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Vorwort. 

Das Sammeln von Arztebriefen ist fast ausschlieB
lich das Gebiet von Autogrammensammlern, denen 
oft mehr daran liegt, einen Brief in eigener Schrift 
zu besitzen, als es ihnen auf den Inhalt selbst an
kommt. Indes hat es auch nicht an solchen Sammlern 
gefehlt, die in dem Briefwechsel der Arzte das geistige 
Austauschmittel vergangener Zeiten aufbewahren woll
ten. So werden z. B. aus der Blutenlese von Briefen, 
die Placzek vor kurzem (Med. Klinik 1915/I6) "aus 
seiner medizinischen Autogmphenmappe" dargeboten 
hat, "die Personlich~iten und ihre Leistungen von 
neuem lebendig" und "treten uns auch menschlich 
naher". 

1m groBen MaBstab hat Prof. Dr. Ludwig Darm
staedter eine umfassende Sammlung von Briefen 
der bedeutendsten, namentlich der bahnbrechenden 
Forscher zusammengebracht, von dem Gedanken aus
gehend, ein historisches Bild der Entwicklung der Wis
senschaften vom 16. J ahrhundert ab bis in die neueste 
Zeit zu geben. Diese Sammlung hat Darmstaedter 
mit Stiftungsakt vom 3I. Dezember 1907 der Konig
lichen Bibliothek in Berlin zur Eroffnung ihres neuen 
Gebaudes geschenkt. Der 1909 erschienene Katalog 
dieser Sammlung (977 Seiten) enthaIt die Briefe von 
Entdeckern und Erfindern aus den Gebieten der Welt
und Kulturgeschichte, sowie der freien und exakten 
Naturwissenschaften. Die Sammlung zahlt jetzt 50000 
bis 60000 Stuck und ein neuer Zettelkatalog ist in 
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voller Arbeit, wie mir Herr Prof. Darmstaedter 
vor kurzem mitteilte. "Wie seine Autographensamm
lung entstand", hat er selbst lehrreich und anschaulich 
geschildert. (Die Woche, I909, Nr.23, S.973-976.) 
Bei dem Kauf von Autogrammen legte Darmstaed ter 
mit Recht "stets den Hauptwert darauf, Stucke zu 
erhalten, die sich durch ihren Inhalt auszeichneten", 
und er bevorzugte namentlich solche, die von einer 
Entdeckung des betreffenden Forschers handelten. 

Auch ohne Goethes Urteil zu besitzen, daB Briefe 
unter die wichtigsten Denkmaler gehoren, die der ein
zelne Mensch hinterlassen kann, hatte man sich wahr
scheinlich mit der Sammlung von Briefen bedeutender 
Forscher und Gelehrten befaBt. Indes sind bei der
artigen Sammlungen, wobei ich an die von Klaiber 
und Lyon, Die Meister des deutschen Briefes, IgoI, 
denke, -'- wenn sie auch ihren Zweck erfiillt - die 
Arzte kaurn genannt oder jedenfalls uberhaupt nicht 
zu Wort gekommen. Gerade b'ei derjenigen Gattung 
von Arzten, die wenig an Werken hinterlassen haben, 
sind wir, urn ihre Personlichkeit festzuhalten, haufig 
nur auf ihre Briefe angewiesen; zu diesen gehort unter 
anderen der Berliner Kliniker Johann Lucas Schon
lein, dessen Briefe zu samme1n ich seit Jahren mich 
bemiihe. Bei einer anderen Gattung von Arzten, die 
viel veroffentlicht haben, haben wir aber auch den 
Wunsch, sie von der rein menschlichen Seite kennen zu 
lemen1). 

Daher habe ich in den foIgenden Bogen zurn ersten
mal den Versuch gemacht, etwa funfzig namhafte 

I) Hierher g.ehiirt die treffliche Beobachtung Varnhagen 
von Enses (Tagebiicher Bd. 12. 241). daB .. die vielseitigsten. 
gemiitvollsten. menschenfreundlichen Menschen" von jeher er
giebig. ja verschwenderisch im Briefschreiben waren. wihrend 
.. ganz einseitige und ganz egoistische Menschen" selten Brief· 
schreiber sind. da sie .. am liebsten mit ihrer eignen Pe£8OD be· 
schiftigt" sind. 
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Arzte, von Paracelsus bis auf Paui Ehrlich, in 
ihren brieflichen AuBerungen zu uns reden und so 
wieder lebendig werden zu lassen. Manchmal kann 
ein kleiner Briefzettel charakteristischer sein als eine 
groBere biographische Skizze. 

Um eine gewisse Entwicklungslinie, die den Stil, 
den wissenschaftlichen Fortschritt usw. betrifft, aus 
dieser Briefauswahl, die vier Jahrhunderte umfaBt, 
erkennen zu lassen, lag es am nachsten, die Briefe, 
die teilweise gekfirzt werden muBten, urn das Wichtige 
zusammenzudrangen, nach den Geburtszeiten der Brief
schreiber ~u ordnen. 

DaB eine solche Auswahl ffir den jeweiligen Brief
schreiber nur eine subjektive sein kann, ist einleuch
tend und auch beschrankt durch das vorliegende Mate
rial an Briefen. Es lag vorerst nahe, aus den zerstreut 
gedruckt vorliegenden Briefschatzen zu schopfen und 
eine Verwertung von noch ungedrucktem Material ffir 
spater zuriickzustellen. Die Quellen, aus denen die ge
druckten und ungedruckten Briefe stammen, habe ich in 
einem dem Bande angehangten Verzeichnis nach
gewiesen. 

Mogen die in ihren Briefen zu Wort kommenden 
.Ante von sich selbst reden, oder mogen sie iiber ihre 
arztliche Kunst im allgemeinen sprechen, ihre Gefiihle 
und Gedanken bleiben immer personlich, und es spricht 
aus ihnen der "unmittelbare Lebenshauch". Darum 
sagt Goethe einmal: "Briefe sind soviel wert, wei! 
sie das Unmittelbare des Daseins aufbewahren." Aus 
der Gesamtheit dieser PersonlichkeitsauBerungen aber 
ergibt sich wie von selbst etwas, das man eine Arzte
geschichte in Briefen nennen konnte. 

Es handelt sich dabei allerdings nicht um die Dar
stellung einer klaren Entwicklungslinie, sondem nur 
urn eine Aneinanderreihung lebender Punkte. 

Es ware gewiB an der Zeit und reizvoll genug, die 
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Entwicklungsgeschichte des Arztebriefes zu schreiben, 
zu der bisher nur wenig Ansatze vorliegen. Stein
hausen hat die "Geschichte des deutschen Briefes" 
(Berlin 1889, 2Teile) in kultureller Beziehung geschrie
ben und den deutschen Privatbriefen des Mittelalters 
(Berlin 1899 u. 1907) wertvolle Quellenstudien ge
widmet. J edoch ist der Brief des Arztes dabei kaum 
beriicksichtigt worden l ). Es ist hierbei zu bemerken, 
daB nach Steinha usen "die deutsche Ausdrucks
weise dieser Zeit noch iiberaus konventionell ist und 
immer nur bedingte Riickschliisse auf die Menschen 
selbst erlaubt". Dahin gehort z .. B. wohl auch der 
arztliche Brief des Dr. Johann Lasster aus dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts, den K. Sudhoff vor kur
zem veroffentlicht haP); was der Kollege iiber den 
Harn des Kranken aussagt, hat er der Harnschau ent
nommen. Die gewisse A.hnlichkeit der arztlichen 
Briefe des 16. Jahrhunderts in Form und Inhalt be
statigt z. B. auch H. Peters3) auf Grund einer kleinen 
in Hannover vorhandenen Sammlung von Arzte
briefen. 

Auch unter den deutschen A.rzten der ersten HaIfte 
des 16. Jahrhunderts gab es so1che, die dem Brauch 
der italienischen Meister - Baglivi, Malpighi, 
Morgagni - folgten und wissenschaftliche Abhand
lungen und Mitteilungen in Briefform kleideten. Von 
derartigen "Epistolae medicinales" des pfalzgraflichen 
Leibarztes Johannes Lange (1485-1565) hat uns 
V. Fossel') Nachricht gegeben. Diese wissenschaft
liche Behandlung von medizinischen Gegenstanden in 
Briefform hat sich in der Folgezeit bis ins neun-

1) Vgl. Bd. 2, S.93, Nr. 88. 
2) Archiv f. Geschichte der Medizin. Bd. 8 (1915), S.450f. 
8) H. Peters, in Sudhoff-Festschrift Archiv f. d. Geschichte 

der Naturwissenschaften. Bd.6, S 283-287. 
6) Archiv f. Geschichte der Medizin, Bd. 7 (1914), S.238-252. 
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zehnte Jahrhundert" erhalten. So druckte - nur um 
ein Beispiel anzufiihren - J 0 han n e s M till er zwei 
an ihn gerichtete Briefe von Schonlein in seinem 
Archiv ab, von denen der eine die Entdeckung des 
den Favus verursachenden Pilzes brachte. In unserem 
Jahrhundert hat mein Vater Wilhelm Ebstein ge
legentlich des 70. Geburtstages von Franz Konig in 
seinem Biichlein "Vererbbare cellulare Stoffwechsel
kran:kheiten" (Stuttgart I902) die Briefform deshalb 
gewahlt, urn dem abzuhandelnden Stoff - als Geburts
tagsgabe bestiinmt - eine gefalligere Form zu geben. 

Mag nun der arztliche Brief mehr wissenschaftlichen 
Zwecken dienen oder mehr menschliche Seiten in des 
Arztes Forschertatigkeit enthUllen, wie in Billroths 
Briefen, so hat er stets das "Unmittelbare des Da
seins", das er wiedergibt, fUr sich. Billroth "hatte 
das Bedtirfnis, seine reiche Gedankenwelt in Briefen 
niederzulegen und sich dadurch tiber unbestimmte 
Vorstellungen und Empfindungen klar zu werden. 
Wes sein Herz voll war, das floB ihm in die Feder. 
Meine Feder ist verzogen, sie beherrscht mich mehr 
als ich sie!" schreibt B i 11 rot h einmal. "Sogar in 
derselben Stadt unterhielt er mit den Freunden eine 
fortlaufende Korrespondenz, und da bei Tag die Zeit 
dazu fehlte, schrieb er oft bis in die Nacht hinein. 
Vor jeder Mtihe schtitzte ihn ein tiberaus leichter Stil. 
Nie verlegen urn das Wort oder um ein seiner regen 
Phantasie entnommenes Bild gestaltete er die Ge
danken natiirlich und doch kiinstlerisch, ohne lange 
abzuwagen, stets frisch vom Fleck 10sschieBend. "1) 

Daher gilt auch von den Arztebriefen, was Lothar 
Schmidt'.!) tiber Briefe im allgemeinen sagt: "Es gibt 
keine bered tere Zeugnisse fUr Menschen, die gewesen 

1) G. Fischer, in: Briefe von Billroth, S. XI, 8. Auf!. 1910. 
') L. Schmidt, Die Renaissance in Briefen usw. Bd. I. Leipzig 

190 9, S. 3. 
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sind, als die Briefe, die von ihnen blieben. Der Brief 
ist nachst dem gesprochenen Worte und oft noch in 
hoherem MaBe als dieses der individuellste Ausdruck 
menschlichen Fiihlens und Empfindens. Keine kiinst
lerische Darstellung, kein wissenschaftliches Forschen 
laBt in ahnlicher Weise die ins Schattenreich der Toten 
eingegangenen Lieben wieder Fleisch und Blut werden 
und alles einst lebendige Drum und Dran von Ort 
und Zeit wieder auferstehen." 

Leipzig, den 27. November 1918. 

Erich Ebstein. 
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(Paracelsus). 



Theophrastus Bombast von Hohenheim 
(Paracelsus). 

Geboren zu Ende 1493 bei Einsiedeln (Kanton Schwyz), ge
storben den 24. September 1541 in Salzburg. - Als Sohn eines 
gelehrten Arztes geboren, der ihn anleitete, ging er dann auf 
Hochschulen Italiens, wurde Doktor von Ferrara und eignete sich 
das Wissen jener Zeit an. ..Experimenta ac ratio" war sein 
Leitmotiv. In seinen Wanderjahren, die ihn iiber ganz Europa 
fiihrten, sammelte er tausenderlei Erfahrungen und Erkenntnisse 
und Beobachtungen. Nach Hause zuriickgekehrt, finden wir ihn 
bald wieder unterwegs; 1526 machte er sich in StraBburg ansas'
sig, und 1527 wurde er Lehrer an der Universitiit Basel, wo 
er iiber Themen aus der inneren Medizin (PuIs. und Hamdia
gnostik) und der Chirurgie las, bis er sich 1528 mit der Fakultiit und 
dem Rat der Stadt Basel iiberwarf, so daB er seitdem wieder ein 
voIles Jahrzehnt ein unruhig Wanderleben fiihrt, bis er dann 
seelisch und korperlich gebrochen nach Salzburg zog, wo ihn der 
Tod ereilte . .:...... Hat sich Paracelsus auch zeitweise von der Medizin 
abgewendet, so fiihlt er sich doch immer wieder hingezogen zu 
der .. bewerten, nothaften Kunst, allen Kranken niitzlich und hilf
lich zu ihrer Gesundheit". Wenn Hippokrates sagte: .. Denn wo 
Liebe zum Menschen vorhanden ist, da ist auch Liebe zur Kunst 
vorhanden", so kleidete das Paracelsus in die Worte: .. Der 
hochste Grund der Arznei ist die Liebe." - Der folgende an Eras· 
mus gerichtete Brief ist ein Gutachten iiber dessen Leiden (t 1536), 
wobei Paracelsus an Gallensteine, Harnsteine usw. dachte, die 
er unter der Lehre vom Tarfarus (Cremor tartari, Weinstein) zu· 
sammenfaBte: 

Theologorum Patrono Eximio domino Erasmo Rotero
damo undicunque doetissimo suo optimo. 

Que mihi sagax musa et Alstoos tribuit medica, 
candide apud me clamant Similium Iudiciorum mani
festus sum Auctor. 

Regio epatis pharmacijs non indiget, nee alie due 
species indigent Laxatiuis, Medieamen est Magistrale 
Archanum potius ex re egnfortqtiua, specifica et melleis 
abstersiuis id est consolidatiuis. Indefedum epatis 

E h s t e in, Arztebriefe. 
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essentia est, et que de pinguedine renum medieamina 
regalia sunt perite laudis. Scio eorpuseulum Mesuaijeas 
tuum non posse sufferre eolloquintidas, nee Aliquot 
[aliquod] turbidatum seu minimum de pharmaeo Scio 
me Aptiorem et in Arte mea peritiorem, et scio que 
eorpuseulo tuo valeant in vitam longam, quietam et 
sanam, non indiges vae[u]ationibus. 

Tertius morbus est vt apertius Loquar, que materia 
seu vlcerata putrefaetio seu natum flegma vel Aeci
dentale eolligatum, vel si fex vrinae, vel tartarum 
vasis vel Mueillago de reliquijis e spermate, vel si 
humor nutriens viseosus vel bithuminosa pinguedo 
resoluta vel quicquid huiusmodi sit, quando de poten
tia salis (in quo eoagulandi vis est) eoagulabitur quemad
modum in siliee, in berillo potius, similis est hee gene
ratio, que non in te nata perspexi, sed quicquid Iudicaui 
de minera frusticulata Marmorea existente in renibus 
ipsis iudicium feci sub nomine rerum eoagulatarum. 

Si optime Erasme Mea Praxis speeifica tue Excel
lentie plaeuerit Curo ego vt habeas et Medicum et 
Medicinam. 

Vale 
Theophrastus. 

Andreas Vesalius 
Geboren den 13. Dezember 1514 zu Briissel, war Leibarzt 

Karls V., dann Philipps II., gestorben den 15. Oktober 1564. - Er 
ist der wahre Begriinder der neueren Anatomie, er ist der erste, 
der den menschlichen Korper genau und umfassend gekannt hat. 
1543 veroffentlichte er das entscheidende Werk .. Corporis humani 
febrica". In dem folgenden Brief bedankt sich Vesalius bei Achilles 
P. Gasser fiir die 'Obermittelung des Sektionsberichtes. Vesal war 
der erste Arzt, der 1557 ein inneres Aneurysma beim Lebenden er· 
kannte; deshalb schreibt er: gerne vemehme ich als gewiJ3, was wir 
nur vermutungsweise bei Vcrsuchen erschlieJ3en konnen. Morgagni 
(de sedibus et causis morb<1rum XL, 27) nennt Vesals Diagnose 
.. eo tempore admirabilem, nunc facile imitabilem". 



Paracelsus: Rezept. 
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An Gasser: 
Una cum D. Bartholomaei Velseri literis, Tuas, 

doctissime et mihi amicissime D. Achilles, accepi, 
quibus defuncti D. Leonardi historiam describis sedulo 
a vobis sectione observatam, pro quas eas, quas possum, 
habeo gratias. Lubens namque certius agnosco, quae 
variis conjuncturis in aegris colligere cogim.ur. Mirum 
sane est, qua eiusmodi arteriae dilatatio sit frequens 
contenta in sanguine materia magis, quam alia quopiam 
modo differens. Quod namque lardo in Domino nostro 
comparas, ego vitreo oculorum humori admodum simile 
con~pexi, interdum carnosum tan tum reperi substan
tiam, quae superficie sua ventriculorum cordis intemae 
superficiei respondet. Atrebatensis Episcopi soror 
similem affectum sub ventriculo in ventris anteriori 
sede ostendit, qui ita mobilis est, ut globum esse diceres 
nunc dextrorsum, nunc sinistrorsum actum,· prout 
huic illive lateri incumbit, fuitque is affectus illi anni 
plurimis familiaris, imo ab ineunte aetate, scribit 
mater ipsius, sese affectus initium percepisse, modo 
ille pulsu sit diiudicandus. Si itaque nobis tam fre
quenter etiam in corpore latitans in vivis occurit, 
quoties in cerebro et thoracis cavitate et circa os 
sacrum consistere, et nos latere poterit? Dispeream, 
si non post visum mihi D. Leonardum, sex ad mini
mum occurerunt eiusmodi affectus, sed variis sedibus 
impliciti. Affectus mihi primum visus, ut etiam D. T. 
recensui, in thoracis cavitate erat circa iugulum, qui 
pectoris superiores costas ita figuraverat, ut costas et 
transversos vertebrarum processus in D. Leonardo 
sensim potius figuratas, quam carie aut putredine 
affectas scribis. D. Bruxellae 18. Julii 1557. 

[And. Vesalius.) 

1* 
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Giovanni Battista Morgagni 
Geboren am 25. Februar 1682 in Forli, Oberitalien (Romagna), 

gestorben am 6. Dezember Inl zu Padua, gab 1761 in zwei Biinden 
heraus: "De sedibus et causis morboru"m per anatomen indagatis 
Iibri quinque". Durch dieses Werk, in dem erSektionsbefunde 
musterhidt beschrieb und sie mit dem Verlauf der Krankheiten 
verglich, wurde er der Begriinder der modernen pathologischen 
Anatomie. "Daraus erkliirt sich," wie Rudolf Virchow sagt, 
"daB er einen so entscheidenden EinfluB auf die Methode der Kran
kenuntersuchung ausgeiibt hat." (M. und der anatomische Ge
danke. 1894. S. 17.) Der aus M.'s Geburtsort yom 19.0ktober 
17II an Prof. Vallesnieri gerichtete Brief - in Obertragung -
zeigt, daB er neben seinen wissenschaftlichen Bestrebungen in 
'leinen friiheren J ahren auch recht alltagliche Neigungen gehabt hat. 

Ich nehme an, daB Euer Hochwohlgeboren und 
deren ganzes hochgeehrtes Haus glucklich nach Padua 
zuruckgekehrt ist, und ich schreibe Ihnen deshalb 
dorthin, indem ich mir die Freiheit nehme, Ihnen 
zweier1~i Bemiihungen zu verusachen. Die eine ist die, 
daB ich Sie bitte, an Herrn Zeno1) eine Kopie der Rolle 
und unseres Kalenders fur das bevorstehende Studien
jahr zukommen zu lassen; und die andere, daB ich 
Sie urn eine Notiz anflehe, die von der ersten ganz 
verschieden ist. Ich beabsichtige, mich mit schwar
zem Amoer von Florenz zu versehen und mir einen 
stadtischen Anzug zu machen, urn genau in der neuesten 
Mode von Padua aufzutreten. Und da solche Mode 
einen langeren oder kiirzeren Mantel, als der unsrige 
ist, erheischen kann, und ebenso die Jacke und die 
Beinkleider, so kann ich nicht wissen, wiewiel Amoer 
ich bedarf. Hier inliegend sind drei Faden. Der langste 
ist das MaB fUr einen Mantel, der mir gerade unter 
die Wade der Beine ginge, der kiirzeste ist das MaB 
der Hose, welche von der Hiifte mir bis zur Hohe 
des Knies gehen wurde, und der dritte Faden ist das 
MaB fur eine Jacke an meinem Rucken, aber lang nach 

1) Hofpoet. 
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romischer Mode. Ich mochte nun, daB Euer Hoch
wohlgeboren dafiir sorgte, daB ein erfahrener Schneider 
von all dem entnehme, wieviel ArmUinge des besagten 
Amoer ich gebrauche (ich meine Florentiner Armel), 
urn einen Mantel, Jacke und Hose nach dortiger neuster 
Mode anzufertigen. Sehen Sie, was fiir Umstande 
Ihnen bereitet werden; aber Ihre groBe Gefalligkeit 
einerseits und andererseits Ihr guter Wille fiir meine 
Angelegenheiten, lassen mich die groBe Freiheit neh
men ... 

Giorgio Baglivi . 
Geboren am 8. September 1688 in Ragusa, gestorben den 

17. Juni 1707 in Rom. - B. studierte besonders in Neapel. Dann 
machte er wissenschaftliche Reisen an die anderen Universitiiten 
Italiens; besonders in Padua und Bologna hielt er sich auf. Seit 
Ende April 1692 sehen wir ihn in Rom, von wo auch seine unten 
verdeutschten Briefe an den Gc'inner An tonio Maglia bechi da
tiert sind. Mit 28 J ahren wird er" dort Professor an der Sapienza, dem 
Arc,hilyceum romanum. 1m selben Jahr gab er sein Werk "De praxi 
medica" heraus, in dem sein Wahlspruch "ratio et observatio" zur 
Geltung kam, dem er das Experiment als Priifstein beigesellte. Am 
hochsten gilt Baglivi der Arzt am Bette des Kranken, den er fiir 
das beste Lehrbuch der Medizin erkliirt. Dementsprechend ist 
er auf eine rationelle Therapie bedacht. Sein friiher Tod hat viele 
seiner Ideen nicht ausreifen lassen. 

Rom, d. 23. August 1692. 
Ich befinde mich in Rom bei dem Herrn Malpighi 

urn mich in der Anatomie weiter zu vervollkommnen, 
und ich bin noch in betreff meiner Abreise nach Lecce 
oder auch nach den deutschen UniversWiten un
schliissig, vermute aber, daB ich nach dern Wunsche 
meines Vaters einige Jahre in Rom verweilen werde ... 

Rom, d. 16. Dezember 1696. 
Es ist eine gute Weile her, daB ich an Ew. Hoch

wohlgeboren geschrieben habe, und zwar urn Sie nicht 
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zu beHistigen. Jetzt endlich kann ich Ihnen mitteilen, 
daB ich den Druck meiner praktischen und anato
mischen Werke beendet habe und Ihnen gleichzeitig 
ein Exemplar des Werkes anbieten, in das ich unter 
anderem die Beschreibung der Krankheit und der 
Sektion des Herrn Malpighi habe einriicken wollen, 
zur Erinnerung an den mit ihm in Rom und Bologna 
gepflegten vertraulichen Verkehr. Ich benachrichtige 
Sie auch noch, daB ich den Lehrstuhl fiir Anatomie 
hier an der Universitat zu Rom erhalten habe und zwar 
im offentlichen Konkurs gegen schlieBlich 12 Mit
bewerber ... 

Rom, d. 16. Februar 1697. 
Einliegend iibersende ich Ew. Hochwohlgeboren 

meine schwache Ansicht iiber das Elephantenskelett 
des Herrn Tentzel, ich wiirde ausfiihrlicher gewesen 
sein, aber mit Beginn des Woche habe ich eine Menge 
Sektionen an der Sapienza zu machen, so daB ich 
kaum Zeit zum Atmen habe . . . 

Rom, d. 3. Oktober 16g8. 
Nachdem die Royal Society zu England mich mit 

Zustimmung des Konigs an Stelle des verstorbenen 
Herrn Malpighi als Mitglied aufgenommen, so teile 
ich dies Ew. Hochwohlgeboren .pflichtgemaB sofort 
mit. Es ist mir nur peinlich, daB die geehrten Herrn 
mir eine Ehre erzeigt haben, welche so weit mein Ver
dienst iibersteigt. Wenn Sie unserm gemeinschaft
lichen Freunde Schrock schreiben, so bitte ich Sie 

'recht dringend, ihn davon zu benachrichtigen und ihn 
in meinem Namen zu griiBen, wie auch, bitte, die andern 
Freunde in Italien, Deutschland usw. So wertlos 
mein Buch ist, so ist es doch schon in Lyon in Frank
reich von A nisson neu aufgelegt worden und jetzt 
kommt auch eine neue Auflage in Amsterdam, und in 



7 

England iibersetzen sie meine drei Dissertationen ins 
Englische. Und somit kiisse ich Ew. Hochwohlgeboren 
ehrerbietigst die Hand . . 

Rom, d. 2. Februar 1704. 
Die gelehrte Rede des Herrn Ramazzini habe ich 

erhalten und spreche Ew. Hochwohlgeboren meinen 
ergebensten Dank dafiir aus und versichere Sie meiner 
ewigen Verpflichtung. Der Tod des Herrn Bellini 
betriibt mich aufs hachste. Gott erhalte mir Ew. 
Hochwohlgeboren noch tausend Jahre; ich kiisse 
Ihnen ergebenst die Hand. 

Heute erhielt ich, aber nicht durch die Post, ein 
Schreiben von Ew. Hochwohlgeboren, datiert vom 
8. November, mit zwei Reden des Herrn Ramazzini. 
Ich danke Ew. Hochwohlgeboren unendlich und bitte 
Sie urn die Ehre der Erwiderung durch Ihre Befehle. 
Meine samtlichen Werke sind jetzt in Deutschland 
in deutscher Sprache neu aufgelegt worden und ein 
wenig friiher in England in englischer Sprache; das 
mage Ihnen als literarischer Nachweis dienen. 

Matteo Realdo Colombo 
Aus Cremona (um 1516) gebiirtig, war er 1542 nach Vesals 

Fortgang aus Padua dort Professor der Anatomie, ging spater nach 
Pisa und Rom, wo er 1559 vor Vollendung des Hauptwerkes: "De re 
anatomica libri XV" starb. Dieses Werk entstand unter tatiger 
Mitwirkung Michelagniolo's (Michelangelo). wie der folgende 
iibertragene Brief lehrt, der an den Herzog Cosimo 1. von Florenz 
gerichtet ist. . 

Rom, am 17. April 1548. 

