichnen, mochte ich sagen, daB sie einem falschen 
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Ideal von Wissenschaftlichkeit nachjagte in einseitiger und 
unrichtig begrenzter Hochschatzung der deduktiven Methode. 
Zwar war unter den Wissenschaften nicht allein die Medizin 
in diesem Irrtum befangen, aber in keiner anderen Wissen~ 
schaft sind die Folgen davon so grell an das Licht getreten 
und haben sich dem Fortschritt mit solchem Gewicht ent~ 
gegengestemmt als gerade in der Medizin. Darum scheint 
mir in der Tat die Geschichte dieser Wissenschaft ein ganz 
besonderes Interesse in der Entwicklungsgeschichte des 
menschlichen Geistes in Anspruch zu nehmen. Keine andere 
ist vielleicht mehr geeignet zu zeigen, daB eine richtige Kritik 
der Erkenntnisquellen eine auch praktisch hochst wichtige 
Aufgabe der wahren Philosophie ist. 

Ais Fahne gleichsam der alten deduktiven Medizin diente 
das stolze Wort des Hippokrates: 

lrJ1;eo~ cptl6(JO(po~ la6{}eo~ 
"Gottl!.hnlich ist der Arzt. der Philosoph ist." 

Wir konnen es schon gelten lassen. wenn wir nur richtig 
feststellen, was unter einem Philosophen zu verstehen sei. 
Den Alten umfaBte die Philosophie noch alle theoretische 
Kenntnis; ihre Philosophen betrieben auch Mathematik, 
Physik, Astronomie, Naturgeschichte in enger Vereinigung 
mit eigentlich philosophischen und metaphysischen Betrach
tungen. Will man also unter dem arztlichen Philosophen des 
Hippokrates einen Mann verstehen, der vollendete Einsicht in 
den Kausalzusammenhang der Naturprozesse hat, so werden 
wir in der Tat mit ihm sagen konnen, ein solcher wird einem 
Gotte ahnlich helfen konnen. So verstanden bezeichnet der 
Satz in drei Worten das Ideal, dem unsere Wissenschaft nach
zustreben hat. Ob sie es je erreichen wird, wer will es sagen? 

Aber auf so lange Frist ihre Hoffnungen hinauszuschieben, 
waren diejenigen Jiinger der Medizin nicht geneigt, die sich 
schon bei eigenen Lebzeiten gottahnlich zu fiihlen und an eren 
also zu imponieren wiinschten. 

Man setzte die Anspriiche an den cptl6aocpo~ erheblich 
herab. J eder AnMnger eines beliebigen welterklarenden 
Systems, in welches wohl oder iibel die Tatsachen der Wirk-
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lichkeit hineinpassen muBten, fiihlte sich als Philosoph. 
Von den Gesetzen der Natur wuBten ja die Philosophen jener 
Zeit nicht gerade viel mehr als die ungelehrten Laien; der 
Nachdruck ihrer Bestrebungen fiel also zunachst auf das 
Denken, auf die logische Korisequenz und Vollstandigkeit 
des Systems. Es begreift sich wohl, wie es in jugendlichen 
Bildungsperioden zu einer so einseitigen 'Oberschatzung des 
Denkens kommen konnte. Auf dem Denken beruht die 'Ober
legenheit des Menschen iiber das Tier, des Gebildeten iiber 
den Barbaren; das Empfinden, Fiihlen, Wahrnehmen teilt er 
dagegen mit seinen niederen Mitgeschopfen und in Sinnes
schade sind ihm manche von diesen sogar iiberlegen. DaB der 
Mensch seinem Denken die hochste Entwicklung zu geben 
bestrebt ist, ist die Aufgabe, von deren Losung das Gefiihl 
seiner eigenen Wiirde wie seine praktische Macht abhangt. 
Ein natiirlicher Irrtum war es, wenn man daneben gleich
giiltig behandelte, was die Natur auch dem Tiere von seeli
schen Fahigkeiten als Mitgift gegeben hat, und wenn das Den
ken sich von seiner natiirlichen Grundlage, dem Beobachten 
und Wahrnehmen, glaubte loslosen zu konnen, urn den Ikarus
£lug der metaphysischen Spekulation zu beginnen. 

In der Tat ist es keine leichte Aufgabe, die Urspriinge 
unseres Wissens vollstandig aufzudecken. Eine ungeheure 
Menge davon ist iiberliefert in Rede und Schrift. Diese Fahig
keit des Menschen, die Wissensschatze der Generationen zu 
sammeln, ist ein Hauptgrund seiner 'Oberlegenheit iiber das 
auf ererbtem blinden Instinkt und nur individuelle Erfahrung 
beschrankte Tier. Aber alles iiberlieferte Wissen wird schon 
geformt iibergeben; wo der Berichterstatter es her hat, wie
viel Kritik er angewendet, ist oft nicht mehr zu ermitteln, 
namentlich wenn die 'Oberlieferung durch die Hande vieler 
Berichterstatter hindurch gegangen ist. Man muB es auf Treu 
und Glauben annehmen; zur QueUe kann man nicht kommen, 
und wenn erst viele Generationen bei solchem Wissen sich 
beruhigt, keine Kritik daran geiibt, ja auch wohl allerlei kleine 
Anderungen, die sich schlieBlich zu groBen summierten, daran 
angebracht haben, so werden oft sonderbare Sachen unter 
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der Autoritat uralter Wahrheit berichtet und geglaubt. Eine 
seltsame Historie dieser Art ist die Geschichte des Blutkreis 
laufs, von der wir noch zu reden haben werden. 

Aber fUr den, der tiber die Ursprtinge des Wissens reflek
tiert, ist noch verwirrender eine andere Art der Dberlieferung 
durch die Sprache, die lange unentdeckt geblieben ist. Die 
Sprache wird nicht leicht Namen ausbilden ftir Klassen von 
Objekten oder ftir Klassen von Vorgangen, wenn nicht sehr 
oft und bei vielen Gelegenheiten die betreffenden Einzeldinge 
und Einzelfalle zusammen zu nennen sind, urn Gemeinsames 
tiber sie auszusagen. Sie mtissen also viele gemeinsame Merk
male haben. Oder wenn wir, wissenschaftlich dartiber reflek
tierend, einige dieser Merkmale auswahlen und als Definition 
zusammenstellen, so muB der gemeinsame Besitz dieser aus
erwahlten Merkmale bedingen, daB in den betreffenden Fallen 
noch eine groBe Menge anderer Merkmale regelmaBig aufzu
finden sind, es muB eine naturgesetzliche Verbindung zwi
schen den erstgenannten und den letztgenannten Merkmalen 
vorhanden sein. Wenn wir zum Beispiel die Tiere, welche 
von ihren Mtittern gesaugt worden sind, mit dem Namen der 
Sauger bezeichnen, so k6nnen wir von ihnen weiter aussagen, 
daB diese alle Warmbltiter sind, lebendig geboren wurden, 
eine Wirbelsaule haben, kein Quadratbein haben, durch 
Lungen atmen, getrennte Herzabteilungen haben usw. Also 
schon der Umstand, daB in der Sprache eines intelligent be
obachtenden Volkes eine gewisse Anzahl von Dingen mit 
einem und demselben Worte bezeichnet wird, zeigt an, daB 
diese Dinge oder Falle einem gemeinsamen naturgesetzlichen 
Verh1iltnis unterliegen; schon dadurch allein wird eine Summe 
von Erfahrungen der vorausgegangenen Generationen tiber
liefert, ohne daB es so erscheint. 

Ferner findet sich der Erwachsene, wenn er tiber den Ur
sprung seines Wissens zu reflektieren beginnt, im Besitz einer 
ungeheuren Menge alltaglicher Erfahrungen, die zum groBen 
Teil bis in das Dunkel seiner ersten Kinderjahre hinaufreichen. 
Alles Einzelne ist langst vergessen; aber die gleichartigen 
Spuren, welche tagliche Wiederholung ahnlicher Falle in 
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seinem Gedachtnisse zuriicklieB, haben sich tief eingeschnitten. 
Und da nur das sich regelmaBig immer wiederholt, was ge
setzlich ist, so sind diese tief eingegrabenen Reste aller voraus
gegangenen Anschauungen gerade Anschauungen des Gesetz
lichen in den Dingen und Vorgangen. 

Die beiden genannten Vorgange verschaffen dem Men
schen den Besitz einer ausgedehnten Menge von Kenntnissen, 
von denen er nicht weiB, wo sie herkommen, die dagewesen 
sind, so lange er zUrUckdenken kann. Wir brauchen nicht ein
mal auf die Moglichkeit einer Vererbung durch die Zeugung 
zuriickzugehen. 

Die Begriffe, die er sich gebildet, die ihm seine Mutter
sprache iiberliefert, bewahren sich als ordnende Machte auch 
in der objektiven Welt der Dinge, und da er nicht weiB, daB 
er oder seine Vorfahren diese Begriffe nach den Dingen aus
gebildet haben, so scheint ihm die Welt der Dinge von geisti
gen Machten, seinen Begriffen ahnlich, beherrscht zu werden. 
Diesen psychologischen Anthropomorphismus erkennen wir 
wieder von den Ideen des Plato an, bis zur immanenten Dia
lektik des Weltprozesess bei Hegel und zu dem unbewuBten 
Willen Schopenhauers. 

Die Naturwissenschaft - und sie falIt in der alteren Zeit 
mit der Medizin im wesentlichen zusammen - folgte dem 
Wege der Philosophie; die deduktive Methode schien alles 
leisten zu konnen. Sokrates hatte freilich die induktive Be
griffsbildung in der lehrreichsten Weise entwickelt. Aber das 
Beste, was er geleistet hatte, blieb, wie es gewohnlich geht, so 
gut wie unverstanden. 

Ich will Sie nicht durch das bunte Gewirr von pathologi
schen Theorien hindurchfiihren, die je nach wechselnden Nei
gungen ihrer Autoren, gewohnlich veranlaBt durch diesen 
oder jenen Zuwachs naturwissenschaftlicher Kenntnisse, auf
tauchen und meist, wie es scheint, zuerst von Arzten aufge
stellt wurden, die als groBe Beobachter und Heilkiinstler 
unabhangig von ihren Theorien sich Ruhm tmd Ansehen er
warben. Dann kamen die weniger begabten Schiiler, welche 
den Meister kopierten, seine Theorie iibertrieben, sie einseiti-

Ebstein, AIzterec\ell. 7 



ger und logiseher maehten unbekiimmert urn den Widersprueh 
der Natur. Je strenger das System, desto weniger und desto 
eingreifender pflegten die Methoden zu sein, auf welche sich 
das Heilverfahren reduzierte. J e mehr die Sehulen den an
waehsenden wirkliehen Kenntnissen gegeniiber ins Gedrange 
gerieten, desto mehr steiften sie sich auf die alten Autoritaten, 
desto intoleranter wurden sie gegen Neuerungen. Der groBe 
Reformator der Anatomie Vesalius wurde vor die theologisehe 
Fakultat von Salamanca geladen, mit Servetus wurden in 
Genf sein Bueh, in dem er den Lungenkreislauf besehrieb, 
verbrannt, und die Pariser Fakultat verbot, in ihren Horsalen 
den von Harvey entdeekten Blutkreislauf zu lehren. 

Dabei waren die Grundlagen der Systeme, von welchen 
diese Sehulen ausgingen, zum groBen Teil naturwissensehaft
liehe Ansehauungen, deren Verwertung innerhalb eines be
grenzten Kreises durehaus in der Ordnung gewesen ware. 
Nicht in der Ordnung war nur der Wahn, daB es wissensehaft
lieher sei, alle Krankheiten auf einen Erklarungsgrund zu
riiekzufiihren, statt auf versehiedene. Die Solidarpathologen 
wollten alles aus veranderter Meehanik der festen Teile, na
mentlieh aus ihrer veranderten Spannung, aus dem Striktum 
und Laxum, dem Tonus und der Atonie, spater aus den ge
spannten oder abgespannten Nerven, den Stoekungen in den 
GefaBen, herleiten. Die Humoralpathologen kannten nur 
Anderungen der Misehung. Die vier Kardinalfliissigkeiten, 
Reprasentanten der klassischen vier Elemente, Blut, Schleim, 
gelbe und schwarze Galle, bei anderen die Acrimoniae oder 
Dyskrasien, welche durch Schwitzen und Purgieren ausge
trieben werden muBten, im Anfang der neueren Zeit auch 
Saure und Alkali oder die alchymistischen Spiritus und Quali
tates occultae der aufgenommenen Stoffe, waren die Ele
mente dieser Chernie. Dazwischen spielten allerlei physio
logische Anschauungen, von denen einzelne merkwiirdige Vor
ahnungen enthielten, wie das e/l<fJvto'/l {}ee!1')'/l, die eingepflanzte 
Lebenswarme des Hippokrates, welches durch die Nahrungs
mittel unterhalten wird, diese wiederum im Magen kocht und 
die Quelle aIler Lebensbewegung ist; hier ist schon die Frage 
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angesponnen, die spater von arztlicher Seite zur Auffindung 
des Aquivalentverhaltnisses zwischen mechanischer Arbeit 
und Warme 1), sowie zur wissenschaftlichen Formulierung des 
Gesetzes von der Erhaltung der Kraft ') fiihrte. Dagegen hat 
das ~')IEvl-'a, halb Geist, halb Luft, welches man aus den 
Lungen in die Arterien dringen und diese fiillen lieB, viel arge 
Verwirrung angerichtet. Der Umstand, daB man an den Ar
terien toter Korper der Regel nach Luft findet, die freilich 
erst im Augenblicke, wo man die GefaBe anschneidet, hinein
dringt, verleitete die Alten zu dem Glauben, diese Luft sei 
auch im Leben in den Arterien enthalten. Dann blieben fiir 
das Blut nur die Venen iibrig, in denen es nicht zirkulieren 
konnte. Man meinte, es entstehe in der Leber, bewege sich 
von da zum Herzen und durch die Venen zu den Organen. 
J ede aufmerksame Beobachtung eines Aderlasses hatte lehren 
miissen, daB es in den Venen von der Peripherie kommt und 
zum Herzen hinflieBt. Aber diese falsche Theorie hatte sich 
mit der Erklarung der Fieber und Entziindungen so verwebt, 
daB sie das Gewicht eines Dogmas enthielt, welche anzu
greifen gefahrlich war. 

Indes der wesentliche prinzipielle Fehler dieser Systeme 
war und blieb doch die falsche Art von logischer Konsequenz, 
zu der man sich verpflichtet glaubte, die Vorstellung, es miisse 
auf einen solchen Erklarungsgrund ein vollstandiges, alle 
Formen der Erkrankung und deren Heilung umfassendes 
System gebaut werden. Die vollendete Kenntnis des Kausal
zusammenhanges einer Klasse von Erscheinungen gibt aller
dings schlieBlich ein logisch konsequentes System. Es gibt 
keinen stolzeren Bau des strengsten Denkens als die moderne 
Astronomie, deduziert bis in die einzelnsten kleinen StOrungen 
hinein aus Newtons Gravitationsgesetz. Aber einem Newton 
war ein Kepler vorausgegangen, der die Tatsachen induktiv 
zusammengefaBt hatte; und niemals haben die Astronomen 

1) Robert Mayer, Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange 
mit dem Stoffwechsel. Heilbronn 1845. - Derselbe, Die Mechanik der 
Wlirme. Stuttgart 1867. 

B) H. Helmholtz, Die Erhaltung der Kraft. Berlin 1847. 
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geglaubt, daB Newtons Kraft das gleichzeitige Wirken anderer 
Krafte ausschlOsse. Fortdauemd sind sie auf der Wacht ge
blieben, urn zu erspahen, ob nicht auch Reibung, wider
stehende Mittel, Meteorschwarme EinfluB haben. Die alteren 
Phllosophen und Arzte glaubten, sie konnten deduzieren, 
ehe sie ihre allgemeinen Satze durch Induktion gesichert 
hatten. Sie vergaBen, daB jede Deduktion nur so viel Sicher
heit hat als der Satz, aus dem deduziert wird, und daB jede 
neue Deduktion zunachst immer nur wieder ein neues Prii
fungsmittel ihrer eigenen Grundlagen an der Erfahrung wer
den muB. Dadurch, daB ein SchluB in sauberster logischer 
Methode aus einem unsicheren Vordersatze hergeleitet wird, 
gewinnt er nicht urn eines Haares Breite an Sicherheit oder 
an Wert. 

Charakteristisch aber fiir die Schulen, die auf solchen als 
Dogmen angenommenen Hypothesen ihr System errichteten, 
ist die Intoleranz, deren AuBerungen ich zum Tell schon eben 
erwahnt habe. Wer auf wohlgesicherter Basis arbeitet, kann 
einen Irrtum gem zugeben; ihm wird da1;>ei nichts genommen 
als das, worin er sich geirrt hat. Wenn man aber den Aus
gangspunkt auf eine Hypothese gestellt hat, die entweder 
durch Autoritat gewahrleistet erscheint oder nur gewahlt ist, 
well sie dem entspricht, was man fiir wahr halten zu konnen 
wunscht, so kann jeder RiB das ganze Gebaude der Dber
zeugungen rettungslos einreiBen. Die iiberzeugten Anhanger 
miissen deshalb fiir jeden einzelnen Tell eines solchen Ge
baudes denselben Grad von Infallibilitat in Anspruch neh
men, fiir die Anatomie des Hippokrates ebensoviel wie fUr die 
Fieberkrisen; jeder Gegner kann ihnen nur als dumm oder 
schlecht erscheinen, und die Polemik wird nach einer alten 
Regel urn so leidenschaftlicher und personlicher, je unsicherer 
der Boden ist, der verteidigt wird. Bei den Schulen der dog
matisch deduktiven Medizin haben wir reichlich Gelegenheit, 
diese allgemeinen Regeln bestatigt zu finden. Ihre Intoleranz 
wandten sie tells gegeneinander, teils gegen die Eklektiker, 
die bei verschiedenen Krankheitsformen verschiedene Er
klarungsgriinde herbeiholten. Letzteres in der Sache voll-
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kommen begriindete Verfahren trug in den Augen der Syste
matiker den Makel der Inkonsequenz an sich. Dnd doch waren 
die groBten Ante und Beobachter, Hippokrates an der Spitze, 
Aretaeus, Galenus, Sydenham, Boerhaave, Eklektiker oder we
nigstens sehr laxe Systematiker gewesen. 

Urn die Zeit, als wir Alteren in das Studium der Medizin 
eintraten, stand diese noch unter dem Einflusse der wichtigen 
Entdeckungen, welche Albrecht von Haller iiber die Erregung 
der Nerven gemacht hatte, diese in Verbindung gesetzt mit 
der vitalistischen Theorie von der Natur des Lebens. Haller 
hatte die Erregungsvorgange an den Nerven und Muskeln 
abgeschnittener Glieder gesehen. Das Auffallendste daran 
war ihm gewesen, daB die verschiedenartigsten auBeren Ein
wirkungen mechanische, chemische, thermische, zu denen 
spater noch die elektrischen kamen, immer denselben Er
folg, namlich Muskelzuckung, hervorriefen. Nach ihrer Ein
wirkung auf den Organismus waren diese Erregungsvorgange 
also nur quantitativ unterschieden, nur durch die Starke der 
Wirkung; er bezeichnete sie deshalb mit dem gemeinsamen 
Namen der Reize, nannte den veranderten Zustand der Nerven 
die Reizung, und deren Fahigkeit, auf Reize zu antworten, 
welche mit dem Absterben verloren ging, die Reizbarkeit. 
Dieses ganze Verhaltnis, welches physikalisch genommen 
eigentlich weiter nichts aussagt, als daB die Nerven betreffs 
derjenigen inneren Bewegungen, die nach der Erregung auf
treten, in einem auBerst leicht storbaren Gleichgewichtszu
stande sind, wurde als die Grundeigenschaft des tierischen 
Lebens angesehen und ohne Bedenken auch auf die iibrigen 
Organe und Gewebe des Korpers iibertragen, fiir welche gar 
keine ahnlichen Tatsachen vorlagen. Man glaubte, daB sie alle 
nicht von selbst tatig waren, sondern erst durch Reize den 
AnstoB erhalten miiBten; als die normalen Reize galten Luft 
und Nahrungsmittel. Die Art der Tatigkeit erschien dagegen 
durch die besondere Energie des Organs unter der Leitung 
der Lebenskraft bedingt. Steigerung oder Herabsetzung der 
Reizbarkeit waren die Kategorien, unter welche die samt
lichen akuten Krankheiten subsumiert und aus denen die 
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Indikationen ftir schwachende und erregende Behandlung 
hergenommen wurden. Die starre Einseitigkeit und riick
sichtslose Konsequenz, mit welcher R. Brown dies System 
einst durchgeftihrt hatte, war allerdings gebrochen; doch 
wurden immer noch die leitenden Gesichtspunkte daher ge
nommen. 

Die Lebenskraft hatte einst als luftartiger Geist, als 
Pneuma in den Arterien gehaust, hatte dann beim Paracelsus 
die Gestalt des Archeus, einer Art hilfreichen Kobolds oder 
"inwendigen Alchymisten" angezogen und ihre klarste wissen
schaftliche Fassung als Lebensseele, Anima inscia, bei Georg 
Ernst Stahl erlangt, der in der ersten Halfte des vorigen Jahr
hunderts Professor der Chemie und Pathologie in Halle war. 
Stahl war ein klarer und feiner Kopf, der selbst da, wo er 
gegen unsere jetzigen Ansichten entscheidet, durch die Art, 
wie er die richtigen Fragen stellt, belehrend und fOrdemd ist. 
Er ist derselbe, der das erste umfassende System der Chemie, 
das phlogistische, griindete. Wenn man sein Phlogiston in 
latente Warme tibersetzt, so gingen die theoretischen Grund
ztige seines Systems wesentlich auch in die Lavoisiers tiber; 
nur kannte Stahl den Sauerstoff noch nicht, wodurch einige 
falsche Hypothesen, z. B. tiber die negative Schwere des 
Phlogiston, bedingt waren. Stahls Lebensseele ist im ganzen 
nach dem Vorbilde dargesteUt, wie sich die pietistischen Ge
meinden jener Zeit die stindige menschliche Seele dachten; 
sie ist Irrtiimem und Leidenschaften, der Tragheit, Furcht, 
Ungeduld, Trauer, Unbedachtsamkeit, Verzweiflung unter
worfen. Der Arzt muB sie bald besanftigen, bald aufstacheln 
oder strafen und zur BuBe zwingen. Sehr gut ausgesonnen 
war es, wie er daneben die Notwendigkeit der physikalischen 
und chemischen Wirkungen begriindete. Die Lebensseele re
giert den Karper und wirkt nur mittels der physikalisch-che
mischen Krafte der aufgenommenen Stoffe. Aber sie hat die 
Macht, diese Krafte zu binden und zu lasen, sie gewlihren zu 
lassen oder zu hemmen. Nach dem Tode werden die gehemm
ten Krafte frei und rufen Faulnis und Verwesung hervor. Urn 
diese Hypothese vom Binden und Lasen zu widerlegen, muBte 
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das Gesetz von der Erhaltung der Kraft klar ausgesprochen 
werden. 

Diezweite Halfte des vorigen J ahrhunderts war schon zu sehr 
von Aufklarungsprinzipien angesteckt, urn Stahls Lebensseele 
offen anzuerkennen. Man iibertiinchte sie mehr naturwissen
schaftlich als Lebenskraft, Vis vitalis, wahrend sie im wesent
lichen ihre Funktionen beibehielt und unter dem Namen der 
N aturheilkraft in Krankheiten einehervorragende Rolle spielte. 

Die Lehre von der Lebenskraft trat ein in das pathologische 
System der Erregbarkeitsanderungen. Man suchte zu trennen 
die unmittelbaren Einwirkungen der krankmachenden Schad
lichkeit, soweit sie von dem Spiel blinder Naturkrafte ab
hingen, die Symptomata morbi, von denen, we1che die Re
aktion der Lebenskraft einleitete, den Symptomata reactionis. 
Die letzteren sah man hauptsachlich in der Entziindung und 
im Fieber. Dem Arzte fiel kaum mehr als die Rolle zu, die 
Starke dieser Reaktion zu iiberwachen und sie, je nach Um
standen, anzustacheln oder zu dampfen. 

Die Behandlung des Fiebers erschien jederzeit als die 
Hauptsache, als der eigentlich wissenschaftlich begriindete 
Teil der Medizin, woneben die Lokalbehandlung als verhaIt
nism1i.Big untergeordnet zuriicktrat. Die Therapie der fieber
haften Krankheiten war dadurch schon sehr einfOrmig ge
worden, wenn auch die durch die Theorie indizierten Mittel, 
wie namentlich das seit jener Zeit fast ganz aufgegebene Blut
lassen, noch kraftig gebraucht wurden. Noch mehr verarmte 
die Therapie, als die jiingere und kritischer gestimmte Gene
ration herantrat und die Voraussetzungen dessen priifte, 
was man als wissenschaftlich betrachtete. Es waren damals 
unter den jiingeren Arzten viele, die in Verzweiflung an ihrer 
Wissenschaft fast jede Therapie aufgaben oder prinzipmaBig 
nach einer Empirie griffen, wie sie Rademacher damals lehrte, 
we1che grundsatzlich jede Hoffnung auf wissenschaftliches 
Verstandnis als eitel ansah. 

Was wir damals kennengelernt haben, waren nur noch 
Ruinen des alten Dogmatismus, aber die bedenklichen Seiten 
desselben traten noch deutlich genug hervor. 
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Dem vitalistischen Arzte hing der wesentliche Teil der 
Lebensvorgange nicht von Naturkraften ab, die, mit blinder 
Notwendigkeit und nach festem Gesetz ihre Wirkung aus
ubend, den Erfolg bestimmten. Was solche verrichten konn
ten, erschien als Nebensache, und ein eingehendes Studium 
derselben kaum der Muhe wert. Er glaubte mit einem seelen
ahnlichen Wesen zu tun zu haben, dem ein Denker, ein Philo
soph und geistreicher Mann gegenuberstehen muBte. Darf ich 
es Ihnen durch einzelne Zuge erlautem? 

Es war eine Zeit, wo Auskultation und Perkussion der 
Brustorgane in den Kliniken schon regelmaBig betrieben 
wurde; aber noch manchmal habe ich behaupten horen, es 
seien dies grob mechanische Untersuchungsmittel, deren ein 
Arzt von hellem Geistesauge nicht bedurfe; auch setze man 
dadurch den Patienten, der doch auch ein Mensch sei, herab 
und entwlirdige ihn zu einer Maschine. Das Pulsfuhlen er
schien als das direkteste Verfahren, urn die Reaktionsweise 
der Lebenskraft kennenzulemen, und wurde deshalb als bei 
weitem das wichtigste Beobachtungsmittel fein geubt. Dabei 
mit der Sekundenuhr zu zahlen, war schon gewohnlich, galt 
aber bei den alten Herren als ein Verfahren von nicht ganz 
gutem Gesthmack. An Temperaturmessungen bei Kranken 
wurde noch nicht gedacht. In bezug auf den Augenspiegel 
sagte mir ein hochberuhmter chirurgischer Kollege, er werde 
das Instrument nie anwenden, es sei zu gefahrlich, das grelle 
Licht in kranke Augen fallen zu lassen; ein anderer erklarte, 
der Spiegel moge fur A.rzte mit schlechten Augen niitzlich 
sein, er selbst habe sehr gute Augen und bediirfe seiner nicht. 

Ein durch bedeutende literarische Tatigkeit beriihmter, 
als Redner und geistreicher Mann gefeierter Professor der 
Physiologie jener Zeit hatte einen Streit uber die Bilder im 
Auge mit dem Kollegen von der Physik. Der Physiker for
derte den Physiologen auf, zu ihm zu kommen und den Ver
such zu sehen. Der letztere wies dies Ansinnen entriistet zu
ruck: "Ein Physiologe habe mit Versuchen nichts zu tun, 
die seien gut fur den Physiker". Ein anderer bejahrter und 
hochgelehrter Professor der Arzneimittellehre, der sich viel 
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mit Reorganisationen der Universitaten beschaftigte, urn die 
alte gute Zeit zuriickzufiihren, drang instandigst in mich, die 
Physiologie zu teilen, den eigentlich gedanklichen Teil selbst 
vorzutragen und die niedere experimentelle Seite einem Kol
legen zu iiberlassen, den er dafiir als gut genug ansah. Er 
gab mich auf, als ich ihm erklarte, ich selbst betrachtete die 
Experimente als die eigentliche Basis der Wissenschaft. 

Ich erzahle Ihnen diese selbsterlebten Ziige, urn Ihnen an
schaulich zu machen, wie die Stimmung der alteren Schulen 
und zwar die von gefeierten Reprasentanten der arztlichen 
Wissenschaft gegeniiber dem andringenden Ideenkreise der 
Naturwissenschaften war; in der Literatur haben diese An
sichten natiirlich schwacheren Ausdruck gefunden, weil die 
alten Herren doch zu vorsichtig und weltgewandt waren. 

Sie begreifen, wie sehr eine solche Stimmung von einfIuB
reichen und geachteten Mannern dem Fortschritt hinderlich 
gewesen sein muB. Die medizinische Bildung jener Zeit be
ruhte noch wesentlich auf Biicherstudium; es gab noch Vor
lesungen, die sich auf das Diktieren eines Heftes beschrankten; 
fiir Versuche und Demonstrationen in den Vorlesungen war 
zum Teil schon gut, zum Teil nur diirftig gesorgt; physiologi
sche und physikalische Laboratorien, wo der Schiiler selbst 
hatte eingreifen konnen, gab es iiberhaupt noch nicht; fiir 
die Chemie war Liebigs groBe Tat, die Griindung des Labo
ratoriurns in GieBen, schon vollzogen, aber anderswo noch 
nicht nachgeahmt worden. Indessen besaB die Medizin in den 
anatomischen Dbungen ein groBes Erziehungsmittel fiir selb
standige Beobachtung, welches den andern Fakultaten fehlte, 
und dessen EinfIuB ich sehr hoch zu schatzen geneigt bin. 
Mikroskopische Demonstrationen kamen nur sehr vereinzelt 
und selten in den Vorlesungen vor. Die Instrumente waren 
noch teuer und selten; ich selbst gelangte dadurch in den Be
sitz eines solchen, daB ich die Herbstferien 1841 in der Cha
rite am Typhus daniederliegend zubrachte, als Eleve unent
geltlich verpfIegt wurde und mich als Rekonvaleszent im Be
sitz meiner aufgesparten kleinen Einkiinfte sah. Das Instru
ment war nicht schon; doch war ich damit imstande, die in 
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meiner Dissertation beschriebenen Nervenfortsatze der Gang
lienzellen bei den wirbellosen Tieren zu erkennen und die Vi
brionen in meiner Arbeit iiber Faulnis und Garung zu ver
folgen. 

Wer iiberhaupt von meinen Studiengenossen Versuche an
stellen wollte, muBte dafiir mit seinem Taschengelde ein
stehen. Eines haben wir dabei gelernt, was die jiingere Gene
ration in den Laboratorien vieIleicht nicht mehr so gut lernt, 
namlich die Mittel und Wege, um zum Ziele zu gelangen, 
nach allen Richtungen hin zu iiberlegen und aIle Moglich
keiten in der Oberlegung zu erschopfen, bis ein gangbarer 
Weg gefunden war. Aber freilich hatten wir auch vor uns ein 
kaum angebrochenes Feld, in welchem fast jeder Spatenstich 
lohnende Ergebnisse herauffordern konnte. 

Es war ein Mann vorzugsweise, der uns den Enthusiasmus 
zur Arbeit in der wahren Richtung gab, namlich Johannes 
Muller, der Physiolog. In seinen theoretischen Anschauungen 
bevorzugte er noch die vitalistische Hypothese, aber in dem 
wesentlichsten Punkte war er Naturforscher, fest und un
erschiitterlich: aIle Theorien waren ihm nur Hypothesen, die 
an den Tatsachen gepriift werden muBten, und iiber die einzig 
und allein die Tatsachen zu entscheiden hatten. Selbst die 
Ansichten iiber diejenigen Punkte, welche sich am leichtesten 
in Dogmen versteinern, iiber die Wirkungsweise der Lebens
kraft und die Tatigkeiten der bewuBten Seele, suchte er un
ablassig mittelst der Tatsachen zu begrenzen, zu beweisen 
oder zu widerlegen. 

Wenn auch die Technik anatomischer Untersuchungen 
ihm am gelaufigsten war und er auf diese am liebsten zuriick
ging, arbeitete er sich doch auch in die ihm fremderen chemi
schen und physikalischen Methoden ein. Er lieferte den Nach
weis, daB der Faserstoff in der Blutfliissigkeit gelost sei, er 
experimentierte iiber Schallfortpflanzung in solchen Mecha
nismen, wie sie sich in der Trommelhohle finden, behandelte 
als Optiker die Tatigkeit des Auges. Seine fiir die Physiologie 
des Nervensystems, wie fiir die Erkenntnistheorie bedeut
samste Leistung war die feste tatsachliche Begriindung der 
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Lehre von den spezifischen Energien der N erven. In bezug 
auf die Scheidung def Nerven von motorischer und sensibler 
Energie lehrte er, wie der experimentelle Beweis des Bell
schen Gesetzes iiber die Riickenmarkwurzeln fehlerfrei zu 
fiihren sei. Betreffs der spezifischen Energien der Sinnes
nerven stellte er nicht bloB das allgemeine Gesetz auf, sondern 
fiihrte auch eine groBe Anzahl von Einzeluntersuchungen 
durch, urn Ausnahmen zu beseitigen, falsche Deutungen und 
Ausfliichte zu widerlegen. Was man bis dahin aus den Daten 
der taglichen Erfahrung geahnt und in unbestimmter, das 
Wahre mit Falschem vermischender Weise auszusprechen ge
sucht, oder nur erst fiir einzelne engere Gebiete, wie Young 
fiir die Farbentheorie, Bell fiir die motorischen Nerven fest 
formuliert hatte, das ging aus Multers Randen in der Form 
klassischer Vollendung hervor, eine wissenschaftliche Er
rungenschaft, deren Wert ich der Entdeckung des Gravi
tationsgesetzes gleichzustellen geneigt bin. 