Erlauchtester und Vortrefflichster Herr Herzog! 
Immer habe ich mich nach allen meinen Kraften 

bemiiht, etwas Angenehmes und Ehrenvolles zu voll-
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bringen, urn Euerer Exzellenz Absichten zu entspre
chen. Und da ich mir gedacht habe, unter aIlgemeinem 
Beifalle aIler derer, die die Struktur des menschlichen 
Korpers zu erkennen wiinschen, vermittelst meiner 
Tatigkeit ihnen einen Dienst zu erweisen, so habe ich 
mich, seitdem ich in Euerer Exzellenz Diensten stehe, 
bemiiht und bemiihe mich auch noch weiter, ein Werk 
zu verfassen, das dariiber die Wahrheit enthalt,. und 
das man beim Sezieren studieren kann: Sehe ich doch 
den Schaden, den man beim Studium Galens erleidet. 
welcher voller Fehler steckt, abgesehen davon, daB 
er langweilig ist, und ebenso beim Studium Vesals, 
der weitschweifig und nicht geringer Verbesserung 
bedarf, wie ich das ja mehrfach bei offentlichen De
monstrationen gezeigt habe und mit Genehmigung 
Euerer Exzellenz noch offener darlegen will. In An
betracht davon habe ich mich daher an Eure Exzellenz 
mit der Bitte gewandt, Sie wollten geruhen, mir einen 
Urlaub fiir einen (langeren) Aufenthalt in Rom zu 
gewiihren, einmal weil rnir das Gliick (dort) den ersten 
Maler der Welt dargeboten hat, dessen ich mich dabei 
bedienen kann, und sodann wegen der Fiille von 
Leichen, die man fast unausgesetzt unter der Hand 
haben muB, urn die Dinge richtig zu beobachten und 
somit das Material zu besitzen, aIlen alten wie moder
nen (Anatomen) entgegenzutreten. Euere Exzellenz 
hatten daher, in Anbetracht des Vorteiles, der daraus 
erwachsen muB, in gewohnter Giite mir einen reich
lichen Urlaub fiir diese Reise (nach Rom) erteilt, 
wenn ich nur nicht verfehlte, zur Zeit der Sektionen 
mich in Pisa wieder einzufinden, urn diese vorzunehmen, 
nach MaBnahme dessen wozu ich im Studio (oder in 
der Universitat daselbst) gehalten bin. Und diese 
Verpflichtung habe ich, wie ich glaube, auch eingehalten 
und die Sektionen in gebiihrender Zeit vorgenommen; 
und nach ihrer Beendigung bin ich dann mit gniidiger 
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Erlaubnis Euerer Exzellenz und des Herrn Leliol) 
nach Rom zuriickgekehrt, urn dort Korper zu sezieren 
und eifrig mit Malern zu verkehren. Und seitdem ich 
recht viel (schon) gesehen. Und in diesem Sommer 
wollen wir an den Knochenbau gehen. Und mit alle
dem habe ich stets Euerer Exzellenz einen guten Dienst 
zu erweisen geglaubt, wie ja auch aus Dero Urlaubs
erteilung hervorgeht. 

Nunmehr ist mir eine Mitteilung des Herrn Giordano 
Orsini 2) zugegangen, der mich benachrichtigt, Euere 
Exzellenz seien liber mich wegen meiner so langen 
Abwesenheit (von Pisa) miBgestimmt, worunter das 
Studio leide. ICh erwidere: Das Studio leidet durch 
mich in keiner Weise, denn ich habe fiir dieses getan, 
was ich in diesem Jahre zu tun verpflichtet war. 1m 
iibrigen sage ich, daB ich nicht ohne ausdriickliche 
Erlaubnis Euerer Exzellenz habe abreisen wollen 
(aus Rom). Und als ich sah, ich bereitete ihnen 
kein geringes Vergnligen, kam ich mit meiner Familie 
letzten Oktober (r547); und vor meiner Abreise lieB 
ich noch vermittelst des Herrn Giordano Euerer 
Exzellenz in empfehlende Erinnerung bringen, daB, 
wenn ich (wieder) mit meiner Familie abreisen mliBte, 
dieselben mir eine Unterstiitzung von roo Dukaten 
zu gewahren geruhten, deren ich zu meiner Reise 
bedarf. Mir wurde die Antwort zu teil: Man wolle 
derartige Gepflogenheiten nicht im Studio einfiihren 
namlich vor der Zeit zu zahlen; vielmehr mochte ich 
handeln, wie ich konnte; und wenn ich zu den Sektionen, 
(nach Pisa) zuriickgekehrt ware, wiirde ich auch be
friedigt werden. Als ich daher erkannte, man ware 
mit meinem Kommen einverstanden, stellte ich mich 

1) Lelio Torelli (1489-1547). ein beriihmter Rechtsgelehrter. 
der zu den einfluBreichsten Riiten des Herzogs gehorte. 

2) Gemeint ist Paolo. Herzog von Bracciano. Schwiegersohn. 
des Herzogs Cosimo. 
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wieder ein und habe mieh mit der Saehe (der Ana
tomie) besehiiftigt und besehiiftige mieh aueh weiter 
mit ihr und versage nicht. Und deshalb bitte ich 
flehentlich 1), Euere Exzellenz wollen mieh mit diesem 
Werke fortfahren lassen und nicht die Ursaehe sein, 
daB ieh zuerst meine Ehre und dann die reeht betracht
lichen Ausgaben, die ich (bereits) dafiir gemaeht habe 
und noeh weiter aufwende, verliere; und ieh fiihle 
mich in meinem Gewissen verpflichtet, ihm (dem Werke) 
ein Ende zu geben. 

Und damit kiisse ieh untertanig und mit aller 
sehuldigen Ehrerbietung Eueret Exzellenz die Hand 
und empfehle mich Ihnen. . 

Aus Rom am 17. April des Jahres 1548. 
Euerer Erlauehtesten und Vortreffliehsten Herrliehkeit 

Untertanigster Diener 
Realdo Colombo, Anatomist von Pisa. 

Gabrielle Fa11oppia2 ) 

Ein Schiiler Vesals. aus Modena 1S23 gebiirtig. war Professor 
der Chirurgie und Anatomie in Ferrara. Er starb 1562 in Padua. 
In dem folgenden Brief beruft ibn Cosimo nach Pisa. wo er Nach
folger Colomb os wurde. wie aus dem iibersetzten Brief an den 
Sekretii.r des Herzogs G. Fr. Lottini hervorgeht. 

Mein ansehnlichster und stets hoehzuverehrender Herr! 
Wahrend Herr Ferrante' zusammen mit dem vor

treffliehsten Herrn Herzog auBerhalb von Ferrara' war, 
antwortete ich auf einen Brief, den Euere Herrliehkeit 
ihm (Don Ferrante) gesehrieben hatte, indem ieh mich 
entsehloB, in den Dienst eines so wiirdigen Fiirsten 
zu treten, wie es Ihr und mein sehr erlauehter Herr ist, 
wiewohl ich (dazu) noch keine Erlaubnis gehabt und 

1) eigentlich: kniefiiliig. 
II) SO die eigene Schreibweise F.'s. (Vgl, Corradi, Milano 1883.) 
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noch weniger gefordert hatte. Nun, wo ich sie erhalten 
habe, gebe ich von neuem Nachricht (falls zufaIlig 
mein erstes Schreiben verloren gegangen sein sollte) , 
wie ich unbedingt im nachsten Monate mich in Pisa 
im Dienste seiner Erlauchtesten Exzellenz unter den 
mir angebotenen Bedingungen einfinden werde. Und 
ich werde kommen, um, wie es meine Schuldigkeit ist, 
Euerer Herrlichkeit die Hand zu kiissen; der ich mich 
als ganz ergebenen Diener anbiete und empfehle. 
Gott, Unser Herr, erhalte sie. 

Aus Ferrara am 6. September 1548. 
Euerer Herrlichkeit ganz ergebener Diener 

Gabriel Fallopi. 

William Harvey 
1578 in Folkestone geboren. wurde in Padua Fabricius ab 

A qua pen den t e sein einfluBreicher Lehrer in der Anatomie. Harvey's 
Hauptwerke sind: Exercitatio anatomica de motu cordis et san
guinis in 'animalibus (Frankfurt 1628). durch das er der Entdecker 
des Blutkreislaufes, und: Exercitationes de generatione animalium 
(1651). wodurch er der Begriinder der Entwicklungsgeschichte 
wurde. - Der erste Brief stammt von Harveys Urlaubsreise nach 
Italien. In Treviso muBte er sich vom 9. Juli bis 16. August 1636 
einer Quarantii.ne unterziehen. Der zweite Brief ist ein Jahr vor 
Harvey's Tod (1658 t) geschrieben. 

DR. Harvey to Lord F eilding 
1636. Aug. 3-13. Treviso. - My sweete lord, 

I came this morning to the gates of Treviso with great 
joy, and hoped this night to have had the happiness 
to have beene with you att Venise, butt I have re
ceyved heare a very unjust affront, being stayed and 
commanded by this podesta 'to have gone into the 
Lazaretto, without any cause or suspition alledged. 
I took my first fede under the seale of Ratisbone, a 
place free, and now destined, as your Eccelency know
eth, for the meeting of the Emperor and all the rest 
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of the princes, .which yf it had not beene soe, they 
would not have com thither, it being infected or suspec
ted. Since, in every place as I came, I caused my fede 
to be underwritten, so that there is no ground for 
them to say any suspition upon me. And att this 
sentence on me by the podesta (that I should goe 
to the Lazarett) I absolutely refused, and sayd and 
offered to shewe that I had the pass and recommen
dation of his Majesty the king of Great Brittain and 
of the Emperors Majesty and of my lord Embassador 
his Eccelency, and that I had to goe to princes 
and men of quality, and that my busynes required 
expedition, and desier'd they would not hinder me, 
butt, as my passes required, further me and that I 
mought not bring that suspition and infamy on me, 
besides my own security, to goe to such a place as 
Lazaretto, whear they use to putt infected persons, 
an that I shewed them sufficient fede 1). Notwith
standing all this, heare I am to lye for ought I see 
in the open baseS) feilds, God knows how long. 
The podesta refuseth to see or reade my passes, and 
I cannot cum att him to speake and use my reasons. 
I am afraid this lying in the feild will doe me hurt 
in my health. I beseech your Eccelency to lament 
hearof. It is unjust to proceed with any man thus 
without cause and otherwise then Venetians are used 
in Ingland or soe merrit to be used heare, and otherwise 
then is fitti.og for the respects ther shold be used to 
passes forenamed. 

"I pray pardon this scribling on the grass in the 
feild, and procure with all expedition my freedom 
from this barbarous usadg. Your distressed frend and 
humble servant of your Eccellency. Will. Harvey. 

1) Fede = fede di sanita., ein Gesundheitszeugnis, das in jeder 
Stadt, die er auf der Durchreise beriihrte, abgestempelt sein muBte. 

II) Base oder bare (1) nach Weir Mitchell a. a. O. S.40. 
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William Harvey : Faksimile der Handschrift. 



An Dr. J. Vlackveld, Arzt in Haarlem! 

Learned Sir, - Your much esteemed letter reached 
me safely, in which you not only exhibit your kind 
consideration of me, but display a singular zeal in 
the cultivation of our art. 

It ist even so. Nature is nowhere accustomed 
more openly to display her secret mysteries than in 
cases where she shows traces of her workings apart 
from the beaten path; nor is there any better way 
to advance the proper practice of medicine than to 
give our minds to the discovery of the usual law of 
nature, by careful investigation of cases of rarer forms 
of disease. For it has been found in almost all things, 
that what they contain of useful or of applicable, is 
hardly perceived unless we are deprived of them, 
or they become deranged in some way. The case of 
the plasterer to which you refer is indeed a curious 
one and might supply a text for a lengthened com
mentary by way of illustration. But it is in vain 
that y<1'll apply the spur to urge me, at my present 
age, not mature merely but declining, to gird myself 
for any new investigation; for I now consider myself 
entitled to my discharge from duty. It will, however, 
always be a pleasant sight to see distinguished men 
like yourself engaged in this honourable arena. Fare
well, most learned sir, and whatever you do, still love 

Yours, most respectfully, 

William Harvey. 

London, April 24, I657. 



15 

Marcello Malpighi 
In dem Erscheinungsjahr von Harveys Entdeckung des Blut

kreislaufs (1628) geboren, zeigte er 1661 den Kapillarkreislauf zuerst 
in der Lunge und an dem Mesenterium des Frosches, und 1665 
entdeckte er unter anderem die Blutkorperchen, die Lungenalveolen 
usw. Man kann ihn den Begriinder der miskroskopischen 
Anatomie nennen. Er erlag am 29. November 1694 einem wieder
holten apoplektischen Insult. Baglivi hat iiber seine Krankheit 
berichtet und den Sektionsbefund mitgeteilt. 

Der folgende - iibersetzte - Brief ist an Borelli gerichtet 
(Leidener Ausgabe 1687). 

Bei den Sektionen, denen ich mich von Tag zu Tag 
mit steigendem Eifer hingab, habe ich mit in letzter 
Zeit ganz besonders mit dem Baue und der Funktion 
der Lungen beschaftigt, iiber die mir noch recht viel 
Unklarheit zu herrschen schien. Die Ergebnisse meiner 
Studien will ich Dir nun mitteilen, damit Du aus ihnen 
mit Deinem in anatomischen Dingen so geiibten Blick 
das Richtige vom Falschen aussondern und so meine 
Entdeckungen wahrhaft nutzbar machen kannst ... Ich 
bin nun ganz entgegengesetzter Ansicht, denn durch 
eifrige Untersuchungen habe ich gefunden, daB die ganze 
Masse det Lungen die an den vom Herzen entsprin
genden GefaBen hangt, aus sehr feinen und zarten 
Membranen besteht, und daB diese Membranen, die 
bald gespannt, bald gefaltet sind, sehr viele den Zellen 
eines Bienenstockes vergleichbare Blaschen bilden, 
deren Lage und Zusammenhang derart ist, daB die 
Blaschen sowohl untereinander wie mit der Trachea 
in direkter Verbindung stehen, und daB sie insgesamt 
in eine zusammcnhangende Membran auslaufen. Am 
besten zeigt sich das bei Lungen, die einem leben
den Tiere entnommen sind; man kann da besonders 
am unteren Ende zahlreiche, durch Luft geschwellte, 
kleine Blaschen deutlich sehen, wie es auch bei einer 
mitten durchgeschnittenen und luftleer gemachten 
Lunge, wenn auch weniger deutlich, zu erkennen ist ... 
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An der OberfUiche der Lungen ist bei auffallendem 
Lichte ein wunderbares Netz ausgespannt sichtbar, das 
mit den einzelnen BHischen eng verbunden erscheint; 
dasselbe ist auch im Inneren an einer aufgeschnittenen 
Lunge, wenn auch weniger deutlich, zu beobachten ... 

Gewohnlich teilt man die Lungen"nach ihrer Ge
stalt und Lage ein. Man unterscheidet zwei Haupt
Jeile, zwischen denen sieh das Mediastinum befindet, 
und jeder dieser Teile zerfaJ.lt bei den Menschen in zwei, 
bei den Tieren in mehrere Unterabteilungen. Ich 
selbst habe eine wunderbarere und kompliziertere 
Einteilung gefunden. Die Gesamtmasse der Lungen 
besteht aus sehr kleinen Lappchen, die von einer 
besonderen Membran umgeben, mit eigenen GefaBen 
ausgestattet sind und von den Auslaufem der Trachea 
gebildet werden. 

Urn sieh die einzelnen Lappchen sichtbar zu machen, 
muB man die halb aufgeblasene Lunge gegen das Licht 
halten, wobei die Zwischenraume deutlieh hervor
treten und, indem man von der Trachea aus Luft 
einblast, die von einer besonderen Membran ein
gehii1lten Lappchen mit kleinen Schnitten' von den 
anhaftenden GefaBen trennen. Durch eine sehr sorg
faltige Praparation kanri man auf diese Weise zum 
Ziele kommen ... Was die Funktion der Lungen an
betrifft, so weiB ieh, daB vieles, was von den Alten 
als sieher angenommen wird, noch sehr zweife!haft ist, 
so besonders die Blutabkiihlung, die nach der her
gebrachten Ansieht den Hauptzweck der Lungen 
bilden solI; es stiitzt sieh das auf die Annahme einer 
vom Herzen aufsteigenden Warme, die einen Ausweg 
suche. Ich halte es jedoch aus Grunden, die ich spater 
anfiihren werde, fiir wahrscheinlich, daB die Lungen 
von der Natur dazu bestimmt sind, die Mischung der 
Blutmasse herbeizufiihren. Was aber das Blut betrifft, 
so glaube ich nicht, daB es aus den vier gewohnlich 
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angenommenen Fliissigkeiten, den beiden GaUenstoffen, 
dem eigentlichen Blut und dem Speichel zu ammen
gesetzt ist, sondern ich bin der Ansicht, daB die ganze 
Masse, die ununterbrochen durch die Venen und 
Arterien flieBt, und die aus kleinsten Teilchen besteht, 
nur aus zwei einander sehr ahnlichen Fliissigkeiten 
zusammengesetzt ist, einer weiBlichen, die allgemein 
Serum genannt wird, und einer rotlichen ... 

AuBer den bisher angefiihrten Funktionen der Lun
konnte ich noch die als sehr notwendig auffiihren, daB 
namlich die Lungen von der Natur zu ein€m Blut
reservoir bestimmt sind, von dem aus fortwahrend 
Blut zum Herzen flieBt; von dort aus wird es dann 
durch den Herzschlag in den ganzen Korper getrieben 
und bringt so allen Teilchen Leben und Bewegung. 
Da dies jedoch schon von anderen geschildert ist, so 
will ich nur das eine kurz erwahnen, daB, wenn man 
bei noch lebenden Tieren nach Eroffnung des Brust
kastens in die schon kollabierten Lungen eine Rohre 
einfiihrt und Luft einblast, der Herzschlag sich wieder· 
erholt, auch wenn er schon fast ganz erloschen war 
dadurch, daB durch den Luftdruck Blut in den linken 
Ventrikel eindringt. Auch die Erfahrung am Kranken
bett lehrt dasselbe. Denn bei einer Verstopfung der 
LungengefaBe tritt zuerst UnregelmaBigkeit des Pulses 
an den Ohren und dann der Tod ein. Die Lungen sind 
auch bei allen Lebewesen von solcher Wichtigkeit, 
daB die meisten Krankheiten entweder bei den Lungen 
beginnen oder bei ihnen endigen. 

All diese Beobachtungen, die ich bei meinen ana
tomischen Studien gemacht habe, und ich hatte vieles 
noch weit sorgfaltiger begriindet, wenn es sieh nicht 
dabei urn die kleinsten und fiir das Auge kaum wahr
nehmbaren Dinge handelte. Ich bitte Dieh, mir Deine 
Freundschaft auch fernerhin zu bewahren. Moge Dir 
noch ein langes und gliickliches Leben beschieden sein. 

Ebstein, Arztebriefe. 2 
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Gerhard van Swieten 
Geboren den 7. Mai 1700 in Leiden, gestorben den 18. Juni 

1772 in Schonbrunn bei Wien. - War einer der bedeutendsten 
Schiiler von Boerhaave (1668-1738), zu dessen Aphorismen er 
Kommentarien herausgab. 1745 rief Maria Theresia v.S. nach Wien, . 
wo er die medizinische Schule reformierte und den klinischen Unter
richt verbesserte. Er berief unter anderen An ton d·e Haen (1704 
bis 1776). der das Thermometer in die Krankenbeobachtung und die 
Sektion in die klinische Forschung einfiihrte; an ihn ist folgender 
Brief gerichtet. der van Swieten als .. friedliebenden, bescheidenen, 
von keiner Neigung eingenommenen Mann" zeigt. der .. den Ruhm. 
den er sich erwarb. verachtete und von der Schwii.che seiner Kunst 
ganz iiberzeugt war. auf den weder Freundschaft noch Feindschaft, 
nichts als Wahrheit und Gerechtigkeit Eindruck machte". 

Van Swieten an Anton de Haen: 

Monsieur! 
Je vois dans vOtre ecrit beaucoup d'aigret;lr contre 

Mr. Stork, que vous traitez assez cavalierement, & que 
j'estime beaucoup; & lequel ayant apprit de vous, 
ayant ete deux ou trois ans chez vous comme assistant, 
a ete examine envotre presence & admis avec beaucoup 
de louange; vous me l'avez meme recommande bien 
fortement. 

Les deux tomes d'observations ou anni medici lui 
ont fait beaucoup d'honneur; j'avoue sincerement, que 
rai profite de cette lecture; car je n'ai pas honte de 
profiter des lumieres d'un jeune medecin. 

De plus, dans l'hopital qu'il a eft a soigner, les 
guerisons de plusieurs sortes de maladies ont ete plus 
frequentes & plus heureuses qu'auparavant. 

II a ecrit avec candeur sur la cigiie, & les cas, 011 je 
suis cite comme temoin oculaire, je les ai vus. 

Aucun raisonnement ne me prouvera, que je n'ai 
pas vu ce que j'ai vu. Si vous avez pu persuader cela 
au defunt Erndtel, a la bonne heure; mais je dois 
vous avertir sincerement qu'il. m'a dit tout Ie contraire. 
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Au reste, a quoi bon tout ce fracas! si vous croyez 
avoir des raisons de condamner la Cigiie, laissez la; 
sie Vous croyez la pouvoir faire rentrer dans la classe 
des venins, faites Ie. Vous avez avertis Vos auditeurs; 
mais ils ont liberte d'aller voir autre part des bons 
effets de la Cigiie. 

II ne faut jamais maitriser les esprits; si la cigiie 
ne vaut rien, elle tombera surement, laissez les bons 
gens, que Vous nommez Cicutaires, guerir ceux qu'ils 
peuvent, & -on Vous laissera pleine liberte de dire, 
que ces cures ne sont pas faites par ce remooe, Ie public 
ne croira ce qu'il veut. . 

J'avoue, que je suis ennemi de toute dispute, on 
m'a attaque plus d'une fois, & j'ai laisse faire; je ne 
me soucie pas beaucoup de ce qu'il Vous plait nommer 
reputation. Je sens beaucoup d'indolence sur cet 
article & je m'en trouve bien. Ne vous mettez pas 
en harnois pour me defendre, si l'on dit du rna] de 
moi, car je crois etre trop paresseux pour Ie faire moi 
meme, parceque je n'ai pas grande opinion -de moi, 
& l'exercice journalier de mon art me confirme de 
plus en plus dans cette pensee. 

Comme la cigiie n'est ni louee ni decriee par aucun 
DecrH de l'Universite, elle est totalement neutre, & 
ne souffrira pas par cette dispute; Vous pouvez avoir 
l'esprit en repos sur cet article. Meme un grand nombre 
de Medecins des pays etrangeres disent du bien de la 
Cigiie; Nubes testium adest, qui jusqu'ici ne crient point 
contre, mais en sont contents. 

Quoique je sois sensible aVotre zele pour me 
defendre, cependant je suis bien aise d'avoir totalement 
oubHe l'histoire du Medecin Du Ry, que je crois deja 
mort, & les noms de quelques faux amis, que vous dites 
m'avoir indiques; je Vous prie meme de ne m'en plus 
faire souvenir, car je pourrois avoir quelque ressenti
ment que je devrois vaincre apres. 

2* 
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Quoique j'eusse la lettred'E"xil entre lesmains & que 
Hirneiss Ie S9ut bien, il a continue a vomir par tout 
des injures contre moi, & je n'ai pas remiie. AVos 
remontrances, ayant par Vos soins Ia preuve en mains, 
j'ai cede, & apres 24 heures de deliberation j'ai cru 
devoir en parler a sa Majeste, qui m'a gronde d'avoir 
eu sept ans de patience. Vous ne devez pas croire que 
j 'aye approuve I'impertinence de Crantz, bien au 
contraire. Je faisois des informations (car je n'agis 
jamais sans bonnes preuves) & j'etois deja bien avance, 
tant par d'autres que par celles, que Vous m'aviez 
indiquees dans une Iettre ·datee du 19. Mars 1761, 
qui finissoit: En vous recommandant la pauvre Uni
versite de Vienne, & ma petite personne, ie coupe tout 
court, & i e n' en parlerai Plus, ayant fait ce que l' ai pa 
& ce que l' ai da. 

Crantz connoissant fort bien que l'orage se formoit, 
etoit mal a son aise. On vient me parler en sa faveur 
mais pour toute reponse, je dis que j'etois occupe a 
l'examen de cette affaire. 

Mais je fus surpris quand on vint me dire que Ia pre
miere Iec;on donnee apres paques (Ie 24 Mars) avoit eM 
destinee contre Crantz. On m'en cita des passages; je 
ne voulus pas Ie croire, & cet homme choque de mon 
incredulite m'apporta Ie Cayer ecrit de votre propre 
main, ou je Ius Ies passages &c. Ce Cayer circuloit par 
Ia ville, on Ie copioit, & l'on m'en donna une Copie. 

Alors Ie meilleur pour Votre honneur meme, etoit 
d'assoupir tout; Vous Vous etiez venge par vous 
meme, & je crois que Crantz etoit bienaise de I'avoir 
echappe si belle. . 

Je Vous prie de Vous souvenir, quod inter amicos 
licet semper opinionibus dissentiri, animis nunquam. 
Que Votre zele sait toujours prudent & sans amertume; 
alors Vous eviterez bien des chagrins, Vous gagnerez 
a tranquillite. 



Carl von Linne. 
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En ami je Vous passe toutes les expressions dures 
qui me regardent Dans V<>tre longue lettre du 6. Sep
temb. & je suis encore ce que j'ai ete toujours. 

Hietzing, ce 10. Septembre 1761. 

Totus Tuus 

Carl von Linne 

Geboren am 13. Mai 1707 in Siidra R8shult bei Stenbrohult, 
gestorben den 10. Januar 1778 zu Upsala. Mit seinem Namen ist 
die Erinnerung an eine der wichtigsten Entwicklungsperioden der 
Naturforschung eng verkniipft. Sein Genie, seine Forschungen und 
seine Lehrtiitigkeit haben ihn dazu gefiihrt, gewisse allgemeine 
Grundsatze von grofler Tragweite fiir die Entwicklung der Medizin 
aufzustellen. (Otto E. A. Hjelt hat Carl v. Linne [Jena 1909] als 
Arzt und medizinischen Schriftsteller gewiirdigt.) Der folgende 
Brief ist an Linne's Zeitgenossen Albrech t von Haller gerichtet. 

An A. von Haller: 
. Was soIl ich ... von Dir sagen, der Du Dich 

mir, dem Fremden so geneigt zeigst, mich berufst, ja 
sogar mir Wiirde und Amt eines Professors nebst bota
nischen Garten [in Gottingen] anbietest. Das ist fast 
mehr als ein Bruder dem Bruder, ein Vater dem einzigen 
Sohne bieten wiirde. Wenn ich auch behaupten darf, 
daB viele mich gern haben, so ist doch keiner mir so 
liebevoll entgegengekommen, wie Du. Meinen Dank 
in Worten entsprechend auszudriicken, ist mir un
moglich. Solange ich lebe,wird Dein Name mir heilig 
sein, und anderen nach mir. Als Sohn dem Vater 
gegeniiber brauche ich nicht mehr Worte. 

Es folgt hier fiir Dich eine Skizze meines Lebens 
bis auf den heutigen Tag. 1m Jahre 1730 lehrte ich 
Botanik im botanischen Garten zu Upsala. .. 1m 
Jahre 1732 bereiste ich Lappland, zuriickgekommen, 



Rene Theophile Hyacinthe Laennec. 
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und zwar mit Zustimmung meiner Braut (denn es 
war das vierte Jahr, der Schwiegervater hatte aber nur 
deren drei bewilligt), da mein te B... er, der doch 
durch meine Empfehlung Professor geworden war, 
sei sich selbst der Nachste; so gab er denn vor, ich 
wiirde nicht mehr ins Vaterland zuriickkehren, bewarb 

. sich urn meine Braut, und es ware ihm beinahe gegliickt, 
wenn nicht ein dritter sich ins Mittel gelegt hatte, der 
den Verrat entlarvte. Er wurde zur Strafe spater vom 
Ungliick verfolgt. Ich kehrte endlich heim, arm wie 
ich war. Das Madchen liebte nur mich, nicht jenen. 
Ich lieB mich in Holm nieder, verspottet von allen 
wegen meiner Botanik, wieviel schlaflose Nachte u~d 
miihselige Stunden ich auch damit verbracht haben 
mochte,. kiimmerte niemand, als ich aber von Sieges
beck vernichtetl) wurde, freuten sich alle dariiber. 
Nicht einen Dienstboten traute man mir zum K urieren 
an. Ich erhielt mich so gut moglich doch ehrenhaft, 
und so langsam es auch anfangs mit der Praxis ging, 
so wendete sich doch bald. das Blatt, und nach langem 
Regen kam endlich Sonnenschein. Ich machte mich 
bemerklich, wurde zu den Honoratioren geholt, und 
alles ging nach Wunsch, ohne mich konnte kein Kran
ker genesen, und nahm ein hiibsches Geld ein, von vier 
Uhr friih bis spat abends machte ich arztliche Visiten, 
selbst die Nachte brachte ich am Krankenbette zu. 
Ei, dachte ich, wie verschafft doch .Askulap alles Gute, 
Flora aber nur Siegesbecker. Ich entsagte der Flora, 
und die nur zu vielen Faszikeln, die ich gesammelt 
hatte, beschloB ich dem Staube und der Vergessenheit 
zu iibergeben, so wie dem Siegesbeck gar nicht zu 
antworten. Bald darauf erhielt ich die Anstellung 
als Primararzt der Flotte. Nachher ernannten mich die 

1) S. nannte Linnes System lasziv. und was die Klasse der 
Polygamie betriife. unmoralisch und verderblich u5w. 
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Stande zum koniglichen Botaniker mit J ahresgehalt, 
urn in der Residenz Stockholm offentlich Botanik zu 
ehren. Ich fing wieder an, meine Pflanzen lieb zu ge

winnen. Nun hielt ich urn die mir seit fiinf Jahren Ver
lobte an, und betrat so wiirdig das Braut- und Hoch
zeitsgemach. Mein Schwiegervater hat wohl Geld 
genug, mochte jedoch dem Schwiegersohn nicht gern. 
davon abgeben, ich brauche es auch nicht, und falls 
ich Kinder bekomme. werden sie es haben. Es werden 
nun wohl beide Lehrkanzeln der Medizin zu Upsala, 
erledigt werden, indem die alten Professoren Rudbeck 
und Roberg ihre Entlassung ansuchen; erhalten sie 
selbe, so wird wohl der treffliche Rosen Robergs Nach
folger, und ich vielleicht Rudbecks. Kommt's nicht 
anders, so wiinsche ich in Schweden zu lebel! und zu 
sterben, und brauche keinen Kompetenten zu scheuen. 
Sollte ich jedoch die Professur zu Upsala nicht erhalten, 
und wiirdest Du mich dann noch, d. i. nach drei Mona
ten, berufen, so wiirde ich, wenn es mit meinem Weib
chen gestattet ist, hinkommen. Vielleicht konnte 
ich Dich einmal in Hamburg sehen, wenngleich so weit 
entfernt, wiirde ich doch bloB deswegen nach Hamburg 
kommen. So sehr schatze ich Dich. Auch mochte es 
mir vor meinem Ende gestattet sein, Dich personlich 
zu sprechen, zu sehen. Lebe wohl, lebe lange und gliick
lich Du Stern erster GroBe un serer Kunst. 

Stockholm, I739, den I2. September. 
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Albrecht von Haller 

Er wurde 1708 (16. Oct.) in Bern geboren und studierte u. a. in 
Leiden unter Boerhaave. Als praktischer Arzt in Bern fiihlte 
Haller sich besonders zur Botanik, Poesie und Anatomie hingezogen. 
Seine botanischen Arbeiten verschafftep. ihm den Ruf nach Got
tingen (1736), wo er Anatomie, Botanik und Chirurgie lehrte. Beim 
Einz'ilg dort starb ihm seine Gattin, worauf der folgende an Joh. 
Gesner gerichtete Brief - in Dbersetzung - Bezug nimmt. 
Dort war seine beste und einfluBreichste Zeit. Indes zog es ihn 1753 
wieder nach Bern, wo er am 12. December 1777 starb. 

Gottingen, den 14. Dezember I736. 

Amicissimo D. D. Joh. Gesnero s. p. d. Alb. Haller. 
Da du an aIlem, was mich betrifft, kraft der Freund

schaft die uns heilig ist, teilzunehmen mit Recht for
derst, so darf Dir auch meine Trauer nicht fremd 
bleiben. Am 3I. Oktober starb mir die siiBe Genossin 
meiner Miihsale, meine liebste Mariane. Wie sehr ich 
sie geliebt, kannst Du leicht ermessen, da Du ihre 
Vorziige aus eigener Erfahrung kanntest. Meine liebens
wiirdige Gattin raffte ein Frieselfieber hinweg, nachdem 
sie schon wieder ganz auf der Besserung begriffen 
schien, indem am sechsundzwanzigsten Tage der 
Krankheit eine Kolik und ein plotzlicher SchlagfluB 
eintraten. Der Korper der Geliebtesten zeigte bei 
der Offnung einen krebsartigen Brand und ein Gewachs 
am Darm. Wie groB und wie beklagenswert dieser 
Verlustl) fiir mich ist, kannst Du billig beurteilen, 
der Du sowohl die Eigenschaften der Seligen als die 
Zeit, in der ich sie verloren, richtig zu wiirdigen weiBt ... 
Ein Fremder unter Fremden, aller Freunde beraubt, 
inmitten der zarten, von der langen Reise kranklichen 

1) Bekannt ist HaIlers "Trauer-Ode beim Absterben seiner ge
liebten Mariane" (Anna Marie, geb. WyB) in seinem "Versuch 
Schweiz. Gedichte". GOttingen 1768, S. 161. 
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Kinder, trage ich nun aIle die Leiden, die ein Leben 
verbittem konnen. Verloren ist mir die Genossin 
meiner Kiimmemisse, mir zugetan in herzlicher Liebe, 
von mir gleich innig geliebt, die erfahrene Hausmutter. 
die heitere Ruhstatt meine~ durch Miihsale erschopften 
Gemiites, sie, durch deren Teilnahme mir meine 
Freuden erhoht; meine Schmerzen gelindert schi~en. 
Gebe der Lenker aller Dinge, der allmachtige Gott, 

daB ich, von der Liebe zu den 
irdischen Dingen losgerissen, 
von nun an ihn allein suche, 
ohne den es keine Hoffnung 
gibt. 

leh meinerseits bin - was 
mich seIber wundert - ge
sund und trage soviel Elend 
mit Fassung. leh halte Vor
lesungen iiber den Eustachius, 
iiber Osteologie und Physio
logie, verbunden mit anato
mischen Dbungen. Garten 

Albrecht von Haller. und Theater wird angelegt 
und unsere Hochschule wird 

am 7. August 1737 mit einem gHinzenden Feste ein
geweiht werden .. 

Denn was fiir einen Trost gabe es jetzt in diesem 
elenden Leben als die Arbeit? ... 

Du lebe inzwischen wohl und sei gliicklicher als 
Dein Haller. 



Leopold Auenbrugger. 
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Leopold Auenbrugger 

In Graz am 19. November 1722 geboren, machte er seine Stu
dien unter van Swieten in Wien, wo er von 1751-62 am sog. 
Spanischen Hospital tatig war. In diese Zeit faUt seine 1761 erschie
nene Schrift: Inven tum novum ex percussione thoracis humani u t 
signo abstrusos intemi pectoris morbos detegendi. Sie hat ihm 
fiir alle Zeiten den Namen des Erfinders der Perkussion ein
getragen. Auenbrugger hatte nicht zuviel gesagt, wenn er dem 
neuen Zeichen zur Erkennung und Behandlung der Lungenkrank
heiten die schwerwiegendste Bedeutung zuerkennt und ihm .. nach 
der Untersuchung des Pulses und der Atmung die erste Stelle" 
einraumt. Noch kurz vor seinem Tode ~ am 18. Mai 1809 - hat 
Auenbrugger die Freude, seine Perkussionsmethode vollkommen 
verstanden und der Vergessenheit entrissen zu sehen, von keinem 
Geringeren als Corvisart, der dessen .. Inventum novum" nicht 
nur iibersetzte, sondern auch reichhaltig kommentierte. Auf diesem 
Wege ist Auenbruggers Methode iiber das Ausland bei uns ein
gebiirgert. -

Der erste an A. Haller, seinen GOnner, gerichtete Brief be
trifft Auenbruggers Behandlungsmethode der Manie mit 
Kampfer (1776). Der zweite Brief driickt Hallers Sohn sein Beileid 
aus beim Todedes Vaters (1777); derdritteBrief - an Metzger -
schildert das klinische Bild der Influenza im Jahre 1782. 

Illustrissimo I Magnifico ac Celeberimmo Viro I Domino 
Alberto de Haller & & 

s: d. 
Leopoldus Auenbrugger med'icus Viennensis. 

Mitto Tibi, Vir celeberrime, librum, cui titulus est, 
Experimentum nascens, de Remedio specifico sub signo 
specifico, in Mania Virorum1 ). Qui observationum 
mearum Partus est, doleo imperfectus, non quidem 
mea culpa est, sed - - -! 

Suasu amicorum commotus, post duodecim annos 
ne foetus iste omnino periret, manum admovi, ut, 
qualiscunque foret, publicae luci detur; fors aliorum 
Pietatem Opemque experiundo, in salutem infelicissim
(orum) hominum sortis, aliquando perficeretur. 

1) erschien Viennae 1776. 



Quod, ut eveniat, proposui, exterorum Medicorum, 
prae primis vero Tuam in obervando medendoque Ex
cellentium implorare, et obtestari, ut vel ipse, vel per 
Medicos Tibi conjunctos, nascens hoc meum Experi
mentum, data occasione reiterare, et eventus, quales
cunque jam forent, mihi communicare dignaveris. 

Animus est, transmissas historias, et in Spatio biennii 
collectas novam editionem adornando, publicare eo fine; 
ut Medicorum illustrium Nomina, qui in re adeo salu
tari, et humano generi perutili, manus et operam con
tulerunt, digno Encomio patefiant. Sic que Posteritati 
ad Incitamentum et Exemplar transcribi possint. 

Quod, uti ab omnibus in Aulis Principum Europae
orum Archiatris, et Medicarum societatum Praesidibus, 
ad quos librum meum transmittam futurum expecto 
ita quoque id ipsum a Tua Comitate et in de fesso, 
quo daves, artem medicam promovendi studio praesto
lari posse exopto. 

Vive felix, incolumis, diu et me totum habe Tuum! 
Dabam Viennae, die I5 May [IJ776. 
P: S: ut in opere Errores typographicos excuses, rogo. 

Leopoldus Auenbrugger Medicinae Doctor, Indytae 
Facultatis Medicorum Viennensium Membrum Illustri 
Amplissimo ac Praecellenti Viro. Domino Amad: Ema
nueli Haller apud Bernates Ducentum viro meritissimo 

S. d. 
Moestissimum Obi tum Divi HaUeri, optimi patris 

Tui, quam pro singulari humanitate mihi significasti, 
tanto acerbiorem experior, quanta difficilius magisque 
arduum nostris temporibus mihi futurum est, in coetu 
doctissimorum Viventium reperire Hallerum, Sane, 
credas Vir illustris, me Tuo Tuorumque dolore vere 
condolere; Siquidem ex adorando supremi Numinis 
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Decreto, Vobis Optimus Pater, mihi vero verus rerum 
A estimator, aequi bonique Fautor, et irreparabilis 
Amicus ereptus est. Atque ideo ignoscas, obsecro; 
dum mihi ipsi profundiss:mo moerore sancio, pro 
demulcendis totius Familiae plagis divissimis, par 
desit solaminis argumentum, nihilque ad gratitudinem 
obstrictissimo reliquum, que caelestis animae, tantarum 
scientiarum Facis, Helvetorum decoris et Ornamenti, 
verbo, Immortalis Viri numquam interituras relictas 
Exuvi quousque vixero, veneravi. Tu vero Vir 
Illustr. qui jam incomparabilis Parentis Tui vestigia 
honorificenhssime premis, patete, ut Tibi totique 
familiae Tuae nobilissimae omnem felicitatem precavi, 
obsequiorum Officia deferre, meque inter coetum 
devinctissimorum amicorum numerare audeam. Vale. 

Dabam Viennae pridie Nonarum Januarii 
MDCCLXXVIII. 

An I. D. Metzger in Konigsberg . 

. . . . . Das neueste hier ist der nordische Catarrh, 
welcher epidemisch grassirt, doch ohne Gefahr und 
iible Folgen. Seine Attaquen sind von dreyerley Art 
Die erste fiillt den Kopf mit einem gewaltigen Schnupfen 
und die Brust mit kurzem Athem an. Die zweite er
scheint mit einer angina serosa, mit Kopfschmerzen 
und wenigen Husten. Die dritte iiberfiillt den Magen, 
wobey entweder Erbrechen oder Durchfall erfolgt. Diese 
drey Attaquen werden mit einem starken Fieber und 
dessen gewohnlichen ZuHillen begleitet, als Mattigkeit 
der Glieder, verdorbene EBlust. Den ersten zwey 
Arten habe ich ein Laxans antiphlogisticum, der 
letzten eine Mixturam oleosam entgegengesetzt, und 
dieses Uebel mit warmen Getranke immer in 4 Tagen 
(wie A[nno] I762, wo das nemliche Uebel allgemeiner 
geherrscht hat) sicher geheilet. 
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Johann Georg Zimmermann 
Geborenin Brugg am 8. Dezember 1728, gestorben am 7. Okto~ 

1795 als Leibaut in Hannover. A1s Landsmann und Freund Haller-s 
beschrieb er dessen Leben (Ziirich 1755), mit dem er wie mit seinen 
zahlreichen anderen Freunden eine ausgedehnte Korrespondenz 
unterhielt. Sein Buch .. iiber die Einsamkeit" brachte ihn in einen 
BI-iefwechsel mit Katharina II. von RuBland (herausgegeben von E. 
Bodemann 1906). Als Consiliarius war er weltbekannt. Seine el"ste 
Begegnung mit Friedrich dem GroBen sowie die Zeit, da et ihn kutz 
vot seinem Tode behandelte, etziihlt et in untenstehenden Briefen. 
In einem Schreiben vom 26.-29. Januar 1776, das er an Lavater 
richtete, gab et mit dem iibersandten SchattenriB von Holty 
folgende charakteristische Beschreibung des Dichters. 

Was Goethe in .. Dichtung und Wahrheit" von Zimmermann 
schreibt, trifft den Nagel auf den Kopf: .. Dieser groB und stark 
gebaut, von Natur heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein 
AuBeres und sein Betragen vollig in der Gewalt, so daB er im Um
gang als ein gewandter, weltmiinnischer Arzt erschien und seinen 
innerlich ungebiindigten Charakter nur in Schriften und im ver
trauten Umgang einen ungehemmten Lauf lieB~ Seine Unterhaltung 
war mannigfaltig und hochst unterrichtend, und konnte man ihm 
nachsehen, daB er sich, seine Personlichkeit, seine Verdienste sehr 
lebhaft votempfand, so war kein Umgang wiinschenswerter zu 
empfinden." 

-Berlin, den 27.0ktober I77I. Abends urn BUhr. 

An den Ratsherrn Schmid. 
Diesen Augenblick, mein liebster Freund, komme 

ich trunken von Freude und unaussprehlich groBeni 
Gliicke von Potsdam zuriick, . . . . denn erstlich 
bin ich:_ gesund1); und zweitens habe ich gestem Abend 
das mit keinen Worten zu beschreiben mogliche Gluck 
gehabt, den Konig von PreufJen funf Viertelstunden 
in Sans-Souci zu sprechen! ... 

Mitten in dem Zimmer war ein ldeines eisemesFeld
bett ohne Vorhange, so groB wie ein Ruhebett. Auf 
dem lag eine schlechte Matratze, auf der Matratze 

1) z. hatte sich am 24. Juni 1771 unter Meckels Aufsicht von 
dem Generalchirutgus Schmucker an einer Hernie operieten lassen. 
(J. F. Meckel, Tractatus de motbo hetnioso congenito, singulari et 
complicato, feliciter curato. Berolini 1772.) 



3I 

lag der Konig - ohne Decke, in einem blauen sehr 
schlechten Rockelor, worauf der schwarze Adler ge
stickt war, er hatte einen groBen Hut mir einer weiBen 
Feder auf dem Kopfe. Der Konig nahm den Hut 
sehr gracios ab, indeB da ich noch etwa zehn Schritte 
von ihm entfernt war, und sagte zu mir: approches, 
Monsieur Zimmermann! Ich kam bis auf zwey Schritte 
vor den Konig, er machte eine unaussprechlich graciose, 
aber mit unendlicher Majestat vermischte Miene, und 
sagte zu mir: j'apprends que vous aves retrouve votre 
sante a Berlin, et je vous en felicite. Ich antwortete: 
Sire, j'ay trouve la vie a Berlin, et dans cet instant 
je trouve un bonheur plus grand encore! Der Konig 
fuhr fort: Vous aves subi une eruelle operation, vous 
deves avoir souffert enormement etc. Ich antwortete 
Sire, il en valoit la peine. Und von dem Augenblicke 
an ward 'mir so wohl, mein Gemiit war so munter, so 
unbesorgt und so leicht, als es jemals in meinem Leben 
mitten unter meinen besten Freunden gewesen .... 
Der Konig fuhr fort: vous etes vous fait lier avant 
l'operation? Ich antwortete: non Sire j'ay voulu 
conserver rna liberte. Der Konig lachte auf dieses 
sehr freundlich, und sagte: ah, Vous vous etes conduit 
en bon Suisse! - Er fuhr fort, und sagte: mais etes 
vous bien retabli? Ich antwortete: Sire, je viens de 
voir a Sanssouci et a Potsdam toutes les merveilles 
de votre creation et je m'en trouve infiniment bien. 
Der Konig antwortete: eela me fait plaisir, mais i1 
faut vous menager, et sur tout ne pas monter a cheval. 
Ich beantwortete jeden Spruch mit einer freudenvollen 
Schnelligkeit. Der Konig sagte: dans quelle ville du 
Canton de Berne etes vous ne? Ich antwortete: a 
Brugg; der Konig sagte: je ne eonnois pas cette ville. 
Ich dachte, je n'en suis pas etonne, und antwortete 
nichts. Der Konig fragte: OU est-ce que vous aves 
fait vos etudes? Ich nannte den Ort. Sodann fragte 
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er, was Herr Haller mache, ich antwortete: Sire, il 
vient de finir sa carriere litteraire par un roman. Der 
Konig lachte, und sagte: ah, cela est bien! Hierauf 
fragte der Konig: d'apres quel systeme traites vous 
vos malades? Ich antwortete: Votre Majeste, d'apres 
aucun. Der Konig sagte: mais il y aura pourtant 
des medecins dont vous aimes les methodes par pre
ference. Ich antwortete: j'aime par preference les 
methodes des Tissot, qui est mon ami intime. Der 
Konig sagte: je connois Mr. Tissot, j'ay 1ft ses ouvrages 
et j'en fais un tres grand cas. En general j'aime la 
medecine, mon pere a voulu que j'en aye quelque con
noissance, il m'a souvent envoye pour voir les hopi
taux, et sur tout les hopi aux des veroIes, qui prechent 
d'exemple. Hier lachte ich auch, und antwortete 
(den Augenblick wieder ernsthaft): Sire, la medecine 
est un art difficile; Votre Majeste est accouJumee de 
soumettre tous les arts a son genre, et de vaincre tout 
cequi est difficile. Der Konig antwortete: helas je 
ne sais pas vaincre tout ce qui est difficile. Hier ward 
der Konig etwas nachdenkend, schwieg auf ein paar 
Augenblicke, und fragte mich mit einem liebenswiirdigen 
Lacheln: combien de cimetieres aves-vous rempli? 
Ich lachte auch, und sagte: Sire, dans rna jeunesse 
j'en ai rempli plusieurs, mais a present cela va mieux, 
puisque je suis devenu plus timide. Auf dieses ant
wortete der Konig: fort bien, fort bien; und nun fieng 
die Conversation an, auBerst lebhaft zu werden. Der 
Konig gieng mit mir beynahe aIle hitzigen und die 
wichtigsten langsamen Krankheiten durch; er fragte 
mich von jeder, woran ich sie erkenne, wie ich sie von 
ahnlichen Krankheiten unterscheide, und wie ich sie 
behandle? Er fragte mich zum Exempel von den 
Blattern, wie ich darin von Tag zu Tag verfahre; 
hieB mein Verfahren ungemein gut, und sprach mit 
vieler Riihrung von dem zweyten Prinzen von PreuBen, 
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der vor ein paar Jahren an den Blattern verstorben. 
Er fragte mich urn meine Meinung von der Inoculation, 
und von tausenderlei der wichtigsten Gegenstande in 
der Medicin, iiber die alle er wie der groBte Meister 
in der Kunst sprach und aUenthalben die frappan
testen coups de genie anbrachte. Ich antwortete 
mit dem innigsten Vergniigen und mit der freyesten 
Seele, well der Konig fiinfzigmal sagte: cela est tres 
bien, vos methodes sont tres bonnes, je suis charme 
de voir a. quel point notre fa<;on de penser se rencontre, 
Oft sagte er mir zwischen durch: mais je vous assomme 
de questions! Ich antwortete bald: Votre Majeste me 
donne les plus exceUentes le<;ons de medecine, bald: 
Votre Ma;este bat les maladies comme eUe bat ses 
ennemis, und zwanzig andere Dinge dieser Art. Hierauf 
erzahlte mir der Konig aUe Krankheiten, die er selMt 
gehabt, und fragte mich iiber alle meine Meinung, 
er sagte einmal: la goutte aime a. se loger cMs moi, 
puisqu'eUe sait que je suis Prince, et eUe croit queUe 
sera bien traitee, mais je la traite tres mal, et je vis 
tres maigrement. Ich antwortete: je souhaiterois que 
la goutte fut si mecontente de Votre Majeste, qu'elle 
en soit abandonnee a jamais. Der Konig sagte: je suis 
vieux, les maladies ne me feront plus grace. Ich 
antwortete: Sire, l'Europe s<;ait que vous aves autant 
de vigeur qu'a. l'age de trente ans, et la physionomie 
de Votre Majeste Ie prouve. Der Konig sagte auf dies 
lachend: bon, bon, bon, und schuttelte den KOPf. Auf 
diese Art dauerte die Conversation zwischen dem 
Konig und mir ununterbrochen ineinem bestandigen 
Feuer funf Viertelstunden fort. Endlich gab der Konig 
das Zeichen zum Weggehen (worauf man immer war
ten muB). Es bestand fiir mich darin: der Konig 
nahm den Hut ab, und sagte: adieu, mon cher Mon
sieur, j'ay ete bien aise de vous voir. Ich antwortete: 
Votre Majeste a rendu ce jour Ie plus heureux de rna 

Ebstein, Arztebriefe. 3 
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vie, maehte zwey tiefe Reverenzen, und gieng heraus! 
Cat (der in dieser ganzen Zeit zugegen gewesen) be
gleitete mich in das Vorzimmer; ieh konnte nicht 
weHer kommen, war beynahe auBer mir selbst vor 
Freuden, und braeh in einen ganzen Strom von Freuden
thrtinenaus, so daB ich gar nicht mehr sprechen konnte. 
Cat sagte: je retourne vers Ie Roi, alles a l'a-pparte
ment au je vous ai pris, et a huit heures je vous rame

nerai eMs Vous. Ich driiekte 
ihm die Hand, und stammelte 
die Worte heraus: ah Dieu! 
Ie plus grand homme de man 
siecle en est aussi Ie plus 
aimable! 

26.-29. Januar I776. 
An Lavater: 

Herr. H61ty in Hannover, 
ein herrlicher Liederdiehter, 
wie Du aus vielen Musenalma

Job. Georg Zimmermann. naehen sehen kannst, und wie 
ich jede Woehe aus neuen Pro

ben sehe. - Einen seltsamern Mensehen, und vollkom
meneres Original kenne ich nieht. DaB er der feinsten 
Empfindungen Hihig ist, zeigen seine Lieder. Aber 
so wie er in Gesellsehaft sich zeigt, kommt er einem 
so roh vor, als ein Dorfjunge; und so einHiltig als das 
einfaltigste Kind. 1m Tone seiner Stimme ist Baurische 
Langsamkeit, und in absieht auf alles, was auf den 
Mensehen von auBenher wirkt, das allernaehlassigste 
Phlegma. In G6ttingen sah er aus, wie ein Sehwein; 
in Hannover tragt er zum auBersten Erstaunen der 
Freunde weiBe Wasehe, und Puder in den Haaren. 
Am Anfang des letzten J ahres sehien er ein Opfer der 
Sehwindsueht werden u wollen; ich half ihm dure h 
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malgre lui, denn er spie Blut die Menge, hatte die 
heftigsten Brustschmerzen und bestandiges Fieber. 
ohne sich dadurch einen Augenblick in seiner gott
lichen Seelenruhe storen zu lassen. Kein Mensch labet 
sich besser als er, wenn er etwas gutes zu essen und zu 
trinken hat, und kein Mensch in der Welt wiirde sich 
mit Wasser und Brodt so gut behelfen konnen, wie er. 
Er ist blutarm. Er mochte gern seine Gedichte auf 
Subscription drucken lassen, um aus diesem Gelde 
eine Reise nach der Schweiz thun zu konnen. Er weiB 
iibrigens gar nicht, was das heiBt, fiir den kiinftigen 
Tag sorgen. Sein groBter Herzensfreund ist in der Welt 
Claudius. Ob er gleich immer in einer paradiesischen 
fdealwelt lebt, so ist es doch kindisch neugierig in 
absicht auf alles, was urn ihn vorgeht, und macht 
Fragen, deren Beantwortung nur dem groBten Ein
faltspinsel interessant sind. In seinen Liedern gliihet 
indessen eine gottliche Anmuth, eine auBerst beneidens
werthe Heiterkeit der Seele,und eine ganz Lafontai
nische Naivete. Damit Du ihn auch durch seine Hand
schrift kennest, schicke ich Dir einige seiner neuesten 
Lieder, von seiner eigenen Hand. DaB er ehrlich und 
tugendhaft ist, verstehet fsich 'von selbst. Er lebt 
von Obersetzungen a1lS dem Englischen. 