Sein Geist und sein Beispiel vorzugsweise arbeitete fort in 
seinen Schiilern. Uns waren schon vorausgegangen: Schwann, 
Henle, Reichert, Peters, Remak, ich traf hier als Studiengenos
sen E. du Bois-Reymond, Virchow, Brucke, Ludwig, Traube, 
]. Meyer, Lieberkuhn, Hallmann, es folgten nach A. v. Graefe, 
w. Busch, Max Schultze, A. Schneider. 

Die mikroskopische und pathologische Anatomie, das 
Studium der organischen Typen, die Physiologie, die experi
mentierende Pathologie und Arzneimittellehre, die Augen
heilkunde entwickelten sich unter dem EinfluB dieses mach
tigen AnstoBes in Deutschland schnell hinaus iiber das MaB 
der mitstrebenden Nachbarlander. Zu Rilfe kam das Wirken 
ahnlich gesinnter Zeitgenossen M ullers, unter denen vor allen 
die drei Leipziger Bruder Weber zu nennen sind, die in der 
Mechanik des Kreislaufs, der Muskeln, der Gelenke, des Ohrs 
festen Grund gemacht haben. 

Man griff an, wo man irgendwie einen Weg sah, urn einen 
der Lebensvorgange verstandlich zu machen; man setzte vor
aus, sie seien verstandlich, und der Erfolg entsprach dieser 
Voraussetzung. Jetzt ist eine feine und reiche Technik fiir 
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die Methoden des Mikroskopierens, der physiologischen Che
mie, der Vivjsektionen ausgebildet, letztere namentlich mit 
Hilfe des betaubenden Athers und des lahmenden Kurare 
auBerordentlich erleichtert, wodurch eine Fulle von viel 
tiefer gehenden Problemen angreifbar werden, die unserer 
Generation noch ganz hoffnungslos erschienen. Das Thermo
meter, der Augen-, Ohren- und Kehlkopfspiegel, die Nerven
reizung am Lebenden geben dem Arzte Moglichkeiten feiner 
und sicherer Diagnostik, wo uns noch absolutes Dunkel er
schien; die immer steigende Anzahl nachgewiesener parasi
tischer Organismen setzt greifbare Objekte an die Stelle 
mystischer Krankheits-Entitaten und lehrt den Chirurgen, 
den furchtbar tiickischen Zersetzungskrankheiten zuvorzu
kommen. 

Aber glauben Sie nicht, meine Herren, daB der Kampf zu 
Ende sei. Solange es Leute von hinreichend gesteigertem 
Eigendunkel geben wird, die sich einbilden, durch Blitze der 
Genialitat leisten zu konnen, was das Menschengeschlecht 
sonst nur durch muhsame Arbeit zu erreichen hoffen darf, 
wird es auch Hypothesen geben, welche, als Dogmen vor
getragen, alle Ratsel auf einmal zu losen versprechen. Und 
solange es noch Leute gibt, die kritiklos leicht an das glauben, 
wovon sie wiinschen, daB es wahr sein mochte, so lange wer
den jene Hypothesen auch noch Glauben finden. Beide 
Klassen von Menschen werden wohl nicht aussterben, und 
der letzteren wird immer die Majoritat angehOren. 

Zwei Motive sind es namentlich, welche die metaphysi
schen Systeme immer getragen haben. Einmal mochte sich 
der Mensch als ein tiber das MaB der tibrigen Natur hinaus
ragendes Wesen hoherer Art fiihlen; diesem Wunsche ent
sprechen die Spiritualisten. Andererseits mochte er unbeding
ter Herr tiber die Welt durch sein Denken sein, und zwar na
ttirlich durch sein Denken mit denjenigen Begriffsformen, zu 
deren Ausbildung er bis jetzt gelangt ist; dem suchen die Ma
terialisten zu genugen. 

Wer aber, wie der Arzt, den Heil oder Verderben bringen
den Kraften handelnd gegentibertreten solI, dem obliegt unter 
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schwerer Verantwortlichkeit die Verpflichtung, die Kenntnis 
der Wahrheit und nur der Wahrheit zu suchen, ohne Riick
sicht, ob, was er findet, den Wiinschen der einen oder der 
andern Art schrneichelt. Sein Ziel ist ein ganz fest gegebenes, 
fiir ihn ist schlieBlich nur der tatsachliche Erfolg entscheidend. 
Er rnuB streben voraus zu wissen, was der Erfolg seines Ein
greifens sein wird, wenn er so oder so verfahrt. Urn dieses 
Vorauswissen des Kornrnenden oder des noch nicht durch Be
obachtung Festgestellten zu erwerben, haben wir keine an
dere Methode, als daB wir die Gesetze der .Tatsachen durch 
Beobachtung kennenzulernen suchen; und wir konnen sie 
kennenlernen durch Induktion, durch sorgfaltige Auf
suchung, Herbeifiihrung, Beobachtung solcher Falle, die un
ter das Gesetz gehoren. Glauben wir ein Gesetz gefunden zli 
haben, dann tritt auch das Geschaft des Deduzierens ein. 
Dann haben wir die Konsequenzen unseres Gesetzes rnog
lichst vollstandig abzlileiten, aber freilich zunachst nur, urn 
sie an der Erfahrung zu priifen, soweit sie sich irgendwie prii
fen lassen, und urn durch diese Priifung zu entscheiden, ob 
das Gesetz sich als giiltig bewahre und in welchern Urnfange. 
Dies ist eine Arbeit, die eigentlich nie aufhort. Der echte 
Naturforscher iiberlegt bei jeder neuen frerndartigen Erschei
nung, ob nicht die bestbewahrten Wirkungsgesetze langst 
bekannter Krafte eine Abanderung erhalten rniissen; natiir
lich kann es sich dabei nur urn eine Abanderung handeln, die 
dern ganzen Schatze der bisher aufgesarnrnelten Erfahrungen 
nicht widerspricht. So kornrnt er freilich nie zur unbeding
ten Wahrheit, aber doch zu so hohen Graden der Wahrschein
lichkeit, daB sie praktisch der GewiBheit gleichstehen. Lassen 
wir die Metaphysiker dariiber spotten; wir wollen uns ihren 
Spott zu Herzen nehrnen, wenn sie einrnal Besseres oder auch 
nur ebensoviel zu leisten irnstande sein werden, als die in
duktive Methode schon geleistet hat. Noch aber sind die 
alten Worte des Sokrates, des Altrneisters induktiver Begriffs
bildung, genau ebenso jung wie vor 2000 Jahren: "Jene 
glaubten zu wissen, was sie nicht wiiBten, und er selbst habe 
wenigstens den Vorzug, daB er nicht verrneinte zu wissen, 



IIO 

was er nieht wisse." Und wiederum: "Er wundere sieh nur, 
daB jene nicht merkten, wie unmoglieh es den Mensehen sei, 
dergleichen zu finden, da ja selbst die, welche auf ihre damber 
vorgetragenen Theorien im allerhoehsten Grade eingebildet 
seien, unter sich nieht iibereinstimmten, sondern sich wie die 
Rasenden (tOr" fta''Poftbo,,, Oftolw,,) gegeneinander betmgen 1)." 
"ToVf: ftirtoTO'P fPeo'Povrta,," nennt sie Sokrates. Einen "Mont.., 
blanc neben einem Maulwurfshaufen" nennt sieh Schopen,:, 
hauer 2 ), wenn er sich mit einem Naturforscher vergleicht. 
Die SchUler bewundern das groBe Wort und suchen dem 
Meister nachzuahmen. 

Wenn ich gegen das leere Hypothesenmaehen spreche, 
glauben Sie iibrigens nicht, daB ich den Wert der echt origi
nalen Gedanken herabsetzen wolle. Die erste Auffindung 
eines neuen Gesetzes ist die Auffindung bisher verborgen ge
bliebener Ahnlichkeit im Ablauf der Naturvorgange. Sie ist 
eine AuBerung des Seelenvermogens, welches unsere Vor
fahren noch im ernsten Sinne "Witz" nannten; sie ist gleicher 
Art mit den hochsten Leistungen kiinstlerischer Anschauung 
in der Auffindung neuer Typen ausdrucksvoller Erscheinung. 
Sie ist etwas, was man nicht erzwingen und durch keine be 
kannte Methode erwerben kann. Darum haschen aIle da
nach, die sich als bevorzugte Kinder des Genius geltend machen 
mochten. Auch scheint es so leicht, so miihelos durch plotz
liche Geistesblitze einen unersehwingbaren Vorzug vor den 
Mitlebenden sich anzueignen. Der rechte Kiinstler zwar und 
der reehte Forseher wissen, daB groBe Leistungen nur dureh 
groBe Arbeit entstehen. Der Beweis dafiir, daB die gefun
denen Jdeen nicht nur oberflaehliehe Ahnlichkeiten zusam
menraffen, sondern dureh einen tiefen Blick in den Zusammen
hang des Ganzen erzeugt sind, laBt sich doeh nur dureh eine 
vollstandige Durehfiihrung derselben geben, fiir das neu ent
deekte Naturgesetz also nur an seiner Dbereinstimmung mit 
den Tatsaehen. Es ist das nieht etwa als eine Wertsehatzung 

1) Xenophon Memorabilia I, I, II. 

2) Arthur Schopenhauer, von ihm, iiber ihn, von Frauenstadt u. Lindner. 
Berlin 1883. S. 653 
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nach dem auBerlichen Erfolge anzusehen, sondern der Erfolg 
hangt hier wesentlich zusammen mit der Tiefe und Voll
standigkeit der vorausgegangenen Anschauung. 

Oberflachliche Ahnlichkeit finden ist leicht, ist unter
halt end in der Gesellschaft, und witzige Einfalle verschaffen 
ihrem Autor bald den Namen eines geistreichen Mannes. 
Dnter einer groBen Zahl solcher Einfalle werden ja auch wohl 
einige sein mussen, die sich schlieBlich als halb oder ganz 
richtig erweisen; es ware ja geradezu ein Kunststuck, immer 
falsch zu raten. In solchem Glucksfalle kann man seine Priori
tat auf die Entdeckung laut geltend machen; wenn nicht, so 
bedeckt gluckliche Vergessenheit die gemachten Fehlschfisse. 
Andere Anhanger desselben Verfahrens helfen gern dazu, den 
Wert eines "ersten Gedankens" zu sichern. Die gewissen
haften Arbeiter, welche sich scheuen, ihre Gedanken zu Markte 
zu bringen, ehe sie sie nicht nach allen Seiten gepruft, aIle 
Bedenken erledigt und den Beweis vollkommen gefestigt 
haben, kommen dabei in unverkennbaren Nachteil. Die 
jetzige Art, Prioritatsfragen nur nach dem Datum der ersten 
Veroffentlichung zu entscheiden, ohne dabei die Reife der 
Arbeit zu beachten, hat dieses Dnwesen sehr begfinstigt. 

In den Letternkasten eines Buchdruckers liegt alle Weis
heit der Welt zusammen, die schon gefunden ist und noch ge
funden werden kann; man muBte nur wissen, wie man die 
Lettern zusammenzuordnen hat. So sind auch in den Hun
derten von Schriften und Schriftchen, die alljahrlich erschei
nen fiber Ather, Beschaffenheit der Atome, Theorie der Wahr
nehmung, ebenso wie uber das Wesen der asthenischen Fieber 
und der Karzinome, gewiB schon langst aIle zartesten Nuan
cierungen der moglichen Hypothesen erschOpft, und unter 
diesen mussen notwendig viele Bruchstucke der richtigen 
Theorie sein. Wer sie nur zu finden wuBte! 

Ich hebe dies hervor, urn Ihnen klar zu machen, daB diese 
Literatur der ungepruften und unbestatigten Spekulationen 
gar keinen Wert fur den Fortschritt der Wissenschaft hat; 
im Gegenteil, die wenigen gesunden Gedanken, die darin 
stecken mogen, werden von dem Unkraut der ubrigen zuge-
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deckt. Wer nachher wirklich Neues und wohlgeprlifte Tat
sachen bringen will, sieht sich der Gefahr unzahliger Rekla
mationen ausgesetzt, wenn er nicht vorher mit dem Durch
lesen einer Menge absolut unfruchtbarer Biicher Zeit und 
Krafte vergeuden und den Leser durch die Menge unniitzer 
Zitate ungeduldig machen will. 

Unsere Generation hat noch unter dem Drucke spirituali
stischer Metaphysikgelitten, die jiingerewirdsich wohl vor dem 
der materialistischen zu wahren haben. Kants Zuriickweisung 
der Anspriiche des reinen Denkens hat allmahlich Eindruck 
gemacht, aber Kant lieB noch einen Ausweg offen. DaB aIle 
bis dahin aufgestellten metaphysis chen Systeme nur Gewebe 
von Trugschliissen seien, war ihm so klar wie dem Sokrates. 
Seine Kritik der reinen Vernunft ist eine fortlaufende Pre
digt gegen den Gebrauch der Kategorien des Denkens iiber 
die Grenzen moglicher Erfahrung hinaus. Aber die Geometrie 
schien ihm so etwas zu leisten, wie die Metaphysik es anstrebte, 
und er erklarte deshalb die Axiome der Geometrie, die er an
sah als a priori vor aller Erfahrung gegebene Satze, fiir ge
geben durch transzendentale Anschauung, oder als die an
geborene Form aller auBeren Anschauung. Seitdem ist die 
reine Anschauung a priori der Ankerplatz der Metaphysiker 
geworden. Sie ist noch bequemer als das reine Denken, weil 
man ihr alles aufblirden kann, ohne sich in SchluBketten 
hineinzubegeben, die einer Prlifung und Widerlegung fahig 
waren. Die nativistische Theorie der Sinneswahrnehmungen 
ist der Ausdruck dieser Theorie in der Physiologie. Alle Me
taphysiker vereinigt kampfen gegen jeden Versuch, die An
schauungen, seien es sogenannte reine oder empirische, die 
Axiome der Geometrie, die Grundsatze der Mechanik oder 
die Gesichtswahrnehmungen in ihre rationellen Elemente 
aufzulOsen. Eben wegen dieses Sachverhaltes halte ich die 
neueren mathematischen Untersuchungen von Lobatschewsky, 
Gau[3, Riemann u. a. iiber die logisch moglichen Abanderungen 
der Axiome der Geometrie und den Nachweis, daB die Axiome 
Satze sind, die durch die Erfahrung bestatigt oder vielleicht 
auch widerlegt und deshalb aus der Erfahrung gewonnen 
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werden konnen, fiir einen sehr wichtigen Fortschritt. DaB aIle 
Sekten der Metaphysiker sich dariiber ereifern, darf Sie nicht 
irre machen; denn diese Untersuchungen legen die Axt an die 
schein bar festeste Stiitze, die ihren Anspriichen noch blieb. 

Ich bitte Sie nicht zu verges sen, daB auch der Materialis
mus eine metaphysische Hypothese ist, eine Hypothese, die 
sich im Gebiete der Naturwissenschaften aIlerdings als sehr 
fruchtbar erwiesen hat, aber doch immer eine Hypothese. 
Und wenn man diese seine Natur vergiBt, so wird er ein Dogma 
und kann dem Fortschritt der Wissenschaft ebenso hinderlich 
werden und zu leidenschaftlicher Intoleranz treiben wie andere 
Dogmen. Diese Gefahr tritt ein, sobald man Tatsachen zu 
leugnen, oder zu verdecken sucht zugunsten entweder der er
kenntnistheoretischen Prinzipien des Systems, oder zugunsten 
von Spezialtheorien, die naturwissenschaftlich klingende Er
klarungen von einzelnen Gebieten zu geben suchen. So hat 
man z. B. gegen solche Forscher, welche aus den Sinneswahr
nehmungen herauszulosen suchen, was darin von Wirkungen 
des Gedachtnisses und der im Gedachtnisse zustande kom
menden Verstarkung wiederholter gleichartiger Eindriicke, 
kurz, was der Erfahrung angehort, ein Parteigeschrei zu er
heben versucht, sie seien Spiritualisten. Ais ob Gedachtnis, 
Erfahrung und Dbung nicht auch Tatsachen waren, deren Ge
setze gesucht werden konnen, und welche sich nicht wegdekre
tieren lassen, wenn sie auch nicht schon jetzt glatt und einfach 
auf die bekannten Gesetze der Erregung von Nervenfasern und 
deren Leitung zuriickzufiihren sind, so giinstigen Spielraum 
der Phantasie auch das Gewirr der GanglienzeIlenfortsatze 
und Nervenfaserverbindungen im Gehirn darbieten mag. 

Dberhaupt, so selbstverstandlich der Grundsatz erscheint, 
und so wichtig er ist, so oft wird er vergessen, der Grundsatz 
namlich, daB die Naturforschung die Gesetze der Tatsachen 
zu suchen hat. Indem wir das gefundene Gesetz als eine Macht 
anerkennen, welche die Vorgange in der Natur beherrscht, 
objektivieren wir es als Kraft, und nennen eine solche Zuriick
fiihrung der einzelnen FaIle auf eine unter bestimmten Be
dingungen einen bestimmten Erfolg hervorrufende Kraft 

E b s t e i n 1 Arztereden. 8 
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eine ursachliche Erklarung der Erscheinungen. Wir konnen 
dabei nicht immer zuriickgehen auf die Krafte der Atome; 
wir sprechen auch von einer Lichtbrechungskraft, elektro
motorischen und elektrodynamischen Kraft. Aber vergessen 
Sie nicht die bestimmten Bedingungen und den bestimmten 
Erlolg. Wenn diese nicht anzugeben sind, so ist die angeb
liche Erklarung nur ein verschamtes Gestandnis des Nicht
wissens, und dann ist es entschieden besser, dafiir ein offenes 
Gestandnis zu geben. 

Wenn z. B. irgendein vegetativer ProzeB auf Krafte der 
Zellen zuriickgefiihrt wird ohne nahere Bestimmung der Be
dingungen, unter welchen, und der Richtung, nach welcher 
diese wirken, so kann dies hochstens noch den Sinn haben, 
auszudriicken, daB entferntere Teile des Organismus dabei 
ohne EinfluB sind; aber auch dieses mochte in den wenigsten 
Fallen sicher konstatiert sein; Ebenso ist der urspriinglich 
wohl bestimmte Sinn, den Johannes M iiller dem Begriff der 
Reflexbewegung gab, allmahlich dahin verfliichtigt, daB, wenn 
an irgendeiner Stelle des Nervensystems ein Eindruck statt
gefunden hat und an irgend einer anderen eine Wirkung ein
tritt, man dies erklart zu haben glaubt, wenn man sagt, es 
sei ein Reflex. Den unentwirrbaren Verflechtungen der Hirn
nervenfasern kann man vieles aufbiirden. Aber die Ahnlich
keit mit den Qualitates occultae der alten Medizin ist sehr 
bedenklich. 

Aus dem ganzen Zusammenhange meiner Darstellung geht 
eigentlich schon hervor, daB das, was ich gegen die Metaphysik 
gesagt habe, nicht gegen die Philosophie gerichtet sein solI. 
Aber die Metaphysiker haben sich von jeher das Ansehen zu 
geben versucht, als waren sie die Philosophen, und die philo
sophischen Dilettanten haben sich meistens nur fiir die weit
fliegenden Spekulationen der Metaphysiker interessiert, durch 
welche sie glaubten in kurzer Zeit und ohne zu groBe Miihe 
die Summe alles Wissenswerten kennen lernen zu konnen. 
Ich habe schon bei einer anderen Gelegenheit 1) das Verhalt
nis der Metaphysik zur Philosophie mit dem der Astrologie 

1) Helmholtz • .. Uber das Streben nach Popularisierung der Wissenschaft". 
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zur Astronomie verglichen. Die Astrologie hatte das auf
regendste Interesse fiir das groBe Publikum, namentlich fiir 
die vornehme Welt, und machte ihre angeblichen Kenner zu 
einfluBreichen Personen. Die Astronomie dagegen, trotzdem 
sie das Ideal wissenschaftlicher Durcharbeitung geworden ist, 
muB sich jetzt mit einer kleinen Zahl still fortarbeitender 
Jiinger begniigen. 

Ebenso bleibt der Philosophie, wenn sie die Metaphysik 
aufgibt, noch ein groBes und wichtiges Feld, die Kenntnis 
der geistigen und seelischen Vorgange und deren Gesetze. Wie 
der Anatom, wenn er an die Grenzen des mikroskopischen 
Sehvermogens kommt, sich Einsicht in die Wirkung seines 
optischen Instrumentes zu verschaffen suchen muB, so wird 
jeder wissenschaftliche Forscher auch das Hauptinstrument, 
mit dem er arbeitet, das menschliche Denken, nach seiner 
Leistungsfahigkeit genau studieren miissen. Zeugnis fUr die 
Schadlichkeit irrtiimlicher Ansichten in dieser Beziehung ist 
unter anderem das zweitausendjahrige Herumtappen der me
dizinischen Schulen. Und auf die Kenntnis der Gesetze der 
psychischen Vorgange miiBte der Arzt, der Staatsmann, der 
Jurist, der Geistliche und Lehrer bauen konnen, wenn sie 
eine wahrhaft wissenschaftliche Begriindung ihrer prakti
schen Tatigkeit gewinnen wollten. Aber die echte Wissen
schaft der Philosophie hat unter den iiblen geistigen Gewohn
heiten und falschen Idealen der Metaphysik vielleicht noch 
mehr zu leiden gehabt als die Medizin. 

Nun noch eine Verwahrung; ich mochte nicht, daB Sie 
glaubten,meine Darstellung sei durch personliche Erregung 
beeinfluBt gewesen. DaB jemand, der solche Meinungen hat, 
wie ich sie Ihnen vorgetragen habe, der seinen Schiilern, wo 
er kann, den Grundsatz einscharft: "Ein metaphysischer 
SchluB ist entweder ein TrugschluB oder ein versteckter Er
fahrungsschluB, der von den Liebhabern der Metaphysik und 
der Anschauungen a priori nicht giinstig angesehen wird, 
brauche ich nicht auseinanderzusetzen. Metaphysiker pflegen 
wie aIle, die ihren Gegnern keine entscheidenden Griinde ent
gegenzusetzen haben, nicht hoflich in ihrer Polemik zu sein; 

8* 
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den eigenen Erfolg kann man ungefahr an der steigenden Un
hoflichkeit der RiickauBerungen beurteilen. 

Meine eigenen Arbeiten haben mich mehr als die iibrigen 
Jiinger der naturwissenschaftliehen Schule, in die streitigen 
Gebiete gefiihrt, und die AuBerungen metaphysischer Unzu
friedenheit haben mieh deshalb auch mehr als meine Freunde 
betroffen, wie dies viele von Ihnen wissen werden. 

Urn also meine personlichen Meinungen auBer Spiel zu 
lassen, habe ieh schon zwei unverdachtige Gewahrsmanner 
fiir mieh sprechen lassen, Sokrates und Kant, welche beide 
sieher waren, daB alle bis zu ihrer Zeit aufgestellten meta
physischen Systeme Gewebe von eitel Trugschliissen waren, 
und selbst sich hiiteten, ein neues hinzuzufiigen. Nur urn 
zu zeigen, daB weder in den letzten zweitausend, noch 
in den letzten hundert Jahren die Sache sieh geandert hat, 
lassen Sie mieh schlieBen mit einem Ausspruch von Fried
rich Albert Lange, dem uns leider zu friih entrissenen Ver
fasser der Geschiehte des Materialismus. In seinen nachge
lassenen "Logischen Studien", die er schon in der Aussicht 
auf sein herannahendes Ende geschrieben hat, gibt er folgende 
Schilderung, die mir aufgefallen ist, weil sie ebensogut von 
den Solidar- und Humoralpathologen oder beliebigen anderen 
alten dogmatischen Schulen der Medizin gelten konnte. Lange 
sagt: "Der Hegelianer schreibt zwar dem Herbartianer ein 
unvollkommeneres Wissen zu als sich selbst, und umgekehrt; 
aber keiner nimmt Anstand, das Wissen des anderen gegen
iiber dem des Empirikers als ein hoheres und wenigstens als 
eine Annaherung an das allein wahre Wissen anzuerkennen. 
Es zeigt sieh also, daB hier von der Biindigkeit des Beweises 
ganz abgesehen und schon die bloBe Darstellung in Form der 
Deduktion aus dem Ganzen eines Systems heraus als ,apo
diktisches' Wissen anerkannt wird. 1) " 

Werfen wir also keine Steine auf unsere alten medizini
schen Vorganger, die in dunklen Jahrhunderten und mit ge
ringen Vorkenntnissen in genau dieselben Fehler verfallen 

1) F. A. Lange. Logische Studien. Herausgegeben von H. Cohen. 
Iserlohn I8n. S. 6. [Anmerk. d. Herausgebers.] 
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sind wie die groBen Intelligenzen des aufgekUirt sein wollen
den neunzehnten Jahrhunderts. Jene machten es nicht 
schlechter als ihre Zeitgenossen, nur trat das Widersinnige 
der Methode an dem naturwissenschaftlichen Stoffe sHirker 
hervor. Arbeiten wir weiter. Die A.rzte sind berufen, in diesem 
Werke der wahren AufkHirung eine hervorragende Rolle zu 
spielen. Unter den Standen, welche ihre Kenntnis gegeniiber 
der Natur fortdauernd handelnd bewahren miissen, sind sie 
diejenigen, welche mit der besten geistigen Vorbereitung 
herantreten und mit den mannigfachsten Gebieten der Na
turerscheinungen bekannt werden. 

Urn endlich unsere Konsultation iiber den Zustand der 
Dame Medizin rite mit der Epikrisis zu schlieBen: so meine 
ich, wir haben aIle Ursache, mit dem Erfolge der Behandlung 
zufrieden zu sein, die ihr die naturwissenschaftliche Schule 
hat angedeihen lassen, und wir k6nnen der jiingeren Genera
tion nur empfehlen, in derselben Therapie fortzufahren 



HEINRICH HOFFMANN 

Erwiderung auf den Trinkspruch zu seinem 50 ja.hrigen Doktorjubilil.um, 
gehalten in Frankfurt a. M. am 10. August 1883 

Liebe Freunde, Berufs- und Tischgenossen! Der Mensch 
ist ein anderer im Frack, in der Uniform und ein anderer 
im Schlafrock oder gar in Hemdsarmeln. Wenn nun ein 
weises Sprichwort sagt: "Kleider machen Leute", so gilt 
dies wahrlich meist fur obige Kostume. Heute morgen 
waren wir im Frack, und da hat man mir von mannigfacher 
Seite in feierlicher Anrede, freilich, wie ich nochmals allen 
Ernstes betonen muB, in viel zu schmeichelhafter Darstellung 
ehrenhafte Anerkennung und Freundschaft dargebracht; 
jetzt aber sitzen wir in ganz anderer Art beieinander, frohlich 
gesellt, zwar nicht wirklich im Schlafrock oder Hemdsarmeln, 
aber doch kann ich sagen, da unsere Seelen allen Zwanges 
frei sind, wir sitzen in psychischen Hemdsarmeln und schmau
sen und trinken und singen. Ehrlich muB ich Ihnen gestehen, 
die jetzige Lage ist mn die liebere, angenehmere und die 
meiner Seelenkonstruktion entsprechendere, denn ich fuhle 
mich jetzt weniger der Gefeierte, als der Mitfeiemde. 

Ais ich vor langen Jahren Medizin studieren wollte, war 
eines der ersten Bucher, welche mir mein seliger Vater 
schenkte, die kleine von Conradi in Gottingen verfaBte 
Propadeutik: "Einleitung in das Studium der Medizin." 
Marburg 1828. Da waren denn im § 21-26 alle die schOnen 
Anlagen und guten Eigenschaften aufgezahlt, die ein tuch
tiger Arzt haben miisse, und alles war mit griechischen und 
lateinischen Zitaten aus Hippokrates und Celsus belegt. 
Mir wurde schier angst uber all die Tugenden und all die 
Wiirdigkeiten, die von mir armen jungen Gesellen verlangt 
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wurden; und eine mir besonders eigene Eigenheit wurde 
sogar etwas scheel angesehen: der Frohsinn und die Heiter
keit! - Nun ich dachte, jeder gehe seine eigenen Wege! 
Und ich ging sie, und ich habe mich wohl dabei befunden. 
J a! ich meine immer noch, daB eine gewisse stete Heiter
keit und Frische der Seele ganz und gar notig ist fiir einen 
tiichtigen Arzt. 

Meine lieben Freunde! Unser Herrgott hat sonderbare 
Kostganger auf seiner Erde, und wunderliche Kauze gibt's 
in allen Standen und Berufen; aber die bunteste Gesell
schaft finden wir doch unter uns A.rzten. Jeder Beruf bildet 
das Individuum zu einer mehr oder weniger typischen Er
scheinung aus, welche dann durch den personlichen Charak
ter noch zu besonderer Subspezies ausgepragt wird, keiner 
aber mehr als der arztliche, weil er nicht allein sein Wissen 
und Konnen, sondern auch seine ganze Personlichkeit zur 
Geltung bringen muB; es kommen ihm darin nur etwa die 
Pfarrer und die Schulmeister nahe. 

Und welche vielfarbige Fauna sehen wir da vor uns er
scheinen: Da ist der feine, modisch geschniegelte Salonarzt, 
der in sorglich grammatikalischem Hochdeutsch sich aus
driickt, und der derbe N aturbursche, der mit voller Bravour 
sein Provinzial- oder Lokalidiom spricht; der strenge wiirde
volle Doctor Medicinae, Chirurgiae et artis obstetriciae, der 
Mann mit der gesprochenen Lapidarschrift, der orakelnde 
Sarastro, die Sphinx mit der Allongeperiicke, dem leider das 
lange spanische Rohr mit dem Goldknopfe verlustig gegangen 
ist; ferner der gebieterische, mit Absicht grobe Doktor, der 
wunderbarerweise so oft sich Vertrauen ertrotzt; dann sehen 
wir dagegen den Damentiitschler, den Anempfinder, der jede 
Verordnung wie eine Pille mit dem Golde der Rede umgibt. 
Weiter begegnet uns der lateinische Brockenarzt; denn viele 
Leute glauben erst dann an ihre Krankheit, wenn sie einen 
ihnen ganz unverstandlichen Namen auf "itis" gehort haben. 
Wir vergessen nicht den wohlgenahrten behaglichen Kneip
arzt, den Semperstudiosus; den frommen konventikelnden 
Doktor, den Nazarener, der zugleich den Krankentroster 
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abgeben konnte, wenn er nicht zu sehr das Vorgefiihl des 
Leichenpredigers erregte. Erwahnen will ich noch den Arzt 
der langen Visiten; mit was der die Zeit ausfiillt, weiB ich 
nicht; und den eiligen, sternschnuppengleich verschwinden
pen M omentanarzt, der oft genug fortgeht, ohne das Rezept 
verschrieben zu haben; dann den alle Tage zweimal am Bett 
erscheinenden Wichtigtuer; und den intermittierenden Arzt, 
den mit langen doktorfreien Intetvallen, e tutti quanti! 
tutti quanti! - Es gibt noch manche Sorte von Arzten, von 
denen will ich aber gar nicht reden, ,vie von dem neidischen, 
dem habsiichtigen, von dem unkolIegialen Verleumder; das 
sind dyskratische Erscheinungen, pathologi5ch~ Afterpro
dukte, von denen, dem Himmel sei Dank! unser Corpus 
medicum sich frei fiihlt! 

Wahrlich, wenn ich diese bunte Reihe alIer dieser ab
sonderlichen Gestalten erblicke, so kame mir fast die Lust 
an, eine Naturgeschichte der Arzte zu schreiben; aber dazu 
fehlt mir die Zeit und der jugendliche Dbermut, und diese 
Tischrede gabe ja gar ein Buch. Ich will mich kurz fassen 
und Ihnen nur noch ein Weniges von der Heiterkeit des 
Arztes vorplaudern. 

Die helle Himmelssonne scheint ebenso giitig und warm 
auf Doktors und Apotheker, wie auf Rentiers und Poeten 
wenn auch Arzte nur selten Rentiers und hochstens schlechte 
Poeten werden. Sind wir deshalb verurteilt, Nachteulen 
oder Fledermause zu sein, weil uns die Menschheit so oft 
nur ihre Nacht- und Trauerseiten zeigt? 1m Gegenteil, es 
muB fiir den Arzt mehr als fiir die meisten andern eine See
lenstarkung und eine Herzenserfrischung sein, wenn er sich 
unter frohen, gesunden und heiteren Menschen befindet, 
gleichwie einem Kriminalrichter und einem Polizeimeister 
doch wohl erst recht wohl zumute sein kann, wenn er einmal 
in einen Kreis grundehrlicher und braver Leute eintritt, 
die nicht nach dem Zuchthaus riechen. Ja! ich meine, gar 
niemand konne auf Erden so recht von Grund der Seele heiter 
werden, als ein Arzt mitten unter frohlichen, sorglosen, 
heiteren, trinkenden, singenden Menschenkindern. 
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Man mage micht nicht falsch verstehen; ich verlange 
nicht yom Arzte, daB er den SpaBmacher spiele oder ein 
Wanderlager von Witzen und Anekdoten mit sich fiihre. 
Er bedarf eines haher gearteten Frohsinns, er solI ein Humo
rist sein; dann mag er die Dinge von ihrer heiteren Seite 
betrachten, dann mag er die Schwachen der menschlichen 
Natur und Gese11schaft mit he11en Farben bekleiden; aber 
immer solI er dies mit liebevo11er Gutmiitigkeit tun und der 
Grundzug seines Wesens bleibe das tiefe Mitgefiihl fiir die 
Schmerzen, den Kummer und das Leid, und auf seinen Lip
pen halte er stets ein emstes, mildes Wort des Trostes"bereit, 
so wie er ja auch eine leichte, wohltuende Hand fiir schmer
zende Wunden haben solI. Die groBte Freude solI es ihm be
reiten, wenn er die Trane des Hoffnungslosen trocknen und 
die Mutlosigkeit in mildes dankbares Lacheln des Vertrauens 
verwandeln kann. Dazu solI ihm die Heiterkeit am Kran
kenbette helfen; so wird sein Scherz nie ein verletzender 
und so nur wird sein Trost ein iiberzeugender und wohl
tuender. 

A11e Urteile sind subjektive, und jeder beurteilt die Dinge 
in ihm und urn ihn von seinem personlichen Standpunkte; 
so spreche auch ich vorzugsweise als Arzt einer Irrenanstalt, 
und als solcher meinte ich von je, der Eintritt des Arztes in 
eine Krankenabteilung miisse etwas yom Sonnenaufgang 
an sich tragen, er miisse Licht und Warme verbreiten; und 
so sollte es in jeder Krankenstube sein. Gelang es mir am 
Morgen nur in einem Angesicht durch ein freundliches Wort, 
einen freundlichen Handedruck ein Lacheln, den Aus
druck herzlichen Vertrauens aufleuchten zu lassen, so war 
ich fiir den ganzen Tag zufrieden, so wie umgekehrt ich ver
stimmt und argerlich werden konnte, wenn ich meinte, 
mir vorwerfen zu miissen, daB ich gegen einen Kranken zu 
streng abweisend oder ungerecht gewesen sei. 

Wer in einen dunkeln Keller geht, steckt sich ein Licht 
an, und im finsteren Stollen eines Bergwerks hat der Arbeiter 
eine Leuchte notig. Nun wahrlich, wir arbeiten genug im 
Finstem und Traurigen, urn des Lichts des frischen Mutes 
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und der Leuchte des Frohsinns zu bediirfen. Es 5011 fiir 
den Irrenarzt die Mahnung gelten: "Was dunicht durch 
dein Wissen und deine Kunst dem Kranken leisten kannst, 
das gib ihm durch Teilnahme und Liebe! Und beim Himmel! 
es wird der Liebe der groBere Teil deiner Aufgabe zufallen!" 

Wenn ein gewohnlicher Mensch nach Vauquelin nur 
1,50 %0 Phosphor im Gehirn enthalt, so ware zu untersuchen, 
ob so ein recht kreuzfideler Gesell nicht etwa das Doppelte 
oder Dreifache im Kopfe tragt. Wir wollen es abwarten, 
ob nicht die Neochemiker noch das phosphorsaure Hilarin 
aus dem Hime herausreagieren werden. Ware die Frohlich
keit etwas Pathologisches, so hatten Mikroskopiker sicherlich 
schon auf den Bacillus jucundus oder auf den Micrococcus 
hilaritatis Jagd gemacht. Was das Licht und die Warme fiir 
die Pflanze, was der Sauerstoff fiir das Blut, das ist die Hei
terkeit fiir die Menschenseele; fehlen jene, so krankt die Blume 
farblos und blaB und der Leib bleichsiichtig und kraftlos, 
fehlt aber diese, so wird die Seele untiichtig und jammervoll. 

Ein heiterer Sinn ist die reichste Gabe, die die giitige 
Fee Natur dem Erdgeborenen in die Wiege legen kann, und 
dies einzusehen, braucht man kein liederlustiger Seifensieder 
zu sein. So allmachtig aber auch die Natur ist, so kann sie 
doch ihren Kindem ohne Ausnahme nicht die Sorge, die 
Miihe und die Not ersparen, da ja jede Existenz auf Erden 
ein Kampf ist, und da nur in dem Kampf des Lebens das 
Gliick gewonnen wird. Wir preisen also den gliicklich, der 
in seinem Gemiit die Kraft hat, iiber aIle Rauheiten des 
Wegs wegzukommen und iiber die Schluchten und Abgriinde 
sicher wegzuspringen; glUcklicher noch ist aber der, der 
andern dabei hilfreich die Hand reichen kann, urn auf dem 
schweren Lebensgang gesund und wohlgemut vorwarts zu 
wandern. Und das kann der heitere Mensch, das kann vor 
allem der in heiterer Lebensanschauung wirkende Arzt. 
Das alte Spriichwort miissen wir umkehren und sagen: 
"Ernst ist unsere Kunst, und heiter sei das Leben!" 

Mit dem Schmerz und der Frohlichkeit ist es doch ein 
einfach Ding; beide sind aus einem Stoff aus dem innersten 
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Schatz der Seele; haben ja doch beide denselben hochsten 
Ausdruck: die Trane im Auge. Sie gleichen dem Golde; 
der ernste Schmerz ist die reine schwere Goldbarre, die man 
aufbewahrt und fur sich behalt; aber die Heiterkeit, das 
ist das blinkende, frohlich gepragte Gold, das muB unter die 
Leute, wenn es Wert haben und Gutes wirken solI. Der echte 
Mensch muB in sich einen gut verschlossenen Spar- und 
Kassenschrank, aber auch zugleich ein immer geoffnetes 
Portemonnaie haben. Den Ernst und den Schmerz fur dich 
selbst, aber den Frohsinn fur die andern! Das ware der rechte 
seelenwirtschaftliche Grundsatz. 

Die Heiterkeit der Seele gleicht auch dem Weine, der sich 
immer mehr veredelt, je alter er wird. Das Kind geht mit 
seiner Freude ganz im Spiele auf, aber das Spielzeug des 
Kindes zerbricht; der Jungling erfreut sich seiner Ideale 
und seiner Liebe, aber die Traume der Jugend verwehen; 
der Mann erfreut sich an dem BewuBtsein erfullter Pflicht, 
an die Erfolge aber schlieBen sich Tage genug des MiBlingens; 
nur die in das Alter hinuber gerettete Heiterkeit bleibt echt 
und rein und ungetriibt im Gefiihle der Dankbarkeit, in der 
Zufriedenheit und dem Genugen am abgeschlossen Voll
endeten; der Frohsinn des Greises ist der selbstloseste und 
dauerndste. Er hat die Probe des Lebens bestanden. 

Und in diesem Sinne sind wir hier versammelt, und in 
diesem Sinne haben Sie mir, lieben Freunde, dieses schone 
Fest bereitet. J a, wir helfen uns heut frisch weiter auf 
schweren Wegen. Solche Feste, wie das heutige, sind Corri
gentia und Roberantia in der Seelendiat des Arztes, und der 
Jubilarius ist ein psychisches Prophylaktikum, und die Speise
und Weinkarte sind fur uns erprobte, offizinelle Rezepte. 
Solche Jubelfeste sind fur uns eine Art Kontrollversamm
lung, wo wir dann gewahr werden konnen, wer noch kampf
fahig von dem Regimente vorhanden ist, und, wer bei dem 
Appell fehlt. Aber auch alte invalide Kameraden, die ein 
A. D. am Doktortitel tragen konnten, sind Ihnen noch will
kommen. 

Weiterhin haben solche Symposien durch ihre loblichen 
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Zwecke etwas vort Wohltatigkeitsanstalten und von milden 
Stiftungen, und es konnte einem schier eine fromme Kirchen
stimmung und ein behagliches Tugendgefuhl anwandeln. 
Doch unterdrucken wir heute diese Regung, da solchem An
flug doch der Flug unserer Lieder nicht ganz entsprechen 
wiirde. J a, mir selbst sind diese schonen Stunden trotz 
aller der Reden und Lieder wie eine Ruhezeit in friedlicher 
Abendrote, die einen langen hellen Sonnentag beschlieBt. 

Das Leben des Menschen solI, wenn er alt wird, einer 
umgekehrten Weberschen Ouverture gleichen; wahrend diese 
mit sanftem Adagio beginnt und mit einem siegreichen Cres
cendo endet, so solI das Leben mit einem raschen Auf
schWung beginnen und mit einem leis verklingendert Andante 
schlieBen. Man nennt dies dann die Weisheit des Alters und 
der ruhigen Selbstbeschaulichkeit. Ich meinesteils pflege die 
hergebrachte Frage: "Wie geht's?" mit einem freundlichen: 
"Bergab, aber bequem!" zu beantworten. 

Jetzt aber will ich Ihnen nochmals fur aIle diese Liebe 
und Freundschaft aus warmem Herzen danken, und zu 
allerletzt noch fur diese Aufmerksamkeit fur mein Geplau
der. Und schlieBen will ich mit folgendem Wunsche: 

Ihr wollt mit frohem Becherkiang, 
Mit Jubelruf und Festgesang 
Euch meines Alters freuen; 
Nun wohI, da mach' ich seIber mit 
Und halte Ieidlich Schritt und Tritt; 
Das hab' ich nicht zu scheuen. 

Was auch das Schicksal Euch bestimmt, 
Was auch das Leben bringt und nimmt, 
Wird pflichtgetreu getragen; 
Doch allen bleibe Ieicht das Blut 
Und hell das Auge, frisch der Mut 
Bis zu den letzten Tagen! 

Und jedem, der es wUnschen mag, 
Dem soIl dereinst der gieiche Tag 
Die gleiche Freude bringen; 
Ihm leuchte heller Abendschein 
Ins still bewegte Herz hinein 
Mit Klingen und mit Singen I 
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Nun aber, meine Herren, sind Sie das Horen satt, aber 
Sie haben frischen Appetit zum Essen gewonnen, und somit 
ist auch dieser mein Zweck erreicht. 

Ich danke Euch allen nochmal herzlich in dem Wunsche: 
Moge Eure Arbeit gesegnet und Euer Sinn immerdar heiter 
sein! Dann werdet Ihr auch im Alter jung bleiben! 

Und darauf leeren wir unsere Glaser! 



MAX VON PETTENKOFER 
(1818-1901 ) 

Rerum cognoscere causas 
Ansprache in der offentlichen Festsitzung der K. B. Akademie der 

Wissenschaften in Miinchen am 15. November 1890 

Die heutige Sitzung der Kg!. Akademie der Wissenschaf
ten wird wie alljahrlich zu Ehren ihres Protektors, zur 
Zeit Seiner Koniglichen Hoheit des Prinz-Regenten Luit
pold von Bayem, gehalten. Diese Akademie, von einem 
WitteIsbacher gegriindet, erfreute sich stets des machtigen 
Schutzes der bayerischen Herrscher, und auch Seine Konig
liche Hoheit haben ihr stets weise Fiirsorge und vaterliche 
Teilnahme angedeihen lassen, so daB wir mit Freuden die Ge
legenheit ergreifen, unsre Dankbarkeit und unsre Anhang
lichkeit an Allerhochst Ibn und an unser Herrscherhaus 
hierbei zum Ausdruck zu bringen. 

Seine Konigliche Hoheit haben zum Prasidenten der 
Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften und zum 
Generalkonservator der wissenschaftlichen Sammlungen des 
Staates jiingst mich zu emennen geruht. Wenn ich auf meine 
drei Ietzten Vorganger zuriickblicke, auf Friedrich v. Thiersch, 
Justus Frhr. v. Liebig und Ignaz v. Dollinger, welche drei so 
ganz hervorragende Manner und Gelehrte waren, so kann ich 
nicht glauben, einen derselben vollwertig zu ersetzen. Ich 
kann nur versichem, daB ich stets bestrebt sein werde, die 
Interessen der Akademie und der wissenschaftlichen Samm
lungen nach Kraften zu fordem, wozu ich aber urn Rat und 
Mitwirkung aller Kollegen bitten muB und gem instandig 
bitte. 

Unser hochgefeierter letzter Prasident hat es allen seinen 
Nachfolgem unendlich schwer gemacht, namentlich was die 
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Ansprachen in den offentlichen Sitzungen betrifft. Ignaz 
v. Dollinger wuBte I7 Jahre hindurch - sei es aus dunklen 
Tiefen des unerschopflichen Borns der Geschichte, sei 
es aus Fragen von der OberfHi.che des taglichen Lebens ge
nommen - Tatsachen und Gedanken zu bringen, welche 
wie Kleinodien erglanzten und sofort von diesem Sitzungs
saale aus die Runde durch die ganze gebildete Welt machten. 

Ich kann meinem Vorganger wohl bewundernd nach
schauen, aber nicht seinem hohen Fluge folgen, obschon 
ich erst im 72. Lebensjahre stehe und er schon im 90. stand, 
als er das letztemal, genau vor einem Jahre, am 15. Novem
ber 1889 von dieser Stelle aus im ganzen Saale vernehmlich 
Zll uns sprach. Ich beschranke mich daher, auch urn unseren 
heutigen Festredner, welcher ein hochinteressantes Thema 
gewahlt hat, nicht iiber Gebiihr die Zeit zu beschranken, 
auf einleitende Worte, den Wahlsprueh unserer Akademie 
zugrunde legend: rerum cognoscere eausas, d. i. Erkennt
nis des Ursachlichen von Dingen und Tatsachen. 

BIoBes Wissen, bloBe Kenntnis von Dingen und Tat
sachen allein ist noch keine Wissenschaft; erst wer etwas 
iiber Entwieklung und ursachlichen Zusammenhang der Dinge 
erforscht, was bisher unbekannt war, treibt Wissenschaft. 

Unsre Akademie ist bekanntlich in drei Abteilungen, 
in drei Klassen, geteilt, in die philosophisch-philologische, 
in die mathematisch-physikalische und in die historische 
Klasse. Es gibt auch noch Wissens chaften , welche nicht 
in diese drei Klassen fallen, namentlich Theologie, J uris
prudenz und Medizin. Wenn trotzdem auch Theologen, 
J uristen und Mediziner Akademiker sind, so kann das sein, 
insofern sie sich auBer ihren Spezialwissenschaften, welche 
vorwaltend an den Universitaten gepflegt und von der prak
tisehen Anwendung im Leben gestiitzt werden, auch mit 
philosophisch-philologischen, na turwissenschaftlichen oder 
historischen Forschungen befassen. 

Diese drei Klassen zusammen, und selbst die einzelnen 
in sieh, umschlieBen sehr verschiedene Zweige des Wissens, 
und der Fernerstehende konnte denken, daB ein Nebenein-



ander so vieler grundverschiedener Dinge in einem Rahmen, 
wie hier zusammen sind, doch ein sehr verwirrtes, zusam
menhangloses Bild geben musse; aber diese Verschiedenen 
streben alle nach einem einheitlichen Ziele und auf einem 
prinzipiell gleiehen Gedankenwege, nur die Objekte sind 
verschieden, auf welche sieh die Gedanken riehten. 

Gestatten Sie mir, uber die Ahnlichkeit der Philologie, 
welche zur erst en Klasse gehort, und der Anatomie, welche 
zur zweiten gehort, einen akademischen Vergleieh anzu
stellen. Vor der Philologie habe ieh, ohne im geringsten 
Philologe zu sein, schon immer die groBte Achtung gehabt, 
weil sie sogar Tote wieder vernehmlich sprechen laBt, und 
nieht etwa bloB die alten Griechen und Romer. Die agyp
tischen Hieroglyphen und die assyrischen Keilschriften waren 
seit ]ahrtausenden stumm fur alle Menschen, und erst in 
diesem ]ahrhundert hat ihnen die Sprachwissenschaft wieder 
den Mund geoffnet, und horen wir wieder, was sie uns sagen 
wollen. 

Die Anatomie, mit deren Hilfe im Gehirn das Sprach
zentrum entdeckt wurde, ist ein Kind der namlichen Mutter, 
welche die Philologie geboren hat, wenn sich die Geschwister 
auBerlieh auch gar nieht ahnlich sehen, und jedes ein anderes 
Handwerk treibt. 

Der Anatom braucht zu seinen Forschungen keine Philo
logie, l.4nd der Philologe zu seinen keine Anatomie, und 
doch sind die Wege der Forschung fur beide sehr analog. 
]eder hat fertige Tatsachen vor sieh, der eine eine Sprache, 
die ohne sein Zutun entstanden ist, der andere einen toten 
Leib, der fertig gebildet vor ihm liegt. ]eder zergliedert 
nun das Ganze, findet allmahlich die einzelnen Teile desselben, 
die er systematisch ordnet, und zeigt, wie das Ganze zu
sammenhangt, und wozu es dient, was es sagen will. 

Die vergleichende Anatomie mochte ieh mit der ver
vergleiehenden Sprachwissenschaft in Parallele stellen, und 
so, wie sieh aus der Anatomie und auf Grund derselben 
die Physiologie entwickelt hat, so entwickelt man jetzt aus 
der Grammatik und Syntax und aus der Sprachvergleiehung 
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Gesetze fur das Entstehen der Sprache uberhaupt, und 
kommt vielleieht zur Bildung einer allgemeinen Normal
sprache, einer Weltsprache, ahnlieh wie sich aus vielen 
Dialekten eine gemeinsame Schriftsprache entwickelt hat, 
was von der allergroBten praktischen Bedeutung ware, denn 
die Sprache ist und bleibt das wiehtigste Verkehrsmittel 
der Menschen auf Erden. 

Wir durfen nie vergessen, daB alle, auch die geist
reichsten und sublimsten Gedanken, welche wir haben und 
in Worte kleiden, eine materielle Grundlage haben, daB man 
zum Denken und zum Sprechen das Gehirn, wie zum Heben 
und Tragen von Lasten die Muskeln braucht, und daB 
dieses Organ, urn in gewissen Riehtungen zu arbeiten, in 
diesen auch schon fruh geubt werden muB. 

Die Wissenschaft erfordert ein Denken nicht bloB in 
qualitativer, sondern auch in quantitativer Riehtung. Das 
qualitative, analytische, zergliedernde Denken, das jeder 
Wissenschaft zugrunde liegt, wird am leichtesten durch 
Zergliederung einer Sprache geubt, vielleieht am besten einer 
fremden Sprache, welche so tot vor einem liegt, wie die 
Leiche vor dem Anatomen. Die Sprache ist ja eine Verkorpe
rung des Gedankens, des Denkens, das im Gehirn vor sieh 
geht, und das auf wissenschaftlicher Grundlage ruhende 
Sprachstudium ubt sicherlieh auch die Teile im Gehirne, 
welche zu dies em Denken dienen. 

Das quantitative Denken wird ebenso sieher durch 
Zahlen- und GroBenverhaltnisse, durch Arithmetik und Mathe
matik geubt, und man hat daher mit Recht praktische An
wendung davon gemacht und Sprachunterricht und Mathe
matikunterricht langst als Grundlage fur die Mittelschulen 
genommen, welche fur einen wissenschaftlichen Beruf vor
bereiten sollen. Man hat diese Anstalten mit Recht Gym
nasien genannt, schon bevor neben der Gehirngymnastik 
auch die Muskelgymnastik, das Turnen ein obligater Gegen
stand geworden ist. Die Gymnasien konnen unmoglich dazu 
bestimmt sein, Vorschulen fUr Spezialisten in allen mog
lichen Zweigen der Wissenschaft zu sein, sondern nur urn 

E b s t ei D, Arztereden. 9 
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iiberhaupt das Gehirn unsrer heranwachsenden Jugend in 
der einfachsten Weise in Denkfahigkeit zu iiben. Ein gut 
und gesund entwickeltes Denkvennogen dient damach zum 
Betrieb der verschiedensten Wissenschaften ebenso gut, aIs 
in der Jugend gut entwickelte und geiibte Muskeln spater 
zu den verschiedensten Kraftleistungen im Leben gebraucht 
werden konnen. 

Die Dinge, mit welchen sich die Wissenschaft beschaf
tigt, sind aIlerdings sehr verschieden, und ihre Bearbeitung 
bedingt sehr verschiedene Werkzeuge, aber eines ist fiir aIle 
notwendig. Ehe man iiberhaupt wissenschaftlich iiber etwas 
zu denken beginnt, muB man das Ding seIber vor sich haben 
und genau kennen lemen. Man muB die Tatsachen rein 
darstellen, von Zufalligem und nicht dazu Gehorigem zu 
befreien lemen. Der Historiker muB ebenso die einzelnen 
Tatsachen, aus welchen er Schliisse zieht, aus den verschiede
nen Mitteilungen und zufalligen Gemischen, in welchen sie 
ihm geboten werden, herauspraparieren, wie der Anatom, 
der wissen will, wo ein Nerv oder ein Muskel ausgeht, womit 
er zusammenhangt, wo er endet, oder rein darstellen, wie 
der Chemiker, wenn dieser wissen will, was und wieviel von 
dem anderen Bestandteil in einer Losung enthalten ist. 

Viele denken, daB Wissenschaften, welche bei ihrer Ent
stehung nichts miteinander gemein hatten, sich bei ihrer 
weiteren Entwicklung zentrifugal noch immer weiter von
einander entfemen miiBten. Aber gerade das Gegenteil ist 
der Fall: die Baume der Erkenntnis wachsen auch nicht 
in den Himmel, aber je hoher sie wachsen, desto mehr brei
ten sie ihre Anne aus und verschlingen ihre Zweige immer 
mehr ineinander. Mathematik und Physik hatten schon 
von Anfang an natiirliche Beriihrungspunkte, aber deren 
wurden im Laufe der Zeiten immer mehr. - Physik und 
Chemie erschienen lange aIs ganz getrennte Zweige des Wis
sens, aber jetzt kann kein Physikermehr ohne Chemie, 
und kein Chemiker mehr ohne Physik fortarbeiten, und 
beide brauchen auch immer mehr Mathematik. - DaB 
Astronomie und Chemie je einen Zusammenhang haben konn-
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ten, hat man noch bis vor wenigen Jahren fiir eine Unmog
lichkeit gehalten, und jetzt untersucht man mittels der Spek
tralanalyse, aus welchen Stoffen Sonne, Mond und Sterne 
bestehen, als ob man sie mit Handen greifen konnte. - Seit 
Entwieklung der neueren atomistischen Theorie vergleieht 
der Chemiker die Molekiile seiner chemischen Verbindungen 
mit Sonnensystemen und betrachtet die Stellung der ein
zelnen Atome darin, wie Planeten und Monde. 

Selbst die Philosophie als Wissenschaft der Prinzipien 
alles Erkennens, Denkens und Seins greift jetzt schon in 
die exakten Naturwissenschaften hiniiber, und man spricht 
bereits von einer Psychophysik, und einer der bedeutendsten 
jetzt lebenden Philosophen ist urspriinglich Professor der 
Physiologie gewesen, gleichwie ein anderer Physiologe ein 
bahnbrechender und tonangebender Physiker der Neuzeit 
geworden istl): 

Wenn wir Akademiker auch iiber sehr verschiedene Dinge 
forschen und einer von den Arbeiten des andern auch gar 
niehts versteht, so diirfen wir uns doch als Kollegen fiihlen, 
wenn nur jeder unserm Wahlspruch getreu das Ursachliche 
im Tatsachlichen zu erkennen strebt. DaB wirklich jeder 
etwas davon erkennt, verbiirgt die Tatsache, daB keiner in 
die Akademie aufgenommen werden kann, welcher nicht 
schon unanfechtbare Beweise davon geliefert hat. Je weiter 
es der einzelne bringt, urn so mehr wachst er mit den iibrigen 
und mit dem Ganzen zusammen. 

Wer auBerhalb der rein wissenschaftlichen Tatigkeit in 
einem praktischen Berufe steht, denkt oft, daB man auch 
schon mit der bloB en Empirie ausreiehe, daB es schon geniige, 
zu wissen, was ist, und was man damit machen kann, und 
daB man nicht erst noch zu fragen brauche, warum es so 
und nicht anders ist. Diese Frage nach dem Warum kommt 
gar manchen wie ein Luxus, wie ein Sport vor, den sich 
eigentlich nur reiche oder miiBige Leute erlauben diirften. Wie 

1) Wilh. Wundt und Helmholtz; fiber be ide siehe in: Erich Ebstein. 
Arzte-Memoiren. Berlin 1923, S. 299-303 und S. 346-357. [Anm. des 
Herausgebers.] 
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viele Dinge und ZusHinde, welche ftir den Menschen von der 
groBten Bedeutung sind, sind durch bloBe Empirie, ohne aIle 
Wissenschaft entstanden! Die ganze Natur und das Welt
all stehen ja vor uns, ohne daB die Naturwissenschaft etwas 
dabei zu tun gehabt hat. Die Menschen haben sich ver
mehrt, ohne etwas von Embryologie zu wissen, und haben 
auch schon gedacht, ehe man an eine Logik gedacht hat, gleich
wie auch schon Religionen gestiftet, Rechte eingeftihrt und 
Krankheiten geheilt worden sind, ehe es eine wissenschaft
liche Theologie, Jurisprudenz und Medizin gegeben hat. 

Man kann auch sagen, daB wir liingst verhungert waren, 
wenn wir hatten darauf warten mtissen, bis die Physiologen 
durch Stoffwechselversuche herausgebracht, was und wieviel 
wir essen sollen, und langst erfroren, wenn wir uns nicht 
Kleider und Wohnungen und Of en zu verschaffen gewuBt 
hatten, bevor man tiber die Warmeokonomie des mensch
lichen Korpers und tiber die Warmeeinheiten der Brenn
stoffe zu experimentieren begann. 

Wir sind auf bloB empirischem Wege so weit gekommen, 
daB man glauben mochte, die Welt ware geradeso, wie sie 
jetzt ist, wenn man auch nie eine Wissenschaft getrieben, 
wenn man auch nie nach dem Warum gefragt hatte. 

Gestatten Sie mir einige Beispiele nun auch noch davon 
anzuftihren, daB dem nicht so ist, daB sich viele Dinge und 
Zustande erst unter dem Einflusse der Wissenschaft ganz 
gewaltig geandert haben. Ich werde dadurch die groBen 
Verdienste der Empiriker und Erfinder nicht im geringsten 
schmalern. 

Ich nehme meine Beispiele aus den Naturwissenschaften, 
nur deshalb, weil diese mir personlich naher liegen, und gehe 
auf Beispiele aus anderen Wissenschaften nicht ein, weil 
ich dies besser Fachmannern tiberlasse. 

Der Mensch ist das einzige Geschopf auf Erden, welches 
sich den Luxus der Frage nach dem Warum erlaubt, und 
diese Fragestellung ist ein Spezifikum, das den Menschen 
von den anderen Geschopfen und vom Tier unterscheidet. 
Das Tier ftigt sich den gegebenen Verhaltnissen und ntitzt 
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das Bestehende zu seinem Besten instinktmaBig aus; der 
Mensch allein denkt sieh, ob denn an dem Gegebenen 
sieh niehts andem lasse, ob man etwas nieht auch anders 
machen konne, als es vor uns steht, oder wie wir es von den 
Vorfahren ererbt haben, und die Antworten, welche die Wis
senschaft auf viele solcher Fragen gegeben hat, haben auch 
die Empirie der Praktiker, ohne daB sie sich dessen immer 
bewuBt werden, machtig beeinfluBt und gefordert. 

Wie hat sieh in der historischen Zeit auf empirischem 
Wege der menschliche Haushalt geandert, und wie gleich 
ist das Leben aller Tiere geblieben, soweit es nicht etwa von 
Menschen beeinfluBt worden ist! Der Vogel im Freien baut 
sein Nest noch immer so, wie vor vielen tausend Jahren, 
wie zu Adams Zeiten, selbst der Gorilla, von dem wir ab
stammen sollen, zeigt innerhalb der historischen Zeit immer 
noch keine Spur eines kulturellen Fortschritts. Aber welch 
groBer Unterschied besteht zwischen den Felsenhohlen und 
Laub- oder Lehmhiitten, in welchen einst Menschen wohnten, 
und unseren stadtischen Wohnhausem und Palasten und den 
Tempeln, welche der Mensch der unsichtbaren Gottheit 
baut. 

Zwischen Mensch und Tier besteht tatsachlich eine so 
gewaltige kulturelle Kluft, daB sie nach meiner Ansieht 
keine Theorie iiberbriicken kann, ohne neben quantitativen 
Unterschieden in der Organisation auch einen spezifischen 
anzunehmen, wenn ihn auch die Anatomen und Anthro
pologen noch nieht gefunden haben. 

Wenn nun die Wissenschaft auch Dinge beobachtet und 
verfolgt, an deren Bestand der Mensch gar niehts zu andem 
vermag, so niitzt sie immer doch auch dem praktischen 
Leben, insofem sie etwas von den Ursachen und Gesetzen 
erkennen lemt, welche die Dinge beherrschen. Diese Gesetze 
lassen sich dann auf andere Dinge anwenden, iiber welche 
der Mensch Gewalt hat. Auf den Lauf der Sonne und Gestime 
wird der Mensch wohl nie EinfluB gewinnen, und man konnte 
deshalb die Astronomie als die nutzloseste Wissenschaft 
ansehen und fragen, was dieses ewige, miihselige Herum-
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gucken am Himmel uns hilft? - Die Astronomie hat uns 
nicht bloB ein exaktes MaB fur Zeit und Ort auf Erden ge
bracht, sondern unS auch zu der 'Oberzeugung gefiihrt, daB 
etwas gerade das Gegenteil· von dem sein kann, als wie es 
unsern Sinnen erscheint, daB z. B. nicht die Sonne urn die 
Erde, sondern die Erde urn die Sonne geht. Einen unmittel
baren praktischen Nutzen hat diese AufkHirung allerdings 
nicht gebracht, und wir sagen auch heutzutage noch immer, 
wie zu Josuas Zeiten, daB die Sonne auf und untergeht; aber 
an der Bewegung der Himmelkorper hat man zuerst den 
groBten Teil der Gesetze der Bewegung genauer kennen ge
lernt und diese dann immer mehr auf irdische Dingeanzu
wenden versucht, uber welche der Mensch Gewalt hat. Die Me
chanik unsrerZeit konnte sich erst auf diesen wissenschaftlichen 
Grundlagen, auf der Mechanik des Himmels, aufbauen. 

Eisenbahnen hatten auch die alten Griechen und Romer 
schon bauen konnen, sie hatten alles gehabt, was dazu notig 
ist, und hatten sie auch gebaut, wenn sie ein solches Ver
kehrsmittel hatten fur moglich halten konnen. Namentlich 
die alten Romer hatten ja einen sehr entwickelten Sinn ffir 
Verkehr und Handel, der sich in ihrem StraBenbau in Ita
lien und in den weitverzweigten Kolonien des groBen romi
schen Reiches deutlich ausspricht. Wir bewundern heut
zutage Iioch die alten RomerstraBen in ihren Ruinen. 

Auch fur Dampfmaschinen hatten die alten geistreichen 
Griechen und die praktischen Romer jede materielle UnterIage 
und Vorbedingung gehabt, denn es gehort ja bekanntlich 
nichts dazu als Eisen, Wasser und Brennmaterial. DaB man 
durch Feuer Wasser in Dampf verwandeln kann, gehort zu 
den alleraltesten Erfindungen; aber niemand konnte auf den 
Gedanken kommen, den gespannten Wasserdampf zur Hebung 
von Lasten und zur Bewegung von Maschinen zu verwenden, 
ehe nicht die Wissenschaft gezeigt hatte, daB der friiher ange
nommene horror vacui eine bloBe Fabel, hingegen der Druck 
der Luft, welche uns und den Erdball urngibt, imstande sei, 
eine Quecksilbersaule fast einen Meter hoch zu heben, ob
schon das Quecksilber 10518 mal schwerer als Luft ist. 
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Solche aus rein wissenschaftIichem Interesse festgestellte 
Tatsachen und Gesetze muBten erst populiiI' werden und in 
die Kreise der Empiriker und Erfinder eindringen, ehe diese 
nur die Moglichkeit einsehen konnten, davon einen prak
tischen Gebrauch zu machen. 

Die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse wer
den oft unter Umstanden und in Formen gewonnen, die hochst 
unbedeutend und zwecklos erscheinen: erst allmahlich ent
wickeln sich daraus oft ganz groBartige Erscheinungen, welche 
dann jeder Laie anstaunt. Die Anfange solcher Dinge er
scheinen oft so kleinlich, daB praktische Leute sich gar nicht 
denken konnen, wie dabei etwas herauskommen soU, wie 
ein vemiinftiger Mensch damit seine Zeit verbringen mag, 
und wie man dafiir sogar Geld verbrauchen und verlangen 
kann. 

Wer bewundert heutzutage nicht die elektrische Beleuch
tung, welche jetzt TagesheUe in der Nacht verbreitet, oder 
den elektrischen Telegraphen, mittels dessen unsre Gedanken 
mit der Schnelligkeit des Blitzes zwischen Europa und femen 
Weltteilen durch Ozeane und iiber weite Landerstrecken bin
und herfliegen? Und doch ging aU das von hochst unschein
baren Anfangen aus, von der Entdeckung des Galvanismus, 
der sogenannten Kontakt-Elektrizitat. Vor hundert Jahren 
fand der Physiologe Galvani in Bologna, daB abgeschnittene 
Froschschenkel, wie man sie an Fasttagen zu Markte bringt, 
in Zuckung geraten, sobald man sie mit zwei verschiedenen 
Metallen gleichzeitig beriihrt. Die Frage nach dem Warum 
ergab zur Antwort: eine Art Elektrizitat. Das wissenschaft
liche Studium dieser Elektrizitat fiihrte im Lauf eines Jahr
hunderts zum Telegraphen und zur elektrischen Beleuchtung, 
die jetzt so groBartige Dienste leisten und die so viel Geld 
wert sind, daB es in einem einzigen J ahr Summen reprasen
tiert, die hoher sind, als aUes Geld, was fiir Pflege samt
licher Wissenschaften seit Jahrhunderten in allen Landern 
ausgegeben worden ist. 

Wenn Galvani fiir seine Experimente mit Froschschen
keln Geld gebraucht und von einem Praktiker der damaligen 
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Zeit erbeten hatte, ware er sieher nur einem mitleidigen 
LacheIn begegnet, und es ware ihm wahrscheinlich gesagt 
worden, daB man fiir solche Dinge kein Geld habe, bei denen 
ja doch nichts herauskame. Es hat auch wirklich hundert 
Jahre gebraucht, bis der Galvanismus schrittweise zu so 
praktischer Verwendung gelangte. 

Da die Wissenschaft nur nach Wahrheiten sucht, so hat 
auch jedes positive Resultat einen bleibenden Wert, wenn 
derselbe auch oft erst spater wirklich verwertet werden kann. 
Die Wiss ens chaft erzeugt gar vieles, wovon man im 
Augenblicke keinen Gebrauch machen kann. Das Chloro
form war ohne Gedanken an eine praktische Verwendung 
schon fiinfzehn Jahre lang entdeckt, bis die Chirurgen darauf 
kamen, es zum Chloroformieren zu verwenden. Wenn es aber 
nieht schon entdeckt gewesen ware, 'hatten sie damit gar 
keinen Versuch machen konnen. 