Hannover, den 23. October 1786. 

An den Ratsherrn Schmid. 
. . Den groBen Konig von PreuBen habe ich 

dreyundreyBigmal besucht, und diese Besuche haben 
von einer halben Stunde bis zu vier Stunden nach 
einander geda uert. 

Am ersten Tage, den 24. Junius, war ich des Mor
gens eine Stunde bey dem Konig, und des NachJnittags 
vier Stunden nacheinander. In diesen vier Stunden 
glaubte ich, der Konig werde in meinen Armen sterben. 

3-



Es sehien beynahe jeden Augenblick, aIs wenn er er
sticken wollte, er wad erschrecklich viel Blut unter 
einem bestandigen Husten aus. Wenn er nicht hustete, 
so fiel er in einen tiefen Schlummer, und hatte Con
vulsionen im Gesichte. Er war todtlich schwach, 
und hatte dabey noch eine schreckliche Colik, iibrigens 
hatte er die Brustwassersucht und Lenden, Schenkel 
und Beine iiber und iiber voll Wasser. Er wollte in 
diesen vier schrecklichen Stunden Niemand bey sich 
haben, als mich, und zuweilen einen Bedienten. Ur
theilen Sie. wie mir da gewesen ist, und wie ich meinem 
Gott zu danken habe, daB der Konig nicht an diesem 
ersten Tage unter meinen Handen gestorben ist!! 

Keiner der siebenzehn Tage war diesem ersten 
Tage gleich. In zwey Dritteln dieser Zeit hatte ich 
das Gliick, den Konig sehr zu erleichtern. Er war 
mir auBerst dankbar dafiir, gieng mit mir auf die 
allerhoflichste, freundlichste \lnd liebevollste Art um, 
und machte mir diese ganze Zeit zu der merkwiirdig
sten und interessantesten Zeit meines Lebens, indem 
ersich mit mir mit der groBten Offenheit und dem 
groBten Zutrauen iiber tausenderley Dinge unterhielt. 

Bey dem ersten Besuche sagte mir der Konig: 
"Je ne puis pas etre gueri, n'est-ce-pas?" Ich ant
wortete: "Soulage, Sire -" und hielt Wort. 

Uber aile Begriffe war der Konig dankbar, wenn 
ich ihm die allergeringste Erleichterung gegen seine 
Engbriistigkeit verschaffte, und dies geschah sehr oft. 
Bey dem ersten Mittel, das ich zu diesem Zwecke gab, 
sagte mir der Konig, als ich zu ihm kam: "Votre remMe 
a bien l'esprit. C'est un courrier medicinal qui va directe
ment a l'endroit de sa destination Depuis deux mois je 
n'ay pas ete soulage comme je Ie suis tout ce matin." 

Wann der Konig nicht litt, so sprach er nur mit 
mir ein paar Spriiche von seinem Zustande. Die iibrige 
ganze Conversation war dann gewohnlich bis zwey 
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Stunden auBerst manigfaltig und reichhaltig. Der 
Konig behielt bis den Tag vor seinem Tode (der den 
I7. August erfolgte) seinen ganzen groBen Geist und 
seine ganze erstaunende Munterkeit und Geisteskraft. 
AIle Morgen urn vier Uhr las er alle Briefe, die aus 
seinem ganzen Reiche in der Nacht gekommen waren, 
gemeinschaftlich mit seinen Geheimen Cabinetsrathen, 
dictirte diesen uber alles seine Befehle, und urn halb 
sechs Uhr war er schon fertig. Sie sehen hieraus, mein 
Heber Freund, daB zu Sanssouci doch etwas geschwinder 
regiert wird, als man auf dem Rathause zu Brugg 
regiert. Urn halb sechs Uhr giengen die Cabinetsrathe 
nach Potsdam zuriick, und schneben aIle Briefe, die 
ihnen der Konig dictirt hatte. Des Nachmittags brach
ten sie dann dieselben dem Konige zur Unterschrift. 
Ich war einmal dabey gegenwartig. Es war ein sehr 
groBes Pack Briefe, jeder von zwey oder drey Zeilen: 
also freilich etwas kurzer geschrieben, als der Herr Stadt
schreiber in Brugg schreibt. Der Konig las aIle diese 
Briefe, indem ich neben ihm stand und unterschrieb sie. 

Die Zeit ist zu kurz, um Ihnen auch nur ein Wort 
von den tausend merkwiirdigen Dingen zu sagen, 
die mir der Konig gesagt hat. Von Tausend sage ich 
eines nur, das Sie in Bern bekannt machen mussen. 
Der Konig sprach mit mir von der republikanischen 
Verfassung, die er au Berst lobte. Sodann setzte er diese 
Worte hinzu: "Nos tems sont dangereux pour les 
Republiques. 11 n'y a que la SUisse qui se soutiendra 
encore longtems. J'aime les Suisses, et sur tout Ie 
gouvernement de Berne. 11 y a de la dignite dans tout 
ce que ce gouvernement fait. J'aime les Bernois." 

Den Konig sah ich jeden Tag des Morgens um 
acht Uhr und des Nachmittags um drey Uhr. Er 
saB immer in einem Lehnstuhl, wenn ich kam, hatte 
einen groBen Hut mit einer weiBen Feder auf dem 
Kopf (der sammt der Feder etwa sechs Groschen werth 



war}, UIid e1' war immeriti Stiefeln. Er hatte Tag und 
Nacht den Hut auf dem Kopf, schlief immer damit, 
und hat in seinem Leben weder Nachtmiitze noch 
Pantoffel gehabt. Seine Kleidung bestand in einem 
Cassaquin von himmelblauem, iiber und iiber mit 
Spanischem Tabak beschmutztem, Atlas. 

Wenn ich kam, so nahm der Konig den Hut immer 
sehr freundlich ab, und biickte sich gegen mich. Wenn 
er wollte, daB ich weggehe, so nahm er wieder den 
Hut sehr freundlich ab, biickte sich wieder, und sagte: 
" Adieu, mon cher Monsieur, je vous remercie pour 
votre vis:te, ayes la complaisance, oder: faites moi Ie 
plaisir, de revenir chez moi a telle heure." 

Als ich den 10. Julius das letztemal bey dem Konig 
war, iiberschiittete er mich mit Dank und Lob und 
Hoflichkeit und Liebe. Seine letzten Worte waren: 
;,J e demande pardon a tous vos nialade de les a voir 
prives pendant si longtems de votre secours. Adieu 
mon bon,· mon cher Monsieur! Souven~s-vous du bon 
veillard que vous aves vu ici!" 

Das Herz zersprang mir beynahe bey diesen letzten 
Worten des Konigs. Ich wollte antworten, und konnte 
nicht reden. Aber ich stand stille, bis ich reden konnte, 
und sagte dann noch ein paar Worte der Wehmuth 
und des ehrfurchtvollsten, zartlichsten Dankes, indeB 
der Konig °den Hut in der Hand behielt, und sich 
freundlichst und geriihret gegen mich biickte. 

Einige Tage nacl1 meiner Ankunft beschenkte 
mich der Konig mit tausend Thalern. Bey dem letzten 
Besuche beschenkte er mich wieder mit tausend Tha
lern. Ein paarmal schickte er mir, indem ich mit 
meiner Frau zu Hause beym Essen war, sehr schone 
Friichte aus seinen Treibhausern. Meine Frau und 
ich fuhren, solange wir in Potsdam waren (wo man 
uns jeden Tag mit Hoflichkeit und Wohlthaten iiber
s'chiittete) in koniglicher Equipage. 
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Johann Peter Frank 
Geboren d. 19.Miirz 1745 in der Rheinpfalz (Rodalben), studierte 

er in Heidelberg und Stra13burg Medizin. Der Gedanke, eine medizi
nische PoIizey zu schreiben, stammt aus dieser Zeit; sie erschien ab 
1779 in sechs Banden. Durch dieses Werk wurde diese Wissenschaft 
und auch die Hygiene als so1che begriindet. Seiner klinischen 
Lehrtatigkeit in Gottingen (1784-85), und besonders in Pavia 
verdankt der medizinische Unterricht eine griindliche Refor
mation; so stand ihm MarabeIli, ein Assistent fUr chemische 
Untersuchungen, zur Seite. Von 1795-1804 war Frank in Wien 
Hochschullehrer und Krankenhausdirektor; nach vier jahren iirzt
Iicher Tatigkeit in Wilna und Petersburg kehrte er nach Wien 
zuriick, wo er, von einem zweijahrigen Aufenthalt in Freiburg i. Br. 
abgesehen, bis zu seinem am 24. April 1821 erfolgten Tode - in 
demselben Hause wie spater Billroth - praktizierte. In Freiburg 
schlo13 Frank Freundschaft mit dem Kura tor j. A. v. It t n e r , 
der eine gute Charakteristik Franks gegeben hat und an den fol
gender Brief gerichtet ist. 

Wien, den 3. J uli IBII. 

"Et cum haec dicerent, stetit Jesus in medio eorum, 
et dixit eis: pax vobis!" Leider wird mein Stolz, mit 
welchem ich mir einbilde, daB Sie soeben von mir 
reden werden, durch meine Unfahigkeit zum Erschei
nen in der Mitte meiner Freunde, iiberaus viel gedemii
thigt; aber Sie, edler Mann, berechtigen mich, durch 
Ihre mir bezeugte Giite zu so hochmiithigen Gedanken, 
und ich sage Ihnen hiemit das pax vobis, mitten unter 
allen Unwahrscheinlichkeiten, und vielleicht mit ebenso 
wenigem Erfolge, als den guten Jiingern einst zu 
Theile ward. Warum ich Ihnen so spat erscheine, 
davon ist die Ursache, weil ich wirklich erst aufer
standen bin. Kaum war ich den 29. Mai in der Vor
holle eingetroffen, als ich von den Seelen der Patriar
chen umgeben, und von allem Umgange mit der Ober
welt abgehalten ward. Ich hatte Ursache, mit meinem 
Empfange zu Wien sehr zufrieden zu seyn, doch. 
ward ich ich sogleich wieder an da~ arztliche Joch 
gespannt, so wenig auch mein steifes Genicke darunter 
sich beiigen wollte. Hin sind die angenehmen Stunden, 



die Sie mir dortI) an meinem langen Tische, in meinem 
ungeheuem GroBvaterstuhle so giitig verschafft haben; 
und es ist mehr denn wahrscheinlich, daB ich Un
wiirdiger auf soleh einen GenuB auf ewig Verzicht 
leisten werde miissen. Juden, Christen und sogar 
Tiirken haben sich gegen mich verschworen. Das 
Galenus dat opes, kann inzwischen in so feme, als 
Papier. zu den opes gezahlt werden mag, bei mir ein
treffen doch finde ich, daB, bei alIer dieser papiemen 
Erkenntlichkeit, die Bediirfnisse des Lebens nirgend 
wo geringer denn in dieser Hauptstadt angeschlagen 
werden. Ich habe fiir 1200 f1. Hausgerathschaften an
geschafft die mich anderwarts (wahrend dem ich nur 
1000 f1. baaren Ge1des ausgegeben habe) leicht auf 
3000 fl. zu stehen gekommen seyn wiirden. Nur das 
Gottergetranke, Kaffee, wird hier, selbst von Gottem 
hoherer Ordnung, wenig, - yom iibrigen Gotter
gesindelgamicht getrunken. Wenn daher meine 
kiinftigen Geistesprodukte etwas wassericht ausfallen, 
so wissen Sie die Ursache und werden, wie ich hoffe, 
de'ren unvermeidliche Wirkung groBgiinstig erklaren. 

Marcus Herz 
Geboren in Berlin am 17. Januar, 1747, gestorben am 20. Januar 

1803 ebenda. - Anfangs zum Kaufmann bestimmt, fing er spater 
in KOnigsberg an, unter Kant Philosophie zu treiben. Darauf 
studierte er in Berlin und Halle Medizin, wo er 1774 zum Dr. med. 
promovierte und Reil zum Freunde gewann. In Berlin war er als 
praktischer Arzt tatig und gem aufgesucht. 1787 wurde Herz 
zum Professor der Philosophie emannt. - Verheiratet war er mit 
Henriette, die durch ihren Geist und ihre Schonheit beIiihmt war. 

An I. Kant: 
Lieber, theurer, verehrungswiirdiger Lehrer! 

DaB Ihnen der Himmel noch so viele vergniigte 
und gliicklich~ Jahre hinieden genieBen lasse, als Ihr 

1) in Freiburg. 
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Heber Brief mir vergniigte und gliickliche Stunden 
gemacht. Ich habe schon lange keinen von Ihnen 
gehabt, und mein Herz hangt noch so fest an Ihnen, 
lechzt noch so oft nach Unterredungen mit Ihnen, 
daB, ohne die Gegenwart Ihres Bildes in meiner Stube, 
das ich bey jedem Denken und Forschen nach Wahr
heit anstaune, und das mich fiir jede gedachte und 
erforschte anzulachlen scheint, ich es schwerlich fiinf
zehn Jahre ausgehalten haben wiirde, ohne einen Lauf 
nach Konigsberg zu machen, urn noch einmal in meinem 
Leben wenigstens vier und zwanzig Stunden vor dem 
Munde meines wiirdigen Lehrers und Freundes zu 
zubringen. Ha! das waren Zeiten, da ich so ganz· in 
der lieben ruhigen Philosophie und ihrem Kant lebte 
und webte, da ich mit jedem Tage mich vollkommener 
und gebildeter als den Tag vorher fiihlte, da ohne 
Nahrungsgewerbe frey von Sorgen, es werde mir 
meines Lehrers Beyfall und Aufmunterung gewiihrt, 
mein einziger Morgen und Abendwunsch war, und 
der mir so oft gewahrt wurde; das waren! - Aber 
die Zeiten sind voriiber, nun ist alles anders. Das 
praktische medizinische Leben ist das unruhigste 
und beschwerlichste fiir Geist und Korper. Die 
Kunst ist noch lange nicht dahin, daB die reine Ver
nunft sich daran laben konnte. Was diese noch so 
sorgfiiltig glattet und riindet erscheint in der Anwen
dung nur zu oft voller Ecken und Rauhigkeiten. Der 
empirische Arzt, dessen Herz nie an der Vernunft 
hangt ist in· sich fast der gliicklichste. Die Urtheile 
des Haufens griinden sich auf EIfolge, die doch nicht 
immer in der Macht des Kiinstlers stehen; sein Beyfall 
und MiBfallen flieBt groBtentheils aus den unreinsten 
Quellen, aus Neid und Eifersucht, aus Aberglauben 
und Gemiithsschwache, aus vorgefaBter Gunst und 
MiBgunst, aus Vorurtheil fiir oder wider Gesichts
ziige, Stimme, Gebehrden, Kleidung. Ansehen U.S.w. 
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Kurz, der ganze Werth und Unwerth den er dem 
Kiinstler beylegt beruhet auf auBerwesentliche zu
faIlige Dinge, iiber die Studium und- Vemunft niehts 
vermogen. Und das bestandige Durcharbeiten durch 
diese Schwierigkeiten ist. allerdings sehr beschweclich 
und macht den empfindsamen Menschen muBmiithig 
und iibellaunisch. Doch genug hiervon! . . . 

Leben Sie wohl, bester verehrungswiirdiger Mann 
und belialten mieh lieb. Ich schicke Ihnen mit nach
stem einen psychologisch medizinischen Aufsatz -abe, 
den Schwindel1) den ieh jetzo unter der Presse habe, 
wovon die Grundidee noch seit einer einstmaligen 
Unterredung mit Ihnen in meiner Seele lag. 

Ihr ergebenster Schiller und Freund 
Marcus Herz. 

Berlin, d. 25. November 1785. 

An Kant: 

Verehrungswiirdiger Lehrer! 
Sie empfangen, theurster Lehrer, durch den HE. D. 

Joel ein Exemplar meines Ve,suchs -abe, den Schwindel, 
dessen ich in meinem Briefe vom 25, Nov. Erwah
nung gethan. Die Hauptidee des ganzen Werkes 
auBerte ich einst in einer jener gliickseligen Unter
redungen mit Ihnen, deren alle ieh mich immer noch 
mit Entziicken erinnere .. Da lag sie in meiner Seele 
wartend auf hinreiehende physiologische Kenntnisse 
urn mit diesen in ein Ganzes verwebt zu werden, und 
in ihrem EinfIusse auf die Praxis, so schwach er viel
leicht auch noch scheinen mOchte, sich zeigen zu 
konnen. Sie sehen, theurster Mann, ich bin kein Ab-

1) Versuch iiber den Schwindel. Berlin 1786. In meinem Be
sitze befindet sich dieses Werk init folgenden Zeilen von Marcus Herz' 
Hand: •• Dem Herro Doctor Reimarus Wohlgebohren der Verfasser" . 
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triinniger von Ihnen, bin vielmehr ein OberHiufer 
der noch Ihre Uniform tragt, und bey anderen Mach
ten, nicht Ihren Feinden, Ihren Dienst einzufiihren 
sucht; oder, urn mich minder preuBisch auszudriicken, 
ich liebe cat; Umherwandeln in den Grlinzortern der 
beyden Hinder, der Philosophie und der Medizin, und 
habe meine Freude daran, wenn ich da Vorschlage 
und Einrichtungen zu Gemeinregierungen entwerfen 
kann. Es ware gut, diinkt mir, wenn ahnlich Granz
orter zwischen der Phi~osophie und ihren benach
barten Gebieten fleiBig von den Philosophen so wohl 
als von den praktischen Gelehrten und Kiinstlern 
alIer Art fleiBig besucht wiirden; jene wiirden dadurch 
dem haufigen gerechten Tadel der unniitzen Griibeley, 
und diese d m der Empirie entgehen ... 

Von Ihnen so geliebt LU werden, wie ich Sie ver
ehre, gehort zu meinen heiBesten W~nschen. 

Berlin, d. 27. Febr. 1786. 

Ihr. ergebens ~er Schiller u. Diener 
M. Herz. 

Edward Jenner 

Geboren am 17. Mai 1749 in Berkeley (Glocestershire). gestorben 
ebenda am 26. Januar 1823. - Sein Lehrer John Hun ter. der mit 
ihm das Problem der Blattem besprach, solI ihm, als Jenner Zweifel 
daran au/3erte, die Antwort gegeben haben: "Denken Sie nicht. 
sondem versuchen Sie." 1780 begann Jenner das Studium der 
Kuhpocken und weibte seinen Freund Edward Gardner in seine 
Arbeiten ein. Am 14. Mai 1796 war der denkwiirdige Geburtstag 
der ersten Kuhpockenimpfung und Jenner hat in dem un ten
stehenden Briefe in klassischer Weise Gardner davon Mitteilung 
gemacht. 1797 iibergab Jenner das Manuskript seiner fertig
gestellten Arbeit der Royal Society in London die es indes 
nicht fiir iiberzeugend genug erachtete und ablehnte. Darum ent· 
schlo/3 sich Jenner 1798 seine Untersuchung "into the causes and 
effects of the variolae vaccinae . . . known by the name of the 
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Cowpox" in Buchform erscheinen zu lassen. Unter dem Namen 
.. Vaccination" wurde Jenners KuhpockenimpfverfaliJen bekannt. 
und bereits 1805 befahl Napoleon, daB aIle Soldaten, die noch nicht 
an Pocken gelitten hatten, geimpft werdensollten. In Hannover 
wurde bereits 1799 geimpft und in Berlin zum erstenmal am I. Fe
bruar 1800. Es dauerte indes bis 1874, daB die Impfung in Deutsch
land obligatorisch wurde. In einigen Liindem. wie z. B. in England, 
ist sie es heute noch nicht. 

An C. H. Parry.l) [0. D.] 

Der erste Fall, wo ich die Angina Pectoris zu sehen 
Gelegenheit hatte, war der im Jahre 1772 von Dr. Heber
den bekannt gemachte, die Leichenoffnung hatte 
Dr. H~nter iibemommen. Bei derselben wurden, 
wie ich fast .mit GewiBheit sagen kann, die Arteriae 
coronaria3 des Herzens nicht untersucht. En anderer 
Fall. der e:nen gewissen Dr. Carter zu Dursley betraf, 
ward meiner Behandlung anvertraut. Als ich nach 
dem Tode die wichtig'Sten Teile des Herzens unter
suchte, und nichts finden konnte, was mich sowohl 
auf die Ursache seines plotzlichen Todes, als auf (ie 
der Syrnptome, die ihm vorangingen, schlieBen lieB, 
so durchschnitt ich das Herz in der Quere nahe an 
der Basis desselben, wobei mein Messer auf etwas 
so Hartes und Sandichtes gerieth, daB es eine Scharte 
bekam. Ich erinnere mich noch sehr gut, daB ich so
gleich nach der alten baufalligen Decke des Zimmers 
aufsah, wei! ich glaubte, es konnte etwas Mauerkalk 
herabgefallen sein. Bei femerm Nachforschen ent
deckte ich jedoch bald die wahre Ursache, die Kranz
adem waren nam ich. verknOcherte Kanal geworden. 
Damals fing mir d:e Sache an schon etwas verdachtig 
zu werden. Bald nachher kam dem Dr. Paytherus 

1) Doctor der Medizin in Bath, dem Jenner 1798 sein klas
sisches Werk widmete. 



Edward Jenner. 
(Original in der National-Portrat-Galerie in London_) 
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ein ahnlicher Fall vor. Ehe wir noch den Korper unter
suchten, bot ich ihm eine Wette an, daB wir die Kranz
pulsadem verknochert finden wiirden. Wir fanden 
jedoch, daB dieses nicht ganz der Fall war, indessen 
waren die Haute der Arterien verhartet, und es hatte 
skh im Innem e:ner jeden Arterie eine Art von knorpel
artigem Kanal gebildet, der jedoch nur so damit zu
sammenhing, daB er sich so leicht wie der Finger 
von einem engen Handschuh trennen lieB. Wir schlos
sen daher, daB eine fehlerhafte Organisation dieser 
GefaBe die Ursache der Krankheit ware. Genau urn 
dieselbe Zeit zeigten sich bei Mr. John Hunter, meinem 
schatzbaren Freunde, die deutlichsten Spuren von 
der Angina Pectoris, und dieses hielt mich ab, irgend 
etwas von meinen Ideen offentlich verlauten zu lassen 
iiber diesen Gegenstand, weil es zu einer sehr traurigen 
Unterhaltung zwischen mir und Mr. Hunter gefiihrt 
haben wiirde. Ich teilte bei einer der Abendzusammen
kiinfte, die des Sonntags bei Mr. Hunter stattfanden, 
dem Mr. Cline und Mr. Home meine Bemerkungen 
iiber cliesen Gegenstand mit, sie schienen aber nicht 
sehr darauf zu achten. Jedoch als Mr. Hunter starb,l) 
so schrieb mir Mr. Home gleich nach der Leichen
offnung, und gestand mir freimiitig, ich hatte recht 
gehabt. Die Erscheinungen, welche bei der Krank
heit und dem Tode des Mr. Bellamy vorkamen, brach
ten mich auf die Idee, die Krankheit enstehe von 
einem Antriebe nach den Vasa vasorum (from a deter
mination to the vasa vasorum) und Konkretionen 
wiirden aus der koagulablen Lymphe, oder andem 
Fliissigkeiten abgesetzt, die sich an der innem Ober
flache der Arterie abgeschieden hatten. 

1) Am 16. Oktober 1793. 
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An Gardner. Berkeley, July 19th. 1796. 

Dear Gardner - As I promised to let you know 
how I proceeded in-my inquiry into the nature of that 
singular disease the cow-pox, and being fully satis
fied how much you feel interested in its success, you 
will be gratified in hearing that I have at length ac
complished what I have been so long waiting for the 
passing of the vaccine virus from one human being 
to another by the ordinary mode of inoculation. A 
boy of the name ~f Phipps (aged eight) was inoculated 
(on May 14 th) in the arm from a pustule on the hand 
of a young woman who was infected by her master's 
cows. Having never seen the disease but in its casual 
way before, that is, when communicated from the cow 
to the hand of the milker, I astonished at the close 
resemblance of the pustules in some of their stages 
to the variolous pustules. But now listen to the most 
delightful part of my story: The boy has since been 
inoculated for the small-pox (July 1st) which, as I 
ventured to predict, produced no effect. I shall now 
pursue my experiments with redoubled ardour. Believe 
me, yours very sincerely, 

Edward Jenner. 
An Robert Willan. . 

Cheltenham, den 23. Febr. 1806. 
Es ist eine traurige Bemerkung, daB das verflossene 

Jahr eine Zunahme der Todesfiille an den Blattern in 
unserer Hauptstadt gezeigt haben wird, wiihrend 
wir in einigen Stiidten und ausgedehnten Distrikten 
des festen Landes, sowohl.in Europa als iij. Amerika, 
diese zerstorende Krankheit jetzt durch die allgemeine 
Einfiihrung der Vakzination, statt der Blattern
impfung, beinahe ganz ausgerottet finden. Zeit und 
Erfahrung erlauben mir folgendes Resultat tib.er die 
Geschichte der Vakzination in unserem eignen Lande 
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zu ziehen. An allen den Orten, wo sie am meisten in 
Gang gebracht war, zeigten sich unter den Bewohnern 
die Blattern am wenigsten, wo sie allgemein im Gange 
war, wurden sie gar nicht bemerkt, und, durch Zufall 
hingebracht, nicht weiter verbreitet. Dieser Ort, 
der sehr volkreich ist, gibt fiir die Wahrheit dieser 
Behauptung den strengsten Beweis. Die Blattern 
wurden nicht weniger als sieben mal, wlihrend des 
letzten Sommers und jetzigen Winters, dahin ge
bracht, aber jedes Mal beschrankten sie sich bloB auf 
das Individuum, bei dem sie zuerst erschienen. Ein 
Umstand, der in der Geschichte dieser Stadt vor Ein
fiihrung der Vakzination ohne Beispiel ist ... 

Jenner bei der Feier seines 59. Geburtstages: 
den 17. Mai 1807. 

. . . Ich erhalte unter andern, noch fortwlihrend 
die erfreulichsten Nachrichten iiber den Fortschritt 
der Vakzination aus allen Gegenden der Erde. Sie 
hat aIle Teile der zivilisierten Welt, yom Ganges bis 
Missisippi, durchstrichen. Aber, ist es nicht zu be
klagen, daB hier in der Hauptstadt, im Mittelpunkt 
des britischen Reichs die Vakzination mit so langsamem 
und schleppendem Schritt fortgeht? Welcher Ursache 
ist dieses Fehlschlagen anders zuzuschreiben, als den 
hinterlistigen Streichen einiger eigenniitziger Men
schen, die durch Verteilung ihrer tauschenden Finger
produkte nur zu gut ihren Zweck, die Gemiiter der 
unteren Volksklassen zu beriicken, erreicht haben. 
Ich habe absichtlich von den vielen gegen das Vakzina
tionssystem bekannt gemachten Flugschriften keine 
weitere Notiz genommen, da so manche aufgekHirte 
Menschenfreunde, unter Arzten und Nichtarzten, die 
Widerlegung derselben iibernommen und trefflich 
ausgefiihrt haben. Nur einen Punkt wiinsche ich ins 
Licht zu setzen, namlich einen Vorwurf ganz eigner 

Ebstein, Arztebriefe. 4 



50 

Art, den man mir in einer dieser Flugschriften macht, 
daB mir namlich eine Reihe von Inokulationen, im 
westlichen Teile von England, verungliickt waren. 
Ich halte es fiir Schuldigkeit, zu erklaren, daB nicht 
ein einziges darin erwahntes Individuum, welches 
nach der Angabe in der Folge die Blattern bekommen 
hat, von mir iiberall vakziniert worden ist. 

Johann Friedrich Blumenbach 
Geboren am II. Mai 1752 in Gotha, gestorben am 22. Januar 

1840 in Gattingen, wo er in gewissem Sinne der Begriinder'der Ana
tomie der Neuzeit geworden ist. 6S Jahre lang hat er der Gattinger 
Universitat als Lehrer angehort und in II8 Semestern hat er seine 
vielgeriihmte Vorlesung iiber Naturgeschichte wiederholt. In seiner 
Jugendzeit hat er auf Sommering, an den untenstehender Brief 
gerichtet ist, in spateren Jahren auf Rudolphi, den Vorginger 
von Johannes Miiller. groBen EinfluB ausgeiibt, nicht minder auf 
mehrere der bedeutendsten Forschungsreisenden, unter denen 
A. v. Humboldt als Blumenbachs Schuler an erster Reihe steht. 
Ohne seine mannigfaltigen personlichen Verbindungen und Freund
schaften, zu denen auch die Goe thes zahlt, hatte er nie die beruhmte 
Sammlung von Schadeln zusammenbringen konnen, die heute noch, 
immer vervollstandigt, die Zierde der Gottinger Anatomie bildet, 
Ais Goethe 1801 in Gottingen war, schreibt er von Blumenbach: 
.. Immer von dem Neuesten und Merkwiirdigsten umgeben, ist 
sein ·Willkommen jederzeit belehrend." 

An v. Sommering: 
Gottingen, den I4. Mai I785. 

Nur mit 3 Worten bezeuge ich Ihnen meine kindische 
ausgelassene Freude iiber Ihr liebreiches Erbieten, 
liebster bester Sommering, mir eine 6fingrige Hand 
zukommen zu lassen. Wenn ich ja schon wieder . von 
Ihrer mittheilenden Giite Gebrauch mache und Sie 
berauben solI, so versichre ich Sie wenigstens beim 
Himmel, daB mir jetzt doch niehts auf der Welt will
kommener und so recht a propos hatte sein konnen. 



Johann Friedrich Blumenbach 

auf seiner Studierstube in Gottingen. 
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Ich bin doch weiB Gott ne coelle. Eben da ich 
jetzt totus quantus iiber den Ursprung der MiBgeburten 
briite, kommt mir die erwiinschteste Gelegenheit zur 
anschauenden ErkenntniB zusammen! Der Stall
meister schickt mir einen einaugigen gar miBgestaIteten 
[ammskopf. Auf meinem Hofe lauft ein dreibeiniger 
junger Bock, dem das ganze linke Hinterbein, sogar 
das linke Hiiftbein fehIt, der aber sonst frisch und 
munter ist; es hat ihn mir ein Auditor aus Mohringen 
geschickt. Die Hand. ware mir aber weit wichtiger, 
wei! ich gerade iiber M orands Abhandlungen iiber die 
6fingrigen Monstra allerhand Scrupel hege. Bester, 
theuerster Freund! 

Ewig Ihr 
Blumenbach. 

J u~tus Christian Loder 

Zu Riga geboren, studierte er in Gottingen und erhielt mit 
2S Jahren die Professur der Anatomie, Chirurgie und Hebammen
kunst in Jena, wo er bis 1803 blieb. In diese Zeit falIt sein Verkehr 
mit Goethe, der ihn schon 1781 "das geschii.ftigste und geselligste 
Wesen von der Welt" nennt. Loder demonstriert ihm Osteologie 
und Myologie an zwei Leichen, "die wir denn auch abgeschalt und 
ihnen von dem siindigen Fleische geholfen haben". 1794 laBt sich 
Goethe mit der Lehre von den Biindem, dem Teil der Anatomie, 
"der durch eine besondere Verriicktheit der medizinischen Jugend" 
vernachlassigt wird, bekannt Machen. In Loders HalIenser Zeit 
sitzt Goe the neben dem Freund und lauscht den Vortragen Galls. 
Auch in Loders Konigsberger und besonders in seiner Petersburger 
und Moskauer Zeit steht er mit Goe the in standiger Verbindung 
und berichtet ihm iiber die Einrichtung der neuen Hospitii.ler. 
AuBerdem baute Loder dort ein neues anatomisches Theater, hielt 
dort unentgeltlich Vorlesungen. Er starb im selben Jahr wie Goethe 
(1832 ). 

An Paulus: 
. Halle, den 8. August. 1805. 

... Goethe war fast zwey Wochen hier, urn Gall 
zu horen, dessen Vortrag er auBerst aufmerksam an-

4'" 



horte, welches Wolf auch that. Beyde stimmen sehr 
fiir Gall und dieses thut nun auch Reil, der Anfangs 
sein Gegner war. Ad fJocem Galt, muB ich Ihnen doch 
etwas von meinem hiesigen Aufenthalt etc. erza.hlen 
Nachdem er in Torgau gewesen war und das dortigc 
groBe Zucht- und Waysen-Haus (wohin auch ich auf 
die Einladung des Geh. FinanzR. v. Wagner gegangen 
war) gesehen hatte, kam er den 7. Jul. hieher. Ieh 
logirte ihn und seinen Begleiter D. Spurzheim, in mein 
Haus, um ihn und seine Lehre Ieeht genau kennen zu 
lemen. Er las hier vom 8 ten an 12 Tage, Abends 
von 6 bis 8 Uhr, in einem groBen Saal eines Gasthofes 
Er hatte etliehe und 80 Bezahler (a einen fro d'or) 
und etliche 40 gratuites. Keinem sehlug er ein Frey
billet abo Unter seinen Zuhorern waren etwa 12 Pro
fessoren, einige praktische Arzte, ein Paar Officiere, 
einige andere Honoratioren, mehrer Fremde von 
Lauchstadt pp nur einige von 40 Studenten (von 800 
und dariiber die hier sind) und darunter etliche und 
20 Mediciner (von 100 und dariiber) hatten subscribirt, 
ohnerachtet Galls Ankunft lange zuvor bekannt ge
macht worden war. / I ncidenterl DaB der Geist des 
Studiums und des Forschens nach neuer Weishe-it 
bey unsern Studenten nieht herrschend ist, werden Sie 
schon aus diesem Probchen ersehen. Nicht einmahl 
der allgewaltige Ruf einer so neuen Lehre konnte 
~ele von unseren Studenten bewegen, einen Louisdor 
dran zu spendieren - die Halfte von dem, was Gall 
in Berlin, Dresden und Leipzig erhieltl Es waren 
vielleicht nicht 10 Mediciner hineingegangen, wenn 
ich nicht wiederholt davon im Collegio gesprochen 
hatte. In ] ena ging es anders. Gall reiste nur durch 
und eilte nach Weimar, um Wieland zu sehen. Ich 
empfahl ihm auf der Durchreise an Griesbach, welcher 
eTnige Professoren dazu einlud. In Zeit von drey Tagen 
waren 84 bezahlende Subscribenten a. I Ld'or zusam-
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men; man bat Gall von Weimar wieder nach Jena zu 
kommen, er that es und las 6 Tage lang auf dem Rosen
saal, taglich 4 Stunden, vor etwa 120 Zuhorern, unter 
we1chen die Herzogin Amalie, Wieland, Einsiedel pp 
waren, die deBhalb solange nachJena gingen. Der Hof 
war damahls noch in Eisenach. - Also 84 Bezahler 
in Jena und etwa 40 gratuite! Und dieB auf einer 
Universitat, wo kaum 1fa soviel Studenten sind, als 
hier, und zwar hauptsachlich arme! - DaB .Reichardt, 
Schnaubert, Gruner, Augusti, Hennings, Georg nicht 
dabey waren konnen Sie leicht denken! Schmidt war 
im Bade zu Bibra, Hegel fehlte auch ob er gleich in 
Jena war, sowie Seebeck! - Ich komme nach dieser 
Episode wieder auf Gall. Sein Vortrag ist frey und 
flieBend, aber nicht logisch geo:-dnet auch mit unter 
weitschweifig und enthalt manche Excursus, die weg
bleiben konnten; er ist aber hochst interessant, voll 
feiner treff, nder Beobachtungen, und die scharfsinnige 
Zusammenstellung von factis ungemein belehrend und 
iiberzeugend. Er zeigt dabei viele sehr interessante 
Schadel von Menschen und Thieren auch Wachs
abgiisse von Gehimen vor. Seine Entdeckungen in 
der Anatomie des Gehims sind stupend wichtig; bey 
weitem das Wichtigste, was seit J ahrhunderten dariiber 
gesagt worden ist. Ich habe nun schon II Menschen
und 20 Thier-Gehirne untersucht, und finde das Meh
reste bis zur Evidenz erwiesen; das Ubrige wird mir 
immer wahrscheinlicher, und solI von mir noch genauer 
untersucht werden. In Absicht der Schadellehre bin 
ich iiberzeugt, daB man vorstehende Geistesfahigkeiten 
und soIche Gemiiths-Eigenschaften aus auBeren M .. rk
malen am Schadel erkennen kann. Diese Lehre ist aber 
noch in der Kindheit. Was Walter gegen Gall geschrie
ben hat, ist absurd. Ich bin von vielen, und selbst 
von Berlin aus, aufgefordert worden, meine Meynung 
iiber Galls Lehre zu sagen, und werde es auch in einer 
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eigenen Schrift thun, aber erst zu Michael, well ich, 
urn griindlich zu entscheiden, noch mehr Beobachtun':' 
gen und selbst mancherley Versuche an lebenden 
Thieren machen will. DaB meine Schrift zu Gunsten 
Galls ausfallen wird, konnen' Sie nun leicht erachten. 
Wollen Sie etwas kurzes und doch recht gutes und 
meist richtiges uber Galliesen, so empfehle ich Ihnen 
folgende Schrift: "Darstellung der Gallschen Gehirn
und Schadel-Lehre von Bischoff, nebst Bemerkungen 
von Hufeland. Berlin I805." 

Unmittelbar den Tag nach dem Schlusse von Galls 
Vorlesungen trat Steffens in eben demselben Saal 
auf, nachdem er allen Studenten, die Gall geh~rt hatten, 
Freybillets ausgestellt und die Professoren pp. dazu 
eingeladen hatte. DieB that er wol, urn auch Goethe 
zum Zuhorer zu haben; dieser aber war so kIug, ihm 
auszuweichen und Abends zuvor nach Lauchstadt 
zuruckzufahren. Ich habe ihn nicht horen mogen, 
Wolf aber und andere sind honoris causa zweymahl 
da gewesen; dreymal hat er von 6-7 gelesen: Er 
hat naturphilosophisch die Schadel-Lehre beleuchtet 
und ganzlich verworfen, sogar sie unmoralisch gefunden. 
(Als ob bey physischen Untersuchungen von Moralitat 
<lie Rede seyn diirfte! Heilige Logik, bitte fiir Steffens!) 
Ich habe noch keinen gesetzten Mann davon sprechen 
horen, der nicht den Unsinn von St. laut getadelt hatte. 
Der Mensch warf sich ungebeten zum Lehrer von 
ganz Halle auf! So eine Arroganz und Impertinenz 
kann nur ein Naturphllosoph soit-disant haben! Er 
hat toIles Zeug vorgebracht, und zwar in einer Sprache, 
die niemand verstand welche aber doch unsere Studen
ten angestaunt und hochgepriesen haben. Lustig ist 
es, diesen Menschen uber allerley Dinge, von welchen 
er doch gar nichts versteht, z. E. Anatomie, Astronomie, 
hohere Mathematik, im decisivesten Tone sprechen 
zu horen. So machte er kurzem in meiner Gegenwart 



55 

Newton als einen Stiimper, Erzignoranten und elenden 
Menschen herunter! Er, Schelling, Tieck, Jakob Bahm 
und allenfalls Goethe: das sind die, welche bey ihm 
alles in aHem sind. - Doch genug von ihm! Es ist 
Schade urn seinen Kopf. 

Aus einer Tischrede von St. vor kurzem, wo er 
gewaltig verachtlich von Marcus sprach, schlie Be ieh, 
daB Marcus und Schelling zerfallen seyn mussen. Wis
sen Sie niehts davon? Das ware ja arg, wenn diese 
Freundschaft von so kurzer Dauer gewesen ware! 
Wessen System wird denn nun M. annehmen? - Sie 
h~ben dort Kilians Schrift: "Meine ZUrUckberufung 
nach Franken" gelesen? Was sagen Sie dazu? 

Empfehlen Sie. mich der holden, lieben, geistreiehen, 
und - wenn Sie mirs nieht iibel nehmen - angebeteten 
klein en Muter und der schanen Tochter; kiissen Sie in 
meinem Namen das Schniifelchen, gelegentlich griiBen 
Sie auch den reichen Erben. Ich bin seit acht Tagen 
v.ieder als Strohv.ittwer, weil· meine Frau nach Gat
tingen gereist ist, von wo sie in 14 Tagen zllriickkommen 
und meine Oldenburger Tochter mit ihrem Kinde -
thun Sie die Zipfelmiitze ab und biicken sich tief vor 
dem Grof3vater! --- zum Besuch herbringen wird. Jeh 
bedarf jetzt des Trostes in meinem Elend; schreiben 
Sie mir daher doch bald und recht viel Trastliches. 
Leben Sie wohl, seien Sie herzlich umarmt und bleiben 
Sie mir gewogen! 

Immer der Ihrige, 
L (oder) 

N. S. H ufeland, Niethammer und Stahl grtlBen Sie 
lind teilen Ihnen etwas von Gall mit. 



Jean Nicolas Corvisart 
Geboren am IS. Februar 1755 in Dricourt (Depart. Ardt'nnes), 

gestorben am 18. September 1821 in Paris. Er wurde 1794 Professor 
an der medizinischen Klinik in Paris, gab aber die Stelle spater auf. 
1807 erschien .. Essai sur les maladies et les lesions organiques du 
coeur et des gros vaisseaux" und gleichzeibg wurde Corvisart Leib
arzt Napoleons I. und Baron des Kaiserreichs; 1808 gab er heraus: 
.. Nouvelle methode pour reconnaltre les maladies internes de la poi
trine par la percussion de cette cavite par Auenbrugger ... ouvrage 
traduit .•• et commente",durch die dieAuenbruggerscheMethode 
der Perkussion erst bekannt wurde, die Corvisart besonders bei Unter
suchung des Herzens anwandte. Aus seiner Schule ging.Bayle und 
Laennec hervor. Corvisart war einer der genialsten Diagnostiker, 
mit jenem intensiven Blick begabt, den er nach' seinem eigenen 
Bekenntnis der methodischen Ausbildung seiner Sinnesorgane 
verdankte, deren gegenseitige Unterstiitzung ihm fiir die Priifung 
und Berichtigung der Diagnose unerlaBlich erschien. Fiir seinen 
diagnostischen Scharfblick spricht die AuBerung, die er vor einem 
Gemalde tat: .. Si Ie peintre a ete exact, l'ori~inal de ce portrait est 
mort d'une maladie du coeur." Und Corvisarts Diagnose stimmte. 

An? 
Je suis infiniment sensible, monsieur, a la promp

titude avec laquelle vous cherchez a reparer un tort 
que nous avons cru, M. Philip et moi, que vous aviez. 
Nous avons indique au malade que nous traitons l'eIec
tricite, comme nous prescrivons tous les jours des 
remMes a l'efficacite desquels nous ne croyons pas, 
mais, dans les cas desesperes nous devons encore abuser 
des malades; cette ressource est prise dans les principes 
de l'humanite, c'est la seu1e circonstance dans laquelle 
i1 me soit jamais arrive de tromper ceux qui me don
nent leur confiance. 

Nous avons done pense a l'eleetricite, non pour les 
eompromettre mais ne saehant pas mieux. Tous les 
bons remMes ne perdent pas leur veritable merite, pour 
avoir ete inutilement employes. 

Quant aux choses honnetes, que vous m'adressez 
personnelement, monsieur, je n'ose pas vous en remer
cier, parce que je ne me flatte pas assez pour eroire les 
meriter; mais vous rendez justice a mes intentions 



Jean Nicolas Corvi~art. 



57 

pures, a rna conduite franche; c'est sous ces rapports 
que je m'efforce de fonder mon existence civile et 
medicale, et j'avais a coeur que vous me rendissiez, 
a cet egard, la justice, que je travaille par toutes mes 
actions a obtenir, et que vous etez dispose a me rendre. 
J'espere que vous ne voyez pas d'une autre maniere 
notre explication avec vous. Si nous ·nous fussions 
trouves en presence, nous vous aurions convaincu 
que nous pensions comme vous, et j'aurais eu l'occasion 
de vous assur~r de vive voix des sentiments d'estime 
et de consideration avec lesquels j'ai l'honneur d'etre, 

Monsieur, 
Votre tres humble et obeissant serviteur. 

6 juillet [vor 1810]. Corvisart. 
A Monsieur Ie Dru fils. 

Philippe Pinel 
Geboren den II. April 17SS in St. Paul bei Lavaur, gestorben den 

26.0ktober 1826 in Paris. - Sohn eines Arztes, studierte zuerst 
Theologie und erst vom dreiBigsten Jahr an (1785) Medizin in Tou
louse undMontpellier. Er lebte dann in Paris mit wissenschaftlichen 
Arbeiten beschiiitigt. Die Geisteskrankheit einer seiner Freunde 
veranlaBte ihn, sich der Psychiatrie zuzuwenden. 1792 war Pinel 
Officier municipal und in dieser Eigenschaft zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung bei der Hinrichtung Ludwigs XVI. zugegen, die am 
21. Januar 1793 stattfand; er berichtet dariiber an seinen Bruder. 
Vom Herbst 1793 bis April 1795 war Pinel Arzt am Bicetre, dann 
an der Salpetri~re und zuletzt Professor der Pathologie an der 
Ecole de Paris. - Pinel sagte: .. Eines der Menschheit schadlichsten 
Vorurteile, und welches vielleicht die beweinenswerte Ursache ist, 
daB man die Wahnsinnigen beinahe iiberall aufgibt, ist dies, daB 
man da!l "Obel fiir unheilbar hiilt." Demzufolge ertrotzte er von 
dem Konvent die Befreiung der Irren von den Ketten und von 
der Gemeinschaft mit den Verbrechern. So wurde er der Begriinder 
der modernen Irrenbehandlung. 

An seinen Bruder: Paris, 21 janvier 1793. 
Je ne doute pas que la mort du Roi ne soit racontee 

diversement, suivant l'esprit du parti, et qu'on ne 
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defigure ce grand evenement soit dans les journaux, 
soit dans les bruits publics, de maniere a denaturer la 
verite. Comme je suis ici a la source et que, eloigne 
par principe de tout esprit de parti, j 'ai trop appris Ie 
peu de cas qu'il fallait faire de ce qu'on appelle aura 
popularis, je vais te rapporter fidelement ce qui est 
arrive. 

C'est a mon grand regret que. j'ai ete oblige d'as
sister a. l'execution en armes, avec les autres citoyens 
de section et je t'ecris Ie coeur penetr~ de douleur et 
dans la stupeur d'une profonde consternation. 

Louis, qui a paru extremement resigne Ii la mort 
par ses principes de religion, est sorti de sa prison du 
Temple vers les neuf heures du matin et il a ete conduit 
au lieu du supplice dans la voiture du maire, avec 
son confesseur et deux gendarmes, les portieres fer
mees. 

Arrive pres de l'echafaud, il a regarde, avec fermete, 
ce meme echafaud et dans l'instant, Ie bourreau a 
procede a la ceremonie d'usage, c'est-a-dire qu'il lui 
a coupe les cheveux, qu'il a mis dans sa poche, et aussi
tot Louis est monte sur l'echafaud. Le roulement 
d'un grand nombre de tambours qui se faisaient entendre 
et qui semblaient apostes pour empecher Ie peuple 
de demander grace, a ete interrompu d'abord par un 
geste qu'll a fait lui-meme, comme voulant parler 
au peuple assemble; mais a un autre signal, qu'a donne 
l'adjudant du general de la garde nationale, les tam
bours ont repris leur roulement, en sorte que la voix 
de Louis a ete etouf£ee et qu'on n'a pu entendre que 
quelques mots confus, comme: "Je pardonne ames 
ennemis, etc." Mais en meme temps, il a fait quelques 
pas autour de la fatale planche 011 il a ete attache, 
comme par un mouvement, ou plutot par une horreur si 
naturelle a tout homme qui voit approcher sa derniere 
fin, ou bien par l'espoir que Ie peuple demanderait sa 
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grace, car quel est l'homme qui n'espere pas jusqu'aux 
derniers moments? 

L'adjudant du general a donne ordr~ au bourreau 
de faire son devoir et, dans l'instant, Louis a Me attache 
a la fatale planche de ce que 1'0n appelle la guillotine, 
et la tete a ete tranchCe, sans, qu'll ait eu presque Ie 
temps de souffrir, avantage qu'on doit du moins a 
cette machine meurtriere qui porte Ie nom d'un medecin 
qui l'a inventee. Le bourreau a aussitot retire la tete 
du sac OU elle s'engage naturellement et l'a montree 
au peuple. Aussitot qu'll a He execute, i1 s'est fait un 
changement subit dans un grand nombre de visages, 
c'est-a-dire que d'une sombre consternation, on a passe 
rapidement a des cris de: Vive la nation! du moins Ia 
cavalerie, qui etait presente a I'execution, et qui a 
mis ses casques au bout de ses sabres. 

Quelques citoyens ont fait de meme, mais un grand 
nombre s'est retire, Ie coeur navre de douleur, en ve
nant repandre des larmes au sein de sa famille. 

Comme cette execution ne pouvait se faire sans 
repandre du sang sur l'echafaud, plusieurs hommes se 
sont empresses d'y tremper, les uns, l'extremite de leur 
mouchoir, d'autres, un morceau de papier ou toute 
autre chose, pour conserver Ie souvenir de cet evene
ment memorable, car il ne faut pas se livrer a des 
interpretations odieuses. 

Le corps a ete transporte dans l'eglise Sainte-Mar
guerite, apres que des commissaires de la municipalite, 
du departement et du tribunal criminel ont eu dresse 
Ie proces-verbal de l'execution. Son fils Ie ci-devant 
Dauphin, -par un trait de naivete qui interesse beau
coup en faveur de cet enfant, demandait avec instances, 
dans son dernier entretien avec son pere, d'aller l'ac
compagner pour demander sa grace au peuple ... 
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Franz Joseph Gall 
Geboren am' 9. Mii.rz 1758 in Tiefenbronn bei Pforzheim, gestor

ben am 22. August 1828 auf einem Landgut bei Paris. - In StraS
burg studierte Gall Medizin, spater in Wien, wo er promovierte 
und praktischer Arzt war. Von 1796 ab trug er seine Gehim- und 
Schadellehre in Privatvorlesungen vor, bis sie dort 1802 verboten 
wurden. Daher bereiste Gall von 1805-07 Deutschland: In Berlin 
in teressierte sich H u f elan d fur ihn, in Halle war Goe the sein eifriger 
Zuhorer, wie der Brief an Schillers Jugendfreund Streicher beweist, 
und in Gottingen gewann er Blumenbachs Teilnahme. In Paris 
fand Gall weniger Gegenliebe. - Besteht auch von Galls Organen
lehre wenig mehr zu Recht, so verdanken wir ihm die grundlegende 
Entdeckung, daB die Psyche in der groBen Substanz der GroBhim
rinde ihr Organ besitzt. Und vorahnend hat Gall daran die Ver
mutung geknupft, daB .. das Seelenorgan nicht ein einfaches, sondem 
ein 'dem komplizierten Aufbau unseres Geistes entsprechend zu
sammengesetztes sei". In seiner vermutungsweise ausgesprochenen 
Irrlehre lag schon der erste Keim fur die moderne Lokalisations
lehre des Gehirns. 

An J. Andreas Streicher: 
Kopenhagen, d. IS. October 1805. 

. . . Als ich nach Halle kam, wartete schon Gothe 
auf mich, er war in der Absicht dahin gereist, obschon 
er sich sehr iibel befand. - Er war mein eifrigster 
Zuhorer, und diese Ehre wurde mir sehr beneidet. Noch 
obendrein muBte ich ihm ofters eigene Vorlesungen zu 
Hause geben, damit wir ja mit unsem wechselseitigen 
Ideen recht vertraut werden sollten. Er bestatigte 
haufig meine Satze mit seiner eigenen Erfahrung, 
und war iiberaus gliicklich bey dem 'Obergang meiner 
Aufschliisse iiber die "bestimmten Eigenschaften des 
Geistes etc. Unsere Gemiithe schmolzen recht oft so 
ganz inniglich zusammen. Wir sahen und verlieBen 
uns nie, ohne uns herzlich zu umarmen. Es ist aber 
auch wahr, Gothes Kopf ist ein gottlicher Kopf, was 
es vorragt, wie edel es sich hinwOlbt, wie sichs zum 
BUd eine Jupiters eignet - ach Streicher, bey solcher 
Erscheinung mOchte ich mir selbst Weihrauch streuen 
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und mir zurufen, ach du seeliger Gall! So hat Gott 
iiberall eine leserliche Hand geschrieben, aber nur 
wenige sind eingeweiht, diese Hand zu lesen konnen. -
Wei! ich anHinglich glaubte, daB ich in Weimar nicht 
lesen wiirde, so kam die Herzogin Mutter mit ihrem 

Franz J osepb Gall : Rezept. 

Hofstaate und mit Wieland nach Jena, und hielten 
sich wahrend den ganzen Kurs da auf1). Wieland ist das 
liebenswiirdigste Wesen in der Welt, ehrwiirdig durch 
sein hohes und schones Alter, anbetungswiirdig durch 

1) Vgl. Carl Ludwig Fernow's Leben. herausg. von Johanna 
Schopenhauer. Tiibingen 1810, S. 348 ff. . 
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seine edle Stirne und dureh seine naive Simplizitat. 
Wir speisten taglieh beysammen, und fuhren immer 
in einem Wagen. Wir hatte also Gelegenheit uns zu 
durehdringen. Hundertmal ergriff er mieh bey der 
Hand, schuttelte sie mir unter dem Ausdruck, du herr
lieher Mann! ach warum kannst du nieht bey uns 
bleiben! - mit Thranen in den Augen muBten wir 
scheiden - und unter diese Thranen mischten sich die 
Thranen der vortreffliehen Herzogm. 'Oberhaupt war 
dieser Aufenthalt in Weimar hoehst angenehm. Wie
land und Goehe spraehen mit gleieh heiBem Enthusias
mus von Schillern ihrem so werten Freunde. Aueh 
von meiner gottlichen Gabe sprach man mit hoher 
Verehrung, und die Herzogin hat ihr in ihren Lust
garten an einem reeht heimliehen Orte ein Denckmahl 
errichtet. Schwerlich wird jemand so glUeklich seyn, 
mit den ausgewihlten Menschen von allen Classen so 
vertraut zu werden wie ich. Keinem Kaiser konnte 
man mehr Achtung und Zudringliehkeiten bezeugen. 
Ieh muB daher unserm Zeitalter volle Gerechtigkeit 
widerfahren lassen, daB es mich weit uber meine Ver
dienste und zwar noeh zu Lebzeiten belohnt hat. Dies 
solI mir aber auch ewig zur Aufmunterung dienen, 

.nie etwas anderes als wohlthatige Wahrheiten zu suehen 
und diese nicht in die Stuben der Gelehrten sondern 
in die Herzen der gesamten Menschheit zu vergraben. -

An Senator Brentano: 
[Paris, Mai 1827.] 