Solche nicht in der Natur vorkommende, sondern kiinst
lich oder, vielleicht besser gesagt, wissenschaftlich erzeugte 
Stoffe, welche zur Zeit teils in der Medizin, teils in der Indu
strie sind im taglichen Leben eine groBe Rolle spie1en, z1ihlt 
man heutzutage nach Hunderten. 

Die Wissenschaft erzeugt, wie die Natur, gar vieles, wa5 
die Menschen nicht nur fiir unniitz, sondern sogar fiir schad
lich halten. Wie nutzlos muBten den Menschen, welche vor 
der Eisenzeit gelebt haben, die ganzen Berge von Eisenerz 
erscheinen, und wie schadlich viele Giftpflanzen, ehe man sie 
als Trager wohltatiger Arzneistoffe zur Heilung schwerer 
Krankheiten erkannte! 

Es blieben die Massen Teer bis in die neueste Zeit ein fast 
wertloses Nebenprodukt der Gasindustrie, bis die weitere 
Entwicklung der Wissenschaft die prachtigen Anilinfarben 
daraus herstellen lehrte. 

So hat die Chernie aus dem regulinischen Quecksilber und 
den Quecksilbererzen, die in der Natur vorkommen, den 
Sublimat, das Quecksilberchlorid, darstellen gelehrt, das 
nicht in der Natur vorkommt, eines der heftigsten Gifte, rnit 
dem schon viel Unheil angerichtet wurde, dessen Verkauf 



137 

polizeilichen Beschrankungen unterworfen werden muBte,
und jetzt bewahrt sich der Sublimat als das aIlerkraftigsteAnti
septikum, totet aIle Bakterien, und jeder Arzt wascht sich 
mit einer verdiinnten Losung davon die Hande, bevor er 
einen Kranken innerlich ur..tersucht, urn ihn nicht zuinfizieren, 

In diesem Augenblicke wird der Welt eine Entdeckung 
von Robert Koch kund, welche fiir unser Leben segensreicher, 
als elektrische Beleuchtung und Telegraphie zu werden ver
spricht. Koch hat durch langjahrige, miihevolle, systematische, 
wissenschaftliche Untersuchungen iiber die kleinsten Lebe
wesen, von welchen die Menschen bisher kaurn eine Ahnung 
hatten, ein Heilverfahren gegen dieschrecklichste auch weitest
verbreitete Krankheit, gegen die Tuberkulose gefunden. 

Jede Wahrheit, welche die Wissenschaft zutage fordert, 
hat unter allen Umstanden die gleiche Existenzberechti
gung, wie irgendein Naturprodukt. 

Wer Mittel fUr wissenschaftliche Zwecke spendet, ist ein 
Wohltater der Menschheit und verschafft ihr, wenn auch 
nicht sich selbst, immer einen Gewinn, bald einen groBeren, 
bald einen kleineren. 

Wenn die Pflege der Wissenschaften davon abhangig 
gemacht wiirde, daB ihre Resultate sofort praktisch verwend
bar sein sollen, wiirde man ihnen allen den TodesstoB ver
setzen; es ware das ein barbarischer Kindermord der graB
lichsten Art, welcher die Fortentwicklung der menschlichen 
Kultur zum Stillstand brachte. 

Was das tagliche praktische Leben der Wissenschaft ver
dankt, ist nicht immer so augenscheinlich, wie beim Galva
nismus, aber doch leicht in Hunderten von Beispielen nicht 
nur aus den Naturwissenschaften, sondern auch aus den 
Geisteswissenschaften, aus den philosophisch-philologischen, 
historischen und anderen Wissenschaften nachweisbar. Auch 
die bloBen Gedanken des Menschen sind ja Tatsachen, welche 
er in Wort und Schrift verkorpert, festhaIt und fortpflanzt. 
Alles, was die Menschen denken und sinnen, ist der wissen
schaftlichen Untersuchung nicht minder zuganglich, als die 
Erzeugnisse der sich unbewuBten Natur Gewisse philo-
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sophische, historische, politische und religiose Gedanken 
haben auf das praktische und soziale Leben oft schon sogar 
einen viel groBeren EinfluB ausgeiibt, als aIle Naturwissen
schaften zusammen. 

Die ganze Mathematik, welche mit den Naturwissen
schaften einen so innigen Zusammenhang kundgibt, ist auch 
eine reine Geisteswissenschaft, denn nirgends wachsen Zahlen 
oder mathematische Probleme von Natur aus, und doch sind 
die mathematischen Satze Tatsachen, vom Menschen erdacht, 
welche so fest stehen, wie irgend ein sinnlich wahrnehmbares 
Ding. Mathematik ist die Vermittlerin zwischen Geistes
und N a turwissenschaften. 

Ich mochte schlieBlich nur noch darauf hinweisen, daB 
nach meiner Ansicht kein Geld nutzbringender fiirs allgemeine 
Beste angelegt werden kann, als das, was fiir wahre wissen
schaftliche Forschung verwendet wird, wenn auch die Eliiten 
und Friichte da von erst nach einem J ahrhundert erscheinen. 
Naturnotwendig haben die Wissenschaften auch hie und da 
MiBerfolge zu verzeichnen, wenn sie sich in einer irrtiim
lichen Richtung bewegen. Das muB man mit dem alten 
Sprichwort entschuldigen: errando discimus. Wortlich ge
nommen, sagt das Sprichwort eigentlich eine grobe Unwahr
heit; denn wenn man durch bloBen Irrtum schon zum Ziele 
kame, miiBte der, welcher die meisten Irrtiimer begeht, 
auch der Kliigste sein; aber das Sprichwort will ja nur sagen, 
daB derjenige, welcher redlich die Wahrheit sucht, sie doch 
findet, wenn er auch auf dem Wege zu ihr hie und da eine 
Strecke, welche er oft miihselig gewandert ist, wieder zuriick
gehen muB, urn wieder auf einen gangbaren Weg und dem 
Ziele naher zu kommen. 

Was man fiir Wissenschaft zahlt, mochte ich mit einer 
Lotterie vergleichen, in die gesetzt wird. Man kann da aller
dings nie voraussagen, was bei jeder Ziehung herauskommt, 
wieviel man gewinnt, aber bei dieser Lotterie bleibt kein 
Einsatz ganz ohne Gewinn, und oft kommt ein ungeahnt 
groBer heraus, wenn auch nicht immer fiir die Setzenden, 
solange sie leben, aber doch fiir ihre Nachkommen und 
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Erben. Zu diesem Lottospiel kann ich Volker und Regie
rungen nur ermuntem und wiinsche namentlich, daB auch 
unsre Kammem der Abgeordneten und Reichsrate aller Lander 
sich dabei recht lebhaft und mit hoheren Einsatzen beteiligen 
mochten. 

Wissenschaft kann nie schaden, und sie kommt auch 
nie zu einem Ende; sie ist unermeBlich wie das Weltall. 
Kaum, daB man etwas gefunden und aufgeklart hat, steht 
schon wieder etwas Unbekanntes dahlnter, und so geht es 
fort in Ewigkeit. Es ist sokratische Weisheit, zu wissen, 
daB man nichts weiB. Die letzten Griinde der Dinge und 
unseres Daseins auf Erden werden wir nie erforschen und 
erkennen, so sehr wir es auch wiinschen. Dafiir hat der 
Mensch, und von allen Geschopfen auf der Erde der Mensch 
allein, das Bediirfnis des Glaubens an etwas Unsichtbares, 
an etwas Hoheres, an das Gottliche. 

Die Wissenschaft ist universell und nicht nur an keinen 
bestimmten Ort, an keine bestimmte Nationalitat, sondem 
auch an keinen bestimmten religiosen Glauben gebunden. 
Wir sehen daher schon jetzt unter den Mitgliedem unsrer 
Akademie nicht nur alle christlichen Konfessionen vertreten, 
sondem auch Israeliten und als Ehrenmitglied sogar einen 
Mohammedaner, und wenn sich die Wissenschaft im Kaiser
reich Japan so weiter entwickelt, wie es allen Anschein hat, 
so bekommen wir moglicherweise auch bald einen Buddhisten. 
Die Wissenschaft laBt jedem seinen Glauben und gesteht 
gem zu, daB sie sich nur mit sinnlich Wahrnehmbarem 
oder von Menschen Gedachtem befassen kann, wahrend sich 
in der Menschennatur von jeher und bei allen VOlkem, bei 
den hochst entwickelten, wie bei den geistig niedrigsten 
Rassen, ein unbezwingbarer Drang des Glaubens an etwas 'Ober
sinnliches, nicht vom Menschen Erkennbares kundgibt. Jeder 
Forscher muB einsehen, wie beschrankt unsre Sinne, unsre 
sinnlichen Wahmehmungen und unser Denkvermogen sind, 
und daB es eine Torheit ware, zu glauben, daB es in Gottes 
Welt nichts mehr gabe, auBer dem, was wir mit unsren 
wenigen und beschrankten Sinnen wahmehmen, oder was 
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wir mit unserm Gehirn denken konnen. Ein Physiologe, 
Mitglied unsrer Akademie, hat sich in einer Rektoratsrede 
dariiber iiberzeugend ausgesprochen. Welcher Glaube der 
rechte ist, weiB auch Nathan der Weise nicht, und man 
muB das dem Gewissen jedes einzelnen iiberlassen. Wir 
unter uns wollen zusammenhaIten, und aIle, wenn auch jeder 
etwas anderes tut und glaubt, nach einem Ziele streben, 
und unser Ziel ist: rerum cognoscere causas. 
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Rede, gehalten am 30. MArz auf dem XI. internationalen 
medizinischen KongreJ3 zu Rom 

Die Geschiehte der Medizin, obwohl sie stets in einem ge
wissen Zusammenhange mit der Geschichte der menschlichen 
Kultur iiberhaupt, bietet doch einige bemerkenswerte Be
sonderheiten dar. 

Zunachst die einer ununterbrochenen Entwicklung von 
etwa 25 Jahrhunderten. Von Hippokrates bis auf uns ist 
das BewuBtsein dieses Zusammenhanges niemals verloren ge
gangen. Wahrend die Religionen wechselten und die Rechts
systeme einander verdrangten, erhielt sich die medizinische 
Tradition. Noch heute ist unsere Terminologie griechisch, 
und selbst die Barbarismen der jugendlichen Neuerer bemiihen 
sieh, wenigstens den Schein eines hellenistischen Ursprungs 
zu bewahren. Keine andere Wissenschaft ist schon in ihren 
Anfangen so fest begriindet worden, keine ist in Wirklich
keit so alt, aIs die Medizin. 

Eine so lange Dauer der Doktrin ware schwerlieh moglich 
gewesen, wenn nicht in der Natur des Objektes, mit,dem sieh 
die Medizin beschaftigt, ein einheitliches Element gegeben 
ware, welches aile Wechsel der Zeit und des Ortes iiberdauert, 
und welches jede neue Generation vor das gleiehe Problem 
der Untersuchung stellt. Dieses Problem ist die Krank
heit. Freilich sind die speziellen Krankheiten verschieden 
nach Zeit und Ort, aber di.e Frage nach dem Wesen der Krank
heit iiberhaupt bleibt immer die gleiche, und auch die Auf
gabe des Arztes, das Heilen, hort nieht auf, gleiehviel, ob der-
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selbe sich in I talien oder in RuBland, in Europa oder in Ameri
rika befindet. 

Nichts ist in dieser Beziehung so bezeichnend, wenngleich 
auf den ersten Blick so verwirrend, wie der Wechsel der me
dizinischen Schulen nach Zeit und Ort. Allerdings sind bis 
gegen das Ende des Mittelalters eigentlich alle Schulen an 
eines der MittelmeerHi.nder gebunden gewesen. Die Askle
piaden und ihr gliicklicher Erbe, Hippokrates, hatten ihre 
Lehrsatze aus der Poliklinik der Tempel von Kos und anderer 
vorderasiatischer Platze entnommen. Von da aus verbreitete 
sich die neue Doktrin iiber die ganze hellenische Welt, be
sonders schnell seit der Aufrichtung des Weltreiches Alexan
ders des GroBen. Aber noch lange blieb Kleinasien, auch in 
seinen mehr zentralen Platzen, der Hauptsitz der koischen 
Lehre. Erst in Ciceros Zeit erschienen griechische Arzte in 
Rom, und noch spater erst in der Kaiserzeit brachte Galenos 
von Pergamon die formulierte Doktrin der hippokratischen 
Pathologie in das Abendland. Eine Anderung in den Lehr
satzen fand dabei nicht statt. Die Humoralpathologie Galens 
beanspruchte nichts anderes, als die getreue Auslegung der 
Lehre von Hippokrates zu sein, obgleich mehr als ein halbes 
Jahrtausend die beiden Manner trennte, und die Nachkom
men gewohnten sich daran, Hippokrates und Galen wie Zeit
genossen, ja fast wie Manifestationen einer einzigen Person
lichkeit, zu betrachten. 

Das kaiserliche Rom hat wahrend der J ahrhunderte 
seines Bestandes keinen Konkurrenten fiir sie hervorgebracht. 
Der einzige klassische Autor der lateinischen Rasse, Celsus, 
war so wenig originell und, was noch viel mehr bezeichnend 
ist, so wenig generell, daB er nur fiir Einzelheiten der Inter
pretation einige Bedeutung erlangt hat. Allein im ostromi
schen Reich bewahrte die Schule eine gewisse Aktivitat: 
sowohl in Kleinasien, als in Byzanz treffen wir noch langere 
Zeit hindurch Schriftsteller von selbstandiger Bedeutung, 
die jedoch ihr Ansehen mehr gewissen, vorzugsweise speziali
stischen Richtungen vetdankten. 

Immerhin blieb die Humoralpathologie und zwar in der 
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besonderen Form, welche sie durch Galen erhalten hatte, die 
anerkannte Doktrin der gebildeten Welt im Abend-, wie im 
Morgenlande. Die vier Kardinalsafte, die ZVpOl der Griechen, 
die humores der Lateiner, galten uberall als Grundlage so
wohl der physiologischen, als der pathologischen Anschauung 
von der Zusammensetzung des menschlichen Korpers und 
von den Abanderungen desselben in der Krankheit. Jede 
Krankheit erschien demnach als eine Dyskrasie, d. h. als eine 
Anderung in der Mischung der Kardinalsafte innerhalb der 
einzelnen Teile oder des ganzen Korpers. 

Es ist immer noch eine muBige Frage, wie man zu dieser 
Auffassung gelangt ist, und wo diese Lehre ihre Entstehung 
gefunden hat. Das einstige sonstige Mittelmeerland, welches 
uns eine mehr umfassende medizinische Literatur hinter
lassen hat, Agypten, bietet bis jetzt keine genugenden An
haltspunkte fur eine etwaige Erklarung. Von den weiter 
zUrUckgelegenen Landern besitzen wir nur aus Indien zu
sammenhangende Werke, in denen sich allenfalls Anknupfun
gen erkennen lassen, aber auch sie weichen im einzelnen 
erheblich ab, ein innerer Zusammenhang hat sich nicht her
stellen lassen. J edenfalls hat keines dieser Lander auf den 
Fortgang der medizinischen Lehre einen bestimmenden Ein
fluB ausgeubt. 

Der erste EinfluB dieser Art, der sichtbar in die Er
scheinung getreten ist, gehort einer ganz anderen Zeit und 
einer ganz anderen Gegend an, aber auch dieser EinfluB ist 
auf dem Grunde der griechischen Humoralpathologie er
wachsen. Ais nach dem U ntergang A lexanders aus den 
Trummern seiner Herrschaft eine Reihe selbstandiger Reiche 
im Osten entstand, erhielten sich Keime der medizinischen 
Gelehrsamkeit inmitten von Volkern, die bis dahin den In
teressen unserer Wissenschaft ganzlich verschlossen erschienen 
Es bildeten sich kleinere Lokalzentren in Syrien und Persien, 
und es erwuchsen in immer groBerer Zahl Arzte von Ansehen, 
welche nicht bloB in ihren Heimatsorten EinfluB gewannen, 
sondern auch als Apostel der Lehre weithin wirksam wurden. 
Es ist dies die Zeit, wo Juden und Araber unter den an-
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gesehensten Lehrern der Medizin hervortraten. Erst unsere 
Zeit hat hebraische Manuskripte an das Licht gefordert, 
welche erkennen lassen, mit welchem Eifer und welcher Ge
lehrsamkeit jiidische Arzte des friiheren Mittelalters fiir die 
Erhaltung und Forderung der Medizin tatig gewesen sind; 
man darf wohl sagen, daB bis in diese Zeit zuriick sich die 
oft erbliche Befahigung der Juden, die seitdem so GroBes 
fiir die Wissenschaft geleistet haben, verfolgen laBt. Noch 
viel groBer ist die Bedeutung der Araber gewesen, welche 
bald die eigentlichen Trager der medizinischen Doktrin wur
den, und ohne welche moglicherweise selbst die Schriften der 
griechischen Heroen der Vergessenheit anheimgefallen waren. 
Zuerst in Mesopotamien und den Nachbarlandern, dann in 
Nordafrika und vorzugsweise in Spanien griindeten sie Schu
len, welche Pflanzstatten des Wissens fiir den Okzident ge
worden sind. Hier wurden die Werke der griechischen Au
toren in arabischer Dbersetzung gelesen und auf Grund der 
weitergehenden Erfahrung interpretiert. 

Aber die Araber brachten auch neue Elemente in die 
Betrachtung, welche von weit groBerem Einflusse geworden
sind, und welche noch heute in der praktischen Medizin nacli
wirken. Das eine dieser Elemente war das spiritualistische. 
Wenn man von der im altgriechischen Tempeldienst iiblichen 
Inkubation absieht, so war dieses Element bis auf das so
gleich zu erwahnende Gleichnis dem objektiven Geiste der 
Hellenen fast ganz fremd. Bei Hippokrates findet sich kaum 
eine Spur davon. Aber bei den Hirten- und Wanderstammen 
des Orients hatte sich wohl aus prahistorischer Zeit her 
der Glaube an iibersinnliche Krafte erhalten, die verschie
den von den natiirlichen Kraften der Korperwelt, teils auBer
halb der Korper, in selbstandiger Wesenheit, teils innerhalb 
derselben, fUr kiirzere oder langere Zeit, wirksam wiirden. 
Ais Prototyp derselben galt der "lebendige Atem", der auch 
in der hellenischen Vorstellung von dem m'eV{ta seinen Aus
druck gefunden hat, und der in seiner geringeren Erscheinung 
von den lateinischen Dbersetzern als halitus (Hauch), in der 
starkeren als spiritus (Atem) wiedergegeben wurde. Nach-



I45 

kHinge dieser Vorstellung sind noch in unserer Zeit in der 
Form des tierischen Magnetismus und des Spiritismus, zum 
Teil in der des Hypnotismus, zu groBem Ansehen gelangt. 

Bei den Arabern fiel dieses alles mehr in das Gebiet der 
spekulativen Betrachtung, wie es ein einsamer Grlibler aus
sinnen mochte. Eine Art von naturwissenschaftlichem 
Hintergrund erwuchs ihm erst aus der zweiten Art der Be
trachtung, durch welche die Araber in der Geschichte der 
Naturwissenschaften eine so bedeutsame SteHung erlangt 
haben, - der chemischen. Bekanntlich waren sie die Schopfer 
dieser Disziplin, welche erst seit dem Ende des vorigen J ahr
hunderts ihre groBartige SteHung unter den librigen N a
turwissenschaften eingenommen hat. Die Araber selbst sind 
nicht liber die Alchemie hinausgekommen, aber indem sie 
die ersten Schritte auf dem Wege der Analyse und Synthese 
machten, indem sie die Extraktion, die Destillation, die Subli
mation, die Prazipitation, die Gewinnung von Reinmetallen 
und Salzen ergrlindeten und libten, befestigte sich mehr und 
mehr der Gedanke, daB in der rohen Substanz feinere Stoffe 
verborgen seien, welche die Trager der Kraft und somit der 
Grund der Wirksamkeit auch der rohen Substanz seien. 
So verknlipfte sich der bloBe spiritualistische Gedanke mehr 
und mehr mit der Vorstellung einer wirklichen Realitat, 
einer verfeinerten Korperlichkeit der wirksamen Krafte, und 
in dieser sonderbaren Verquickung gelangte die dualistische 
Auffassung auch auf die abendlandische Welt, in welcher 
gleichfalls aus prahistorischer Zeit manche vorbereitende 
Vorstellungen noch lebendig waren. 

Der Kontakt des Abendlandes mit dem Morgenlande bei 
Gelegenheit der Kreuzzlige hat viel dazu beigetragen, solchen 
Vorstellungen Geltung bei den Volkern des Okzidents zu ver
schaffen. Flir die Wissenschaft ware das vielleicht von ge
ringem EinfluB gewesen, aber eine okzidentalische Wissen
schaft gab es damals liberhaupt nicht. Am wenigsten eine 
medizinische. Der Okzident empfing die maBgebenden Ein
fllisse in bezug auf Medizin direkt von den gelehrten Schulen 
der Araber, teils aus Spanien, teils aus Nordafrika. Flir jenes 

E b s t e in. Arztereden. 10 
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war der Hauptort des Kontaktes Siidfrankreich, fUr dieses 
Siiditalien. Aber wahrend die Bedeutung von Montpellier 
sich nur langsam und in wenig sichtbarer Form herausge
bildet hat, is! fiir uns alle die Schule von Salerno als der 
eigentliche Einbruchsort fiir die zuerst von Constantinus 
A/ricanus gegen das Ende des II. Jahrhunderts importierten 
Ideen und Erfahrungen des Orients stehen geblieben. Daran 
schloB sich alsbald das Kloster des Monte Cassino und der 
Ubergang der Lehre an die Benediktiner, sowie weiterhin 
die Aufnahme der Medizin unter die Unterrichtsgegenstande 
der Klosterschulen. 

Es ist nicht wunderbar, daB die Medizin der Monche 
wieder die alte Humoralpathologie war. Als man erkannte, 
daB die Pathologie der Araber aus griechischen Autoren ge
schopft sei, machte man sich daran, die arabischen Uber
setzungen der letzteren in das Lateinische zu iibertragen, 
und diese erst sehr viel spater nach den Originalquellen revi
dierten Ubersetzungen sind die Grundlage des Studiums fUr 
viele Generationen geworden nicht bloB in I talien, sondern 
im ganzen Okzident, dessen gelehrte Sprache, namentlich 
seit Karl dem GroBen, das Latein geworden war. Hippokrates 
und noch mehrGalen wurden von der Kirche anerkannt, und 
sie erlangten, wenn auch nicht durch ausdriickliche Sanktion 
der Kirche, nach und nach die Stellung wirklicher Kirchen
vater, an deren Zuverlassigkeit zu zweifeln als ein Sakrileg 
erachtet wurde. So wurden die Lehrsatze des Galenismus, 
an sich schon ehrwiirdig durch ihr Alter, wirkliche Dogmen. 

Es ware vielleicht anders gekommen, wenn jene Art von 
Anstalten, in welchen die neuere Medizin die eigentlichen 
Quellen ihres Wissens gefunden hat, damals schon existiert 
hatten, - ich meine die Krankenhauser. Aber die sogenannten 
Hospitruer des Mittelalters, insbesondere des friiheren, waren 
in der Tat, wie ihr Name besagt, nur Gasthauser, wesentlich 
fiir Pilger. Sie gewahrten den Reisenden eine kurze Rast, 
und die Priester, welche sie leiteten, hatten nur gelegentlich 
die Aufgabe, Erkrankten Hilfe zu leisten. Freilich sind· aus 
nicht wenigen dieser alten Gasthauser spater, meist erst nach 
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langem Bestehen, wirkliche Krankenhauser geworden. Es 
ist heute geboten, des ersten uns bekannten Hospitals zu 
gedenken, das hier in Rom an der Tiberbriicke schon im 7. 
J ahrhundert fiir angelsachsische Pilger gegriindet wurde, 
des Hospitale S. Spiritus in Sassia, an welches spater durch 
Papst Innozenz III. die iiber den ganzen Okzident aus
gedehnte Organisation der Heiligengeist-Spitaler angelehnt 
wurde. Noch immer steht dasselbe, freilich vielfach um
gestaltet, an der alten Stelle, nunmehr ein groBes weltliches 
Krankenhaus. Ich habe friiher einmal die Geschichte der 
Heiligengeist-Spitaler geschrieben und dargelegt, wie wenig 
diesel ben fUr den eigentlichen Krankendienst und fiir die 
medizinische Wissenschaft geleistet haben. Diejenigen unter 
ihnen, welche in der Geschichte der Medizin genannt zu 
werden verdienen, haben es fast ausnahmslos dem Umstande 
zu verdanken, daB sie in welt1iche Verwaltung, in der Regel 
in die Hande der stadtischen BehOrden, gelangten. Denn die 
Staatsregierungen haben fast iiberall erst seit dem Anfange 
des vorigen Jahrhunderts sich an dieser humanitaren Auf
gabe beteiligt, vorzugsweise seitdem der medizinische Unter
richt der Universitaten die Benutzung von Krankenhausern 
kategorisch forderte. 

Fiir meine heutige Betrachtung haben die Krankenhauser 
daher nur geringe Bedeutung, Denn ich wiinschte dieser 
groBen Versammlung zu zeigen, wie die alte, zuletzt dog
matisch gewordene Medizin ihre Freiheit wiedergewonnen hat 
und zu der neuen, naturwissenschaftlichen Medizin geworden 
ist. Dieser denkwiirdige Wechsel ist durch lange Kampfe 
eingeleitet worden, welche zum groBen Teil auf dem Boden 
Italiens ausgefochten sind, wenngleich an deren siegreicher 
Beendigung auch andere Nationen beteiligt waren. Der Preis 
in diesem Kampfe, oder genauer die Preise sind der Anatomie 
zugefallen. 

Es ist wohl kaum notwendig zu erwahnen, daB im ganzen 
Altertum nur einmal und zwar wahrend eines kurzen Zeit
raums die Gelegenheit zu anatomischen Untersuchungen am 
Menschen geboten war. Es war das die Zeit, als die Herr-

10* 
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schaft iiber Agypten nach dem Tode Alexanders an die Ptole
maer gefallen war. N achher ist nie wieder einem Arzte der 
alten Zeit eine gleiche Moglichkeit gegeben gewesen. Und 
so konnte selbst Galen nichts anderes empfehlen, als sich an 
die seiner Meinung nach in ihrer Organisation dem Menschen 
am nachsten stehenden Tiere, an Affen und Schweine, zu 
halten. Begreiflicherweise hatte von jeher der Opferdienst, 
der ja die Konstatierung desnormalen Verhaltens der Opfer
tiere und ihrer Organe erforderte, manchen AniaB zu ver
gleichenden Beobachtungen auch pathologischer Art ge
liefert. Selbst die gewohnlichen Schlachttiere muBten einem 
denkenden Beobachter oft genug Material zu Erwagungen 
und Wahrnehmungen bieten, welche sich fiir die Beurtei
lungen menschlicher Krankheitszustande verwerten lieBen, 
und es kann keinem Zweifel unterliegen, daB schon Hippo
krates manche Tatsache kannte und benutzt hat, welche beim 
Menschen selbst erst Jahrhunderte spater sichergestellt wor
den ist. Aber es liegt auf der Hand, daB sowohl die Anatomie, 
als die Pathologie unsicher bleiben muBte, solange nicht die 
Untersuchung am menschlichen Korper den strikten Beweis 
von dem besonderen Verhalten der einzelnen Teile geliefert 
hatte. 

Die eigentliche Schwierigkeit lag in der Kirche. Die 
selbstverstandliche Abneigung des Volkes gegen die Sektion 
menschlicher Leichen war durch das kirchliche Verbot be
festigt worden. Dazu kam, daB ein Bediirfnis zum Sezieren 
fiir denjenigen nicht bestand, der von der Infallibilitat Galens 
iiberzeugt war. Wozu noch Sektion machen, wenn man die 
Einriehtung des Korpers kannte? Mit dieser Argumentation 
gelangte man zu jenem sonderbaren Dilemma, das wenigstens 
zwei Jahrhunderte lang die Entwicklung der Anatomie auf
gehalten hat: Urn zu ermitteln, ob Galen sich geirrt habe, 
muBte man sezieren, - das verlangte die Wissenschaft, aber 
die Kirehe erkliirte, es sei ganz sieher, daB Galen sich nicht 
geirrt habe, folglich sei es nicht erforderlich, eine an sieh so 
verwerfliehe Handlung vorzunehmen. 

Hier konnte nur die hochste kirchliche Autoritat helfen, 
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und diese entschied endlich zugunsten der Wissenschaft. In 
Rom selbst hat es nie an Arzten gefehlt, welche sieh ver
pflichtet fiihlten, der Wahrheit in der Wissenschaft zur An
erkennung zu verhelfen, und nieht wenige der papstlichen 
Leibarzte haben bis in unsere Tage zu den energischen Vor
kampfern in diesem Streben gehorl. So erklarl es sieh, daB 
imBeginn des 14. Jahrhunderts Mondino1) in Bologna dieEr
laubnis erhielt, einige menschliehe Leiehen zu zerlegen und 
demonstrieren zu diirfen. N achdem einmal die Bahn gebrochen 
war, wurde sie allmahlich auch fiir andere gangbar. So ge .. 
wannen die italienischen Universitaten eine wertvolle Er
weiterung des medizinischen Unterrichts zu einer Zeit, wo die 
Universitaten der meisten anderen Lander derselben noch ent
behrten, und so gab es in Italien schon Anatomen, als man 
anderswo eine solche Spezialitat noch nieht kannte. Von da 
an begann der Zug der medizinischen Studenten aus den nor
dischen Landern nach den italienischen Universitaten, vor
zugsweise nach Bologna und Padua, und gelegentlich kam 
auch schon ein ausstudierter Mann, der hier seine Ausbildung 
vollenden wollte. Unter diesen war auch derjunge Gelehrte, 
dem es beschieden war, auf Grund eigener, planmaBiger 
Untersuchungen den Glauben an die Infallibilitat Galens fiir 
immer zu vernichten und zunachst wenigstens auf dem ana
tomischen Gebiete das Vorrecht der Autopsie in unumstoB
licher Weise zu begriinden. Das war Andreas Vesalius, aus 
niederdeutscher Familie, in Belgien geboren, in Frankreieh 
herangebildet, aber erst als Professor in Padua (1537 bis 1544) 
zu der GroBe des Ansehens gelangt, welche es ihm ermog
lichte, der wahre Reformator fiir die Lehre von den Funda
menten der Medizin zu werden und zugleieh der Anatomie 
fiir aile Zeiten die Stellung einer grundlegenden Wissenschaft 
zu erobern. Vesalius war einer jener seltenen Manner von 
universaler Bedeutung, wie sie die Geschiehte nur selten auf-

1) Aus einem Nachtrag Virchows (a. a. O. S. 23-26) ergibt sich, daB 
Mondino (1275-1326) im Jahre 1315 zwei anatomische Sektionen vor
genommen hat, daB aber offen bar schon vor Mondino menschliche Ana
tomie in ltalien getrieben worden ist. [Anm. d. Herausgebers.] 
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treten sieht; wie in ihm fast aIle Kulturnationen des 
damaligen Europa - Italien, Frankreich, Deutschland,die 
Niederlande und selbst Spanien - einen Angehorigen sehen 
und verehren konnten, so erkannte man die Giiltigkeit 
seiner Siege in der Anatomie zugleich fur aIle anderen 
Zweige der Medizin an. 

Trotzdem ist es nicht ganz richtig, wenn man ihn den Re
formator der Medizin genannt hat. Seine Anatomie war als 
solche nicht imstande, die Rumoralpathologie zu beseitigen. 
Nichts konnte es verhindern, auch die in ihrer Lage, Verbin
dung und Einrichtung genau erkundeten Organe aus 4 hu
mores zusammengesetzt zu denken. Urn hierin einen Wandel 
zu schaffen, bedurfte es eines direkten Frontangriffs auf den 
Mittelpunkt der Schlachtlinie der Dogmatiker, auf die Krasen
lehre. Diesen vollzog mit dem Ungestiim eines Eroberers ein 
deutscher Mann, der im Grunde die Anatomie verachtete 
und statt ihrer die arabische Tradition, in freilich sehr ver
anderter Gestalt, als Mittel seiner Mirksamkeit benutzte, 
Theophrastus Paracelsus, eine Zeitgenosse Vesals. Indem er die 
chemische Unhaltbarkeit der vier humores und deren Unzulas
sigkeit als Elementarstoffe nachwies, gelang es ihm, unter 
Zuhilfenahme arabistischer Zusatze eine Art von Gegenlehre 
aufzubauen, welche, halb naturalistisch, halb spiritualistisch 
zusammengesetzt, in den Randen der N achfolger leider 
einen iiberwiegend mystischen Charakter annahm. 

Es ist schwer zu sagen, was aus dieser freilich alles Dog
matischen entkleideten, aber dafiir dem willkiirlichsten Sub
jektivismus preisgegebenen Lehre fiir die Medizin hervor
gegangen sein wiirde. Aber die Rettung stand nahe bevor. 
Schon im Anfange des 17. Jahrhunderts begriindete William 
Harvey die Lehre vom Kreislauf und legte damit den Grund
stein zu einer neuen Disziplin, welche sich bald glorreich 
neben der Anatomie erhob, zu der Physiologie. Auch er war 
als Student nach Padua gekommen, urn sich festzumachen 
in der Anatomie: Unter der Leitung von Fabriciusab Aqua
pendente hatte er die Einrichtungen der BIutgefaBe und des 
Herzens studiert, und so setzte er endlich an Stelle des BIutes 
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a1s eines der vier humores cardinales das Blut als den "edel
sten Saft", als den eigentlichen humor cardinalis. 