Tausend Dank fUr die herrliche Buste von dem 
groBen Goethe. Belieben Sie mir zu sagen, was ich 
Ihnen - dafur schuldig bin. So einen Mann kann 
der Erforscher det Organe des Gehirns nicht zu theuer 
bezahlen. Aueh Ihre giitige vielseitige BemUhungen 
sind nUT Beweise, daB Sie ebensoviel Werth darauf 
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rechnen mussen. Erlauben Sie mir nun einige Bemer
kungen zu machen. Als ich das Gluck hatte, Goethe per
sontich in Weimar kennen zu lemen, schien mir sein 
Kopf groBer als nun die Biiste ist. Hat etwa der Kiinst
ler aus Vorurtheil, daB groBe Kopfe auBer allem Ver
haItnis mit dem Korper denselben 'lJerkleinern zu miis
sen geglaubt? So versuchen die franzosischen Bild
hauer mit dem Kopf des Voltaire und von Napoleon 
- oder hat vielleicht, was nicht selten geschieht, 
das hohe Alter das Seelenorgan und seinen Beh~ilter 
in engere Grenzen zuruckgewiesen? Ebenso fiel mir 
damahls die seltene groBe Hinglicht, eine umgekehrte 
Pyramide vorstellende Erhabenheit auf dem oberen 
mittleren Theile der Stirne sehr auf. Auch diese Er
habenheit erscheint jetzt auf der Biiste in verkleiner
tern MaBstabe. So sehr also diese Biiste, den Gesichts
ziigen nach zu urtheilen, ein reiner AbguB zu sein scheint, 
so fiirchte ich doch, daB manches daran durch die iibel 
verstandenen Begriffe von Schonheit 'lJerkunstelt wor
den sein mochte. Uber die Seitentheile ober den SchHi.
fen kann ich nicht urtheilen - aber ich habe diese 
Stellen breiter vermuthet. Da sich also der kostbare, 
in Jahrtausenden nicht wieder zum Vorschein kom
mende Mann nicht mehr entschlieBen will, sich genau 
ungekiinstelt abgieBen zu lassen, so bitte ich Sie, 
theuerster Herr Senator, sich genau urn all die Um
sHinde zu erkundigen, und mir gewissenhaft Auskunft 
dariiber zu geben. - Ich werde zwar hOchst wahr
scheinlich vor Goethe von dieser Welt abtreten, da 
es aber nicht urn mich, sondern iiber die Bestatigung 
der Lehre uber die Verrichtungen des Gehirns zu thun 
ist, so beschwore ich Sie, aIle Umgebungen des einzigen 
Genies zu bestechen, daB womoglich der Kopf der Welt 
in Natura aufbewahrt bleibt, oder wenigstens, wenD. 
dieser Vorschlag die Seinigen emporen sollte, daB 



nach dem Tode der Kopf geschoren und ganz, sowohl 
von hinten als von vomen in Gips abgegossen werde. 
Fiir die Erhaltung meines Schiidels habe ich gesorgt. 
Es ist dieses vielleicht aus Eigenheit die erste Ver· 
fiigung in meinem Testament; wenn ich Zeit habe, sie 
zu vollenden, so wird man in meiner von mir selbst 
geschriebenen Lebensgeschichte Aufschlu13 liber alle Er· 
habenheiten und Ebenen und Vertiefungen desselben 
finden. Thaten dies nur hundert Menschen oder hatten 
dieses Homer, Ovid, Virgil, Tacit und Bacon usw. gethan, 
so mliBte alle Welt vor der Physiologie des Gehirns 
verstummen. - Hier in Paris macht man jetzt in allen 
Akademien Sammlungen von Menschen- und Thier
schiideln oder Abgiissen, und die im Anfang meiner 
Erscheinung so laut liber den "Charlatan" geschrien 
haben, finden sich genothigt, seinen treuen unl3.ug· 
baren Beobachtungen zu huldigen! In England be
stehen liberall groBe, zahlreiche Gesellschaften, die sich 
mit diesen Untersuchungen abgeben oder Erfindem 
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Bis nach Kalkutta 
wird die Lehre gepredigt. Sie sehen also Theuerster, 
daB ich mich flir berechtigt halten kann, auf ausgezeich
nete Kopfe, worunter ich auch den Ihrigen z3.hle, 
Anspruch zu machen. Meine Sammlung vergroBert 
sich taglich, und wenn es mein Beutel erlaubte, so 
wiirden meine Anhanger von allen Seiten zu tausenden 
liefem - aber ich habe fiir mich allein schon zuviel 
gethan. Meine Knochen wollen das Stiegensteigen 
nicht mehr vertragen. Es ist also Zeit, seine Pfennige 
zusammen zu halten. 

Ganz der Ihrige 
Gall. 

Rue St. Honore Nr. 327. 



Johann Christian Rei! 
Geboren zu Rhaude in Ostfriesland am 28.Februar 1759. 

wurde er 1788 Direktor der medizinischen Klinik in Halle, wo er als 
Gelehrter und Lehrer einen bedeutenden EinfluB iibte1). Wie der 
Brief an Oken lehrt, lehnte er einen Ruf nach Freiburg abo urn 
1810 den Lehrstuhl der klinischen Medizin in Berlin zu iibemehmen. 
lodes erlag er wiihrend des Krieges 1813. als er mit der Leitung der 
Kriegsspitiiler betraut war, selbst dem Typhus und starb in Halle am 
22. November 1813. Goethe, der after seinen Rat erbat, hat ihm 
1814 in dem Festspiel: .. Was wir bringen" ein dauerndes Denkmal 
gesetzt. Zwischen Reil und Hufeland bestand in Berlin ein ge· 
wisser Antagonismus. so dall die haher philosophisch gebildeten 
Schiiler Reils sich als die .. Sonnenkinder" und H u f e I and a Junger sich 
ala .. Erdenkinder" betrachtetl:n. 

An Autenrieth: 
Halle, den 22sten Februar 1807. 

Doch wiinschte ich, daB Sie uns eine Abhandlung 
uber den Zusammenhang des vegetativen und anima
lisehen Lebens lieferten. Die Aufgabe mag nieht die 
leichteste seyn, und ieh finde in derselben das Problem, 
was noeh keine Naturphilosophie gelost hat, wie man 
von der Idee zur Materie komme? Warum ist das be
wegende Leben nothwendig an das bildende gebunden, 
dieses die Basis von jenem? Wie pflanzen sich Meta
morphosen der vegetativen Sphare auf die animalische 
fort, und umgekehrt, wie konnen Emotionen der Seele 
auf den Zustand des Korpers wirken? !eh finde hier 
den Gegensatz von Kraft und Stoff, von Leib und Seele, 
von Thatigkeit und Seyn, von Subjeetivitat und Ob
jectivitat. Und endlieh gesetzt, wir sehen das Ma
terielle der Organisation als eine fixirte Thatigkeital1, 
die immerhin in dem Leben und durch dasselbe frei 
wird, das Leben also zwischen Bindung und Lasung 
der Materie schwebend, warum kann dieses Wechsel-

1) 1m Sommer 1809 stand Wilhelm Grimm dort in Reil'!! 
Behandlung, die er in Briefen an seinen Bruder Jacob genau be· 
schreibt (hsg. von H. Grimm u. G. Hinrichs. Weimar 188 I, s. 74 ffi. 

Ebstein Arztebriefe. 5 
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spiel nicht innerhalb des Organismus selbst fortdauern 
und permanent seyn? Warum muB immerhin durch 
die Alimentation frische Materie eintreten, die alte 
durch die Excretion ausgestoBen werden? 

SoUte nicht der letzte Gegensatz, durch welchen 
zunachst und unmittelbar die Action hervorgeht. 
immer im Organismus liegen, und das absolut AuBere 
bIos nur jenen Gegensatz sollicitiren? der Organismus 
also nur relative Totalitat seyn, sich selbst reizen, und 
dem Reiz reagiren, also al1es in sich haben undaus 
sich produciren? Sollte nicht das Vegetative und Ani
malische, TMtigkeit und Stoff, sich gegenseitig als 
Reiz und Gereiztes zu einander verhalten, so daB bald 
das Subjective das Objective, bald das Objective das 
Subjective erregt, z. B. in dem Gegensatz der Muskel
bewegung durch -den eigenmachtigen EinfluB? 

An ReB's Tochter: 

Demoiselle Rieke Reil in Halle. 
[0. J. u. o. D.] 

Liebes Kind!. 1ch bin mit Deiner Mutter gliicklich 
in den frankischen Kreis angekommen. Bey unserer 
Riickkunft werden wir Dir und Deinen Geschwistern1 ) 

wohl vie I Neues erzahlen, auch etwas Schones mit
bringen. Nimm Dich in Acht, dal3 Du DeinerGe
sundheit nicht durch Erkaltung oder Diatfehler scha
dest. Griil3e Deine Geschwister, vertragt Euch auch 
schwesterlich. Das wird mir und Deiner Mutter wohl
gefallen. 

Dein Dich liebender 

Vater Rei!. 

1) Reil hatte zwei Siihne und vier Tiichter; die Gatten der
selben waren spater v. Scheele. Krukenberg. Kieser und Blume. 



An Oken: 
Halle, 30. Januar, 1809. 

Diese Antwort auf Iqr Schreiben ist die Sprache 
meines Herzens, in demselben keine Falte, die Ihnen 
etwas verbirgt. Ich halte Sie, wie mich, ftir einen ehr
lichen Mann und ftirchte daher nicht, daB Sie von dem 
Gesagten irgend etwas zu meinem Nachtheil gebrau
chen oder den Inhalt dieses Briefes einem anderen 
mittheilen werden. 

Ich bin an Halle durch unendlich viele Faden 
gekntipft . " Freilich wtinschte ich meinen Verlust 
durch den Krieg repariren und in der Folge so fort 
leben zu konnen, ,,"ie ich bis jezt gelebt habe. Dies 
wtirde ich in Moskau und Berlin konnen, wohin ich 
einen Ruf habe. Berlin zieht mich noeh auBel'dem in 
anderer Hinsicht; ich habe Hoffnung, daselbst die Di
rektion der medizinischen Schule zu bekommen ; und dies • ist mein hochster Wunsch, an einer Schule lehren zu 
konnen, die ihren Namen verdient. Ubrigens ziehe ich 
das stidliche Deutschland vor, hasse aber die Nach
barschaft desselben. 

Doch wenn ich auch von allen diesem absehe, so 
kann ich Ihre Anlrage nicht eher in ernstliche Uber
legung nehmen, bevor ich nicht tiber einige Fragen be
stimmte GewiBheit habe . .. Dann muB ich Ihnen 
noch sagen, daB die besten Jahre meines Lebens dahin 
sind. Als Lehrer werde ich nicht soviel mehr wirken 
konnen. Aber cine medizinische Sehule zu organi
siren, wie noch keine ist und die von allen Weltgcgenden 
besucht werden muB, das hoffe ich noch leisten zu 
konnen! Dazu gehorte dann aber, daB ich das Ohr 
des Curators hatte. 

Auf Moskau werde ich wahrscheinlich l'enonciren, 
tiber die projektirte Universitat in Berlin muB ich erst 
bestimmtere Nachricht haben als ich sie jezt noch 
habe. Konnte daher die Besetzung del' Stelle in Frei-

s* 
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burg noch ei1)ige Zeit verzogert werden, ich in der: Zeit 
den Ort einmal sehen, mich von der Lebensweise unter
richten und den Curator selbst sprechen, so wiirde ich 
bald im Stande sein, auf Ihre Anfrage eine bestimmtere 
Antwort zu geben. 

Ihren Aufsaz iiberden Kreislauf des Elutes habe 
ich mit ungerpein vielem Vergniigen ge1esen und werde 
nachstens Ihnen besonders iiber denselben schreiben. Zu 
dem jezigen Heft des Archivs war schon alles besezt, 
daherich ibn in demSelben nicht abdrucken lassen konnte. 

Ich empfehle mich Ihnen mit ausgezeichneter Hoch-
achtung. Der Ihrige 

Rei!. 

Christoph Wilhelm Hufe1and 
"Der im !rztlichen Fache so umsichtige und mit mannigfachem 

Talent der Behandlung undi:>arstellung begabte", wurde am 12. Aug~ 
1762 in Langensalza geboren, iibernahm 1783 die Praxis des 
Vaters, der Leibarzt am weimarischen Hof war. Er hatte dabei 
Gelegenheit die Weimarer GroJ3en nicht nur persOnlich, sondern 
auch irztlich kennen zu lernen. Seit 1743 war er Professor in Jena. 
wo bes. seine Vorlesung iiber die Makropiotik oder iiber die Kunst, 
das menschliche Leben zu verlangern Anklang fand. Nach Jenners 
Entdeckung erkannte er bald den Wert der Schutzpockenimpfung. 
Seit 1800 war er in Berlin Leibarzt und erster Arzt an der Charit~. 
Er war ein fruchtbarer, stilistisch sehr geschicktet Schriftsteller. 
Sein letztes Werk; "Das Enchiridion medicum •. oder Anleitung zur 
medizinischen Praxis", bezeichnet er mit Recht als ein .,Vermacht. 
nis einer 50jiihrigen Erfahrung." Er starb den 25. August 1836. 

An Kant: Jena, d. 12. Dec. 1796. 
Wohlgeborner Herr 

Hochzuverehrender Herr Professor, 
Erlauben Sie, Verehrungswiirdigcr Mann, daB ich 

Ihnen ein Buch I} zuschicke, das Ihnen in mehr als 

1) Die Kunst das menschliche Leben zu ver1a~gern. Jena 1797. 
Diese Auflage war G. Chr. Lichtenberg. "seinem verehrtesten Lehrer 
und Freunde" zum offentlichen Zeichen der aufrichtigsten Hach· 
achtung und Dankbarkeit gewidmet. 



Christoph Wilhelm Hufeland. 
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einer Riicksicht zugchort, theils als einem der ehr
wiirdigsten Nestors un serer Generation, der nicht 
allein zeigt, daB man auch mit angestrengter Geistes
arbeit alt werden, sondem daB man auch noch wirken 
und ,niitzhch sein kann; theils als einem Manne, dem die 
KenntniB des Mensehen, die wahre Anthropologie so 
viel verdankt, und der sich urn die Medizin selbst da
durch so viel Verdienst erworben hat, und gewiB noeh 
mehr in der Zukunft erwerben wird. 

Zugleich nutze ich diese Gelegenheit gem, urn Ihnen 
meine innigste Verehrung zu bezeugen, und den Wunsch 
beyzufiigen, daB Sie das neuste Beyspiel des hochsten 
Menschenalters mit fortwirkender Geisteskraft geben 
mogen, was bey einem solchen Vorrath und so harmo
nischer Wirksamkeit dieser Kraft wohl gehofft werden 
kann. 

GliicWich wiirde ich mich sehatzen, wenn Ihnen 
mein Bestreben, das Physische im Menschen moralisch 
zu behandeln, den ganzen, auch physischen, Menschen 
als ein auf Moralitat berechnetes Wesen darzustellen 
und die moralische Kultur als unentbehrlich zur physi
schen Vollendung der tiberall nur in der Anlage vor
handenen Menschennatur zu zeigen ... nicht miBfallen 
sollte. Wenigstens kann ich versichem, daB es keine 
vorgefaBten Meynungen waren, sondem ich durch die 
Arbeit und Untersuchung selbst unwiderstehlich in 
diese Behandlungsart hineingezogen wurde. 

Ich wiederhole nochmals meine besten Wiinsche 
fiir die noch lange Erhaltung Ihres, jedem denkenden 
und fiihlenden Menschen, so theuren Lebens, und bin 
mit der aufrichtigsten Verehrung 

Ihr 
gehorsamster Diener 

D. Hufeland. 
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An J. Kanb 
Jena, d. 30. Sept. 1747 . 

. . . Ew. Wohlgeb. haben mich mit der angenehmen 
Hofnung sehr erfreut, daB Sie geneigt waren, {:!.inen 
medizinisehen Gegenstand zu bearbeiten, und zwar den 
so interessanten von der Macht des Gemiiths iiber seine 
krankhaften korperliehen Empfindungen. Ware es 
Ihnen doeh bald gefallig und wegen anderer Gesehafte 
moglieh! Denn eben in diesen psychologiseh-medizini
schen Gegenstanden hat es noeh so sehr an philoso
phiseher Behandlung gefehlt, und wie viel wiirde sich 
nicht unsere Kunst noeh nebenbey fruc~tbare Bemer
kungen und Aufschliisse versprechen konnen! Ich 
wiederhole also nochmals im Namen des ganzen medizin. 
Publikums, das Sie sich dadurch verpflichten wiirden, 
die Eitte, dieser schonen Idee bald einige Stunden zu 
widmen, und fuge noch den Wunsch bey, dal3'Sie dann 
die Giite haben, und den Aufsatz mir fiir das Journal 
der pract. Heilkunde iiberlassen mochten 1), wo er am 
schnellsten im medizin. Publikum bekannt werden 
und zugleich diesem Journal zur groBen Zierde ge
reich en wurde. 

Ubrigens wiinsche ieh von Herzcn, dafi Gott, so, 
wie er Ihre Krafte und Verdienste verdoppelt hat, 
auch Ihre Tage verdoppeln, und Ihnen feruer ein dauer
haftes Wohlseyn schenken moge. Lassen Sie mich 
ferner Ihrem Andenken empfohlen seyn. 

Mit der grofiten Verehrung bin ich 

der Ihrige 

D. Hufeland. 

1) Erschien dort, dann Jena 1798 mit Annlerkungell von Hufe
land und Koni~sberg 1798 in Kants "Der Streit der Fakultiiten 
in drey Abschnltten", S.165-205. 
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An Goethe: 
Ew. Excellenz 

erlauben, daB ich Ihnen hier eine kleine Abhandlung 
tiber D. Galls neue Lehre1) tibersende. Ich weiB zu gut, 
wie sehr Sie sich fur alles, was Naturforschung ist, 
interessiren, und wie sehr Sie Kenner darinn sind, 
urn nicht zu glauben, daB auch dieseneue Ansicht 
des Gehirns Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
werde, urn so mehr, da HE. D. Gall gewiB nach Weim3;r 
kommen wird.· 

Es ist mir viel werth, bey dieser Gelegenheit mein 
Andenken bey Ihnen zu erneuern, und die innigste 
Theilnahme versichern zu konnen, mit der ich die 
Nachricht von Ihrer Krankheit und von Ihrer Wieder
herstellung vernommen habe. - Moge sie doch eben 
so dauerhaft seyn, wie sie der Wunsch eines jeden, 
und besonders der meinige, ist. 

l\Iit der tiefgcftihltesten Verehrung bin ich 
Ew. Excellenz 

gehorsamster Diener 
Berlin, d. 1. Jui. 1805. D. Hufeland. 

An Goethe: 
Ew. Excellenz 

erlauben, daB ich Ihnen beigchende BUitter2), die ich 
willens war, Ihnen personlich zu tibergeben, nun sehrift
lieh als ein kleines Andenken jener mir unvergeBlichen 
Stunde in Karlsbad tibersende, oder vielmehr mir die 
Freude mache, jene Unterhaltung Boch im Geiste mit 
Ihnen fortzusctzen .... 

I) Gemeint ist: Bischoff. Darstelluug der Gall'schen und 
Schadel-Lehre nebst Bemerkungen von Hufeland. Berlin 1805. 

2) Atmospharische Krankheiten und atmospharische Anstek
kung. Unterschied von Epidemie. Contagion und Infection, ein 
Beitrag zu den Untersuchungen iiber die Contagiositiit des gelben 
Fiebets. Berlin 1823. 



Doeh ich mOchte mich Zll weit verlieren. - MOgc 
die schone -Atmosphare des Gebirgs mit seinen Heil
quellen Ihre Gesundheit recht dauerhaft· befestigt 
haben, und die jugendliche Riistigkeit und Kraft, die 
ich wieder mit Freuden erblickt habe, eine neue Lebens
periode des Mannes begriinden, der uns unentbehrlich 
geworden ist. 

Mit der groBten Verehrung 
Ew. Excellenz 

gehorsamster 
Dr. Hufeland. 

Berlin, den 3. Okt. 182 3. 

An ? 
Berlin, 29. May 1823. 

Ew. Wohlgeboren 
danke ich verbindlichst fiir die giitige Ubersendung 
Ihrer kleinen aber interessanten Schrift, in welcher 
mich besonders die darin geauBerten Grundsatze an
gesprochen haben. Sie haben vollkommen recht. Es 
herrscht jetzt die schlimmste aUer Epidemieen, eine' 
epidemische entziindliche Krankheit der Arzte, eine 
wahre Phlogosomanie. Wie traurig ist das Schicksal 
unserer Kunst! Vor 20 Jahren herrschte allgemein 
Blutfurcht, jetzt Blutdurst. - Urn so nothiger, daB 
verstandige Manner warnen. 

Sehr angenehm wird es mir seyn, zuweylen Bey
trage von Ihnen fur mein Journal zu erhalten. 

Hochachtungsvoll 
Ihr 

ergebenster 
D. Hufe1and. 
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Carl Asmund Rudolphi 
Geboren den 14. Juli 1771 in Stockholm. gestorben den 29. Nov. 

IS32 in Berlin. - Er studierte 1790-94 in Greifswald besonders 
Botanik. In seinen Gedichten. die 179S (Berlin und Greifswald) ere 
schienen. findet sich z. B. ein ... Lob des Billiards". IS10 wurde er 
dort ordentlicher Professor der Medizin. IS10 ging er als Professor 
Ana.tomie und Physiologie nach Berlin. wo er bis zu seinem Tode der 
eine ruhmvolle Tiitigkeit entwickelte. Sein Nachfolger Johannes 
Miiller hat ihm (Berlin 1S37) eine Gediichtnisrede gehalten. in der 
er von ihm sagt: .. Erinnere ich mich der freien heiteren ehrfurcht· 
gebietenden Ziige seines Antlitzes. des liebenswiirdigen miinnlichen 
Ernstes mit dem Ausdruck der Energie und Wahrheit des Charak· 
ters. sehe ich alles dies in einem Bildnis von ihm wieder. so bin ich 
immer geriihrt. In einer unedlen Stimmung wiirde ich mich 
scheu en das Bild des viiterlichen Freundes zu betrachten und ere 
innere ich mich der edelsten Begegnisse meines Lebens. so fiUlt 
mlr sogleich Rudolphi ein." 

An Sommering: 
Greifswald, den 19. Febr. 1803. 

Wohlgeborener Herr. 
Hochzuehrender Herr Hofrath! 

Mein~ Antwort auf Ihren mir sehr angenehmen 
Brief kommt spat, allein ich bin hieriiber leicht zu 
entschuldigen. Ich habe voriges Jahr eine Reise durch 
einen Theil von Deutschland, durch Holland, Frank
reich und die Schweiz gemacht. Gegen SchluB des Jahres 
kam ich erst nach einer vierzehnmonatlichen Ab
wesenheit zuriick, so daB ich alle Hande voll zu thun 
hatte, da gleich meine Collegia anfingen, das anat. 
Theater meine Gegenwart forderte etc. Ich fand auch 
einen Ruf vor, nach St. Petersburg als Prof. der Botanik 
bei der kaiser!. Akademie der Wissensch. zu gehen. 
und muBte gleich an ein paar Abhandlungen denken. 
die ich jetzt beendigt habe,. die eine de praesenti bo
tanices statu, die andere duMa contra Josephi Gall 
de organis in cerebro distinctis iisqfte cranii ope dete
gendis hypothesi". Jetzt habe icll einen Tag MuGe, 
und wende mich zur Beantwortung Ihres schatzbaren 
Briefes. 
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Ich betheure es Ihnen, daB ich Siestets als den 
groBten Anatomen geschatzt babe, und ich gillube 
auf jeder Seite meiner Abhandlungen sind davon Be
weise ... 

Wahrscheinlich gehe ich im Fruhling nach St. Peters
burg, ich kann bis jetzt meinen Abschied nicht erhalten, 
doch wird es wohl nicht lange mehr wahren. Recht 
sehr wunschte ich mit Ihnen in schriftlichem Umgang 
zu bleibeu, und kann ich Ihnen dienen, solI es mir 
stets und uberaus Freude machen. 

Ihr ergebenster 
D. R. A. Rudolphi. 

An Heinrich Bethmann in Teplitz: 

Berlin, August 16. 1815. 
Mein theuerster Bethmann! 

Ich weiB nicht, wo ich beginnen soll, urn Ihnen das 
Schrecklichste zu melden, da: Sie treffen konnte. Das 
herrlichste Weib1) Ihnen so fruh entrissen! Noeh am 
Sonnabend (den 13.) Mittag war ich mit Minna' ) bei 
Ihrer Gattin im Garten, und sie scherzte ganz heiter, 
am Sonnabend Abend klagt sie uber Ohrenschmerz, 
schon am Montag war sie betaubt, heute Morgen 
ein viertel Uhr naeh Mitternacht entschlief sie. Das 
alte Dbel, wovon wir oft sprachen, noeh am Tage vor 
Ihrer Abreise nach Toplitz, scheint fruher den Weg 
zum Gehirn gefunden zu haben, als wir ahndeten, 
Heima), Meyer4 ), Wolf haben das ihrige redlich gethan, 

1) Gemeint ist die beriihmte Schauspielerill Friederike Beth· 
mann-Unzelmann. genannt GroDmann. geb. 24. Jan. 1771, t den 
16. Aug. ISIS. 

2) Rudolphis Gattin. 
3) Ernst Ludwig Heim, der bekallllte Berliner Arzt. 
4) Dr. Heinrich Meyer. 
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die Limann hat wie Mutter und Schwester gesorgt, 
und der rastloseste Eifer von allen Seiten zeigte, mit 
welcher Liebe alles an Ihrer Gattin hing. Sie sind 
mir jetzt durch dasselbe herbe Schicksal noch naher 
verwandt. Auch ich lieB einst ein liebliches Weib 
(von 22 Jahren) daheim, trat froh eine Reise an, und 
nach ein Paar Wochen w~r sie todt, und ich sah sie 
nicht wieder. Auch Sie werden die Ihrige hier nicht 
mehr finden, wenn Sie noch so sehr eilten, denn bei 
Gehirnaffectionen geht die Verwesung in ungeheurer 
Schnelligkeit fort, und kaum gestorben, ist der Korper 
schon zerstort. 

Bei der Heftigkeit der Krankheit, muBte sic sich 
schnell entscheiden, daher hielten wir die Limann 
zuriick, welche Ihnen schon gestern Morgen eine 
Estafette senden sollte, und nur mit groBer Miihe 
davon abzubringen war, denn auch so hatten Sic nicht 
mehr ihre Hiille gefunden, und entschied sich in der 
Nacht die Krankheit giinstig, so hatten wir Ihnen 
einen ungeheuren Schmerz erspart. 