Seine Lehre von der Zirkulation lieB nur eine immerhin 
empfindliche Liicke: Er vermochte den Nachweis nicht zu 
fiihren, wie das Blut aus den Arterien in ~ie Venen gelange. 
Diesen Nachweis durch die unmittelbare Beobachtung ge
liefert zu haben, ist wiederum das Verdienst eines italienischen 
Forschers. Der beriihmte Lehrer der Universitat von Bologna, 
Marcello Malpighi, der die neue Erfindung des Mikroskops 
auf die Beobachtung der Vorgange des lebenden Korpers an
wendete, entdeckte den Kapillarkreislauf. Damit war gewisser
maBen die Kronung des Gebaudes gegeben, an dessen Aufbau 
Vesalius und Harvey und zahllose andere Gelehrte ihre 
Krafte gesetzt hatten. Damit war auch der Dbergang der 
Humoralpathologie in eine Hamatopathologie festgestellt und 
eine Richtung der Forschung begriindet, an deren Ausgestal
tung und Umbildung die nachfolgenden beiden Jahrhunderte 
gearbeitet haben, und die noch jetzt nicht ihren vollen Ab
schluB gefunden hat. 

Sonderbarerweise ist keiner der genannten Forscher dahin 
gelangt, die Ergebnisse, we1che die reine Anatomie und deren 
Ausbildung zu einer experimentellen Physiologie geliefert 
hatte, auf die Pathologie zu versuchen. Niemand aber kann 
sich anhaltend mit Anatomie beschaftigen, ohne auf die Ver
anderungen aufmerksam zu werden, we1che die Krankheit im 
lebenden Korper hervorbringt. In der Tat wissen wir, daB 
von Eustacchi bis auf Vesalius die pathologisch-anatomischen 
Abweichungen die Aufmerksamkeit der Anatomen beschaf
tigt haben, aber weder sie noch ihre nachsten N achfolger 
haben diese Abweichungen mit der Sorgfalt verzeichnet, daB 
daraus die Begriindung einer tatsachlichen Krankheitslehre 
hervorgehen konnte. 1m Gegenteil, die alte Vorstellung, daB 
die Krankheit etwas Allgemeines sei, wurde urn so starker, je 
mehr die Dberzeugung sich befestigte, daB eine den ganzen 
Korper durchstromende zirkulierende Fliissigkeit der Trager 
und der Mittelpunkt aller wesentlichen Veranderungen sei. 
Auch die umfassenden Studien des groBen Leidener Lehr-
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meisters, Hermann Boerkaave, dessen SchUler bald aIle Lehr
stiihle von Mitteleuropa einnahmen, vermochten dieser Auf
fassung keinen Halt zu gebieten. Sie hatten nur den Edolg, 
die Bedeutung der Lokalprozesse in den Interessenkreis der 
A.rzte zu riicken, aber sie kulminierten schlieBlich darin, 
diese Lokalprozesse auf lokale Storungen der Zirkulation zu
riickzufiihren. Immer blieb also die Zirkulation im Vorder
grunde der pathologischen Betrachtung und der paracelsische 
Gedanke von der Vita propria der Organe wurde als eine 
spiritualistische Verirrung zur Seite geschoben. 

In diese Zeit fiel die Jugendentwicklung Morgagnis. Sein 
guter Stern fiihrte ihn zuniichst in eine Umgebung, welche 
weniger den pathologischen, als den anatomischen Studien 
giinstig war. Lassen Sie uns einen kurzen Augenblick dabei 
verweilen! Als Giambattista Morgagni I6g8, kaum I6 Jahre 
alt, die Schule seiner Vaterstadt Forli verlieB und auf die Uni
versitiit von Bologna ging, fand er sich sozusagen in eine 
anatomische Atmosphare versetzt. Noch wuBte jedermann 
von den Entdeckungen, welche M alpighi, Aranzi, Varoli ge
macht hatten. AIsbald trat er in nachste Beziehung zu Val
salva, der ihn unmittelbar an seinen anatomischen Arbeiten 
beteiligte und auch in die Pathologie und in die medizinische 
Praxis einfiihrte. Schon I70I erhielt er die Laurea in der Me
dizin und Philosophie und wenige Jahre spater den Vorsitz 
in der Academia Inquietorum, aus welcher spater das Instituto 
delle Scienze hervorgegangen ist. I706 erschien seine erste 
namhafte selbstandige Leistung, die Adversaria anatomica 
prima, denen nach und nach fiinf weitere Hefte folgten. Sein 
Ruf wuchs so schnell, daB die Venetianische Republik ihn I7II 
auf den Lehrstuhl in Padua berief, den friiher Vesalius inne
gehabtlhatte. Hier entfaltete er eine so ausgedehnte Lehr
tatigkeit, daB die Zahl der Schiiler in den engen Raumen 
seines Horsales nicht Platz fand. 

Ich dad wohl trotz des internationalen Charakters dieses 
Kongresses daran erinnern, wie sehr gerade Deutschland an 
dieser Frequenz beteiligt war, und wie sich eine besondere 
Beziehung unserer Angehorigen zu dem groBen Meister heraus-
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bildete. Schon im Jahre 1715 wurde M orgagni von seinen 
deutschen Schiilern zum Patronus Germanorum erwahlt; mit 
seiner Hilfe richteten sie ein besonderes Haus mit einer 
Bibliothek ein, welches die Inschrift erhielt: Inc1yta natio 
germanica adjuvante liberalissimo protect ore Cel. viro 10. 
Bapt. Morgagni M. P. L. P. has sibi emit sedes. Aber schon 
sieben Jahre friiher 1708 hatte er aus Deutschland die erste 
groBe auswartige Auszeichnung empfangen, die ihm zuteil 
wurde: die Academia Curiosorum Naturae, aus der spater die 
Academia Casearea Car. Leopold. Cur. Nat. sich entwickelt 
hat, erwahlte ihn damals zu ihrem Mitgliede, wie 1732 zum 
Adjunkten. Wie sehr Morgagni selbst durch diese Ehren 
sich verpflichtet fiihlte, hat er selbst wiederholt bezeugt, ins
besondere als er, fast 80 Jahre alt, 1761 das erste Buch 
seines groBen Werkes De sedibus et causis morborum heraus
gab. Vor demselben steht die Zueignung an Trew, das be
kannte Mitglied der eben genannten Akademie. Und die 
gleiche Dankbarkeit bezeugte er im letzten Buche der Berliner 
Akademie der Wissenschaften, welche ihn 1754 auf Vor
schlag von Johann Friedrich Meckel zum Mitgliede ernannt 
hatte, demselben Gelehrten, welchem das fiinfteBuch ge
widmet ist. 

Die Methode der Forschung, wie sie Valsalva und Mor
gagni in Italien iibten, war in der Tat dieselbe, wie sie die 
guten .A.rzte in Deutschland anwendeten, unter ihnen an erster 
Stelle die Mitglieder der Akademie der Naturforscher, welche 
schon seit 1760 die erste naturwissenschaftlich-medizinische 
Zeitschrift, die Ephemerides naturae curiosum, herausgaben. 
Wenn wir die 5 Biicher Morgagnis durchblattern, wie oft 
stoBen wir da auf Zitate aus dieser Zeitschrift, und wie an
erkennend spricht sich der sonst so scharfe Kritiker iiber 
diese Beobachter aus! GewiB, es ist nicht erst seit gestern, 
daB deutsche .A.rzte und Naturforscher mit einer Art von 
Vorliebe gerade Padua und Bologna besuchen, und die Ita
liener werden es uns nicht veriibeln, daB wir, wenn wir die 
alte KaiserstraBe iiber den Brenner herunterkommen, gerade 
in diesen Stadten die Erinnerung an alte Waffengemeinschaft 
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auf dem Felde der Wissenschaft erneuern. Sind doch Vesal 
und M orgagni die Genien, deren Bilder uns stets vorschweben, 
deren Ruhm alle Kriegstaten der Folgezeit uberdauert hat, 
und unter deren Anrufung wir die alten Bundnisse erneuern. 

Fur die anderen Nationen haben diese Bundnisse nichts 
Verletzendes. Denn M orgagni gehort nicht Italien und noch 
weniger Deutschland allein an; wenn er auch nicht, gleich 
Vesal, Burger mehrerer Staaten gewesen ist, so ist er doch 
in ebenso vollem MaBe der Reprasentant der allen Volkern 
gemeinsamen Wissenschaft geworden. Seine Beziehungen zu 
Deutschland in die Erinnerung zuruckzurufen, schien mir eine 
Pflicht der Dankbarkeit im Entgelt alles dessen, was wir von 
ihm empfangen haben. Aber ich erkenne gern an, daB eine 
noch hohere Pflicht der Dankbarkeit uns aIle, die wir hier 
versammelt sind, verbindet, seinem Geiste den Tribut der 
Anerkennung darzubringen fur alles das, was er der Wissen
schaft geleistet hat. 

Wie laBt sich aber das, was er der Wissenschaft geleistet 
hat, in Kurze ausdriicken? 

Als Giambattista Morgagni am 6. Dezember 1771,89 Jahre 
alt, die Augen auf immer schloB, da hinterlieB er der Welt 
als die Zusammenfassung der Arbeit eines so langen und von 
der friihesten Zeit an der Wissenschaft gewidmeten Lebens 
die funf Bucher de sedibus et causis morborum. Noch nannte 
man die neue Disziplin, welche damit ins Leben gerufen wurde, 
nicht mit dem Namen, den sie bald nachher empfing; die 
pathologische A natomie. Aber schon wuBte jedermann, daB 
diese Bucher die Summe alles tatsachlichen Wissens von den 
materiellen Veranderungen der Krankheit enthielten, welches 
bis dahin gewonnen war. Die neuen Beobachtungen von 
Valsalva und die noch viel zahlreicheren von M orgagni selbst 
waren hier vereinigt mit allen den unzahligen Erfahrungen, 
welche in besonderen Werken, in akademischen und periodi
schen Schriften aller Lander des Okzidents zerstreut waren. 
M orgagni hatte sie mit angstlicher Treue gesammelt. Ungleich 
den so oft unkritischen und unzuverlassigen Kollektionen 
und Sepulchreten der friiheren Zeit, war jede einzelne Be-
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obachtung hier nach den Quellen kontrolliert und dann genau 
rezensiert, nicht bloB urn die anatomischen Tatsachen sicher~ 
zustellen, sondern auch urn die Beziehungen derselben zu 
den klinischen Vorgangen, die Schliisse in Betreff der Dia
gnose und Prognose darzulegen und zu begriinden. Es war 
keineswegs ein bloBes Sammel- und Nachschlagewerk, wie 
es seine Vorganger, Schenck von Grafenberg und Bonet, geliefert 
hatten, es war vielmehr ein methodologisches Handbuch, -
und auf der anderen Seite war der Zweck des Buches nicht 
die F6rderung der Anatomie als einer reinen Wissenschaft, 
sondern die Entwicklung derselben zu einer Fundamental~ 
wissenschaft der praktischen Medizin. So ist es denn auch 
verstandlich, daB nach Morgagni die Klinik erst zu ihrer 
wahren Bedeutung gelangt ist. In London und in Paris, in 
Wien und in Berlin sind die vollen Konsequenzen von dem 
gezogen worden, was er- vorgearbeitet hatte. Und daher 
k6nnen wir sagen, daB erst mit und durch M orgagni der Dog
matismus der alten Schulen ganzlich gebrochen ist, und daB 
mit ihm die neue M edizin beginnt. 

Aber ich habe noch eine weitere Betrachtung anzustellen. 
Wenn ich sagte, das Werk De sedibus et causis morborum 
sei auch in methodologischer Beziehung als ein mustergiiltiges 
Handbuch zu betrachten, so gilt das nicht allein von der 
Methode der tatsachlichen Beobachtung und der Epikrise 
der Einzelfalle, sondern auch von der Methode der wissen~ 
schaftlichen Bearbeitung der Krankheitslehre iiberhaupt. 
Wodurch unterscheidet sich diese Methode Morgagnis von 
der seiner Vorganger am meisten? Und worin besteht sein 
vorziigliches Verdienst? Es scheint mir, daB weder die Ge~ 
schichtschreiber der Medizin, noch die Vertreter der einzel~ 
nen Disziplinen dem Genie des groBen Forlivesen voll ge
recht geworden sind. 

Bis auf M orgagni stand fiir jede, sei es generelle, sei es kasu~ 
istische Betrachtung der Krankheit oder des Kranken, die Er
wagung iiber di~ Natur der Krankheit oder, wie man noch 
lieber sagte, iiber das Wesen der Krankheit im Vordergrunde. 
Man untersuchte die Vorgange, stellte die Symptome fest, 



suchte die Veranderungen im Korper zu ermitteln, faBte das 
alles in ein Krankheitsbild zusammen und gab ihm einen 
Krankheitsnamen. Foigte daraus, wie in der Mehrzahl der 
Falle, noch keineswegs, was denn eigentlich die Natur oder 
das Wesen der Krankheit sei, so versuchte man, sich dariiber 
auf konstruktivem Wege klar zu werden und das Ergebnis 
zu formulieren. Dabei waren dann bald anatomische, bald 
klinische, bald atiologische Gesichtspunkte maBgebend, und 
doch behandelte man die nach dies en so verschiedenen Ge
sichtspunkten gewahlten Krankheitsnamen als koordinierte 
Bezeichnungen. Kam man mit den Lokalerscheinungen nicht 
zustande, so half man sich mit einer Hypothese, wobei die 
willkiirlichsten Voraussetzungen als zulassig, ja sogar als 
wissenschaftlich angesehen wurden. Was hat man nicht alles 
mit dem Fieber und mit der Entziindung vorgenommen! 
Gibt es essentielle Fieber? 1st Entziindung ein einheitlicher 
Begriff? Wie verschieden lauten die Antworten, die man auf 
diese Fragen im Laufe der Zeit erteilt hat! 

M orgagni, der die Krankheiten als Anatom zu erforschen 
suchte, hat die Frage nach dem Wesen derselben nicht als 
die erste Aufgabe der Untersuchung betrachtet. Der Titel 
seines groBen Werkes beginnt mit den Worten: De sedibus 
morborum. In der Tat entspricht das der Reihenfolge der 
Untersuchungen, welche der Arzt iiberhaupt und der patho
logische Anatom insbesondere im einzelnen FaIle zu veran
stalten hat. Ich pflege das meinen Schiilern gegeniiber in 
die Frage zusammenzudrangen: Ubi est morbus? Wo ist die 
Krankheit? Damit ist der wissenschaftliche Weg der Un
tersuchung und die Voraussetzung des ortlichen Vorgangs 
vorgezeichnet. Denn es ist selbstverstandlich, daB eine solche 
Frage absurd ware, wenn es wirkliche Allgemeinkrankheiten 
gabe. 

Vor einer so erleuchteten Versammlung die Frage der 
Allgemeinkrankheit erortern zu wollen, wiirde mir als ein 
Anachronismus erscheinen. Sollte einer der Anwesenden in 
einer verborgenen Falte seines Gehirns noch die Erinnerung 
an Universalkrankheiten bewahren, so wird er bei einiger 
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Oberlegung bald finden, daB in jedem kranken Mensehen ein 
betrachtlicher, ja in der Regel ein uberwiegender Anteil des 
gesunden Lebens bestehen bleibt und das Kranke oder gar 
Tote nur einen Teil des Korpers bildet. Wer das nicht be
greift, mit dem ist im Sinne der Naturwissenschaft nicht zu 
reden. Die pathologische Anatomie ist berufen gewesen, diese 
Oberzeugung ad oculos zu demonstrieren: es gibt keinen 
kranken Korper, der in jedem seiner Teile verandert ware. 
Das ist der Sinn der Worte "sedes morbi", die Morgagni als 
die Quintessenz seiner Erfahrung an die Spitze gesteIlt hat. 

Aber die pathologische AnatoII?-ie ist auBerstande, fur jede 
Krankheit eine Sedes nachzuweisen. In dem groBen Gebiete 
der Nervenkrankheiten und selbst in dem der Vergiftungen 
gibt es zahlreiche FaIle, in welchen die anatomische Unter
suchung insuffizient ist. Nicht deshalb, weil es dabei keine 
Sedes morbi gibt, sondern deshalb, weil die Krankheit keine 
sichtbaren Veranderungen an den ergriffenen Teilen hervor
gebraeht hat. Die Anatomie hat es aber nur mit sichtbaren 
Dingen zu tun. Daher deckt sich der pathologiseh-anato
mische Befund nicht immer mit dem Begriff des Sitzes der 
Krankheit. 1m Gegenteil, wir halten uns auf Grund unserer 
physiologischen und chemischen Kenntnisse bereehtigt, auch 
da von einem Sitz der Krankheit zu spreehen, wo wir eine 
sichtbare Veranderung nicht auffinden. 

Das ist es, was ich den anatomischen Gedanken in der M e
dizin nenne. Ieh behaupte, daB kein Arzt ordnungsmaBig 
uber einen krankhaften Vorgang zu denken vermag, wenn 
er nicht imstande ist, ihm einen Ort im Korper anzuweisen. 
Ubi est morbus ist die Frage, mit welcher sowohl die Unter
suchung des lebenden Kranken, als die des toten Korpers be
ginnen muB, aber wenn diese Untersuchung ein tatsaehliehes 
Ergebnis nicht geliefert hat, so ist damit die Untersuchung 
nicht am Ende, vielmehr beginnt dann die neue Aufgabe, 
aus der Gesamtheit der anamnestischen, insbesondere der 
atiologischen Tatsaehen auf dem Wege der Oberlegung zu 
ennitteln, wo der Sitz der Krankheit angenommen werden 
muB. Der anatomische Gedanke reieht demnach weit hinaus 
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iiber das pathologisch-anatomische Gebiet. Er ist nicht mehr 
gebunden an die siehtbaren Veranderungen, welche das Messer 
des Anatomen der Betrachtung zuganglich macht. Er kniipft 
vielmehr an die vitale F'Urtktion an, und er umfaBt daher ein 
groBes Stiick von dem, was die heutige Arbeitsteilung dem 
Kliniker zuweist. 

In Morgagnis Zeit war diese Arbeitsteilung noch nicht 
vol1zogen, und obwohl er mehr Anatom als Kliniker war, so 
bewegt sieh doch mancher Abschnitt seines groBen Werkes 
iiberwiegend auf klinischem Gebiete. Daraus erklart es sieh, 
daB unter seinen Nachfolgem ein so groBer Teil den klini
schen Schulen angehort hat, und daB er einen so entscheiden
den EinfluB auf die Methode der Krankenuntersuchung aus
geiibt hat. Nichts ist in dieser Beziehung mehr charakte
ristisch, als daB die Pariser Schule der Bayle und BicJeat, der 
Laennec und Dupuytren geradezu als die Schule des Organizis
mus bezeichnet worden ist. 

Wir sind seitdem weit hinausgegangen iiber die Ziele 
dieser Schule. Die Forschung iiber die Sedes morbi ist von 
den Organen zu den Geweben, von den Geweben zu den Zellen 
fortgeschritten. Aber zu gleicher Zeit hat auch die praktische 
Medizin das Prinzip der Lokalbehandlung immer weiter aus
gedehnt und in einer noch vor kurzem ungeahnten Ausdehnung 
selbst auf innerste Teile des Korpers angewendet, welche bis 
dahin als ganzlich unnahbar angesehen wurden. 

Sowohl die Pharmakologie als die Chirutgie sind mit 
jedem Jahr mehr lokalistisch geworden, so sehr, daB der alte 
M orgagni, wenn er unter uns aufstiinde, wahrscheinlich ent
setzt sein wiirde iiber ein Verlahren, daB der alten Tradition 
so sehr widerstreitet, daB die heutige Medizin mit der gale
nischen in der Tat recht wenig Ahnlichkeit mehr hat. Und 
doch wiirde es uns vielleicht gelingen, Absolution bei ihm zu 
erlangen, indem wir ihn iiberzeugten, daB es sein eigener Ge
danke ist, der solche Triumphe feiert - ein Gedanke, den er 
selbst nicht in voller Klarheit durchgearbeitet und dessen 
letzte Konsequenzen er nicht gezogen hat, aber der aus seinen 
Arbeiten zum ersten Male in voller' Starke hervorgetreten 
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ist, - der Gedanke von den Sedes morborum oder, wie ich 
ihn bezeichnet habe, der anatomische Gedanke. 

Dieser Gedanke ist es, der die heutige Physiologie und Pa
thologie beherrscht. Mag man ihn mit mir bis auf die Zellen 
zuriickfiihren oder eine andere Formel dafiir aufsuchen, er 
wird sicherlich der Gedanke der Zukunft bleiben, und diese 
Zukunft wird den Beginn ihrer Zeitrechnung in die Tage M or
gagnis setzen. Ihm sei die Ehre! 



BERNHARD NAUNYN 
( 1839-1925> 

Rede bei der Abschiedsfeier in der medizinischen Klinik in StraJ3burg. 
gehalten am 26. Juli 1904 

Meine Herren! Ich war wirklich auf eine derartige Feier, 
wie sie mir heute zuteil geworden, absolut nicht vorbereitet, 
und ich glaube auch nicht, daB es mir moglich sein wird, 
in gleich beredten Worten, wie sie mir von den beiden 
Herren gezollt wurden, zu Ihnen zu sprechen; wenn mir 
das also nicht gelingt, so bitte ich, mich entschuldigen 
zu wollen. 

Wenn Herr Dr. Rose gesagt hat, daB es mir selten gelinge, 
meine Gemiitsstimmung, mein Gemiitsleben an die Ober
flache zu bringen, so ist das richtig. Das, was ich bei solchen 
Gelegenheiten empfinde, das wird mir oft erst spater, erst 
hinterher vollig klar. Aber das ist mir schon heute und in 
diesem Moment klar, daB es ein treffendes Bild war, das 
Sie von mir entworfen, daB das, was sie mir sagten, wenig
stens insoweit, als Sie meinen Willen in Betracht zogen, 
richtig sein mag, wenn auch sehr iibertrieben! Es ware ja 
am Ende auch unnatiirlich, wenn bei solcher Gelegenheit 
Worte, die mir zum Abschied gesprochen werden, nicht 
etwas ins Freundliche gefarbt, nicht etwas iibertrieben 
waren. 

Meine Herren! Es sind vor allem zwei Kreise, die sich 
heute hier versammelt haben oder richtiger gesagt, die heute 
hier vertreten sind: Der Kreis meiner Assistenten und der 
Kreis meiner engeren SchUler, meiner klinischen Zuhorer. 

Das Gebiet, welches diese beiden Kreise umfaBt und 
begrenzt, ist nun tatsachlich dasjenige, dem die eigent
liche, ernste Arbeit meines Lebens gehort; ich kann ohne 
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Vbertreibung aussprechen: Die "Arbeit meines Lebens", 
"mein Leben" war der medizinischen Klinik geweiht vom 
ersten Augenblick an, wo iiberhaupt mein Ziel und meine 
Aufgaben klar gewesen sind.1) 

Wenn ich denn heute, meine Herren, auf diese meine 
klinische Tatigkeit zuriickblicke, so muB ich sagen: Fiir mich 
selbst stand stets oben an der Kreis meiner engeren Schiiler 
und meiner Assistenten, die Herren, die sich urn mich schar
ten, urn bei mir und mit mir zu arbeiten und sich in die 
Wissenschaft einfiihren zu lassen. 

Die Erinnerung an diesen Teil meiner Arbeit und Tatig
keit ist eine - ohne Einschrankung, und dafiir danke ich 
dem Himmel - frohe und ungetriibte. Wie dieses Zu
sammenarbeiten mit meinen Schiilern, mit meinen Assi
stenten, fiir mich selbst der wichtigste Teil meiner Lebens
arbeit gewesen ist, so gereicht es mir auch zur ganz besonde
ren Freude, daB ich gerade auf diesen Teil meiner Tatig
keit mit volliger Genugtuung zuriickschauen dad. 

Wir haben, meine Herren, zusammengestanden wie ein 
Kreis von Freunden, wo die Gedanken und Funde des ein
zelnen durch freudige Mitteilung Eigenturn alIer wurde; 
uns gegenseitig anregend und fordernd, haben wir uns urn 
die Abgrenzung unseres geistigen Eigentums nie gesorgt, 
und keiner ist dabei zu kurz gekommen, und wir sind alle 
Freundegeblieben bis heute. Fiir mich, den Alternden, 
ist es kein geringer Stolz, daB ich mich riihmen dad, einen 
solchen Kreis treu ergebener und zuverlassiger Freunde zu 
haben. 

Aber auch auf mein Verhiiltnis zu den Studierenden 
kann ich mit volier Befriedigung zuriickblicken. Freilich 
hat es da an gelegentlichen Triibungen nicht ganz gefehlt, 
und Verstimmungen sind nicht immer ausgeblieben. Bei der 
unbegrenzten Hochachtung, die ich vor der medizinischen 
Wissenschaft immer empfunden habe, und da ich ganz 

1) Vgl. B. Naunyn, Erinnerungen, Gedanken und Meinungen. Munchen: 
J. F. Bergmann 1925 und L. Krehl, Bernhard Naunyn, Munch. med. 
Wochenschrift. 1925, Nr. 40. [Anm. des Herausgebers.] 
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jedem Mensehen und vor allem meinen Sehiilern und Zu
horern immer das Beste zutraue, so hatte ich gerne aus 
einem jeden aueh einen soleh begeisterten Jiinger der Wis
senschaft gemaeht, und da ich ganz unbedingt die innere 
Medizin fiir die wichtigste Disziplin hielt, empfand ieh es 
sehmerzhaft und war wohl einmal verstimmt, wenn ich 
sah, daB die Studenten hieriiber anders daehten und andere 
Dinge im Kopfe hatten. Aueh liebt der Student seine Be
quemliehkeit. Er will gerne aIle Tage sein Seherflein mit 
naeh Hause bringen, womoglieh solI es gleich etwas Prak
tisehes sein, etwas, das fiir ihn von praktisehem Wert ist. 
Was es aber fiir ihn fiir einen Wert hat, wenn er die Fahig
keit erlangt, sich selbst zu helfen, wenn diese Fahigkeit 
geseharft und gefestigt wird, das merkt er erst spater. Spater, 
ja, da kommt er wohl zu dieser Einsieht. 

Meine Herren! reh habe von alten, friiheren Zuhorern, 
wenn ich ihnen in der Praxis begegne, oft gehort, daB sie 
meine Klinik vor anderen lobten. Sie sagten, was sie bei 
mir gelernt hatten, habe sich ihnen in der Praxis bewahrt! 
Das waren fertige Arzte. 

Aber mit den Studenten, meine Herren, ging es nicht 
immer so. reh setzte zu viel voraus, sagte der eine; ich 
legte zu viel Naehdruek auf das Wissensehaftliehe, sagte 
der andere; ich sei zu wenig praktiseh, ich hatte zu wenig 
fiir die Therapie iibrig. 

Richtig ist nur das eine: daB ieh sehr viel bei meinen 
Studierenden voraussetzte. Das ist aber doeh etwas Gutes, 
und ich meine, daB es aueh fiir einen Lehrer keine schleehte 
Eigensehaft ist. Denn je mehr man von einem Mensehen 
voraussetzt, je mehr man ihm zutraut, desto mehr leistet 
er. Und auBerdem ist das ja fiir die Zuhorer ehrend; es 
ist unzweifelhaft ein Zeichen der Wertsehatzung, wenn man 
ihnen viel zutraut. 

Richtig ist ferner, daB ich den groBten Naehdruek auf 
die wissensehaftliehe Methodik, auf die wissensehaftliehe 
Kritik gelegt habe, und das von Rechts wegen! Denn nur 
insoweit sie auf naturwissensehaftlicher Basis steht, ist 



der Heilkunde eine gedeihliehe Fortentwicklung sieher, und 
nur der Arzt ist befahigt, diese gedeihliche Entwicklung 
mitzumachen, der fest und unentwegt auf der gleiehen Basis 
steht. Die wissenschaftliche Kritik ist dem Arzte absolut 
unentbehrlieh; einerseits beschiitzt sie ihn vor dem Hauge 
zur Selbsttauschung und andererseits bewahrt sie ihn vor 
dem Hin- und Hertaumeln von einer Modetorheit zur andem. 

Ganz falsch aber, meine Herren, ist es und war es zu jeder 
Zeit, wenn mir nachgesagt wurde, ich lege keinen Wert auf 
die Therapie. Freilich habe ieh die Therapie nur geiibt und 
gelehrt als eine der Hauptaufgaben, die dem Arzte gestellt 
sind. Aber ich miiBte nieht das gute klinische Blut in den 
Adem haben, dessen ich mieh mit Stolz riihme, wenn nicht 
mein Lieblingsaufenthalt der Krankensaal gewesen ware 
und wenn nicht gerade die Kranken mein pabulum vitae 
gewesen waren. Und kommen Sie erst mal an die Kranken 
heran, so sorgt schon die Menschliehkeit damr, daB Sie das 
Heilen nicht vergessen. Deshalb habe ich mich stets bemiiht, 
Sie soviel wie moglich an den Kranken heranzubringen, 
und wo es zu heilen gab, haben wir das nicht versaumt. 
Aber freilich habe ieh auch nieht versaumt, Ihnen klarzu
machen, wo nichts mehr zu heilen war, und auch Ihnen 
klarzumachen, daB es da viel besser sei, der Natur ihren 
Lauf zu lassen, als vielmehr durch allerhand Probieren mit 
unsieheren und ganz zweifelhaften Mitteln neue Gefahren 
heraufzubeschworen. Ich habe auch niemals versaumt, Ihnen 
zu zeigen, daB wie groB auch die Erfolge des Arztes sein 
mogen, sich diese groBen Erfolge durchaus aus kleinen zu
sammensetzen. Ich habe Ihnen Gelegenheit gegeben, auf 
alles Kleine zu achten, und alles Kleine zu schatzen. So 
weit durfte ieh freilich nieht gehen, daB ieh, urn Sie am Klei
nen festzuhalten, dariiber das GroBe und GroBere ver
saumte. Denn, meine Herren, die Universitat ist nieht und 
solI nicht sein eine Elementarschule, und ich bin niemals 
ein Einpauker gewesen. Die Zuhorer sollen nicht nur lemen, 
was zu lemen ist, sie sollen lemen, sich selbst weiter zu helfen! 
Es mag ja paradox klingen, wenn ich sage: es ist noch kein 
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tiichtiger Arzt von der Universitat gekommen, aber viele 
sind tiichtige Arzte geworden; aus eigener Kraft sich ent
wickelnd auf der Basis, auf dem Grunde, den sie hier an 
der Universitat gelegt haben. Die eigene Kraft ist es! 

Ein Dichter sagt von seinem HeIden: 
"Wen ich liebe, den lasse ich fiir sich gewahren; er stehe 

oder falle, sein Herr ist er." 
In der Tat, dieses Gefiihi des Aufsichselbstgestelltseins 

bedarf der Arzt mehr ais andere, etwas von einem HeIden 
muB er an sich haben, ohne das wird er in dem Kampf mit 
Tod und Not keine wiirdige Rolle spielen. 

Urn aber so sein eigener Herr sein zu konnen, bedarf der 
Arzt zweier Eigenschaften: Der Wahrheit und des Willens. 
Der starke Wille ist eine Charaktereigenschaft, die kann 
gefestigt werden, sie kann aber nicht angebildet werden. 
Die Wahrheitsliebe aber, jene bis zur Unmoglichkeit mit 
der Unwahrheit sich zu vertragen gesteigerte peinliche Emp
findung, bei der Beriihrung mit dem Unwahren, sie wird 
wohl dem Menschen erst angebildet, und wie die Wissen
schaft nichts anderes wie das Streben nach Wahrheit ist, 
so ist auch ihr Dienst mehr wie alles andere geeignet, diese 
vornehme Empfindlichkeit zu entwickeln; die unbestechliche 
Selbstkritik, diese ihm unentbehrliche Eigenschaft, auch 
sie kann und solI der Arzt auf dem Boden der Wissenschaft, 
auf den er seine Arbeit stellt und stellen muB, gewinnen. 

Meine Herren! Es sind heute fast genau 35 Jahre, seit
dem ich meine Lehrtatigkeit in der Klinik zu Dorpat 
begonnen habe. Was ich damals, also vor 35 Jahren, den 
Dorpater Studierenden sagte, das war wenig verschieden 
von dem, was ich jetzt hier zu Ihnen gesprochen habe, 
und iiberall, wo ich seither zu Wort gekommen bin, habe 
ich die gleiche Flagge zeigen konnen; die Begeisterung fiir 
meinen Bernf, fiir den arztlichen Bernf war es, die mich 
getragen hat; fiir mich war es der unerschiitterliche Glaube, 
daB dieser humanste aller Bernfe nur in der Wissenschaft 
wurzelt und wachst, der es mir ermoglichte, diesem meinem 
Bernfe die gleiche Begeisternng bis heute zu wahren. 
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Und weil ich nicht weiB, ob es iiberhaupt eine andere 
Auffassung unseres Berufes gibt, von der aus das gleiche 
ge1ingen machte, deshalb habe ich immer und unentwegt 
gesucht, diese meine Auffassung auch auf Sie zu iiber
tragen. Wenn es mir gegliickt ist, meineHerren, so mein Ideal 
durch dieses krause und kalte Leben hindurchzuretten, so 
ist das ein nicht gewahnliches Gliick zu nennen, und ich 
habe mich dann dafiir, daB mir das gelungen ist, zum nicht 
geringsten Teile bei denjenigen zu bedanken, die ich heute 
hier vertreten sehe, vor allem bei denen, die mich zunachst 
umgeben, meinen engeren Schiilem, meinen Assistenten, 
sodann aber auch meinen Harem, bei den Studierenden. 
Ich hatte das nicht gekonnt, wenn Sie nicht an meine ehr
liche Absicht geglaubt hatten, wenn Sie nicht diese meine 
ehrliche Absicht und meinen guten Willen hatten gelten 
lassen. 

So muB ich denn Ihnen allen, meine Herren, meinen 
Herren Assistenten, den jetzigen und friiheren, und allen 
meinen Herren Harem, wahrend der langen Reihe von 
Semestem, durch die ich nun gegangen bin, meinen herz
lichen Dank aussprechen, dafiir, daB Sie mir durch so lange 
Jahre gefolgt sind und treu zu mir gehalten haben. 

Wenn es etwas gibt, was mich in diesem Augenblick, 
wo ich von meiner Tatigkeit hier scheide, trastet und be
friedigt, so sind es die Worte, die ich hier vemommen habe, 
daB sie gesonnen sind, als Vermachtnis von mir diese Auf
fassung des arztlichen Berufs zu achten und festzuhalten. 

So sage ich also Ihnen, meine Herren, aus vollem Herzen 
meinen aufrichtigen Dank. Mage Ihnen die Erinnerung an 
den heutigen Tag eine so befriedigende sein, wie sie das mir 
fUr alle Zeit sein wird! 



ERNST VON BERGMANN 

(1 836-1907) 

I 
Ansprache auf dem Kommers. drei Tage vor seinem 70. Geburtstage 

(16. Dezember 1906) 

Der heutige Tag, an dem ich in rastlosem Lebenslaufe 
einen Augenblick einhalten dad, urn eine tiefe Marke in den 
Baum meines Lebens zu schneiden, der heutige Tag macht 
mich zum Janus mit einem nach vorwarts und dem andem 
nach riickwarts gerichteten Gesichte. Vorwarts liegt nur eine 
kurze Spanne Tage, rUckwarts welch lange Bahn! Vorwarts 
welch triibe Aussicht, rUckwarts welch herrlicher, herzer
hebender Blick! Vor mir liegen die Kapitel von der Senes
zenz aufgeschlagen: die faltige Haut, die langst schon ihre 
Elastizitat verloren hat, und die Knochen werden immer 
dUrrer, dUnner und sproder, das Auge ist vom Gerontoxon 
eingefaBt und ein Nest fUr den Altersstar, ob grau oder 
schwarz; ein wahrer Wettlauf der Gelenke urn den Preis 
in der Entwicklung der Arthritis deformans, bis endlichdie 
HUfte ihn im malum coxae senile davontragt; die unver
kennbare Rindenatrophie im Him, der Senkriicken des 
Greises, der das Haupt hochzutragen verweigert, und die Mus
keln, wo sind sie hin? Kaum tragen sie noch, bis endlich 
ein zittemd Haupt an dem Rande zusammenbricht, der ein 
unbekanntes Land begrenzt. Gestatten Sie mir alle, in Ju
gendkraft prangende Kommilitonen, daB ich dieses Janus
antlitz zuriickschlage und heute allein mich des nach rUck
warts gewandten bediene. Das schweift Uber blUhende Land
schaften und reiche Stadtebilder: Es sieht mich daher
ziehen den weiten Weg vom DUna- und Embachufer an den 
Main und die Spree; es ist geblendet vom Sonnenschein, 
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in dem ich wandelte, und wehmutig Hichelt es zu, wenn es 
der Nebel und Sturme auf meinen Lust- und Irrwegen ge
denkt. 

Wenn ich diesen Christbaum meiner Erinnerungen in 
dieser Weihnachtszeit anzunden solI, wiirde heute ein Licht 
in ihm auch ohne mein Zutun aufflammen: Das, welches Sie, 
verehrte Kommilitonen, mir vor das Auge fiihren. Sie ent
rollen das ganze Bild der alten Burschenherrlichkeit, die 
Jahre, das Leben, dem einst Hauff im Bremer Ratskeller 
das funfte Glas des edelsten Apostelweins widmete: Das 
hohe, rohe, barbarische und doch so edle und mild erquik
kende Leben der Burschenjahre. Mit ihm geht es mir noch 
heute wie dem Dichter: Ich kann es nicht beschreiben, ich 
kann die Musik nicht horen lassen, die jedem nuchtemen 
Ohre leer und bedeutungslos erscheint. Und doch spielt 
sie dem Alten wie dem Jungen die gleicL unvergeBliche 
Weise, die dem Geiste den Schwung gibt, so wie sonst noch 
heute. Und doch ist ein Motiv in all den mannigfachen 
Noten: Die Begeisterung fur die Welt der Ideale. In ihnen 
ist die J ugend so reich; sie findet sie, wo sie nur anklopft. 
im Patriotismus, im Volke, in der Allsbildung des Charakters 
und der Gesinnung, in Lust und Liebe. Und weil die Jugend
zeit immer den Idealen gewidmet ist, muB sie unvergeBlich 
bleiben ... 

II 

Ansprache beim Festmahl am 70. Geburtstage, 16. Dezember 1906 

Der siebzigste Geburtstag ist ein Dankfest und ein Ge
denkfest. Wer auf die lange nun durchlaufene Bahn mit so 
reichen, machtigen und glucklichen Erinnerungen zuruck
blicken kann, wie ich heute, dem ist der Dank das lebhaf
teste, a1les beherrschende und kostlichste Gefuhl des Tages 
- er macht, je tiefer und inniger die Seele ihn empfindet, 
sie wahr und wirklich jubeln. DaB ich ihn heute aussprechen 
darf, das ist mir ein Herzensbediirfnis und wird mir Zl,lIll, 

Jubelklang. 
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An erster Stelle und allem voran bringe ich mein Dank
opfer dem Kaiser. Es sterben die aus, welche die Wunder 
der Entstehung verfolgen durften - die, wie ich, von den 
Hohen bei Chlum auf das Schlachtfeld von Koniggratz ge
schaut haben, durch die Bresche am Steintor das wieder
gewonnene StraBburg betraten und yom eben erstiirmten 
Mont A vron und zum ersten Male Notre Dame und den 
Arc de Triomphe erblickten. Die aber heute noch leben, 
erwarmen sich taglich neu und mit freudiger Bewunderung 
an der gliihenden Vaterlandsliebe des dritten deutschen 
Kaisers, an seinem liebevollen Sorgen und seinem uner
schiitterlichem Vertrauen zu deutscher Eigenart auf jedem 
emsten Arbeitsgebiete. Ich habe diese innige Teilnahme an 
meiner chirurgischen Arbeit von der Zeit, da er noch Kron
prinz war, bis auf den heutigen Tag reichlich gespiirt und er
fahren: in dem Handschreiben, das wenige Monate nach 
seiner Thronbesteigung der Kaiser an mich richtete, und in 
dem er bekennt, sich gliicklich zu schatzen iiber die Wahr
heit deutscher chirurgischer Urteile, bei der Dberreichung 
der Marmorbiiste der Kaiserin Augusta, als ich ihm die Voll
endung des Langenbeck-Hauses der Deutschen Gesellschaft 
fiir Chirurgie melden dudte, in dem huldvollen Geschenk 
seines erzenen Brustbildes fiir mich bei der Einweihung des 
Kaiser-Friedrich-Hauses fiir das arztliche Fortbildungswesen 
- ja noch heute morgen in seinem so herzlichen und schonen 
Telegramme. 

Wohl mir, daB ich bekennen dad: Die deutsche Chirurgie 
hat den Glauben und das Vertrauen des Kaisers zu ihr ge
rechtfertigt und erhalten. 

Das ist allerdings nicht mein Verdienst, wie man den 
heute an mich gerichteten Reden vielleicht entnehmen konnte. 
Ich bin kein himmelstiirmender Pfadfinder, kein unerschopf
Hcher Erfinder gewesen - in die Reihen eines Lister und 
Billroth habe ich mich nicht gestellt. Wenn ich etwas ge
leistet habe, so lag es in der kritischen Reproduktion und in 
der Liebe zu meiner Kunst, der eines Chirurgen und Arztes. 
Diese Kunst habe ich geliebt und verehrt, mit jedem Jahr-
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zehnt meines Lebens mehr. Ich liebe sie desto aufrichtiger 
und inniger, je weniger ich meine eigne Arbeit und Leistung 
anschlage. Wenn es wahr ist, daB der Glaube an sich selbst 
die treibende Kraft ist, die aIles GroBe und Gute schafft, 
so hatte ich nichts schaffen konnen, denn mir ist vor dieser 
Gottahnlichkeit stets bange gewesen. Ich gehorte nicht 
zu denen, die schieben, wohl aber habe ich gem und dank
baren Herzens mich schieben lassen. So war es schon bei 
der Wahl meines Studiums . . . Und als ich der phy
siologischen Chemie in diesem Studium besondere Lust und 
vielleicht auch Erfolge abgewonnen hatte, rief mich aus Am
sterdam" wo ich in dem Laboratorium Kuhnes arbeitete, 
der Krieg zu den Chirurgen. Das geschah doch auch unab
hangig von mir. Ich wurde der Chirurgie zugeschoben und 
habe das nie bereut; denn von da an hat mich die groBe Zeit 
der Chirurgie, die groBte Zeit ihrer Geschichte, getragen 
und gehoben. Sie hat geradezu einen Hagel reifer, herr
licher Friichte mir in den SchoB geworfen. Es war ein immer 
neues, frohliches, frisches Blutentreiben am Baum der 
chirurgischen Erkenntnis. 

Kaum vermag sich heute einer von Ihnen, verehrte Fest
genossen, in die chirurgischen Aufiassungen und Anschau
ungen zu versetzen, die die maBgebenden in meinem Imma
trikulationsjahre 1854 waren. In diesem Jahre schrieb 
Pirogow, der unvergeBliche. groBe Chirurg, seine noch heute 
lesenswerte Abhandlung uber das "Gluck in der Chirurgie". 
Das russische Ministerium hatte yom Examen fur den Grad 
eines Doktors der Chirurgie drei yom Kandidaten glucklich 
vollfuhrte Operationen verlangt. Pirogow widersprach und 
zeigte, daB die Technik beim Operieren die vorzuglichste 
sein kann, aber yom Chirurgen vollstandig unabhangige 
Storungen im Wundverlauf auch die besten Ausfiihrungen 
und ein tadelloses Operieren unglucklich enden lieBen. Es 
war der dreihundertjahrige Spruch von Ambroise Pare: 
L' operation est faite - Dieu vous guerisse, den Pirogow pa
raphrasierte. Solange weder die Ursache des Auftretens 
der funf GeiBeln des Chirurgen, noch die Mittel, sie zu ver-



I7° 

hiiten oder zu bekampfen, bekannt oder auch nur geahnt 
seien, gleiche der gewandteste und auf das beste geschulte 
Chirurg doch nur dem Spieler, der bald gute, bald schlechte 
Karten in die Hand bekommt. 

Das war das Bekenntnis des bedeutendsten Chirurgen 
zu der Zeit, da ich zu lernen begann. Aber Jahr fiir Jahr 
folgten Schlag auf Schlag die wunderbaren Entdeckungen 
eines Lister, eines Koch, die das Alte stiirzen und ein reiches 
Leben aus seinen Ruinen sich entwickeln lieBen. Die Hei
lung der Wunde war eine Notwendigkeit und vollzog sich 
wie ein Naturgesetz immer und vollkommen, wenn sie nicht 
durch Dinge, die unabhangig yom WundprozeB von auBen 
in die Wunde gerieten, gestort wurde. Fiir die fiinf GeiBeln, 
die Pirogow so fiirchtete, weil er ihnen machtlos gegeniiber
stand - fiir den Rotlauf, die fortschreitende Phlegmone, 
den Hospitalbrand, den Wundstarrkrampf und die Pyamie 
oder Eitervergiftung - sind jetzt die Ursachen in ganz be
stimmten, jeder dieser Furien eignen giftigen Mikroorgani~
men gefunden worden - es gilt, sie nicht an die Wunde zu 
lassen, dann heilt jede Wunde ohne weiteres. Aber auch 
wie sie von der Wunde fernzuhalten und wie der Chirurg 
seinen Operierten vor ihnen zu schiitzen hatte, wurde fest
und sichergestellt. Nicht mehr ein gliicklicher oder ungliick
licher Spieler, ein fiir den Wundverlauf verantwortlicher 
Kiinstler ist der Chirurg, der mit seiner Hand und seinem 
Konnen den Erfolg bestimmt und das Schicksal der Ver
wundeten regiert. Sind das nicht gewaltige, fast marchen
hafte Umwalzungen und Fortschritte? 

Nur ein Beispiel. Als ich mich zu meiner ersten Vor
lesung iiber Frakturen und Luxationen vorbereitete, war 
ich iiberzeugt, daB die Ausdehnung und GroBe der Splitte
rung an der Bruchstelle des Knochens die U rsache des 
schwereren oder leichteren Ablaufs der Verletzung seien, 
und als ich die neuen Lehren mir zu eigen gemacht hatte, 
kiimmerte ich mich urn die GroBe der Zersplitterung oder 
Zertriimmerung, die z. B. eine Kugel im Knochen verur
sacht hatte, nicht mehr, sondern nur urn den Schutz der 
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Wunde in den Weichteilen vor der Wundinfektion. Ich habe 
dadurch mehr SchuBwunden des Kniegelenks, mit Zertrum
merung des es zusammensetzenden Knoehens geheilt, a1s 
je vorher aueh nur erhofft werden durfte. 

So fuhrte mich die Zeit, in der ich lebte dazu, zu lernen, 
und ich lernte, urn zu leben. Ihr gebuhrt mein voller, ganzer 
Dank. Die Zeit aber wirkt dureh die Zeitgenossen. Wie
viel sehulde ich darin meinen Vorgesetzten - den Ministern, 
unter denen ich arbeitete. Was hat allein der Minister, der 
mich nach Berlin berief, Gustav v. Gopler, fur mich, meine 
Klinik und meine Arbeit unermudlieh getan - zu einer 
Zeit, in der unendlich viel gerade fur die chirurgische Lehre 
gefordert werden muBte! Ieh habe mich seiner Freund
schaft erfreut bis zu seinem letzten Augenbliek, als ich an 
seinem Totenbette stand. Und meines Freundes Nach
folger haben, so oft ich kam, mir treulieh geholfen. Wie 
fruchtbringend ist fur mich mein Zusammenstehen mit den 
Generalstabsarzten der preuBischen Armee geworden: mit 
Lauer, Coler, Leuthold und dem gegenwartigen Leiter des 
Kriegssanitatswesens Schierning, der heute sich an die Spitze 
der mieh Feiernden gestellt hat. Ich weiB und fuhle es eben 
auf das lebhafteste, wieviel ich meinen deutsehen Kollegen 
in der Chirurgie zu danken habe; den langst leider schon 
dahingegangenen Wagner, Simon, Volkmann, Langenbeck, 
Billroth und denen, die heute es sich nicht haben nehmen 
lassen, mir personlich ihren Gluckwunsch zu bringen. 

Vor allen Dingen aber feiere ich meine Assistenten, die 
von fern und nah herbeigeeilt sind, urn noch einmal mich 
zu umstehen. Mit jedem einzelnen habe ich zusammen 
arbeiten, MiBerfolge und Edolge teilen und in ein bleibendes, 
warmes, personliches Verhaltnis treten konnen. Ieh habe 
von ihnen mehr genommen, als ich ihnen gegeben hatte. Es 
war eine schone Zeit gegenseitiger Forderung, einer For
derung, die fortwirkt bis heute. Mit Stolz dad ich bekennen, 
daB an den drei groBten Universitaten Deutschlands meine 
ehemaligen Assistenten den Lehrstuhl der Chirurgie ein
nehmen und in mehr als zehn der groBen, neuen, so schon 
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als praktisch erbauten stadtischen Krankenhauser meine 
Assistenten die arztliche Leitung haben. Wie ihre Hospi
taler in Bau und Einrichtung die Entwicklungsstatte in 
der ZiegelstraBe ubertrofferi haben, so mogen sie selbst 
immer bedeutender und groBer als ihr einstiger Lehrer wer
den - das ware ihm die groBte Freude. Ich danke der Ber
liner Arzteschaft fur ihre reiche Vertretung an meinem 
Ehrentage. Ich danke auch meinen Verwandten und meiner 
Familie; meiner Frau, die in unerschopflicher Nachsicht 
Arbeit und Launen ihres Mannes getragen und meinen Kin
dem, die mir stets Freude gemacht und noch gestem im 
Verein mit meinen Assistenten so poesievoIl als liebevoIl 
mir Bilder aus der Vergangenheit und Gegenwart meines 
Lebens vorfiihrten. 

Ich lasse meinen Dank in die Worte ausklingen: Ein 
Glas, ein Hoch all denen, we1chen ich freudig bewegten 
Herzens danken konnte. Rufen Sie, liebe Festgenossen, mit 
mir: Sie aIle leben hoch! 



ROBERT KOCH 
(1841-19IO) 

Antrittsrede. gehalten am I. Juni 1909 in der Akademie der Wissen
schaften in Berlin 

Um dem bestandigen Anwachsen der Wissenschaften 
Rechnung zu tragen, hat sich die Akademie veranlaBt ge
sehen, sich immer neue Wissenszweige anzugliedern. So 
vertrete auch ich ein Fach, welches zum ersten Male im Be
stande der Akademie erscheint. Es ist die Bakteriologie. 
Da nun iiber das, was man unter Bakteriologie zu verstehen 
hat, noch vielfach unrichtige Vorstellungen bestehen, so 
mochte ich mir zunachst erlauben, Ihnen meine Stellung 
zu dieser Frage darzulegen. 

Urspriinglich, d. h. vor etwa dreiBig Jahren, bildete die 
Bakteriologie einen winzigen Abschnitt der Botanik, der 
kaum ein Dutzend Arten von pflanzlichen Mikroorganismen 
umfaBte. Fast der einzige Botaniker, welcher sich ernstlich 
damit beschaftigte und die Bakterien systematisch zu ord
nen versuchte, war Ferdinand Cohn, wahrend andere Bota
niker von einer Trennung der Bakterien in wohlcharakteri
sierte Arten iiberhaupt nichts wissen wollten. Dann kam 
aber ein fast plotzlicher Umschwung. Es hatte sich namlich 
herausgestellt, daB zu den Bakterien die Erreger einiger der 
bekanntesten und gefahrlichsten Seuchen der Menschen 
und Tiere gehoren. Von diesem Zeitpunkte ab wandte sich 
das Interesse vieler Forscher den Bakterien zu, und es haufte 
sich in kurzer Zeit ein die Bakterien betreffendes Tatsachen
material von solchem Umfange an, daB die Bakteriologie 
in Anbetracht ihrer theoretischen sowohl als praktischen 
Bedeutung als eine besondere Disziplin abgegrenzt werden 
muBte. Diese Entwicklung der Bakteriologie war aber eine 
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durchaus einseitige; das Studium der Bakterien beschrankte 
sich fast ausschlieBlich auf diejenigen Arten, welche als 
Krankheitserreger ein Interesse beanspruchten. Urn andere 
Bakterien, obwohl ihre Artenzahl eine sehr betrachtliche 
ist, kummerte man sich fast gar nicht. Nun kam aber noch 
weiter hinzu, daB bei der fortgesetzten Erforschung der 
Krankheitserreger auch solche zum Vorschein kamen, wel
che gar nicht zu den Bakterien, sondern zu den Protozoen, 
also nicht mehr zu den pflanzlichen, sondern zu den tieri
schen Mikroorganismen gehoren. Sie wurden trotzdem von 
der Bakteriologie in Anspruch genommen. Man sieht also, 
daB die Bezeichnung Bakteriologie, welche anfangs zwar dem 
Namen inhaltlich entsprach, jetzt nicht mehr paBt, teils 
weil sie nicht alles, was zu den Bakterien gehort, umfaBt, 
teils weil sie ganz fremde Elemente aufgenommen hat. 
Der Name muBte eigentlich geandert werden; aber der jetzt 
ubliche hat sich so fest eingeburgert, daB er wohl bestehen 
bleiben wird. Nur muB man sich beim Gebrauch desselben 
immer dessen bewuBt sein, daB er seiner ursprunglichen Be
deutung nicht mehr entspricht, und daB verschiedene Wissens
gebiete darunter zusammengefaBt werden, weil sie die glei
chen oder doch sehr ahnliche Forschungsmethoden benutzen 
und ein gemeinsames Ziel, namlich die Erforschung und Be
kampfung der Infektionskrankheiten, verfolgen. 

Den andern Wissenschaften gegenuber nimmt die Bak
teriologie eine ahnliche Stellung ein wie die Hygiene, der sie 
auch sonst am nachsten steht. Auch die Hygiene ist keine 
scharf abgegrenzte Wissenschaft; sie setzt sich aus sehr 
heterogenen Teilen zusammen, so daB man sie deswegen gar 
nicht einmal als selbstandige Wissenschaft hat gelten lassen 
wollen. Dasselbe konnte man auch in bezug auf die Bak
teriologie behaupten. Dieselbe gehort, soweit sie es mit der 
.Atiologie der Infektionskrankheiten und mit den durch die 
Mikroorganismen im Korper gesetzten Veranderungen zu 
tun hat, der Pathologie und pathologischen Anatomie an. 
Die spezifische Diagnose und Prophylaxe der Infektions
krankheiten sowie das Gebiet der Desinfektion bearbeitet 
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sie gemeinsam mit der Hygiene. Durch die Beschaftigung 
mit den pflanzlichen und tierischen Mikroorganismen ist 
sie mit Botanik und Zoologie in Verbindung getreten. Zur 
Chemie haben sich mehrfach Beziehungen ergeben, z. B. 
durch die Erforschung der Immunitatsvorgange, welche 
sich mehr und mehr als chemische Prozesse oder doch mit 
solchen in unmittelbarer Verbindung stehend herausstellen. 
Hierzu mochte ich noch bemerken, daB die Immunitats
forschung jetzt schon einen gewaltigen Umfang angenommen 
hat und fast zu einer eigenen Spezialitat geworden ist. Auch 
fiir die Biologie bietet die Bakteriologie manche interessante 
Probleme, von denen ich nur diese erwahnen will. Die uns 
bekannten Lebewesen gehen bei einer Temperatur von 50 0 

in verhaltnismaBig kurzer Zeit zugrunde. Unter den Bak
terien gibt es aber einige Arten, welche nicht unter 500 ge
deihen; sie brauchen zum Wachstum und zur Vermehrung 
andauernd eine Temperatur von 500 bis 60 0 und dariiber. 
Woher stammen diese Mikroorganismen? Da auf der Erde 
unter natiirlichen Verhaltnissen die Bedingungen, unter 
welchen diese Bakterien leben, nur kiinstlich geschafft wer
den konnen, so hat man schon allen Ernstes daran gedacht, 
daB sie iiberhaupt nicht einen terrestrischen Ursprung haben, 
sondern mit dem Meteorstaub auf die Erde gelangen. Eine 
andere Gruppe von Bakterien hat die seltsame Eigenschaft, 
daB sie nur bei AbschluB von Sauerstoff zu wachsen ver
mogen; wieder andere produzieren Dauerformen von ganz 
auBerordentlicher Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien 
und gegen hohe und niedrige Temperaturen. Sehr merk
wiirdig ist auch das Vorkommen von ganz auBerordentlich 
kleinen pathogenen Mikroorganismen. Bekanntlich gehen 
die tierischen und pflanzlichen Zellen nicht unter eine be
stimmte GroBe, welche etwa derjenigen eines Lymphozyten 
entspricht. Nur die Bakterien sind durchweg kleiner; aber 
auch die kleinsten, z. B. die Influenzabakterien, haben noch 
einen Durchmesser von einem Fiinftel Mikromillimeter, so 
daB sie mit den starksten VergroBerungen unserer Mikroskope 
noch recht deutlich zu erkennen sind. Nun gibt es aber 
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noch Mikroorganismen, welche ganz bedeutend kleiner sind 
als diese kleinsten Bakterien. Sie gehen durch engporige 
Tonfilter, welche alle Bakterien zuriickhalten, leicht hindureh, 
und man hat sie mit den besten Mikroskopen, auch mit dem 
Ultramikroskop, noch nicht sichtbar machen konnen. Wir 
miissen auf ilire Existenz schlieBen, wei! sie verschiedene 
mensehliche, tierische und auch pflanzliche Krankheiten ver
ursaehen. Es ist eine ganz eigentiimliche Tatsache, daB wir 
mit diesen fur uns ganzlich unsichtbaren Mikroorganismen 
genau ebenso operieren konnen wie mit Reinkulturen von 
Bakterien. Sie lassen sich z. B. bei der Rinderpest durch 
Verimpfung von kleinsten Mengen des Blutes in beliebig 
vielen Generationen von einem 1 ier auf das andere iiber
tragen. Es findet also eine ungeheure Vermehrung statt, 
und es muB sich zweifelIos dabei urn selbstandige Organis
men handeln. Aber welcher Art dieselben sein mogen, dar
iiber fehlt noch jeder Anhalt. Sind es tierische oder pflanz
liehe Organismen? Wie ist ihr Bau? Wie findet ihre Ver
mehrung statt? Wie verhalt sich ihr Stoffwechsel? Vor
laufig konnen wir uns keine rechte Vorstellung davon machen, 
ob diese Organismen sich analog den uns bekannten ZelIen 
verhalten, oder ob bei ihnen ganz andere Verhaltnisse ob
walten. 

Wir sehen also, daB die Bakteriologie sich in der Tat 
gegen die erwahnten Wissenschaften, mit denen sie in engen 
Beziehungen steht, nicht immer scharf abgrenzen IaBt, und 
die einzeInen Teile der Bakteriologie wiirden wohl bei den 
betreffenden Wissenschaften geblieben sein, wenn nicht 
von vornherein die Bakteriologie auf ganz bestimmte spe
zifische Forsehungsmethoden angewiesen gewesen ware, 
die sich nur in besonders eingeriehteten Laboratorien und 
Instituten ausfiihren lassen. Und das ist wohl der eigent
liche Grund dafiir gewesen, daB die Bakteriologie eine 
selbstandige Disziplin geworden ist und vorlaufig aueh 
wohl bleiben wird. 

Wenn ich nunmehr dazu iibergehe, dem akademischen 
Brauche entsprechend, von meiner wissenschaftlichen Lauf-



I77 

bahn und insbesondere von meinen Beziehungen zur Ba.k
teriologie zu berichten, so mochte ich zunachst erwahnen, 
daB ich auf der Universitat keine unmittelbare Anregung fur 
meine spatere wissenschaftliche Richtung empfangen habe, 
einfach aus dem Grunde, well es damals noch keine Bakte
riologie gab. Dennoch mochte ich einiger meiner damaligen 
Lehrer in Dankbarkeit gedenken, namlich des Anatomen 
Henle, des Klinikers Hasse und besonders des Physiologen 
Meif3ner, welche den Sinn fur wissenschaftliche Forschung 
in mir geweckt haben. 

Nach Beendigung des Studiums in die arztliche Praxis 
ubergegangen, habe ich jede Gelegenheit zu wissenschaft
lichen Arbeiten wahrgenommen. Eine der erst en Aufgaben, 
welche sich mir bot, war das Vorkommen eigentumlicher 
stabchenartiger Gebilde im Blute von milzbrandkranken 
Tieren. Ich brachte diese Stabchen, welche wir jetzt als Milz
brandbazillen kennen, auBerhalb des tierischen Korpers 
unter moglichst naturliche Bedingungen und konnte daml 
bei fortgesetzter Beobachtung unter dem Mikroskop kon
statieren, daB die Stabchen vor meinen Augen zu langen 
Faden auswuchsen, Sporen bildeten und einen zwar ein
fachen, aber vollstandig geschlossenen Entwicklungskreislauf 
durchmachten, welcher sich in Ubereinstimmung mit dem 
atiologischen Verhalten der Milzbrandkrankheit bringen 
lieB. Ich wurde diese Studien fur mich noch weiter fortge
setzt haben; aber da gerade zu jener Zeit ein namhafter 
Botaniker die Milzbrandstabchen fur kristalloide Gebilde 
erklarte, so schien es mir doch geboten, meine Beobachtungen 
zu veroffentlichen. Ich hatte aber bei diesen Arbeiten er
fahren, wie schwierig es war, meine Bazillenkulturen vor 
Verunreinigungen durch andere Bakterien zu bewahren 
und den dadurch bedingten Fehlerquellen aus dem Wege 
zu gehen. Offenbar waren die damaligen primitiven Unter
suchungsmethoden ganz ungeniigend, urn tiefer in das Dun~ 
kel, welches die pathogenen Mikroorganismen verhiillte, 
einzudringen. Hatte doch Naegeli, einer der bedeutendsten 
damaligen Botaniker, erklart, daB er Tausende von Formen 

Ebstein, Arztereden. 12 
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der Spaltpilze (so nannte man damals die Bakterien) unter
sucht habe, ohne einen Grund zur Trennung in spezifische 
Formen gefunden zu haben. Er unterschied zwar zwischen 
Faulnispilzen und Kontagienpilzen, nahm aber an, daB die
selben in kurzer Frist wechselseitig ineinander iibergehen konn 
ten. Sein Schiiler Buchner. spater einer unserer tiichtigsten 
Forscher, behauptete, die Milzbrandbazillen in Heubazillen 
und umgekehrt umgeziichtet zu haben. Um derartigen Be
hauptungen, welche meinen Beobachtungen an den Milz
brandbazillen direkt widersprachen, entgegentreten zu kon
nen, muBten also leistungsfahigere Methoden gefunden wer
den. Dieser Aufgabe habe ich mich dann langere Zeit aus
schlieBlich gewidmet, und es gelang mir, die mikroskopische 
Untersuchung der Bakterien durch .Anderungen in der Pra
paration, Farbung und Beleuchtung der gefarbten Bak
terien wesentlich zu verbessem. Ferner wurde es durch Ver
wendung fester Nahrboden an Stelle der bis dahin ausschlieB
lich benutzten fliissigen ermoglicht, die einzelnen Keime ge
trennt zur Entwicklung zu bringen und auf diese Weise ein 
wandfreie Reinkulturen der Mikroorganismen zu erzielen. 
Mit Hilfe des festen Nahrbodens lieB sich auch das Vorkom
men der Mikroorganismen in der Luft, im Boden und im Was
ser, und zwar nicht nur in bezug auf die verschiedenen Arten, 
sondem selbst nach der Anzahl der Individuen feststellen 
und auf diese Weise eine sichere Beurteilung des Vorkommens 
von Krankheitserregem in diesen Medien gewinnen. Diese 
neuen Methoden haben sich so hilfreich und niitzlich fiir 
eine groBe Anzahl von Aufgaben erwiesen, daB man sie 
geradezu als den Schliissel fiir die weitere Erforschung der 
Mikroorganismen, wenigstens soweit medizinische Fragen 
in Betracht kommen, bezeichnen kann. 

Nachdem ich dieselben moglichst weit entwickeIt und 
mich damit eingeiibt hatte, ging ich an ihre Verwendung 
zum Studium der pathogenen Mikroorganismen, und es 
gelang dann mir und meinen Mitarbeitem. in rascher Folge 
die Erreger und damit die .Atiologie einer Anzahl von In
fektionskrankheiten zu entdecken, von denen ich nur die 
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Wundinfektionskrankheiten, Tuberkulose, Cholera, Typhus, 
Diphtheritis nennen will. Diese Entdeckungen, welche, 
nachdem die richtigen Methoden gefunden waren, uns ge
wissermaBen wie reife Fruchte in den SchoB fielen, wurden 
dann auch fur praktische Zwecke moglichst ausgenutzt; so 
fUr die Seuchenbekampfung, wie sie in bezug auf Cholera, 
Typhus, Malaria mit Erfolg ausgeubt wird; ferner fur die 
spezifische Prophylaxis und Behandlung der Infektions
krankheiten, teils direkt mit Praparaten, welche aus den 
Bakterienkulturen gewonnen werden, teils indirekt durch 
Vermittlung von Tieren, welchel nachdem sie mit Hilfe der 
Bakterienkulturen immunisiert sind, den Heilstoff in ihrem 
Blutserum enthalten. 

So lange es sich bei diesen Forschungen urn einheimische 
Krankheiten handelte, konnten die betreffenden Unter
suchungen im Inlande ausgefuhrt werden. Als sich dann aber 
die Notwendigkeit ergab, auch exotische Seuchen, wie Cho
lera und Pest, in den Bereich der Untersuchnugen zu ziehen, 
da blieb nichts anderes ubrig, als die Arbeitsstatte in die Hei
mat dieser Seuchen zu verlegen. Die hierdurch veranlaBten 
Expeditionen haben mich eine Reihe von J ahren hindurch 
in tropische Lander gefuhrt. Bei dieser Gelegenheit lernte 
ich aber auch eine Anzahl von Protozoen als Krankheits
erreger kennen. Diese Mikroorganismen haben das Gemein
same, daB sie nicht direkt vom Kranken auf den Gesunden, 
sondern nur durch Vermittlung von Zwischenwirten, als 
welche in der Regel blutsaugende Insekten funktionieren, 
ubertragen werden. Die atiologischen Verhaltnisse gestalten 
sich infolgedessen viel komplizierter als bei den bakteriellen 
Krankheiten, aber auch weit interessanter. Zu den hierher 
geh6rigen, von mir untersuchten Krankheiten geh6ren die 
Malaria, einige durch Trypanosomen bedingte Krankheiten, 
darunter die Schlafkrankheit, und einige Piroplasmosen. 

In der Rinderpest und in der Horse-Sickness hatte ich dann 
ferner solche Seuchen zu untersuchen, deren Erreger bisher 
noch nicht sichtbar gemacht werden konnten. 

Seitdem diese Expeditionen einen AbschluB gefunden 
12* 
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haben, habe ich mich einem Arbeitsgebiet wieder zugewandt, 
das mich froher lange Zeit fast ausschlieBlich beschaftigt 
hat, und das ich wegen der Auslandsreisen in Stich lassen 
muBte, namlich der Tuberkulose. Diese Krankheit enthaIt 
noch so viele Probleme und ist zugleich von so eminenter 
praktischer Bedeutung, daB es sich wohl verlohnt, sich inten
siv mit ihr zu beschaftigen. Fiir mich besteht aber noch eine 
besondere Veranlassung hierzu, namlich die Begriindung 
einer meinen Namen tragenden Stiftung, welche dazu be
stimmt ist, die fiir Tuberkuloseforschung erforderlichen 
Mittel zu gewahren, und zwar unter vorzugsweiser Berock
sichtigung der von mir und meinen Mitarbeitern unter
nommenen Untersuchungen. 

Zum SchluB mochte ich mir erlauben, den Herren Mit
gliedern der Akademie meinen ganz ergebenen Dank dafiir 
auszusprechen, daB sie mir die hohe Ehre erwiesen haben, 
mich in ihren Kreis aufzunehmen, und daran die Bitte urn 
Entschuldigung zu kniipfen, daB ich wegen der in den letzten 
J ahren unternommenen wissenschaftlichen Expeditionen 
erst jetzt dazu gekommen bin, die iibliche Antrittsrede zu 
halten. 