Ihr Karl ist seit gestern Morgen bei mir, und soIl 
bei mir bleiben, bis wir die Sache naher zusammen 
besprochen haben. Er schUHt so ruhig und ahndet 
seinen Verlust nicht. Er ist gern bei unserm Karl, 
und wir haben Ihren Jungen sehr lieb, es ist ein gutes, 
folgsames Kind. 

Sie 'haben verloren, ,vas dem Mann nach der Ehre 
das Theuerste ist, allein Sie sind Mann, und ich bin 
daher iiberzeugt, Sie werden jetzt streng der Vernunft 
folgen. Brechen Sie nicht Ihr Baden ab, wofern Ihr 
Arzt das verbietet. Sie haben theure Pflichten zu er
fiillen, und miissen flir diese sich erhalten: denn durch 
nichts konnen Sie mehr Ihre Liebe zu dem trefflichen 
Weibe bewahren. Reisen Sie gleich, so nehmen Sie 
sich ja in Acht, und wenn es irgend geht, so suehen 



Sie einen Begleiter zu bekommen, der Ihre Thranen 
ehrt, und mit Ihnen klagt. . 

Hier ist alles voll Jammer, Minna griiBt Sie mit 
vielen Thranen. 

Mit herzlicher Freundschaft 
Ihr 

D. Rudolphi. 

Charles Bell 
Geboren im November 1774 zu Doune in Monteith (Schottland), 

gestorben am 27. April 1842 zu Hallow Park bei Worcester. In Edin
burg hatte er studiert, und wurde dort Chirurg. Von 1806 ist er 
in London, w6 er sich bald mit dem Problem der Funktion der 
Ruckenmarkswurzeln beschiiftigt. Daruber berichtet er in den 
untenstehenden Briefen an seinen Bruder G. J. Bell. Das Jahr 
18I1 ist dao; Geburtsjahr des kleinen (36 Seiten, kl.80 ) Schriitchens 
von Charles Bell, betitelt: Idea of a new ana tomy of the br;j.in 
submitted for the observations of his friends, das als 
Privatdruckin 100 Exemplaren an einen auserwiihlten Fr.eundeskreis 
verteilt wurde. In einem Exemplar hat es sich erhalten1). 1812 
wurde Bell Leiter einer klinischen Schule und 1828 Professor der 
Chirnrgie an der Universitat in London. 1836 kehrte er an die 
Heimatuniversitiit Edinburg zuriick, wo er bis zu seinem Tcde 
blieb; Bereits 1821 hatte Bell den prophetischen Ausspruch get,an, 
daB die "Idee" "will here after put me.beside Harvey", und in 
der Folge staI1den Magendie (1822) und Johannes Muller 
(1834-31) nicht nur in der Entdeckung des Grundsatzes aller 
Riickenmarksphysiologie, sondern auch in der Frage des Gesetzes 
der spezifischen Energie der Sinnesnerven auf den Schultern von 
Charles Bell. 

An G. Jos. Bell: 

26th Nov. 1807. - I have done a more interesting 
Nova Anatomia Cerebri than it is possible to conceive. 
I lectured it yesterday. I prosecuted it last night till 
one o'clock. And I am sure that it will be well received. 

1) Von mir mit Originaltext und Obersetzung (Leipzig 19I1) 
neu herausgegeben und zum ersten Mal iibersetzt. 



Charles Bell. 
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31st Nov. 1807. - My surgica.l books and lectures 
you will soon see eclipsed by my character as an ana
tomist and physiologist. I really think this new view 
of the Anatomy of the Brain will strike more than 
the discovery of the lymphatics being absorbents. 

Dec. 5th, 1807. - My New Anatomy of the Brain 
occupies my head almost entirely. I hinted to you 
that I was ,burning', or, on the eve of a grand discovery. 
I consider the organs of the outward senses as forming 
a distinct class of nerves from the others. I take five 
tubercles within the brain as the internal senses. I 
trace the nerves of the nose, eye, ear, and tongue to 
these. . Here I see established connection - there the 
great mass <?f the brain receive!:. processes from the 
central tubercles. Again, the great masses of the cere
brum send down processes or crura, which, give off 
all the common nerves of voluntary motion, etc. I 
establish thus a kind of circulation, as it were. In 
this inquiry I describe many new connections - the 
whole opens up a new and simple light, and the whole 
accords with the phenomena, with the pathology, 
and is supported by interesting views. My object is 
not to publish this, but to lecture it, to lecture it to my 
friends, to lecture it to Sir Joseph Banks' cotery of old 
women, to make the town ring with it, as it is really 
the only new thing that hat appeared in anatomy 
since the days of Hunter; and, if I make it out, as 
interesting as the circulation, or the doctrine of absorp
tion. But I must still have time: now is the end of 
a week and I will be at it again. 

2d March, 1810. - I write to tell you that I am 
going to establish my Anatomy of the Brain on facts 
the most important that have been discovered in the 
history of the science. 



You recollect that I have entertained the idea 
that the parts· of the Brain were distinct in function; 
and that the cerebrum was in a particular manner 
the organ of mind; and this from other circumstances 
than what I am now to detail to you. 

It occured to me that, as there were four grand 
divisions .of the Brain so were there four divisions of 
the spinal marrow: first, a lateral division, then a divi
sion into the back and forepart. Next, it occured to 
me that all the spinal nerves had within the sheath 
of the spinal marrow two roots, one from the back 
part, another from before. Whenever this occured to 
me I thought that I had obtained a method of inquiring 
into the functions of the parts of the Brain. 

Exp. 1. 1. opened the spine, and pricke9 and injured 
the posterior filaments of the nerves; no motion of 
the muscles followed. I then touched the anterior 
division, immediately the parts were convulsed. 

Exp. 2. I now destroyed the posterior part of the 
spinal marrow by the point of a needle, n~ convulsive 
movement followed. I injured the anterior part and 
the animal was convulsed. 

It is almost superfluous to say that the part of 
the spinal marrow having sensibility is what comes 
from the cerebrum; the posterior and insensible part 
belongs to the cerebellum. 

Taking these facts as they stand, is it not most 
curious that there should be thus established a distinc
tion in the parts of a nerve, and that a nerve should 
be insensible? But then, as the foundation of a great 
system, if I can but sustain them by repeated experi
ments, I am made; and a real gratification ensured for 
a large portion of my existence. 
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Pierre Bretonneau 
Geboren d. 3. April 1778 zu Saint-Georges-sur-Cher, gestorben 

d. 18; Febr. 1862 zu Passy bei Paris. Da er bei einem Examen 
scheiterte, gab er seine Studien auf, wurde Officier de sante und 
lebte in Tours. Dort gewann er einen solchen Ruf, daB man 
ihn, Urn die Leitung des allgemeinen Krankenhauses zu iibernehmen, 
zum Doktorexamen driingte, das er auch I8IS - 37jahrig -
ablegte. Epidemien in der Touraine gaben ihm einerseits Veranlas
sung zu seinen Studien iiber den Abdominaltyphus, die dann sein 
Schiiler Armand Trousseau genauer niederlegte, anderseits zu 
seiner. klassischen Arbeit iiber die .. DiphtMrite" (Paris 1826), an 
deren Entstehen Trousseau lebhaften Anteil nahm, und auf die 
Behring wieder 1893 mit Nachdruckhinwies. Bretonneau iiberliel3 
seine Ideen gem seinen Schiilern zur Veroffentlichung, wie er iiber
haupt eines der groBten Originale war, nicht nur in seinen Ideen, 
sondern auch im Leben ... Er machte alles anders als andere Leutt'," 

An Trousseau: 
Tours, 2 decembre 1825 . 

. . . Je n'attache pas autant que vous Ie pensez 
d'importance au mot, mais vos exemples ne sont rien 
moins que conc1uants. On dit: gastrite, on dit encore 
et on dit tres bien inflammation gastrique, mais l'ad
jectif derive de pleuritis est pleuretique, etc., etc. Toute 
cette discussion se reduit a des mots, a rien qui vaille 
Ia peine de s'y arreter. On trouvera dans Ie manuscrit 
diphtherique et diphtMritique. 11 conviendra seule
ment de s'arreter a l'un des deux, ct je laisse tout cela 
a yotre choix . , . 

Franz Karl Naegele 
Geboren den 12. Juli 1778 in Diisseldorf, gestorben den 21. Januar 

18S I in Heidelberg. - Naegele studierte in StraBburg, Freiburg 
nnd Bamberg, vorher war er Repetitor der Anatomie in Diisseldorf. 
1807 wurde er auBerordentlicher und 1810 ordentlicher Professor 
und Direktor der Entbindullgsanstalt in Heidelberg; in dieser Stel
lung blieb er bis zu seinem Tode. Er hat sich besonders urn die 
Lehre vom schrag und quer verengten Becken verdient gemacht 
und hat das SchloB an der Zange verbessert. E. C. J. v. Siebold 
sagt in seinen geburtshilflichen Briefen (Braunschweig 1862) von 
Naegele, "der fur unser Fach so unendlich viel getan hat, daB sein 
Name, solange es eine Wissenschaft gibt, nie vergessen werden 
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wird". Als Siebold Naegele besucbt batte. bericbtet dieser an 
Stoltz: .. Siebold ..• hat uns den ganzen Tag vormusiziert. denn 
jedes Atom an ihm ist musikalisch. Er spielt alle Instrumente bis 
zur Pauke und Trommel herab und hat dabei eine Stimme wie ein 
Apoll und hat die Arlen aller Opere im Kopfe. Freilich habe ich 
mich mit ihm auch iiber unser Fach unterhalten. doch nicht so wie 
mit meinem alten Freunde S t 0 It z." (V. Schmi tt. Ein Briefwechsel ... 
StraBburg 1909. S.652£.) Dagegen berichtet Siebold (a. a. O. 
S.60). daB Naegele uberhaupt nur fur sein Fach lebte und alle 
seine Gedanken sich immer nur um dasselbe drebten. Denn als er 
mit ihm den Fidelio sah und die Siingerin Schroder-Devrien t 
alles durch ihr wunderbares Spiel hinriB. rief Naegele. neben 
Sie bold sitzend. aus: .. Sehr schon. sehr schon." fugte aber gleich 
leise hinzu: .. Freund. glauben Sie wirklich. daB der Kopf des Kindes 
jemals im geraden Durchmesser des Beckeneingangs zur Geburt 
sich stellen konne '" 

An Stoltz: 
Heidelberg, am I2. Dec. I847. 

. . . Der gar zu schreibselige SimpsonI) hat mir 
seine Schrift uber das Chloroform' sogleich durch die 
Briefpoest geschickt und mir handschriftlich noch 
einen Fall mitgetheilt, wo er namHch am 20. November 
bei einer Dame Gebrauch von dem neuen Berauschungs-
mittel gemacht hat. . . 

Heidelberg, den I4. Dec. I847 . 
. . . Jetzt ergreife ich wieder selbst die Feder und 

frage Sie, ob Sie etwa schon Versuche mit dem Chloro
form gemacht haben. Unrecht hat Simpson zu behaup
ten, diese Methode sei wohlfeiler als die Atherisation. 
Die Unze Schwefelather kostet hier 6 Kreuzer und fur 
die Unze des Chloroform verlangt man, wenigstens 
jetzt noch, zwei Gulden. Auch verursacht das ChI. 
furchtbares Brennen am Mundell). Wie ich aber soeben, 

1) James Young Simpson (1811-187°) . 
• ) Der Bonner Kliniker. M. E. A. Naumann schreibt am 

28. Dec. 1847 aus Bonn an seinen Bruder: .. Neulich habe ich mich 
mit Chloroform ziemlich staxk naxkotisiert. und bin kurze Zeit 
an der Grenze von Sein und Nichtsein herumspaziert. Sonst bin· 
ich durch das Experiment nicht eben sehr erbaut gewesen. Auch 
auf diesen Gebieten wird entsetzlich gelogen und iibertrieben. 



Rene Theophile Hyacinthe Laennec. 
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als ich dieses schreibe, aus der Gazette med. de Paris 
vom II. dieses Monats ersehe, so soIl dies von dem 
beigemischten Alkohol herriihren. Wie viele Mittel 
werden wir noch zur Narkotisierung erhaIten??? ... 

Rene Theophile Hyacinthe Laennec . . 
Geboren am 17. Februar 1781 in Quimper (Bretagne), gestorben 

den 13. August 1826.in Kerlouanec (Bretagne). - 1800 kam Laen
nec nach Paris, 1804 veroffentlichte er eine Schrift iiber die Doktrinen 
des Hippokrates, den er dadurch gut kennen lemte. 1816 wurde er 
Arzt an dortigen Hospitiilern (Beaujou und Necker). Als Schiiler 
Corvisarts lemte Laennec die wenig beachtete Entdeckung 
Auenbruggers (1761) kennen, die Corvisart erst wieder ans Licht 
zog. Dort sah er auch Bayle die unmittelbare Behorchung des 
Herzens anwenden. Dies mag Laennec zu seiner Entdeckung 
der mittelbaren Auskultation und zur Konstruktion seines Stetho
skops getrieoon haben. Mit diesem hat er, gestutzt auf umfassende 
pathologisch-anatomische Studien, in rastloser, allseitiger Kranken
beobachtung, die Krankheitslehre der Brustorgane neu und inhalts
voll gestaltet. Eine Anzahl bis dahin fast unbekannter Brust
krankheiten hat er kennen und erkennen gelehrt; so das Emphysem, 
den hiimorrhagischen Infekt, dasLungenOdem, das Pneumoperikard; 
fur viele hat er sichere und.neue Zeichen angegeben. In dem hier 
mitgeteilten Briefe, der drei Monate vor seinem Tode geschrieben 
ist, blickt er noch einmal zuruck auf die zehnjahrige angestrengte 
Tatigkeit, den Todeskeim der Lungenschwindsucht in sich fiihlend. -

An euvier: 
Monsieur Ie Baron, 

je viens d'appendre qu'il doit etre question incessam
ment a I'academie des sciences de la Distribution du 
prix fonde par M. de Monthion pour la Decouverte 
]a plus utile en medecine . 

. Je sais -que quelques medecins membres de la dasse, 
qui d'abord m'avaient oublie doivent parler de mon 
traite de l'auscultation. J'aurai }'honneur de vous 
adresser sous peu de jours la 2me edition de cet ou
vrage!). 

1) Traite de l'al1scultation mediate et des maladies des pou
mons et du coeur. 2e edition. 2 vol. Paris 1826. 

E b s te in, .lI.rztebriefe. 6 



Si les suffrages de to us ceux de mes confreres qui 
ant cherche a verifier mes observations, si ceux des 
facultes de medecine etrangeres, dans plusieurs des
queUes mes eleves ont deja introduit l'enseignement 
de cette nouvelle branche de semeiotique, si l'avantage 
de faire rentrer dans la categorie des maladies chirurgi
cales les lesions internes jusqu'a les plus obscures. si 
les resulrtl.ts nombreux et presque tous nouveaux en 
anatomie pathologique, physiologie,. semeiotique et 
therapeutique, dont j'aurai I'honneur de vous faire par
venir une courte notice; si la decouverte fortuite, il 
est vrai, d'une mine feconde de faits positifs, que je 
n'ai pu fouiller qu'a I'aide de dix annees d'observations 
et de recherches dans les hopitaux et les amphitheatres 
auxquelles rna sante vient de succomber pour la se
conde fois, si Ie succes enfin d'un enseignement qui 
attire chaque annee ala faculte et au college de France 
un nombre remarquable d'eleves et de jeunes medecins 
etrangers, peuvent avoir quelque merite avos yeux 
je ne devrais peut etre pas desesperer d'un jugement 
bienveillant de I'academie. " 

Je m'adresse a vous avec d'autant plus de con
fiance que j'espere que vous aurez la bonte et la pa
tience de vous fa ire informer de I'exactitude de faits 
que je viens d'avancer. 

Veuillez bien aggreer I'assurance du Re!>pect avec 
lcqucl j'ai l'honneur d'etre Monsieur Ie Baron votre 
tres humble et tres obeissant serviteur 

Paris, 18 Mai 1826. 

A Monsieur 
Monsieur Ie Baron Cuvier!) 

Conseiller d'etat au jardin du Roi. 

Re. Laennec DM. 

1) Gemeint ist George Cuvier (1789-1832); zgl. C. H. Pfaff, 
Kiel 1845. 



Rene Theophile Hyacinthe Laennec: 
Faksimile der Handschrift. 

6* 



William Beaumont 

Geboren am 21. November 1785 in Lebanon (Connecticut), 
starb er den 25. April 1853 in New York. (Sein Leben hat Jesse 
S. Meyer [London 19121 beschrieben.) Grundlegend wurden fol.
gende zwei Arbeiten: I. The case of Alexis San Martin, who was 
wounded in the stomach by a load of duck shot. with experiences. 
American medical recorder vol. VIII. Philadelphia 1825. Seite 14. 
840. wei teres IX.Seite 94-97. und 2. Experiments and obersvations 
on theg3.3tric juice and the physiology of digestion ... Plattsburg 1833. 
Edinburg 1838 (ed. by. Andrew Combe). Diese Arbeit. die einen 
Markstein in der Geschichte der experimentellen Phy
siologie bildet, ,erschien bereits (Leipzig) 1834 in deutscher 'Ober
setzung von B. Luden. Diese Untersuchungen an dem kanadischen 
Jager Alexander San Martin. der infolge einer SchuBwunde an 
einer Magenfistel litt. sind die ersten fiir die Erkenntnis der Se
kretionserscheinungen des Magens wirkJich fruchtbringenden Unter
suchungen gewesen. Dariiber orientiert der folgende Brief' Beau
monts vom 17. Apil 1833 an den Chemiker Jacob B'erzelius: 

United States of America, 
City of New York, 17th April. 1833. 

Prof. Jacob Berzelius. 
Stockholm, Sweden. 

Sir: I do myself the honour, at the suggestion of 
your worthy and scientific friend and correspondent, 
Prof. Silliman, of transmitting for your considerafion 
the accompanying papers and a quantity of pure 
gastric juice taken from the Stomach of a man in 
perfect health and vigor, and doubt not the impor:' 
tance of the subject and the interest it may excite 
will be sufficient apology for thus obtruding upon 
your notice. Profr. Silliman's communication will 
suggest to you the general nature and importanc'e of 
the subject. 

From the accompanying number of the Medical 
Recorder, Page 14th and sequel, you may learn the 
origin and early history of the case, and in the follow
ing pages of this sheet I shall endeavour to give 
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you a concise view of what has been - seen and dOlle 
by way of experiments and observation on the Gastric 
fluid and functions of Digestion . .. (Describes the 
accident and the nature of the wound.) 

The Gastric juice J sent you is also extracted this 
way through an appropriate caoutchouc tube; not 

"in free and abundant quantities, but by slow destilla
tions from the very minute papillae of the surface 
of the villous membrane-requiring much time, pa
tience and address to obtain it in small quantity. 
Not more than 1% or 2 oz. can be extracted after 
lasting for any period, and even this quantity requires 
25, 30, or more minutes for its extraction. Numerous 
experiments and observations have been made in 
this case within the last two or three years upon the 
process of digestion and the chymefication of different 
kinds of aliments, both in the Stomach and out of it. 
The relative solubility ~n this Gastric fluid of many 
kinds of alimentary substances, both animal and 
vegetable, have been fairly tested, the comparative 
time and different facility of chymefication ascertain
ed, and the natural and varying temperature of the 
system determined by accurate observations of the 
Thermometer, placed in the cavity of the Stomach, 
during abstinence and repletion. Variou!\.tkinds of 
alimentary substances have been submitted to the 
action of this fluid, and it is found capable of comple
tely dissolving them all, out of the stomach, when 
contained in a glass phial and placed upon a sand 
bath of the temperature of the Stomach "- 100 Fahr. 
Even solid bone, cartilage, tendon down to the softest 
textured aliments are completely chymefied and 
dissolved when submitted to the Gastric juice in 
bottles and kept agitated in a temperature equal to 
the natural warmth of the stomach; varying however, 
in rapidity and perfection in proportion to the health-
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fullness of the secretion, purity of the gastric fluid, 
and the solidity, quality and peculiar nature of the 
aliment. Thus artificial chymefication of many kinds 
of food in this peculiar fluid has been(fairly demonstrat
ed its powerfully solvent and antiseptic properties' 
clearly ascertained and proven. But its accurate 
chemical analysis has not yet been accomplished,' 
though several quantities have been submitted to 
some of the most eminent practical chemists of the 
United States. None have yet been able to obtain 
complete and satisfactory results. -- Profr. Robley 
Dunglison, of the University of Virginia, is the only 
one who has fairly approximated or made returns of 
anything useful and important on this subject. Profr. 
Silliman has now, for the first time, a quantity under 
examination, from the investigation of which highly 
important results are anticipated. 

For the 5 or 6 month last past I have been prose
cuting a series of experiments and cJbservations on the 
subject of Digestion by this Gastric fluid under the 
patronage of the Medical Departements of the Govern
ment, the results of which are now preparing, and 
will probably be published in the course of the ensuming 
autumn or winter, or so soon as an accurate and satis
factory aElysis of this fluid, if it be practicable, can 
be obtained. 

Should the subject be worthy of your notice, and 
the accompanying fluids and documents merit your 
attention, and you be so happy as to succeed in ob
taining satisfactory analysis of it, I do most earnestly 
and respectfully desire and shall be greatly obliged 
to you to communicate the results of your investiga
tions, soon as convenient, either to Profr. Silliman, 
at New Haven, Ct., or to me, in the City of New York, 
by doing which you will doubtless confer a signal 
benefit on the American Medical pUQlic, greatly pro-
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obligation upon. 

Your most respectful and obedient servant, 
Wm. Beaumont. 

P. S. The man will continue \\lith me. Should more 
of the fluid be required to complete the investigation 
and analysis, it will be rapidly transmitted upon the 
earliest indication from you. Any suggestion you may 
please to make will be happily recd. and attended to 

Johannes Evangelista Purkinje 
Geboren am 17. Dezeinber 1787 zu Libochowitz bei Leitmeritz 

in BOhmen, trat er mit 18 Jahren in den geistlichen Piaristeuordell. 
Er verlieB dieseu abcr vor Ablegung des Geliibdes uml studierte 
in Prag Medizin, wo er 1819 promovierte. Bercits 1823 wurde ('r 
ordentlicher Professor der Physiologic und Pathologie in Breslau. 
Von 1849 bis zu seinem Tode - am 28. Juli 1869 - war er Professor 
der Physiologie in Prag. - Er gilt als einer der genialsten Forscher 
des 19. Jahrhunderts: 1825 entdcckte er das Keimbliischcn im 
Vogelei, 1835 (mit Valentin) die Flimmerbewegung, und zwei Jahre 
vor Schwann (1837) hat er den Hauptgedanken der Zellenlehrc 
offentlich ausgesprochen. 1m Jahre 1839 crrichtete er das erste 
physiologische Institut der Welt. - Goe the bemerkt, daB ihn 
Purkinjes Werk iiber das subjektive Sehen .. bcsonders aufregt"; 
er exzerpiert es eifrig und verwendet es fiir seine Zwecke. Pur
kinjes Personlichkeit nennt Goethe .. merkwiiidig" und von .. un
erhorter Anstrengung und Aufopferung"; an einer anderen Stelle 
sagt"Goethe von ihm (1823): .. Ein solcher autodidaktisch~r und 
heautoutimorumenischer, geistreicher und genialer Piarist nimmt 
sich zwischen Protestanten gar wunderlich aus ... " Spater stan. 
den Purkinje's Experimente unterdem EinfluB von Flourenst) 
(J 794-1 867). 

Breslau, den 27. November 1825. 
Euer Exeellenz! 
Hoeh wtirdiger Herr! 

Ich habe es gewagt, Ihnen die zweite Folge meiner 
Untersuchungen tiber das Sehen in subjectiver Hin-

t) Thomsen, Skandinav. Archiv HiI' Physiologie. Bd 35. 321. 
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sichP) zu dediciren, weil ich mich des Wunsehes 
Dieht entsehlagen konnte: jede meiner miihsamen 
Geistesarbeiten zum Denkmal meines Gefiihls aufzu
stellen.· Sie diirfen sich nicht daran stoBen, daB die 
Saehe zugleich in einem medizinisehen Journal ab
gedruckt erscheint; es ist dies hierbei unwesentlich, 

. und gegen die urspriingliche Bestimmung, ein Tribut, 
den meine Armuth der Buehhandlerei zollen muBte, 
da das Manuscript schon seit einem Jahre hoffnungs
los umherirrte. Ieh hoffe, daB dieses Bandehen das 
phlegmatische Interesse der Deutschen etwas mehr 
aufregen wird. Ich mache Ew. Exeellenz auf das 
Sich-Aufheben der Farbenspectra aufmerksam, da 
es auch fiir die Kunstpraxis cine Ausbeute gewahrt, 
indem nach der selbsteigenen Beobachtung des Ber
liner MaIers Waeh die Schattenpartien in farbigen 
Gewandern nur erst dann ein reines Dunkel gewahten; 
wenn sie einen schwachen Uberzug von der entgegen
gesetzten Farbe erhalten, wo dann da ... Objektive 
von del" Lichtpartie angeregte Subjektive wieder 
aufhebt. N och iibersende ieh Ihnen ein Specimen meiner 
Untersuchungen iiber die Entwickelung des Vogeleis 
vor dem Legen. . . 

GenieBen Sie noch recht lange mit Gottes Hiilfe 
das uns allen so theuere Leben. 

Ieh bin Ew. Exeellenz 
in tiefster Ellliurcht 

Dero unterthaniger 
J. Ev. Purkinje. 

1) Zweites Bandchen. Neuere Beitriige zur Kenntnis des Sehens 
in subjektiver Hinsicht. Mit 4 illumin. Kupfertafeln. Berlin 1825. 
Es ist .,Sr. Exc. Hm. Johann Wolfgang von Goethe gewidmet". 
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Johann Friedrich Dieffenbach 
Geboren den 1. Februar 1792 in Konigsberg i. Pr., gestorben 

den II. November 1847 in Berlin. - Er ging anfangs zum Studium 
der Theologie nach Rostock und Greifswald, 1813 und 1814 kampfte 
er als freiwilliger reitender Jager mit, dann studierte er in Konigs
berg Medizin und siedelte 1820 noch Bonn liber, wo Heinrich 
Heine von ihm sagt, er habe zum Entsetzen der Studierenden die 
Gewohnheit gehabt, Katzen und Hunden dieSchwiinzeabzuschneiden 
nnd damals schon den spateren groBen Operateur erkennen lassen. 
Da ihn sein dortiger Lehrer Philipp von Walther als beglei
tender Arzt auf Reisen schickte. hat er erst am 19.0ktober 1822 
in Wlirzburg mit der Dissertation: "Nonnulla de regeneratione et 
transplantatione" promoviert. Dieses Tages gedenkt Dieffenbach 
- 2S Jahre spater - in folgendem launigen Schreiben. Seit 1823 
in Berlin als Arzt tatig, wurde er 1829 dirigierender Arzt der chirur
gischen Abteilung an der Charite, und 1832 auBerordentlicher 
Professor an der Universitat_ 1840 iibernahm Dieffenbach die 
Direktion der chirurgischen Klinik. und gleichzeitig Schonlein 
die der medizinischen. Hier wirkte D. als Meister in der plastischen 
Kunst in Berlin, ebeuso meisterhaft in derDarstellung inder "Opera
HvcnChirurgie" (Ll'ipzig I S4Sff.). die sein chirllrgisches Testament 
bildet. Der Tod ereilte ihm beim Abhalten der Klinik. eben im 
Begriff eine Operation vorzunehmen. Er war der Mann des Volkes 
nnd der Arzt der Armen. -Die Kinder sangen auf der StraBe: 

Wer kennt nicht Doktor Dieffenbach 
Den Doktor der Doktoren! 
Er schnpidet Arm und Beine abo 
Macht neue Nas' und Ohren. 