WILHELM WALDEYER 
(1836-1921 ) 

BegriiJ3ungsrede an Robert Koch, gehalten am I. Juni 1909 in der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin 

Sie nannten, Herr Koch, unter den Mannern, deren Ein
fluB auf Ihre wissensehaftliehe Durehbildung Sie dankbar 
anerkennen, unter wenigen anderen Jacob Henle, seinerzeit 
unser korrespondierendes Mitglied. Will man Ihr bisheriges 
Lebenswerk in kurzen Striehen zeichnen, so konnte man 
sagen, das, was Henle dureh theoretisehe Deduktion ersehlos
sen und in seinem I840 ersehienenen Werke "Von den Mias
men und Kontagien und von den miasmatiseh-kontagiosen 
Krankheiten" dargelegt hatte, daB namlieh die seuehenarti
gen Krankheiten dureh besondere pathogene Lebewesen 
als Erreger hervorgebraeht werden miiBten, sei Ihnen ge
lungen, tatsaehlieh und einwandfrei bei den wichtigsten 
Infektionskrankheiten festzustellen. Ieh nenne den Milz
brand, die Wundinfektionskrankheiten, die Tuberkulose 
und die Cholera. Nicht, als ob ich mit dieser Erinnerung an 
Henle sagen wollte, er habe Ihnen die Wege zu Ihren glan
zenden Entdeekungen gewiesen: Ais Sie und ich unserer 
Zeit bei Henle horten, erfuhren wir nichts weiter von diesen 
Pathologicis mehr. Henle hatte sieh langst auf die Ana
tomie besehrankt, und Sie, Herr Koch, sind Ihr eigener Pfad
finder! 

Vollig iiberfliissig erseheint es in dieser Stadt, in der Sie 
den Kern Ihrer Forsehungen enthiillt haben, und an dieser 
Stelle, von der aus man gern die Aufmerksamkeit auf aile 
Wissensgebiete lenkt, von der Bedeutung Ihrer Entdeekun
gen zu spreehen. Diese Bedeutung ist naeh den versehieden
sten Seiten hin, naeh der spezieU medizinisehen, naeh der 
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hygienischen, aber auch nach der sozialen und kulturellen, 
eine so groBe, daB man die Tragweite nur weniger Entdeckun
gen damit vergleichen kann. Was sich heute und hier an 
dieser SHitte wohl zu sagen ziemen dtirfte, ist ein Hinweis 
auf die wissenschaftliche Bedeutung Ihrer Arbeit, eine Be
deutung, die bei der groBen Wertung Ihrer Forschertatig
keit in praktisch-medizinischer und sozialer Hinsicht mehr 
in den Schatten zu treten pflegt. Ferner m6chte ein Hin
weis auf Ihre beiden ersten Arbeiten tiber die Wundinfek
tionskrankheiten und den Milzbrand und auf Ihre neuesten 
Untersuchungen tiber die Schlafkrankheit, tiber die Sie uns 
in unseren Sitzungen auch einiges mitgeteilt haben, am Platze 
sein. 

Kurz gefaBt, kann man sagen, daB Ihre Untersuchungen, 
als sie vor 30 J ahren in die Arena traten, eine wissenschaft
Hche Bakteriologie erst geschaffen haben. Und dies groBe 
Gebiet unserer Kenntnis birgt soviel Probleme rein natur
wissenschaftlicher Art, daB das Ende der Forschungsarbeit 
nicht abzusehen ist. Damals, vor 30 Jahren, war man noch 
nicht im reinen dartiber, ob die kleinsten, mit den Namen 
Kokken, Bazillen und Bakterien belegten Mikrophyten 
auch strikte in abgeschlossene Arten zerfielen; man kannte 
nur wenig tiber ihre Fortpflanzung und tiber ihre Lebens
bedingungen, obwohl die rtihmenswerten Arbeiten de Barys 
und Ferdinand Cohns, unserer Korrespondenten, bereits vor
lagen. Man stritt unter anderem noch dartiber, ob die stab
chenf6rmigen bewegungslosen Bildungen, welche Pollender, 
Rayer und Davaine im Blute an Milzbrand verendeter Tiere 
gefunden hatten, Lebewesen seien, und ob sie die Erreger 
des Milzbrands seien. Man bezweifelte zwar nicht mehr, 
daB die infekti6sen Wundkrankheiten auf bakterienartige 
Erreger zuriickzuftihren waren, zumal die Erfolge der Lister
schen Operationsweise und Wundbehandlung gebieterisch 
darauf hinwiesen; aber man kannte diese Erreger nicht; von 
einem wurde diese, von anderen jene Form daftir ausgegeben. 
Da erschien I876 Ihr Werk: "Zur A.tiologie des Milzbrandes" 
und zwei Jahre spater Ihre Schrift: "Untersuchungen tiber 
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die Atiologie der Wundinfektionskrankheiten". Ich weill 
es von mir selbst und aus Besprechungen mit meinem Schii
ler und Freunde Karl Weigert, welchen Eindruck diese Ver
offentlichungen derzeit machten. Sie lieferten durch ebenso 
einfache wie ingeniose Methoden uns die Wege einer Rein
kultur der Bakterien und somit die sichere Erkenntnis ihrer 
Arten. Sie brachten uns die Gelatine-Niihrboden, welche 
sowohl im festen wie fliissigen Aggregatstande verwendet 
werden konnten und zeigten klar die Wege experimenteller 
Forschung auf diesem Gebiete. Sie wiesen nach, daB die 
Poltenderschen Stabchen im BIute lebender Versuchstiere 
wachsen und eine Art Sporen bilden, die wieder zu den Stab
chen, den Milzbrandbazillen heranwachsen. Endlich zeigten 
Sie, daB durch Impfung der Sporenkorper auf ein gesundes 
Tier in diesem die Stabchen sich heranbilden, und daB dann 
das Tier an Milzbrand erkrankt erscheint. In derselben Weise 
wiesen Sie nach, daB der Wundinfektion spezifische patho
gene Bakterien zugrunde liegen. 

Jetzt war der Weg gewiesen, auf dem man gegen die ver
schiedenen Infektionskrankheiten vorriicken konnte. Man 
darf zweifellos sagen, daB alle weiteren Untersuchungen im 
Grunde von diesem Ihrem Wege ausgehen, und Sie selbst 
haben ihn im Verein mit zahlreichen Schiilern weiter aus
gebaut. Dieser Weg fiihrte Sie dann zur Entdeckung des 
Tuberkelbazillus und des Cholerabazillus. 

Sie begniigen sich aber nicht damit, die Krankheits
erreger nachgewiesen zu haben, sondern gehen ihren Lebens
bedingungen nach und den Mitteln und Wegen, durch die 
und auf denen sie zu bekampfen sind, wobei mancher hohe 
Erfolg zu verzeichnen ist. 

Eines muB aber hier besonders hervorgehoben werden, 
das ist die streng wissenschaftliche Methodik, mit der Sie 
vorgehen. Alle Ihre SchluBfolgerungen stiitzen Sie auf eine 
feste Basis, sodaB auch hierin Ihre Arbeit eine vorbildliche 
genannt werden darf. 

Ich iibergehe die unzweifelhaft hohen Verdienste, welche 
Sie sich um die Erforschung der Malaria, der Lepra, der 
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Rinderpest und der Menschenpest, der Ruhr und des Typhus 
abdominatis erworben haben, urn noch kurz auf Ihre letzten 
Arbeiten iiber die $chlafkrankheit, welche jiingst in Afrika 
eine so schreckenerregende Ausbreitung genommen hat, 
zuriickzukommen. Sie haben hier sowohl Ihre Aufmerksam
keit auf die Mittel zu deren Bekampfung als auch auf den 
Lebensweg des Erregers derselben, des Trypanosoma gam
biense, gerichtet. Der Zwischenwirt dieses Trypanosoma, 
die Glossina palpalis, ist leider nicht auszurotten, daher 
muBte das Bestreben sein, ein Mittel zu finden, welches das 
Trypanosoma im Blute des Menschen beseitigt, damit die 
Glossinen sich nicht das Trypanosoma vom Menschen immer 
wieder aufs neue holen konnen. Diese Versuche werden fort
gesetzt. 

Was den Lebensgang des Trypanosoma gambiense an
langt, so haben Sie bereits vor einigen J ahren im Blute des 
Zwischenwirtes, der Glossina palpalis, mannliche und weib
liche Formen des Trypanosoma beschrieben; ahnliche Be
funde haben Gray und Tulloch gemacht. Die Akademie 
spricht den Wunsch aus, daB Ihnen auch bei diesen Unter
suchungen ein voller Erfolg beschieden sein moge, den 
neueste Untersuchungen von Kleine in Ostafrika wohl in 
Aussicht stellen. 

Indem die Akademie Sie, Herr Koch, in ihre Mitte berief, 
wollte sie Ihnen ein Zeichen hoher Anerkennung Ihrer wissen
schaftlichen Arbeit geben. Sie hofft und wiinscht, daB Sie 
sich bei ihr heimisch fiihlen und in frischer gewohnter Ar
beitskraft die Befriedigung auch in ihrer Mitte finden, welche 
Ihnen immer die liebste und groBte war, die, welche eine 
rastlose Tatigkeit im Dienste der Wissenschaft und Mensch
heit gewahrt. 



PAUL EHRLICH 

( 1854-1915) 

Moderne Heilbestrebungen 
Vortrag, gehalten in der Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesell

schaft in Berlin am 24.0ktober 1912 

Die Bekampfung der Krankheiten der Menschen und die 
Linderung ihrer Schmerzen galt von jeher als eine Kunst, 
und die Bezeichnung der A.rzte als Heilkiinstler war und ist 
eine volIberechtigte. Wahrend in friiheren Zeiten aber die 
Heilstoffe vorzugsweise dem Schatze der Natur entnommen 
wurden, ist es jetzt hauptsachlich die Chemie und die so hoch 
entwickelte chemische Industrie, die dem Heilkiinstler und 
der Menschheit das Arsenal liefert. AlIerdings liegt es in 
der Natur der Sache begriindet, daB die Arbeit der Arznei
mittellehre wesentlich der sogenannten symptomatischen 
Heilkunst zugute gekommen ist, d. h. demjenigen Zweck, 
der auf die Beseitigung einzelner Symptome: Fieber, Schmer
zen, Schlaflosigkeit u. a. m. hinzielt. Man kann bei alIer 
Anerkennung des N utzens, den uns die reiche Schar der neuen 
Heilmittel am Krankenbett gebracht hat, sich doch nicht 
verhehlen, daB es sich hier im wesentlichen nur urn sympto
matische Mittel handelt, nicht aber urn wirkliche "Heil
mittel", die die Krankheitskeime als solche vernichten und 
so das Obel an der Wurzel bekampfen, wie es z. B. das Chinin 
bei dem Wechselfieber tut, bei dem es die Erreger, die Ma
lariaplasmodien, zum Verschwinden bringt. Heilmittel 
dieser Art werden spezifische genannt; es ist verstandlich, 
daB es das Hauptziel der arztlichen Kunst sein muB, solche 
Spezifika ausfindig zu machen. 

Erst die Errungenschaften der neuesten Zeit, die Lehre 
von den Krankheitserregern, die Bakteriologie, hat die breite 
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Grundlage und die Vorbedingungen fiir derartige Studien 
gesehaffen. Die Mogliehkeit, eine Reihe sogenannter infek
tioser Erkrankungen wie Tuberkulose, Rotz, Riiekfallfieber, 
am Tier experimentell zu erzeugen, bot die Gelegenheit, die 
Wirkungen von Arzneimitteln auf den Verlauf der Krankheit 
viel eingehender zu studieren, als dies am Krankenbett 
moglieh war. So ist es aueh kein Zufall, daB aus derartigen 
Experimenten sieh aueh bald groBe Fortsehritte in der Heil
kunst ergaben und Erfolge erzielt wurden, die die moderne 
Medizin auf ein neues Niveau gehoben haben. Ieh moehte 
nur als unvergangliehe Marksteine die Bekampfung der Toll
wut dureh die Pasteursehe Sehutzimpfung, die Tuberkulose
studien Robert Kochs und insbesondere die Entdeekung des 
Diphtherie-Heilserums dureh Behring erwahnen. Durch 
dieses Heilserum wurde ein neues Prinzip in die Medizin 
eingefiihrt, indem in ihm ein richtiges Gegengift - Anti
toxin - gegen das Gift der Diphtheriebazillen gefunden 
wurde. Aber noch andere Antikorper kann der Organismus 
erzeugen; diese sind nicht gegen die Bakteriengifte gerichtet, 
sondern wenden sich gegen die Bakterien selbst, indem sie 
diese entweder abtoten oder so abschwachen, daB sie den 
Abwehrkraften des Organismus, insbesondere der Tatigkeit 
der FreBzellen, unterliegen. 

Diese Serumwirkungen gehoren also zu den wichtigsten 
Phanomenen, iiber welche die Medizin zu berichten hat. Wir 
haben durch sie iiberraschende Abwehrvorrichtungen, tiber 
welche der Organismus verfiigt, kennengelernt und weiterhin 
interessante Einblicke in den Modus natiirlicher Heilvorgange 
erlangt. Am bedeutungsvollsten sind in dieser Beziehung die 
Infektionskrankheiten, die kritiseh verlaufen, d. h., bei denen 
im Lauf weniger Stunden das Fieber plotzlich abfallt und die 
Heilung eingeleitet wird. Eine solche Heilung, wie sie durch 
Krise z. B. bei der Pneumonie, der Lungenentztindung, ein
tritt, kommt dadureh zustande, daB im Lauf der Erkrankung 
ein Teil der Bakterien abgetotet wird, und daB diese Fraktion 
die Bildung bakterienabtotender Antikorper hervorruft, die 
sich im Blut immer mehr anhaufen und dann auf einmal, 
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wenn ihre Konzentration eine geniigende geworden ist, eine 
briiske Abtotung der Bakterien veranlassen, womit der 
Heilvorgang beginnt. In einer solchen Krankheitskrise hat 
die Natur das Beispiel einer Idealtherapie gezeigt, namlich 
das der Vernichtung aller Parasiten in einem Zuge (The
rapia magna sterilisans). Und dieses Beispiel war es auch, 
das mir vorgeschwebt hat, als ich mich meinen chemo
therapeutischen Studien zuwandte. Non sumus magistri 
sed discipuli naturae - wir sind nicht Meister, sondern Schii
der der Natur! 

Man kann nun vielleicht fragen, warum denn solche 
Bestrebungen, den Erkrankungen mit kiinstlichen Stoffen, 
Chemikalien auf den Leib zu riicken, iiberhaupt notwendig 
waren, da wir doch durch die Heilsera iiber so wunderbare 
Substanzen verfiigen. Aber im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, 
daB die hervorragend giinstige Wirkung der Sera nur an be
stimmte Erkrankungen gebunden ist. Ich erwahne bei Men
schen Diphtherie, Tetanus, weiterhin die durch Bazillen 
bedingte Ruhr und die Kinderlahmung. Aber bei einer Reihe 
wichtiger Erkrankungen ist es nicht moglich gewesen, Immun
sera von geniigender Wirkungskraft zu gewinnen. Und es 
laBt sich weiter zeigen, daB es eine Reihe wichtiger Erkran
kungen gibt, bei denen iiberhaupt die Chance, durch das 
Serum Heilung zu bewirken, eine auBerordentlich geringe ist. 
Und zwar handelt es sich hier im wesentlichen urn chronische 
Erkrankungen und insbesondere solche, die mit Rekrud
eszenzen oder RiickfaIlen verlaufen, wie Sumpffieber, Syphi
lis, Schlafkrankheit u. a. m. Hier versagt die Serumtherapie 
und miissen wir uns bestreben, die Krankheitskeime auf 
kiinstlichem Wege abzutoten. Und daB dies nicht unmoglich 
ist, darauf deutet ja schon die Erfahrung hin, daB die Lues 
durch Quecksilber, das Sumpffieber durch Chinin zur Hei
lung gelangen. Allerdings handelt es sich hier gewohnlich 
urn langwierige und wiederholte Behandlung, undes war 
daher ein besonderer Anreiz, durch systematische Versuche 
zu wirklichen Heilstoffen zu ge1angen, d. h. solchen, die als 
"innere Desinfektionsmittel" wirken und also die Krankheits-
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keime radikal abtoten. Nun ist die Suche nach solchen Des
infektionsmitteln keine ganz leichte Sache. Ennoglicht 
wurde sie iiberhaupt erst durch den Umstand, daB wir dank 
den Fortschritten der medizinischen Wissenschaft Tiere 
infizieren und an derartig infizierten Tieren ein Heilmittel 
in ausgedehntestem Maile erproben konnten. Auf rein 
empirischem Wege lassen sich derartige Studien aber nicht 
erfolgreich durchfiihren. Das ist nur moglich, wenn wir eine 
leitende Theorie besitzen, die eine rationelle Versuchsfiihrung 
ennoglicht. In diesem Sinne ist es mir vielleicht gestattet, 
auf die Theorie eer Arzneiwirkung naher einzugehen. 

Vor mehr a1s zehn Jahren habe ich auf Grund der Unter
suchungen iiber Verteilung und Wirkung von Heilstoffen fUr 
die Synthese neuer Substanzen das Prinzip aufgestellt, daB 
man zunachst solche Substanzen auffinden miisse, die zu 
einem bestimmten Ort des Organismus, z. B. gewissen Zellen, 
Verwandtschaft haben, und daB man an diese Substanz 
Gruppen von hoher Wirksamkeit anhangen miisse, so daB 
die primare Substanz als "Lastwagen" dient, der ein be
stimmtes Heilprinzip an den gewollten Ort heranbringt. lch 
glaube, daB diese Vorstellung zur Zeit noch weiter prazi
siert werden kann durch einen neuen Vergleich mit einem 
Giftpfeil. Schon Paracelsus hat geauBert, daB die Arznei
mittel "Spiculae" (Widerhaken) haben miiBten, mit Hilfe 
deren sie sich in bestimmten Organen festsetzten. 1m Sinne 
der modernen Chemie werden wir diese Spiculae als be
stimmte chemische Gruppierungen auffassen miissen, die 
eine groBe Verwandtschaft besitzen zu bestimmten Grup
pierungen, die in der Bakterienzelle sitzen, und die gewisser
maBen als Angelhaken dienen. 1m Sinne der iiblichen medi
zinischen Terminologie wiirde ich das Spiculum als die "Haft
gruppe" oder haptophore Gruppe bezeichnen und den 
Angelapparat der Bakterienzelle als Emp/anger oder Chemo
zeptor. 

Die Anwesenheit bestimmter Haftgruppen ist zwar eine 
notwendige Voraussetzung zur Giftwirkung, aber im allge
meinen keine fiir sich ausreichende. Es konnen an ein Bakte-
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sind imstande, eine Abtotung auszulosen. Es muB also in 
therapeutisch geeigneten Substanzen auf3er der Haftgruppe 
noch eine andere vorhanden sein, die als solche die Abtotung 
bedingt, und die daher als "giftende" oder toxophore Gruppe 
bezeichnet werden sol1. Und dann hat es sich gezeigt, daB 
es notwendig ist, im a11gemeinen noch eine dritte Gruppie
rung aufzufinden, die die Verbindung zwischen Haft- und 
Giftgruppe darste11t, und die daher gewissermaBen die Funk
tionen eines Bindegliedes ausiibt. 1m Sinne des obigen Ver
gleiches wiirde also die Haftgruppe des Heilmittels der Spitze 
des Pfeils, das Bindeglied dem Schaft des Pfeils und die Gift
gruppe dem am Pfeilschaft angebrachten Pfeilgift ent
sprechen. Es konnte nun scheinen, als ob dieser einfache Ver
gleich nur eine reine Spekulation darstellte, und als ob es 
keinen Vorteil hatte, Gleichungen mit drei Unbekannten 
aufzuste11en. Aber in Wahrheit liegen die Verhaltnisse auf 
Grund schon bekannter Tatsachen doch viel giinstiger, 
indem es moglich war, zwei von diesen Unbekannten ge
wissermaBen a priori auszuschalten. 

Seit Urzeiten sind Substanzen von starker Giftigkeit und 
hohem therapeutischen Wert bekannt, insbesondere Queck
silber, Arsen, Antimon, lod, Schwefel, die als besonders ge
eignet gelten muBten, als Giftgruppen und Arzneistoffe zu 
fungieren. Weiterhin ist es der Chemie schon langst gelun
gen, die obigen Metalle mit organischen Substanzen zu ver
einigen; diese Kombinationen werden als metallorganische 
Verbindungen bezeichnet. Die organische Chemie unter
scheidet zwei Hauptklassen: fette und aromatische Sub
stanzen. Der einfachste Vertreter der aromatischen Sub
stanzen ist das Benzol, welches aus der ringfOrmigen Ver
bindung von sechs Kohlenstoffatomen gebildet ist. Schon 
vorliegende Erfahrungen und Dberlegungen wiesen darauf 
hin, daB das Benzol besonders zweckmaBig fiir die Kon
struktion von Heilmitteln sein miiBte. Es schien daher am 
zweckmaBigsten, Arsen oder Quecksilber mit dem Benzol
rest zu vereinigen und die so erhaltenen Substanzen, die im 
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Sinne obigen. Vergleichs dem mit Gift versehenen Schaft 
entsprechen, mit geeigneten Haftgruppen zu versehen. Es 
wurden daher der Verbindung von Benzol mit Arsen, dem 
Arsenbenzol, ganz verschiedenartige Gruppen angehangt 
und die so erhaltenen verschiedenen Substanzen isoliert, 
jede fur sich auf Desinfektion und Heilwirkung untersucht. 
Relativ leieht ist es, Substanzen ausfindig zu machen, die in 
waBriger Losung Parasiten abtoten und daher nach der 
Art der ublichen - auBeren - Desinfektionsmittel wirken. 
Aber leider handelt es siehja bei der Heilung von Krank
heiten urn die Bekampfung von Parasiten, die im lebenden 
Organismus mit seinen mannigfaltigen empfindlichen Zellen 
und Organen vorhanden sind. Schon Robert Koch hatte in 
seinem beriihmten Versuch gezeigt, daB Milzbrandbazillen 
durch Quecksilberchlorid im Reagensglase abgetotet werden 
konnen, und zwar genugt hierzu schon eine hohe Verdunnung. 
Als er nun mit einem mit Mi1zbrand infizierten Meerschwein
chen das Quetksilbersalz in einer solchen Menge injizierte, 
daB diese urn ein Vielfaches groBer war, als irn Reagensglas
versuch zur Abtotung ausreichte, zeigte es sieh, daB unter 
diesen Umstanden zwar die Meerschweinchen der Queck
silbervergiftung erlagen, daB aber die Milzbrandbazillen sieh 
in der uppigsten Weise vermehrten. Es erklart sich diese 
Tatsache ohne wei teres dadurch, daB auch die Gewebe des 
Meerschweinchens eine Verwandtschaft zu dem Quecksilber 
haben, und daB diese Verwandtschaft eine viel energischere 
war als die der Milzbrandbazillen, so daB in Wahrheit-von 
dem Quecksilbersalz nichts an die Parasiten gelangen konnte; 
sondern daB der Korper alles fur sich in Anspruch genommen 
hatte. Und genau demselben Vorgang begegnet man sehr 
haufig. Es geht daraus hervor, daB man solche Haftgruppen 
ausfindigmachen muB; die zu den Organen des mensch
lichen Leibes die allergermgste Verwandtschaft haben und 
demselben in lebenswichtigen Teilen nicht schaden. Vber 
die Organverwandtschaft emes Mitte1s gibt aber die Hohe 
der ertragenen und der todlichen Dosis vollen AufschluB. 

Wenn wir in den Rest der Phenylarsensaure (eiiler Verbin-
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dung des Benzolrestes mit Arsensaure) verschiedene Haft
gruppen einfiihren, z. B. Chlor, Oxy, Cyan, Sulfo, so zeigt 
es sieh, daB wir die Verbindung nach Belieben entgiften oder 
giften konnen. Es ist so gelungen, von einer Substanz aus
gehend, eine Skala von Verbindungen herzustellen, deren 
Giftigkeit urn das 1500fache schwanken kann. Die am mei
sten entgifteten Verbindungen - es sind das Derivate der 
Schwefelsaure - sind noch unschadlicher als Kochsalz. Ihnen 
stehen andererseits Substanzen gegeniiber, die schon in klein
sten Mengen den Tod herbeifiihren. Vnd dabei sehen wir, daB 
je nach der Art der Substitution ganz verschiedene Organe 
erkranken: Bald ist es der Darmkanal, und die Tiere sterben 
an profusen Diarrhoen, bald ist es die Leber, und die Maus
chen werden - ein seItener Anblick - gelbsiichtig und ster
ben an schweren Leberveranderungen, bald werden die roten 
Blutkorperchen aufgelost. Wir sehen also, daB je nach der 
Wahl der angefiigten Gruppen ganz verschiedene Organ
systeme getroffen werden. Es erklart sieh dieses dadurch, 
daB in den verschiedenen Organen ganz verschiedenartige 
Angelhaken - Chemozeptoren - vorhanden sind, die be
stimmte Haftgruppen energisch anziehen, etwa wie der Mag
net das Eisen, und in dieser Beziehung kann daher das, was 
Paracelsus als Spiculum bezeichnet hat, was ich fmher Haft
gruppe des Arzneistoffes genannt habe, vielleicht noch tref
fender als Leitgruppe directrix bezeichnet werden. 

Es geht hieraus hervor, daB die haptophore Gruppe gleieh
zeitig zwei Funktionen erfiillen muB, einerseits eine positive, 
darin bestehend, daB eine maximale Verwandtschaft zu den 
Parasiten besteht und eine negative, dahingehend, daB die 
Verwandtschaft zu den Korperzellen auf ein Minimum be
schrankt ist. Wenn wir z. B. eine bestimmte Art eines 
Chemozeptors auffinden wiirden, der nur im Parasiten vor
kommt, den Organen des Korpers aber vollkommen fehIt, 
so wiirden wir einen Stoff haben, der an und fiir sich voll
kommen unschadlich ist und bei maximaler Einwirkung 
auf die Bakterien den Korper selbst vollkommen unberiihrt 
laBt. Er wiirde in diesem Sinne genau den Produkten des 
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Organismus entsprechen, die ihrerseits nach Art von Zauber
kugeln ihren Feind, die Parasiten, isoliert treffen. 

Hoffen wir, daB es moglich sein wird, solche Zentral
schiisse auch chemotherapeutisch zu leisten. Fiir ganz aus
geschlossen halte ich das nicht, da z. B. bei der Hiihnerspiril~ 
lose sich nachweisen laBt, daB 1/60 • bis 1/100. Teil der Dosis 
toxica schwer infizierte Tiere voIlkommen von ihren Para
siten befreit und der Heilung zufiihrt. Eine solche Dosis ist 
aber eine Nulldosis, die das Huhn nicht im aIlermindesten 
schadigen kann. So giinstige Verhaltnisse sind aber bisher 
nur selten gefunden worden, und man wird sich zufrieden ge
ben, wenn man giinstige therapeutische Effekte mit dem 
zehnten bis fiinften Teil der Dosis tolerata erreichen kann. 

Dieses sind im wesentlichen die Prinzipien, die leitend 
waren fiir die Konstruktion neuer Arzneimittel. Unter den 
zahlreichen untersuchten Verbindungen, die bei Trypanoso
men- und SpiriIlenkrankheiten angesteIlt worden sind, hat 
sich im Tierversuch als die optimale erwiesen das Dioxydia
midoarsenobenzol, in dem die Arsengruppe als Toxophor. del 
Benzolrest als Trager und die Amidophenol-Gruppierung als 
Spiculum dient. Aber der Schritt vom Laboratorium zum 
Krankenbett ist ein auBerordentlich schwieriger und gefahr
licher. Es begriindet sich dieses wesentlich in zwei Momenten: 
Erstens in der Tatsache. daB gerade beim Menschen ungliick
licherweise sogenannte I diosynkrasien existieren, die beim 
Tier nicht vorkommen. Es ist ja bekannt. daB bei einer 
Reihe sonst gesunder· Individuen schon bestimmte, harm
lose GenuBmittel unangenehme Hautausschlage hervorrufen, 
so z. B. Erdbeeren und Krebse. Auch nach vielen, fast der 
Hiilfte aIler Arzneimittel konnen solche Oberempfindlich
keitserscheinungen hervorgerufen werden. Und daB solche 
Erscheinungen bei der Anwendung von therapeutischen 
Agentien, die stark wirksame Radikale, wie Arsen, Queck
silber, enthalten, in besonders unangenehmer Weise auf
treten miissen, wird nicht wundernehmen. Man wird daher 
verlangen miissen, daB fiir therapeutische Zwecke nur solche 
Substanzen in Frage kommen, bei denen eine essentieIle 
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Dberempfindlichkeit nur in den allerseltensten Ausnahmen 
zu gelten hat. Aber hierinit sind die Schwierigkeiten noch 
nicht ersch6pft. Es hat sich namlich gezeigt, daB vielerlei 
Umstande, Fehlerquellen verborgener Art, schadliche Wir
kungen ausl6sen k6nnen, die zunachst auf eine toxische 
Natur des bestimmten Arzneimittels bezogen werden und 
zur Diskreditierung desselben dienen miissen. So werden 
unter dem EinfluB von Sauerstoff die K6rper der Arseno
phenolreihe auBerordentlich toxisch. Viel wichtiger ist aber 
der sogenannte WasserJehler, dessen Aufdeckung erst Wech
selmann gelungen ist. Es hatte sich namlich gezeigt, daB im 
destillierten Wasser, wenn es nicht ganz frisch destilliert 
ist, sich haufig eine reiche Bakterienflora entwickelt, die auch 
dann noch ihre schadigende Wirkung ausiibt, wenn sie durch 
Sterilisieren abget6tet ist. Die Schadlichkeiten, die durch 
diese Fehlerquelle bedingt waren, waren so auBerordentlich 
groB, daB sie die eigentliche und wirksamste Form der neuen 
Arsenikalien in einer kontinuierlichen Serie von Injektionen 
verhinderten. Erst nachdem dieser Stein des AnstoBes 
weggeraumt und das, was ich als Kinderkrankheit der Injek
tionstherapie bezeichne, iiberwunden war, ist die Bahn fiir 
eine nutzbringende Therapie, wie sie fiir bestimmte inve
terierte Krankheitsformen notwendig ist, freigelegt. 

Es liegt mir fern, auf die ausgedehnte klinische Erpro
bung der neuen Mittel, an der sich tausende hervorragender 
Arzte in intensiver Arbeit beteiligen, hier naher einzugehen, 
und ich beschranke mich darauf, nur einige wenige in Be
tracht kommende Gesichtspunkte auseinanderzusetzen. 

J e nach der Eigenart der Erkrankung kann man nach vier 
therapeutischen Prinzipien verfahren: 

I. Der erste Modus, die therapia sterilisans magna, ent
spricht dem alten therapeutischen Axiom "Frapper fort et 
frapper vite" und fiihrt zur sterilisatio magna, der Sterili
sation in einem Schlage. Und gliicklicherweise hat sich her
ausgestellt, daB bei einer Reihe von Krankheiten die Befol
gung des zweiten Teiles der Forderung: "frapper. vite" 
geniigt. 

E bstein, ArzteIeden. 13 
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2. In manchen Fallen muB dieses Prinzip der Sterilisa
tion mit einem Schlage verlassen werden, und zwar dann, 
wenn auBerordentlich zahlreiche Parasiten im OrganisttlUs 
vorhanden sind, deren schadliche Leibessubstanzen, durch 
das Heilmittel zur Auflosung und Resorption gebracht, 
schweren Schaden auslOsen konnen. In diesen Fallen wird 
man sich bemiihen, die Abtotung der Parasiten in zwei bis 
drei Einzelakte zu zerlegen, entsprechend der Tyndallschen 
fraktionierten Sterilisation. 

3. ist es bei manchen, insbesondere chronischen Affek
tionen, bei denen das Arzneimittel die Parasiten aus mecha
nischen Grunden nur schwer trifft, notwendig, nach dem 
Prinzip: "Gutta cavat lapidem" eine lange, iiber Wochen 
sich erstreckende Therapie - sterilisatio chronica - durch
zufiihren. 

4. wird man in schwerer zu beeinflussenden Fallen mog .. 
lichst eine Kombinationstherapie durchzufiihren haben. Eine 
solche ist nur moglich bei Arzneimitteln, die in ihrer hapto
phoren Gruppierung prinzipiell verschieden sind, und die 
daher an verschiedene Strukturen der Parasiten angreifen. 
Wenn zwei derartige Stoffe dem Organismus zugefiihrt wer
den, so konvergiert die Wirkung nur in bezug auf die Para
siten, divergiert aber in bezug auf den Organismus, ent
sprechend dem alten Axiom: "Getrennt marschieren und ver
eint schlagen." 

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen seien die zwei 
Grenzfalle der therapeutischen Beeinflussung kurz geschil
dert. 

Zunachst das, was ich als therapia magna sterilisans be
zeichne, die Befreiung des Organismus von den Parasiten in 
einem Schlage. Ich erwahne hier das Ruckfallfieber des Men
schen, welches durch eine Spirochatenform bedingt ist. 
Hier sieht man wenige Stunden nach der Salvarsaninjektion 
die Spirochaten aus dem BIut verschwinden, dementspre
chend sinkt das Fieber kritisch im Lauf von wenig Stunden, 
und die Patienten sind in wenig Tagen von ihrer Krankheit 
dauernd befreit. Als zweite Erkrankungsart erwahne ich die 
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F1'amboesie, die ebenfalls auf Spirochaten zuriickzufiihren ist, 
und die eine GeiBel der Tropen darstellt. Auch bei dieser 
Erkrankung geniigt gewohnlich eine einzige Injektion, um 
vollkommene Heilung herbeizufiihren. Ein Krankenhaus 
in Surinam, das standig iiber 300 Framboesiekranke zu ver
pflegen hatte, konnte nach Einffihrung der Salvarsanbe
handlung seiner Bestimmung enthoben und geschlossen 
werden, indem eine einzige Injektion genfigte, die Krankheit 
zu heilen; die Patienten konnten bis auf zwei entlassen 
werden. Auch bei der der Framboesie so nahe verwandten 
Lues ist im allerersten Stadium durch eine einzige Injektion 
einer groBen Dosis - wie aus dem Militarbericht Osterreichs 
hervorgeht - in einem erheblichen Teil - fiber 50 Prozent 
der Falle - vollkommene Ausheilung zu erzielen. Sicherer 
erreicht man aber in diesem Stadium den Zweck der abor
tiven Heilung durch etwas intensivere, mehrfache und even
tuell mit Quecksilber kombinierte Kur. Hier scheint es mog
lich, an 95 Prozent Heilung heranzukommen. Bei der 
Aleppobeule ferner, der Angina Vincenti und den Erkran
kungen der Mundschleimhaute, die durch Mundspirochaten 
bedingt sind, ist eine therapia sterilisans magna moglich; 
ja in vielen Hillen genfigt hier schon eine lokale Behandlung 
durch Aufpinselung des Heilstoffes. Von Tiererkrankungen, 
die durch eine einzige Salvarsan-Injektion geheilt werden 
konnen, erwahne ich hier die fiir das Militar so wichtige 
B1'ustseuche der Pferde und weiterhin die Lymphangitis epizo
otica der Pferde, eine schwere eitrige Entziindung der 
Lymphstrange der Extremitaten, die in ungefahr 33 Prozent 
der Falle den Tod herbeifiihrt. 

Man wird aber nicht erwarten diirfen, daB ein solcher 
voller Erfolg bei allen Krankheitsformen in gleicher Weise 
erzielbar sein miiBte. Wenn uns die Aufgabe gestellt wird, 
ein Zimmer zu desinfizieren, so ist diese ja jetzt relativ leicht 
zu losen, aber es ist andererseits auch verstandlich, daB an 
den Stellen, an denen die Gase des Formalins schwerer ein
dringen, an den sogenannten toten Ecken, die Keime nicht 
im mindesten getroffen werden. In gleicher Weise werden 

13* 
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auch Parasiten, falls sie sich in derartigen toten Ecken des 
Organismus ansiedeln konnen, von dem Arzneimittel nicht 
erreicht. Der Versuch im groBen hat auch gezeigt, wo solche 
toten Ecken des Organismus sich befinden. Es handelt sich 
hier urn den Hohlraum, der zwischen dem Riickenmark und 
der Wirbelsaule gelegen ist und der von einer wasserklaren, 
fast zellfreien und eiweiBfreien Fliissigkeit, der sogenannten 
Zerebrospinalfliissigkeit, ausgefiillt ist. Diese Beschaffenheit 
der Zerebrospinalfliissigkeit ist nur dadurch zu erkHiren, 
daB die Zellen, die diesel ben sezernieren, fUr die Mehrzahl 
der Stoffe des Organismus eine auBerordentlich geringe 
Durchlassigkeit besitzen und nur einer ganz beschrankten 
Anzahl von Substanzen den DurchlaB gestatten. Ebenso 
wie das EiweiB werden auch groBmolekulare Substanzert wie 
die modernen Arzneimittel - und auch das Salvarsan -
zuriickgehalten und gelangen daher nicht in das Innere der 
Zerebrospinalfliissigkeit. Befinden sich aber an dieser Stelle 
Parasiten, so sind diese durch die Eigenart der Sekretions
zellen vor dem Angriff des Arzneimittels bewahrt. Diese 
Frage ist von ganz besonderer Wichtigkeit bei einer fiir die 
Kolonien so bedeutsamen Erkrankung, der Schla/krankheit. 
In einem gewissen, relativ rasch eintretenden Krankheits
stadium finden sich in der Lumbalfliissigkeit Trypanosomen. 
1st dieses eingetreten, so sind nach dem oben Gesagten die 
Heilchancen auBerordentlich ungiinstig. Professor Broden 
hat auf meine Veranlassung am Kongo jahrelang an schlaf
kranken Negern Heilversuche angestellt und konstatiert, 
daB durch eine besonders energische Kombinationsbehand
lung mit Salvarsan und zwei verschiedenen trypanosomen
feindlichen Farbstoffen, einem gel ben und einem roten (Try
paflavin und Tryparosan) sich bei Patienten, deren Spinal
fliissigkeit noch frei von Veranderung ist, anscheinend in 
90 Prozent Fallen durch eine etwa drei- bis viertagige Kur 
Heilung des Prozesses erzielen laBt. 1st aber das zentrale 
Nervensystem schon ergriffen, so versagt auch diese Behand
lungsweise. Aber ich glaube, daB es verfriiht ware, jetzt 
schon auch bei dieser Erkrankung die Flinte ins Korn zu 
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weden, da es sich bei den obigen Beobachtungen wesentlich 
um eine einmalige intensive Behandlung handelt und es mog
lich ist, durch eine chronisch intermittierende lang fortge
setzte Therapie schlieBlich doch dem gewiinschten Ziel sich 
zu nahern. In dieser Beziehung mochte ich nur darauf hin
weisen, daB auch bei der so eminent chronischen Rucken
marksschwindsucht, der Tabes dorsalis, eine einzige Injektion 
wenig nutzt, daB dagegen durch eine lange fortgesetzte Serien
behandlung mit Salvarsan groBer Nutzen geschaffen wird. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB das Spiculum des Sal
varsans ganz verschiedenartige Parasiten angreift, daB also 
der Chemozeptor, der auf die Orthoamidophenolgruppe 
eingestellt ist, in der Klasse der Parasiten eine groBe Ver
breitung haben muB. Scheint es doch sogar, daB auch Er
krankungen wie Scharlach, Pocken und Flecktyphus, wei
terhin von reinen Bakterienerkrankungen, Milzbrand, Rotz, 
Rotlauf, eine deutliche und giinstige Beeinflussung durch 
Salvarsan erfahren. Ob diese Beeinflussung zur Reilung aus
reicht, wage ich nicht zu entscheiden, aber auf jeden Fall 
ermutigen die bisherigen Beobachtungen, beharrlich auf 
diesem Pfade fortzuschreiten, da die Moglichkeit besteht, 
daB man durch geeignete Applikationsweisen, chemische 
Verbesserungen des Praparats und geeignete Kombinationen 
auch bei diesen schweren Erkrankungen der wirklichen Rei
lung wird naherkommen konnen. 

Ich habe bis jetzt fast ausschlieBlich von Infektions
krankheiten gesprochen, aber das Gebiet der Chemotherapie 
ist ja ein weit allgemeineres und umfaBt daher auch die Er
krankungen, die durch Veranderung der Zelltatigkeit her
vorgerufen werden. Und hier sind es an erster Stelle die bos
artigen N eubildungen, die das Interesse fesseln miissen. Das 
Problem ist hier insofern ein schwieriges, als sicher bei einem 
Teil der Neubildungen es sich nicht urn etwas Parasitares 
handelt, sondern urn Abirrung korpereigener Zellen, die so
genannte Metaplasie. Die Tumorzellen sind mithin, im Ge
gensatz zu den Parasiten, nichts dem Korper Fremdartiges, 
sondern es handelt sich gewissermaBen urn feindliche Bruder, 
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und es ist deshalb a priori viel schwerer, spezifische Heil-
. stoffe aufzufinden, da das Differential der Verwandtschaft 

zu chemotherapeutischen Agentien ein geringes ist. Die 
gHinzenden Versuche A. v. Wassermanns, im Sinne der oben 
skizzierten Anschauungen iiber Organtherapie, das an und 
fiir sich unschadliche Eosin als Lastwagen fiir die zellscha
digende Selengruppierung zu verwenden, ist in aUer Ge
dachtnis, und es war daher wirklich fUr jeden Fachmann 
eine frappierende, a priori gar nicht vorauszusehende Tat
sache, wie unter dem EinfIuB des Eosinselens die rapide Ver
fIiissigung des Tumorgewebes auf tritt, fiir die ich nur ein 
einziges Analogon erwahnen mochte: Es ist das die grund
legende Tuberkulinreaktion tuberkuloser Herde. Und ihre 
Bestatigung haben die Beobachtungen auch durch die spa.
teren Untersuchungen von Neuberg, der mit komplexen Me
tallsalzen arbeitet, gefunden. Das Interesse an diesem Ge
biet ist jetzt ein ganz eminentes, und wir sehen, daB mog
licherweise bei der Tumorbek1impfung eine ganze Reihe ver
schiedener Substanzen: Radium, Cholin, Kieselsaure, Meso
thor eine elektive Zerstorung der Tumorzelle auslosen 
konnen. Wenn es sich im wesentlichen ja auch noch urn 
Tierversuche handelt, so sehen wir gerade auf diesem .so un
endlich wichtigen Gebiet doch endlich einen Fortschritt 
in verschiedenster Richtung, so daB wir die Hoffnung hegen 
diirfen, daB es den vereinten Kraften in Zukunft gelingen 
wird, sei es mit isolierten, sei es mit Kombinationsmethoden 
dieser GeiBel der Menschheit Herr zu werden. Aber dieerste 
Voraussetzung solcher Studien und Erfolge ist das Bestehen 
wissenschaftlicher, gut ausgerlisteter Forschungsinstitute, 
in denen die vielfachen und schwierigen Aufgaben, die noch 
zu losen sind, bearbeitet werden konnen. Ich muB es daher 
mit groBter Freude begriiBen, daB sich an die Kaiser-Wil
helm-Institute flir Chemie ein drittes Institut fiir experi
mentelle Therapie anschlieBen solI. Fiir die weitschauende 
Initiative Sr. Majestat im Namen der Wissenschaft und auch 
mein~rseits den aufrichtigsten Dank auszusprechen, ist mir 
eine Pflicht und ein Herzensbediirfnis. 



Theodor Ko c her 



THEODOR KOCHER 
(1841-1917) 

Rede, gehalten in Bern beim Kommers der Studentenverbindungen nach 
dem Fackelzug am 20, Juni 1912 

Liebe Kommilitonen! Es ist eine besondere Ehre fiir 
mich, daB ich gewiirdigt bin, ganz allein und inmitten feiern
der akademischer J ugend sitzen zu diiden, und ich mochte 
mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Ihnen doch mit 
kurzen Worten etwas von den Edahrungen zu erzahlen, 
we1che man durch so viele Jahre hindurch als Hochschul
lehrer macht, und auf was man mit der groBten Befriedigung 
zuriickblickt. 

Sie haben die groBe Giite, beizutragen, daB der AbschluB 
meines 80. Semesters als Professor sich zu einer fUr mich kost
lichen Erinnerungsfeier gestaltet. In Wirklichkeit stehe ich 
unter Zuzug meiner Dozenten- und Studentenjahre schon 
im 105. Semester und habe noch immer nicht aufgehort zu 
studieren. Aber doch beneide ich Sie bis zu einem gewissen 
Grad urn die Art und Weise, wie Sie studieren konnen. 

Sie konnen sich ganz voll dem Studium hingeben: Ihre 
Lebensarbeit fangt erst nachher an zum Unterschied von so 
vielen Arbeitern, welche deshalb so mangelhafte Leistungen 
aufweisen, weil sie zu wenig geschult sind, zu wenig Zeit 
und Gelegenheit hatten, sich auf ihre Arbeit einzuiiben. Das 
macht andere verdrieBlich, macht den Arbeiter seIber unzu
frieden und ist ein Hauptgrund, daB es so viele unzufriedene 
Menschen unter uns gibt. 

Aus den Studien erwiichst der Frohsinn, wie aus dem Froh
sinn die Studien, sagt ein klassischer Schriftsteller. Darin, 
meine Herren, liegt das Geheimnis, ob man gerne arbeitet 
oder die Arbeit als einen Fluch betrachte t in dem Sinne des 
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Wortes: 1m SchweiBe deines Angesichts sollst du dein Brot 
essen. Wenn es gelungen sein wird, in groBen Industrien die 
Arbeit wieder so einzurichten, daB der Arbeiter wieder Inter
esse und Freude an seinen Leistungen bekommt, so ist ein 
gutes Stuck der Arbeiterfrage gelOst. Durch Interesse und 
Freude an der Arbeit wird dieselbe zur Kunst veredelt, wie 
im Mittelalter, wo der auf sich gestellte einzelne Arbeiter 
allerdings oft nach jahrelangem Miihen so kunstvolle Gegen
stan de schuf. Wer nicht mit Freude arbeitet, wird zu einem 
Taugenichts, wenn er trage ist, und zu einem Tyrannen, 
wenn er eifrig ist und fuhrende Stellung erobert. 

Sie haben ein Recht, meine Herren Studenten, auf Froh
lichkeit, wie es auch jeder Arbeiter hat, aber ich wiirde es 
nach demjenigen Teil des Pliniusschen Ausspruchs versuchen, 
daB Frohsinn aus den Studien erwachst und dann zusehen, 
ob aus ihrem Frohsinn die Studien erwachsen. Dabei durfen 
Sie allerdings den Anspruch erheben, daB Ihnen in der Stu
dienzeit der Unterricht in einer Weise erteilt werde, da{3 Sie 
Freude daran haben k6nnen. Gelingt das einem Professor 
nicht mehr, so ist es besser, daB er sich klar mache, daB ein 
EintrocknungsprozeB begonnen hat, dem bloB durch Trans
fusion jungen Blutes und dureh Transplantation frischen 
Gewebes noch zu helfen ist. 

Wenn Sie aber uber Eintrocknungsvorgange bei Ihren 
Lehrern urteilen wollen, so huten Sie sich, daB Sie a1les ver
meiden, was bei Ihnen seIber eine Eintrocknung zur Folge 
haben k6nnte. Der Chirurg und Anatom weiB, daB es kein 
besseres Eintrocknungsmittel gibt ais den Alkohol. 

Sie sollen spater Familienvater, brauchbare Biirger in 
einem republikanischen Staatswesen werden und sollen als 
"Studierte" Forderer h6heren Menschentums sein. Wenn 
Sie einmal sehen werden, welch' einer Summe von tagtag
Heher Aufopferung ein treues Weib fahig ist, wie sie fur die 
Ihrigen alles zu Ieisten und zu ertragen imstande ist, .ohne 
Anspruch auf Lob oder Ehre, so werden Sie sicherlich froh 
sein, daB Sie ihr, schon bevor Sie sie kannten, Treue und 
Reinheit bewahrt haben. 
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Ich bin gar kein Freund der Frauenrechtlerinnen, auch 
wenn sie nicht speziell das Recht geltend machen, Fenster
scheiben einzuschlagen, denn wenn die Frauen einmal auf 
den offentlichen Markt treten, dann werden die Manner 
etwas vom Besten einbiiBen, was sie jetzt besitzen, das Bei
spiel unbegrenzter und vollkommen uneigenniitziger Auf
opferungsfahigkeit. 

Halten Sie sich als Studenten schon jetzt gegenwartig, 
daB ohne Selbstbeherrschung und Entsagung man kein guter 
iFamilienvater und kein guter Biirger wird. Wer sich nicht 
selbst beherrscht, hat stets groBe Neigung, zum Tyrannen 
gegen andere zu werden. Wer aber sich seIber zu beherr
schen sucht, der hat damit so vollauf zu tun, daB er keine 
Zeit eriibrigt, andere zu tyrannisieren. 

Wenn Sie mit griindlichem Wissen und mit griindlicher 
Geistesbildung nach dem Studium an Ihre Lebensarbeit 
gehen, weil bloB die praktisehe Anwendung des GewuBten 
oder die selbstandige Vermehrung der Wissenschaft als Lebens
zweck wahre Befriedigung schafft, wie der groBe Helmholtz 
sagt, dann werden Sie mit ungetriibter Freude auf die herr
liehe Studienzeit zuriiekblieken. 

In diesem Sinne wiinsehe ich Ihnen, meine Herren Theo
logen, daB das Wort von Gott Ihnen kein leerer Schall werde, 
sondern daB Ihre wissensehaftlichen F orsehungen Ihnen noch 
die Begeisterung erhalten, die nach der Rede unseres der
zeitigen Rektors mit lautem Beifall belohnt ward; daB Sie, 
meine Herren Juristen, den Patriotismus und die Religiositat, 
den ernsten Sinn eines Hilty und den groBartigen Sinn fiir 
wahre Gerechtigkeit eines Huber mit sich in die Praxis neh
men mochten; daB Sie, meine Herren Mediziner, es stets 
fertig kriegen moehten, zu zeigen, wie man sich und andere 
vor Spirillen, Bazillen und allem Teufelsspuk-Infektionsstoffe 
bewahrt, daB die Philosophie der Naturwissenschafter auf 
dem Boden der Tatsaehen stehen bleibe und sich nicht an
maBe, alle Weltratsel mit ein biBehen Entwicklungsgeschichte 
losen zu wollen, und daB die Geisteswissenschafter unter 
den Philosophen an dem Walten eines Geistes in der Ge-
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schichte festhalten und nicht ihre Schatze bi1ligen Kaufern 
ausliefern an die Bajazzospriinge einer materialistischen Meta
physik. 

Mogen Sie, meine lieben Kommilitonen, nach weiteren 
80 Semestern noch freudig arbeiten und Ihren Idealen Tretle 
bewahren! Prosit! 



ADOLF STRUMPELL 

(1853-192 5) 

Einige Gedanken iiber die Entwicklung und die 
ferneren Aufgaben der Neurologie 

Aus der Ansprache beim Emp£ang der Erb-Denkmfinze. gehalten auf der 
Versammlung deutscher Nervenlirzte in Danzig am 14. September 1923 

Die Zahl derer, die noch den jungen Erb in seiner ersten 
Heidelberger und seiner Leipziger Zeit gekannt haben, als 
sein Name anfing, in der ganzen medizinischen Welt beriihmt 
zu werden, wird immer kleiner. Aber ich denke oft an jene 
Zeit zuriick, wo wir jung und arbeitsfreudig uns dem so aus
sichtsreich erscheinenden Studium der Nervenkrankheiten 
zuwandten. Und wenn ich dann die ganze weitere Entwick
lung der Neurologie in den letzten 40-50 Jahren vor meiner 
Erinnerung voriiberziehen lasse, so ddingen sich mir dabei 
stets einige Gedanken auf, die ich gern bei dieser Gelegenheit 
einmal vor einem groBeren Kreise von Fachgenossen kurz 
aussprechen mochte. 

Der erste Gedanke ist, daB die ganze Neurologie, wie sie 
jetzt als ein stattliches und weitreichendes Wissensgebiet vor 
uns steht, in ihren Wurzeln und in ihrem Stamm dutchaus 
ein Werk der inneren Medizin ist. Friedreich, KufJmaul, Ley
den, F. SchuUze - um nur einige Namen der Begriinder der 
neueren deutschen Neurologie zu nennen - waren aIle, wie 
Erb selbst, innere Kliniker. Von den Erfolgen der neuro,. 
logischen Arbeit dieser Manner angeregt, wandte sich damals 
der jiingere klinische Nachwuchs hauptsachlich dem Studium 
der Nervenkrankheiten - es gab damals noch keine Bakterio
logie und keine Serologie - zu. Es war die Zeit, wo in der 
inneren Klinik die zahlreichen merkwiirdigen Krankheits-
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bilder erkannt und erforscht wurden, unter denen die Er
krankungen des N ervensystems auftraten, Krankheitsbilder, 
die jetzt jedem Medizinstudierenden bekannt sind oder we
nigstens sein sollten, wahrend sie damals erst mlihsam aus der 
verwirrenden Flille der Einzelbeobachtungen herausgearbeitet 
und abgegrenzt werden muBten. Dieses ihres Ursprungs aus 
der inneren Medizin solIte sich die N eurologie stets bewuBt 
bleiben. Denn so sehr auch der immer mehr zunehmende 
Umfang der Neurologie ihre spezialistische Sonderstellung 
notwendig macht, so kann sie sich doch nur im festen Zu
sammenhang mit der allgemeinen klinischen Forschungs- und 
Denkweise weiterhin glinstig entwickeln. Sie dad die Mit
arbeit an allen groBen und wichtigen allgemein-pathologischen 
Fragen nie aus den Augen verlieren nnd sich niemals in un
wesentlichem spezialistischen Kleinkram verlieren. 

Und der zweite Gedanke ist, daB dieselben Kliniker, welche 
die Klinik der Nervenkrankheiten schufen, groBtenteils auch 
die Begrlinder der neueren pathologischen Anatomie des Ner
vensystems waren. Auf keinem anderen Gebiete der arzt
lichen Wissenschaft hat sich die Notwendigkeit der Personal
union zwischen Kliniker und pathologischem Anatomen so 
deutlich herausgestelIt wie in der Neurologie. Wenn auf 
allen anderen Gebieten Kliniker und pathologischer Anatom 
selbstverstandlich auch in enger Flihlung miteinander und 
nach gleichen Zielen strebend, aber doch getrennt ihre be
sonderen Aufgaben zu erflillen suchen, so ist diese Trennung 
flir die N eurologie nur bis zu einem gewissen Grade moglich. 
Die Mehrzahl der Fachvertreter der pathologischen Ana
tomie zeigt flir die Erkrankungen des N ervensystems ein 
wesentlich geringeres Interesse, als flir die Erkrankungen der 
anderen inneren Organe. Dieser Ausspruch solI durchaus 
keinen Vorwud flir die pathologischen Anatomen enthalten. 
Denn es ist vollkommen begreiflich, daB der Anatom, der 
nicht von dem lebhaften BewuBtsein der vorhergehenden 
eigenartigen klinischen Symptome beherrscht wird, mit ganz 
anderen Interessen an die Sektion eines Nervenkranken heran
geht, als der Kliniker, der die vorhergehende Krankheit selbst 
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genau beobachtet hat. Der Anatom interessiert sich wohl fiir 
den histologischen Bau einer Geschwulst oder fiir eine be
sondere Form der Entziindung oder Degeneration, er interes
siert sich auch fiir die Ursache einer Blutung oder einer Er
weichung. Ob aber die Geschwulst oder die Erweichung im 
Stirnhirn oder im SchHifenlappen, ob die Degeneration in den 
Hinter- oder den Seitenstrangen des Riickenmarks oder in 
beiden zugleich sitzt, ist ihm an sich ziemlich gleichgiiltig. 
Diese Fragen der Lokalisation sind aber gerade dem Kliniker, 
der in jedem Krankheitsfall ein lehrreiches vivisektorisches 
Experiment sieht, das die Natur am Menschen angestellt hat, 
von der alIergroBten Wichtigkeit. Ihre genaue Beantwortung 
erfordert jedoch oft so viel Muhe und Arbeit, daB man diese 
dem mit vielen anderen Dingen beschaftigten Anatomen gar 
nicht zumuten kann. Und Ahnliches gilt von der feineren 
pathologischen Histologie des Zentralnervensystems. Auch 
sie erfordert eine so schwierige und zeitraubende Technik, 
daB ein allgemeiner pathologischer Anatom sich gewiB nur 
ausnahmsweise derartigen Arbeiten widmen kann. Daher 
macht die notwendige Zusammenarbeit der Klinik und der 
pathologischen Anatomie gerade auf neurologischem Gebiet 
es unbedingt erforderlich, daB die klinische und die anato
mische Bearbeitung wenigstens alIer wichtigen Einzelbeobach
tungen in einer Hand vereinigt bleiben. Die Neurologie muB 
sich durchaus die vollig freie Verfiigung auch iiber ihr anato
misches Arbeitsmaterial bewahren. Wo diese nicht gewahr
leistet ist, wird die volle wissenschaftliche Verwertung der zu 
Gebote stehenden Einzelflille nur selten moglich sein. Bei 
der jetzt vielfach iiblichen Arbeitsteilung kommt es nur zu 
haufig vor, daB die wichtigsten Praparate zwar zur "spateren 
genauen Untersuchung" in die GefaBe mit MiilIerscher Fliissig
keit oder Formollosung versenkt werden, dann aber hierin
auf Nimmerwiedersehen verschwinden! Ich weiB wohl, daB 
der Realisierung meines oben ausgesprochenen Wunsches 
manche praktischen Schwierigkeiten entgegenstehen. Bei gu
tern Willen auf beiden Seiten konnen und mussen sie aber 
iiberwunden werden. 
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Ieh komme nun zu einem dl'itten Punkt, den ieh kurz be
spreehen will. Er betrifft das Verhaltnis der N eurologie zur 
Physiologie und zur physiologisehen Anatomie. Das ZentraI
nervensystem nimmt allen anderen inneren Organen gegen
iiber eine ganz gesonderte Stellung ein. Es hat sich phylo
genetiseh beim Mensehen in einer Weise fortentwickelt, die 
es naeh Form und Leistungen weit iiber das Zentralnerven
system aueh der hOchststehenden Tiedormen erhebt. Da 
die experimentierende und beobachtende Physiologie - ab
gesehen von der Physiologie der Sinnesorgane - groBtenteils 
auf die Versuehe am Tierkorper angewiesen ist, steht sie der 
Erforschung der besonderen Leistungen des menschlichen Ge
hirns und Riickenmarks ziemlieh hilflos gegeniiber. Die Er
gebnisse ihrer Untersuchungen an der Leber, der Niere oder 
dem Herzen der Saugetiere kann sie groBtenteils ohne weiteres 
auf den Mensehen iibertragen. Beim Zentralnervensystem 
liegen die Verhaltnisse aber ganz anders. Hier treten beim 
Menschen vielfach neue Leistungen und demgemaB ganz 
andere wissenschaftliche Fragen auf, zu deren Bearbeitung 
der Physiologie die Mittel nur in recht besehranktem MaBe 
zu Gebote stehen. Hier hat nun die Pathologie hilfreich ein
gegriffen, und mit berechtigtem Stolz dad die Neurologie auf 
die Fiille der Tatsachen hinweisen, welche sie mit Hilfe ihrer 
eigenenklinischen und anatomischen Methoden der Physiologie 
und der Anatomie der nervosen Leitungsbahnen und Zentren 
neu gewonnen hat. Mir scheint, daB die Physiologie sich dieses 
reichen und immer wachsenden Schatzes der Erkenntnis 
noch nicht hinlanglich bemachtigt hat. Man denke - urn 
nur ein Beispiel aus der neuesten Zeit zu erwahnen - an 
den wichtigen, noch kaum in ein physiologisches Lehrbuch 
ubergegangenen Zuwachs·, welchen die Physiologie der all
gemeinen Muskelstatik durch die Untersuchung der stl'ial'en 
Erkl'ankungen edahren hat. Aber auch das scheint mir, wie 
gesagt, bemerkenswert, daB bisher aIle groBen physiologischen 
Errungenschaften der Neurologie auf rein klinisch-anatomi
schem Wege erreicht sind, nicht durch Anwendung speziell 
physiologischer Methoden. Ich will selbstverstandlich den 
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Wert der letzteren auch fiir die Klinik in keiner Weise schma
lern, glaube aber doch, daB bei Anwendung der feinen phy
siologischen MeBmethoden auf klinischem Gebiete der Un
tersucher leieht in Gefahr kommt, iiber den Einzelheiten die 
groBeren allgemeinen Gesiehtspunkte zu sehr aus den Augen 
zu verlieren. Die reiche Quelle physiologischer Erkenntnis, 
welche uns die Pathologie des Nervensystems bietet, ist noch 
lange nieht ausgeschOpft. Sie wird uns bei sorgsamer Arbeit 
noch manchen Schatz liefem. 

Und nun komme ich zu dem letzten, mir besonders am 
Herzen liegenden Punkt, dem Verhaltnis der Neurologie zur 
Psychiatrie und Psychologie. Dies ist ein Punkt, wo ieh mit 
den friiheren Anschauungen und Wiinschen Erbs nieht ganz 
iibereinstimme. Erb forderte die Selbstiindigkeit der Neuro
logie gegeniiber der Psychiatrie. Fiir Erb horte die Neuro
logie sozusagen am Mittelhim auf. Seiner klaren und niich
ternen klinischen Denkweise entsprach die Beschaftigung mit 
den schwierigen Fragen des seelischen Geschehens nur wenig. 
Die Pathologie des peripherischen Nervensystems und des 
Riickenmarks bot ihm ungelOste Fragen genug, denen seine 
scharfe Beobachtung und sorgfaltige Untersuchung sieh zu
wenden konnten. Aber jetzt ist dies anders. Wir kennen den 
friiher ungeahnten EinfluB krankhafter BewuBtseinsvor
gange auf die peripherischen Apparate des Korpers, wir haben 
angefangen zu lemen, wie sieh auch die hochsten Formen 
geistiger Leistungen allmahlich aus den elementaren Er
regungen von der AuBenwelt her entwiekeln. Wo 5011 die 
Grenze zwischen Neurologie und Psychiatrie gesteckt werden? 
Konnen wir uns einen wissenschaftlichen N eurologen denken, 
der niehts von Psychiatrie versteht, und einen Psychiater, 
der nicht auch die neurologischen Untersuchungs- und Be
obachtungsmethoden vollkommen beherrscht? Das Verlangen 
nach einer Trennung der Neurologie von der Psychiatrie 
kommt mir wie das Verlangen an einen Geigenspieler vor, er 
diirfe nur auf der G- und D-Saite spielen, wei! die A- und E
Saite fiir einen anderen Spieler bestimmt seien. DaB die Be
schranktheit unserer Arbeitsfahigkeit und die auBeren Riick-
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sichten auf die Unterbringung und Behandlung der Geistes
kranken bis zu einem gewissen Grade eine formale Trennung 
zwischen der Neurologie und der Psychiatrie notig machen, 
weiB ich sehr wohl. Aber diese formale Trennung ist nicht 
innerlich bedingt, noch weit weniger, als die ebenfalls rein for
male Abtrennung der Neurologie von der allgemeinen klini
schen Medizin. 1st die Neurologie so weit aus ihrem Mutter
boden, der innern Medizin herangewachsen, daB sie sich zu 
selbsHindigem Dasein einrichten will, so solI sie sich doch nicht 
weiter verstiimmeln lassen. Der Einheit des Nervensystems 
muB auch die Einheit der Wissenschaft von ihm entsprechen. 

Die Abgrenzuug der Psychiatrie als eines besonderen In
teressen- und Arbeitsgebietes wird hierdurch natiirlich nicht 
beriihrt. la, man kann die Psychiatrie als die Krone und den 
Gipfel der Neurologie bezeichnen, beschliftigt sie sich doch 
mit den hOchsten Leistungen, welche das menschliche Gehirn, 
dieses bisher groBte und heiligste Wunderwerk der Natur, 
hervorbringen kann. Dadurch tritt sie aber naturgemaB in 
die engsten Beziehungen zur Psychologie, zu der ihr Verhalt
nis genau dasselbe ist und sein soIl, wie das Verhaltnis der iib
rigen Neurologie zur Physiologie des Nervensystems. Die 
Kenntnis der Tatsachen des normalen BewuBtseins ist selbst
verstandlich die unabweisbare Voraussetzung fUr eine erfolg
reiche Erforschung seiner krankhaften Storungen. Aber fast 
noch mehr Forderung als die Physiologie des N ervensystems 
von seiner Pathologie sollte, wie mir scheint, die Psychologie 
von der Erforschung des krankhaften Seelenlebens zu erwar
ten haben. Steht der Psychologie auch die wunderbare Quelle 
der bewuBten Beobachtung der selbsterlebten seelischen Vor
gange zu Gebote, so hat sie es hierbei doch meist mit fertigen 
GesamtIeistungen der psychischen Mechanismen zu tun. Es 
fehlt ihr die Moglichkeit der Auflosung der Gesamtprozesse in 
ihre einzelnen Faktoren. Und hier tritt nun wiederum - neben 
der genetischen Psychologie des Kindes und der Natur
volker - die klinische Psychiatrie als Helferin ein. Erst 
der zerbrochene Apparat HiBt seine einzelnen Teile genauer 
erkennen! In jedem Fall von Aphasie und Apraxie steckt 
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mehr Psychologie drin, als in manchen umfangreichen psycho
logischen Abhandlungen. 

Aber auch die Psychiatrie wird ihre Aufgabe, eine 
pathologische Psychologie zu schaffen, nur erfullen konnen, 
wenn auch sie den allgemeinen Grundsatzen klinischer For
schung treu bleibt, an der genauen Analyse des Tatsachlichen 
iesthalt und sich weder von voreiligen Verallgemeinerungen, 
noch von phantastischen theoretischen Spekulationen beein
flussen laBt. Tausche ich mich nicht, so drohen der gegen
wartigen klinischen Psychologie vor aHem zwei Gefahren, 
vor denen ich nicht eindringlich genug warnen mochte. Die 
eine liegt in den Dbertreibungen der sogenannten psycho
analytischen Schule, die den an Phantasie reichen, aber an 
kritischer Besonnenheit armen Geistern einen bequemen Tum
melplatz fur ein oft recht wirres Gedankenspiel mit selbstge
schaffenen Worten und Begriffen darbietet. Aus den Hohen 
der psychologischen Phraseologie muB die wissenschaftlich
klinische Psychologie wieder auf den festen Boden der tat
siichlichen, aber nicht der erdichteten Psychoanalyse zuruck
kommen. 

Und die zweite Gefahr, deren Entstehung man noch vor 
wenigen Jahren fur kaum glaublich gehalten hatte, liegt darin, 
daB die verfuhrerischen Nebelwolken des sogenannten Okkul
tismus anfangen, jetzt sogar in die ernste Wissenschaft ein
zudringen und das klare Denken zu umhullen. Einerlei, ob 
mir dies spater einmal zum Ruhme gereichen oder als Zeichen 
seniler Beschranktheit ausgelegt werden mag, ich will und 
muB hier aufs entschiedenste betonen, daB ich das Liebaugeln 
mit "okkultistischen" Anschauungen fur ein hochst gefahr
liches Spiel halte. Dem okkultistischen Unsinn muB das 
wissenschaftliche Denken ein energisches "Apage" zurufen! 

Die schlichte und klare, echt klinische Denkweise des 
Mannes, dessen ernste Zuge diese Denkmunze zieren, moge 
auch fernerhin der Neurologie als Leitstern dienen. In hoc 
signo vinces! 

E bstein, Arztereden. 
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