Konigsberg (im December 1814) . 
. Ich studire schon seit meiner Ankunft Medicin 

la, die Medicin ist auf Grund der Theologie gebaut 
und eine herrliche Wissenschaft. Schon auf meiner 
Reise war ich auf's Reine mit mir gekommen, hatte 
mich fest bestimmt, meine Studien zu andern. So 
kam es denn, daB ieh dem Cnkel, als er mich zu Cour
machen bei der hohen Geistlichkeit ermahnte, ant
wortete: Cnkel, kann nicht. Theologe bleiben, ich will 
Medicin studiren. Das thue, antwortete er. und melde 
dich. Damit war die Sache abgemaeht. Die Collegien 
fingen einige Tage darauf an und jetzt habe ich beinahe 
schon einen viertcljahrigen Cursus mit Lust und Liebe 
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durchgemacht, habe schon den Ekel tiberwunden. 
da ich einen buckligen Selbstmorder seciren sah . . , 

Bonn, 5. Juni 1820 

Meine geliebte Schwester! 
Staunet 1hr nicht, daB ich hier bin, von fernem 

Norden an das westliche Ende des Vaterlandes, um 
Ruhe zu finden. die ich nicht finde? Viertehalb Jahre 
habe ich in Konigsberg Medicin studirt, in den ersten 
Jahren viel gelernt, doch in den letzten anderthalb 
wenig gethan, Ereignisse anderer deutschen Universi
ta.ten, zogen auch Konig;.;berg, besonders auch mich 
mit in's Spiel. So gerieth ich in tausend WeitHiufigkeiten 
und Untersuchungen. Welch unbedeutenden Aus
gang das genommen, wiBt 1hr! Und endlieh jenes 
VerhaltniB, das frtih ohne Not und .Qual so viele 
Sorge machte. Abergerade das war es, was mich am 
Leben erhielt, meine Erhalterin, meine verehrte Freun
din, die geistvollste, gebildetste, verehrteste Frau1) der 
ganzen Stadt, vor der aUe knien, die wachte tiber mein 
Lebim, trostete nnd Hebte mich, daB sie selbst in den 
Tod fUr mich gegangen ware. DaB ein solches Ver
haItniB rein war, sein muBte, ergiebt sich von selbst, 
da auch Niemand ein Eintrag geschah, aber 1hr habt 
ihr zu danken, denn ohne sie ware ich nicht mehr. 
Sie war meine geistvolle Lehrerin und Bildnerin, 
und ieh ging und lieB sie im Todeskampf und brachte 
mich dem Verschmachtungstode nahe. So stark waren 
wir beide, aber wir wahlten diesen entfernten Ort, 
damit nicht etwa die Lust mich tibermannte und ich 
von cineI' minder entfernten Universitat zu ihr zUrUck
eiIte. 1hre Briefe sind meine einzige Labsal auf dieser 
Oden Welt fUr mich gewesen. 1eh reiste also hierher, 

1) Frau Johanna Charlotte Motherby geb. Thielheim; sie stand 
u. a. mit W. v. Humboldt und E. Moritz Arndt in Briefwechsel. 



in Verzweiflung schied ich von ihr, in Thranen gebadet, 
urn mich mit aIler Wuth wieder auf die Wissenschaft 
zu werfen. Auch in Konigsberg hatte ich das letzte 
halbe Jahr wieder tiichtig gearbeitet und mich be
sonders auf die hOhere Chirurgie gelegt, denn zur 
Chirurgie bin ich geborcn. :Meine technische und 
mechanische Fertigkcit deL Finger laBt mich mit der 
Tiichtigkeit eines alten Meisters jede Operation machen. 
Vierzehn Tag vor meinem Abgange machte ich noch 
ein toIles Wagestiick auf eigene Hand. Die Stadt 
und die Freunde schrien Tags darauf, als es bekannt 
wurde, das sieht Dir ahnlich! Mcin Vorturner, Vor
schwimmer und Fechter war ein schoner, groBer, 
kraftiger junger Mann, der seit friihester Kindheit 
drei groBe Driisen, wie WalIniisse am Halse hatte, 
die ganz verhartet waren. Arzte hatten ihn oft gesehen 
und <ler Gefahrlichkeit wegen standen sie von dem 
Unternehmen der Wegnahme abo Da er mich sehr 
liebte und als seinen Meister hochachtete, sagte ich: 
Junge, ich werde Dich operiren. Zeit und Stunde ward 
bestimmt, 3 Chirurgen besteIlte ich zu Gehiilfeh; er 
ward hingelegt, ich machte einen langen Schnitt vom 
Kinn bis zum Halse, faBte die Dinger warm heraus, 
bei der dritten, die von· Pulsadern umschlungen war, 
wurde eine zerschnitten, das BIut spritzte in Stromen 
heraus, die andern bebten und unterstiitzten mich, 
ich fand das blutende GefaB, faBte es mit der Zange; 
vereinigte die Wunde und die erste gliickliche Operation 
gab mir Muth zu andern. Vorgestern habe ich in alIer 
Stille zwei Stunden von hier einem alten Mann den 
Staar operirt und wahrscheinlich wird er ganz gut 
sehen. So etwas geschieht heimlich, wenn Andere 
dergleichen auch wagten, wie viel mehr Ungliick wiirde 
noeh gesehehen .. - Wo ich auch sein \Verde, Praxis 
\Verde ich gewiB iiberall bekommen, eine eigene Sym
path ie, die ihren Grund in der Wahrhaftigkeit meiner 
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Theilnahme hat, zieht aUe Leidenden zu mir hin. 
In Konigsberg schluchzte das ganze Klinikum, als ich 
ging und auch hier lieben mieh aIle Kranken. Ver
gessen habe ieh eben zu erzablen, daB ieh in nahm
haften Aufzuge das Geleit aus Konigsberg bekam; 
aIle Studenten, zu Pferde und zu Wagen, holten mich 
von meiner Wohnung ab und gaben mir eine Meile 
das Geleite. Solche Auszeichnung hatte in dem Grade 
Keiner erfahren; mehr todt als lebendig saB ich in 
einem mit Fuchsen bespannten Wagen. Die treuesten 
Freunde in deutscher Tracht waren zur Seite und so 
war auch der ganze Zug gekleidet. 

Berlin, 13. Juli 1832 . 
. . . Endlich das Staatsexamen als letztes ub~r

standen! Fur Geld ist hier Alles und aufs Beste zu 
haben, umsonst und aus Gefilligkeit niehts. Meine 
Praxis mehrt sieh, doch geschieht die meiste Behand
lung nur, urn Ruf zu bekommen, denn bis jetzt habe 
ieh noch keinen Heller eingenommen. Seid nur ruhig, 
meine Lieben, es wird mir schon glucken, nurGeduld, 
ich habe immer ganz unvemunftiges Gluck in meiner 
Praxis und bin ein kiihner Operateur . 

Berlin 1834. 
. .. DaB es mir in meiner arztlichen Praxis wohl 

geht, wirst Du schon daraus ersehen, daB ich noch 
hier bin. Wiirde ich denn so toll sein, in einem Orte 
zu bleiben, an dem ich nichts erwiirbe? oder dies 
zu hoffen hatte. Eine Praxis, die den Mann iiber
reichlich emabrt, bildet sich erst nach 3-6 Jahren; 
in der ersten Zeit geht es immer schwach mit der Ein~ 
nahme, die mit der Arbeit in gar keinem Verhaltnisse 
steht. Ich habe hier wirklich schon ziemliehen Ruf und 
bin mehrere Male zu benachbarten Stadten zu chirur
gischen Operationen gerufen, selbst von einigen hie-



Johann Friedrich Dieffenbach. 



93 

sigen Arzten nach Kopenik zu einer Bruchoperation 
in der Nacht citirt. Es war aber schon Brand in den 
Gedannen, wie ich erkannte, und kliiglich unterlieB 
ich die Operation. 

Wien, II. September 1840 . 

. . . Heute sind es drei Wochen eines wahrhaft 
gliicklichen Aufenthalts in dieser einzigen Stadt. Es lebt 
sich hier doch dreimalleichter und lustiger als in Paris. 
Wir aUe sind von einer 1mgeheuren Heiterkeit dnrch
drungen, Wanderungen durch die volkreichen, mit 
den schonsten Laden gezierten StraBen, Landpartien 
lmd Gesellschaften wechseln mit einander abo Ja, 
die Wiener sind ein gutes, harmloses Volkchen, sie sind 
so gut zu uns und das erstreckt sich bis auf unsere 
Sprache, welche sie so schon wie vom Burgtheater 
nennen. Wir dagegen versichern, daB wir ihr Wienerisch 
gar lieblich finden. Sonntag frlih machte ich die Opera
tion des schiefen Habes an dem zwolfjiihrigen M ossig, 
wozu ich ein Dutzend Arzte eingeladen hatte. Mein 
Assistent ist der Dr. Breuning, friiher ein treuer An
hanger in Berlin und hier praktischer Arzt. Ich lieB 
das Messer in den Hals und Ruck in einer Secunde war 
der starre Muskel unter der Haut durchschnitten, 
die erste Operation dieser Art, welche in Wien geschehen. 
Niemand hat das hier je gemachf, ich habe die Opera
tion in Berlin iiber hundert Mal ausgefiihrt. Sie sehen 
also, man ist hier nicht sehr weit. Die auffallendste 
Operation ist an einem vor wenigen Tagen hier an
gelangten Ingenieuroffzier gemacht. Der junge Mann 
hatte die Nase verloren. Vnter dem Erstaunen vieler 
Arzte setzte ich ihm eine Nase an, und der Himmel 
ist dem Annen und mir so giinstig gewesen, daB heute, 
am 4. Tage nach der Operation, schon aUe Nadeln, 
NaMe und Pflaster entfernt und die Nase festsitzt. 
Diese Reise ist ein hochster Triumph, der urn so groBer 
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ist, als die PreuBen hier die \'erhaBteste Nation auf 
der Welt sind. Dies gestehen die guten Wiener ein, 
ja sie lieben die Franzosen im Vergleich zu uns. Ich 
bin jetzt das Gesprach des Tages. Was mieh gliick
Hch macht, ist nicht geschmeichelte Eitelkeit, nicht 
das BewuBtsein der herkulischen Uberlegenheit iiber 
den ganzen hiesigen Stand, sondern das BewuBtsein. 
ein Platzchen auf diesem Erdenrund zu wissen, in dem 
ich gliicklich und zufrieden im Kreise meiner Theueren. 
Vormittags in einer glanzenden Kaiserstadt, Nach
mit tags in einer bezaubernden Natur, meine Tage 
hinbringen konnte, wenn das Vaterland fortfahrt, mich 
aUf eine so schnode und undankbare Weise zu behandeln. 
Erhalte ich keine Klinik in Berlin, so gehe ich nach 
Ostern hierher als prakUscher A rzt. 

An Dorow: 
Berlin, den 22. August I842. 

Theurer Freund! 
Ich wollte Ihnen heute Abend einen langen Brief 

schreiben, da Neigebaurs 1) Erscheinen mich schreck
lieh an meine Naehlassigkeit erinnert - nun aber bin 
ieh doeh zu tief erschiittert, urn viel schreiben zu kon
nen, denn vor einer Stunde ist die Nachricht yom 
Tode meiner ersten Frau2) bei uns eingetroffen. Die 
Arme ist also todt! Ihre Krankheit soIl. wie man sagt, 
eine Art Cholera gewesen sein. --

Was die Griechen Nemesis und die Bibel Gottes 
Finger nannte. steht in Mindings Schrift3). Ein wabr-

1) Geh. Justizrat, Generalkol1sul Dr. Ncigebaur (W. Dorow. 
Erlebtes, Tei! 2. Leipzig 1843. S. 167). 

2) Johanna Charlotte Thielheim, geb. in Konigsberg 1783; 
seit 1806 verheiratet mit Dr. William l\1otherby, von 1824-33 
mit Dieffenbach. 

3) Julius Minding, De vitae functionum perturbationibus notio· 
nes generales. Diss. (Berlin 1833). Minding war Doktor der Medizin 
lind Privatgelehrter in Berlin. Johann Ca!!per ist der bekannte 
Professor der Medizin. 
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Johann Friedrich Dieffenbach: Rezept. 



haftes Meisterstiick. Casper mcint zwar, er schiittle 
sich das alles wie Staub abo - Der Mann hat noch 
groBe Freude und Stutzen. 

Leben Sie wohl, theurer Freund, ich kann nieM 
mehr schreiben. Die Meinigen griiBen herzlich und 
sind woh1. Ich bin in einem Tage nach Dresden hin, 
und den zweiten zuriickgeflogen. Wie gern hatte ich 
Sie gesehen, aber die Eisenbahn wartet nicM. 

Ihr ergebener Freund Dieffenbach. 

An ? 
Potsdam, I9. Oktober I847. 

Es ist wohl moglich, daB einigen meiner Freunde 
nicht entgangen ist, daB ich heut vor 25 Jahren promo
viert habe. Nur besorge ich, sie konnten von diesem 
Tage eine Art Aufhebens bei meinen Collegen und 
Bekannten machen, und etwas veranlassen, wodurch 
ich mit meinen Empfinden gewissermaBen in die Enge 
getrieben wurde. Von je an ist e& mir ein peinlicher 
Gedanke gewesen, der Lowe einer Feierlichkeit, ein 
begratulierter Zweckesser zu sein. Ich lieBe mir heute 
Heber etwas operieren. als mich von den edelsten und 
besten Menschen begliickwiinschen. Das ist nicht 
bloBe Demuth, sondern auch cine Art von Sehnsucht 
nach stiller Eillsamkeit an diesem ganz allein fUr 
mich wichtigen Tage. Mir sind die 25 Jahre, welche 
ich fUr kranke Men:.chen in meinem Beruf gelebt 
habe, so schnell und befriedigend verstrichen, als waren 
es nur 25 Wochen, und ich fiihle mich durch das be
wegte und erschutternde Leben, indem ich soviele 
Schmerzen sah, weder an Geist noch· an Korper ab
gemattet, und es ist mir, als hatten die vielen Kranken, 
unter denen ich gelebt, mich so gestahlt und gestarkt, 
daB ich auf neue 25 Jahre contrahire. 

Wenn also heut am I9.0ktober einige Freunde 
und Bekannte, sowie andere gute Menschen meiner 
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gedenken, wei! sie gehort haben, daB mir heut vor 
25 Jahren von dem lieben herrliehen seligen d'Outre
ponti) der Doctorhut auf den Kopf gesetzt sei, so 
will ieh dies freundliehe Andenken in alIer Stille und 
Einsamkeit genieBen. Ieh will ihnen nicht allein 
dafiir danken, sondern aueh fUr alles das Gute und 
Liebe, welches sie mir erzeigten und wodureh sie mir 
zur Erreichung meines Lebenszweckes forderlich waren. 

Joh. Friedr. Dieffenbach. 

Johann Lucas Schoenlein. 
Geboren zu Bamberg am 30. November 1793, gestorben ebenda 

am 23. Januar 1864. In Landshut vorgebildet, ging er 1813 nach 
Wiirzburg mit einem fertigen Lebensprogramm (1. Brief): seit 
1817 Privatdozent, wurde er 1819 a. o. und 1821 Kliniker da
selb5t, lehrte dort unter groBem Zulauf bis. November 1832 
wo er der Professur enthoben und zum Medizinalrat im Unter
donaukreis ernannt wurde. Von 1833-40 sehen wir ihn in seiner 
gliicklichsten Zeit in Ziirich, bis er nach Berlin geholt wurde, wo er 
in deutscher Sprache Klinik und Vorlesung hlelt. Griesinger 
sagte (1864) in Erinnerung an die Ziiricher Zeit von ihm: .. Alles 
schien er mir damals zu wissen, alles am Krankenbette zu konnen," 

. und Billroth rief noch 1876 aus: .. Was ihn so iibermachtig machte, 
war sein auBergewohnliches, enzyklopadisches \Vissen in den Natur· 
wissenschaften, seine universelle Beherrschung der Physiologie 
seiner Zeit; alles dies war ihm stets priisent; der Student schwamm 
stets mit ihm im breiten Strome der Naturwissenschaften, Physiologic 
und gesamten Medizin." - Heute kaum glaubhaft ist die Tatsache, 
daB Schonlein auBer seiner Doktordissertation (1816) nur zwei 
kleine Mitteilungen veroffentlicht hat; er hat mit ihnen gezeigt, daLl 
er auch schreiben konnte; denn mit diesen wenigen Seiten ist beide 
Male ein "neuer \Vissenszweig begriindet", wie Griesinger sich 
ausdriickU) - Seine Briefe sind ebenfal1s stilistisch auBerordent
lich gewandt uncI zeigen die iiherragende, zielbewu13te'Personlichkeit. 

1) J. S. d'Outrepout (:775-1845), Prof. der GeburtshUfe in 
Wiirzburg. 

a) Nach SchOnlein3 Tode gab A. Schenk von ihm heraus: Ab· 
b:ldungen von fossilell Pflanzen aus dem Keuper Frankens. Mit 
I3 Tafeln. Wiesbaden 1865. (Gottinger Bib!.: Min. 215.) 

Ebstein, .I.rzlebriefe. 7 



An Herrn Thomas Schonlein 
Wohlgebohren zu Bamberg. 

Landshut, d. 4ten J~1. [IJ812. 

Liebste Eltern! 
Doppelt erfreut mich Ihr Ietzter Brief. Auf der 

einen Seite war er mir Versicherung der ganzlichen 
Wiederherstellung der lieben Mutter, weswegen ich sehr 
in Sorgen schwebte; auf der andern Seite machte er 
mir Ihre Einwilligung in meinem Entschlusse bekannt. 
Nicht ohne einige BesorgniB offnete ich den Brief; 
doch wie schnell schwanden aIle diese Besorgnisse! 
Wie sehr bin ich Ihnen Dank schuldig fUr ihre uner
meBliche GUte; mit der Sie meiner Bitte entgegen
kamen! Aber diese Bitte war kein kindischer Wunsch, 
sie an Sie zu thun hatte ich die triftigsten GrUnde 
und Ursachen, wovon mein letzter Brief schon einige 
enthielt, nnd wovon der jetzige auch noch einen und 
den andern Ihnen anzeigen soIl. Ihre gUtigste Erlaub
niB wUrde ich nahmlich zu einer Reise in die warmen 
Bader von Gastein im Salzburgischen benutzen. Dicse 
Bader sind allgemein berUhmt, und jahrlich wandern 
Studenten und BUrger aus Landshut dahin. Hofrath 
Schultes hat mir auch schon lange gerathen, wenn es 
mir moglich ware, dieBe Bader zu besuchen, weil sie 
mich gewiB von dem beschwerlichen Gaste vollig be
freyen wUrden; denn der Ausschlag verlasse mich zwar 
immer im Sommer, kame verstarkt aber im Winter 
wieder, bis ich eine ganz neue Haut bekommen ha.tte, 
was bIos allein durch haufige warme Bader moglich 
sey. Nebst der Herstellung meiner Gesundheit habe 
ich aber bey dieser Reise noch einen andern, fUr mich 
nicht weniger wichtigen Zweck. Ich wUrde nahmlich 
die Reise in naturhistorischer Hinsicht machen, und 
zu naturwissen",chaftlichen Beobachtungen biethen mir 
Salzburgs Gebirge, Seeen in jeder Hinsicht den reich-
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lichsten Stoff dar. Da ich die Natur-Geschichte zu 
einem Haupttheil meiner Studien gemacht habe, 
seitdem ich iiberzeugt bin, daB man nur auf dieBem 
Wege ein groBer Arzt werden kann, und dieB eben der 
Fehler ist, daB die Naturforscher nicht Artzte, die 
Artzte hingegen nicht Naturforscher sind; so werden 
Sie selbst die Wichtigkeit dieser Reise einsehen. Auch 
habe ich mich gegen die Professoren Schultes und 
Fuchs, diese Reise zu machen, schon anheischig ge
macht, die mich durch Empfehlungsschreiben und 
aUe mogliche Art dabey zu unterstiitzen versprochen. 
In Salzburg, welches nur 14 Meilen von hier liegt, 
muB ich ohnedieB auch mit Koserlein einiger Zellgnis.,e 
wegen sprechen. DieB ist mein Vorsatz. Die Ent
scheidung dariiber lege ich, theuerste Eltern, in Ihre 
Hande. Mochten Sie mir Ihren EntschluB bald mog
lichst bekannt machen, daB ich die nothigen Anstalten 
zu treffen im Stande bin, und ich bey dem Senate 
urn die ErlaubniB nachsuchen kann, mich bis Mitte 
Augusts zu entlassen; was gar keine Schwierigkeit 
hat. Was meinen Plan betrifft, den Sie, wie Sie sagen, 
noch nicht recht wissen, so steht er schon gallz fest 
gegriindet in meiner Seele, ob er ausgefiihrt werden 
kann, muB sich bis im December entscheiden; wo ich 
Sie dann mit dem Ganzen bekannt machen werde, 
was Sie gewiB nicht miBbilligen. Soviel mag ich Ihnen 
sagen. Fiir die gewOlmlichell Mediciner ist in Bayern 
die schlechteste Aussicht. Manner nicht ohlle Ver
dienst suchen vergeblich Anstellungen zu erhalten. 
Der Minister hat bestimmt erkUirt, daB er kein Physikat 
mehr beset zen wolle. Einestheils hat die Regierung 
vollkommen Recht, wenn auch gleich der Unschuldige 
mit dem Schuldigen leiden muB; jeder, welcher fUr 
kein anderes Fach taugte, glaubte fUr die Medicin 
hinHingliche Anlagen zu haben, so wurden die be
schranktesten und elendesten Kopfe Medicin("r, was 

-* / 
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die hiesige Uhiversitat leider nur zu sehr beweist. Durch 
jene MaBregel del' Regierung wird nun die Bern Unfuge 
Einhalt gethan werden. Der wissen:.ehaftlich gebildete 
Mediciner ist uberalI willkommen, wahrend der Pfuscher 
zu Grunde gehen muB. Meine Ab:>iehten giengen aber 
nie auf die ErIangung eines Physikats und einer Be
soldung von 600 Gulden. reh treibe die Medicin, 
nicht des Gewinnes wegen, sondem aus den reinsten, 
uneigennutzigsten Absichten, den Zustand, wodureh 
ich dieBe Absicht erreiche, konnen Sie nicht errathen; 
ihn zu erreichen werde ich mit alIer Kraft streben. 
Aufwand von Zeit und Geld gehort noeh dazu; ersteren 
kann bIos allein ich machen, und mit letzterem hoffe 
ich weder Ihnen, noeh weniger aber dem Staate be
schwerlich zu fallen; denn bey uns in Bayem macht 
man eo:> sich zur besonderen Pflicht, jeden angewandten 
Kreuzer, dem, fUr welch en er angewandt wurde, 
tausendmal jahrlich ins GedachtniB zuruckzurufen. 
Doeh dieB alIe& sey unter uns gesagt, mehr dariiber 
wird einst mundlieh, so Gott will, mit Ihnen spreehen 

Ihr gehorsamster J ohannes. 1) 

An Professor Seuffert: 
Zurich, 9. II. I833 . 

. . . Jal mit Recht preisen Sie mich mal glucklichl 
Ieh will nicht von dem Lande sprechen, dessen An
muth und Reitze Sie selbst kennen, aber die Menschen, 
mit denen man leben muB, sind Manner. !eh bin nun 
in beiden Lagem gewesen. leh habe die Fuhrer beider 
Partheyen gesproehen. Uberall dieselbe freundliche 
herzliche Aufnahrne. Huben und druben habe ich 
den Stand der Dinge erkundigt, urn das Horoskop 
meiner Zukunft zu stellen. Sie werden sich meiner 
BefUrchtungen und Bedenkliehkeiten erinnem; urn 

1) Den Namen Lucas hat er s;ch erst spater zugelegt. 
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so freudiger sage ich Ihnen: das Resultat meiner 
Forschungen ist beruhigend. Die Anhanger der alten 
Ordnung scheuen sich nicht, ihre volle Niederlage 
und die Hoffnungslosigkeit ihre Sache zu bekennen, 
die es taglich noeh mehr wird, da die talentvollsten 
z. B. Hottinger, Horner ihre Sache verlassen. Die 
Reformer dagegen, ihres Sieges sicher. verabscheuen 
alle Reaktion und wollen mit MaBigung lmd auf gesetz
lichem Wege das angefangene Werk weiler fordern. 
Man streitet hier urn Prinzipien und Sachen, niemals 
aber verliert sich die Kampf auf das Feld des Person
lichen und beide Kampferhaufen verachten schlechte, 
ehrlose, giftige Waffen. 

An Johannes Muller1): 

Zurich 1839. 
. . . Sie kennen ohne Zweifel Bassi's schone Ent

deckung uber die wahre Natur der Muscardine. Die 
Thatsache 5cheint mir von hochstem Interesse fiir die 
Pathogenie, obgleich meines Wissens auch nicht ein 
Arzt sie bisher seiner Aufmerksamkeit gewiirdigt 
hatte. !eh lieB mir deshalb zahlreiche Exemplare 
von Seidenwiirmern, die an der Muscardine litten, 
von Mailand kommen, und meine damit angestellten 
Versuche haben nicht bloB Bassi's und Audouin's 
Angaben bestatigt, sondern noch einige andere nicht 
ganz unwichtige Resultate ergeben. Dadurch wurde 
ich denn wieder an meine Ansicht von der pflanzlichen 
Natur mancher Impetigines erinnert, eine Ansicht, 
die durch Unger's schone Arbeit uber Pflanzen-Exan
theme schon friiher eine machtige Unterstiitzung fand. 
Da ieh gerade glueklicher Weise einige Exemplare 

1) Abgedruckt in Joh. Miillers Archiv. Jahrgang 1839. 5.82, 
unter dem Titel: "Zur Pathogenie der Impetigines. Von Prof. 
SchOnlein in Ziirich (Auszug aus einer brieflichen Mitteilung an den 
Herausgt'ber. Hierzu Tafel III Fig. S.) 
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von Porrigo lupinosa \V. im Hospitale hatte, so maehte 
ich mich an die nahere Untersuchung -- und gleich 
die ersten Versuche lieBen keinen Zweifel iiber die 
Pilz-Natur der sogenannten Pusteln. Anliegend eine 
mikroskopisehe Abbildung eines Pustelstiickes.' Zu
gleieh sende ich einige mit der groBten Leichtigkeit 
aus der oberen Schichte der Lederhaut am Lebenden 
ausgeschalte Porrigo-Pusteln bei. Ich bin eifrig mit 
weiteren Untersuchungen iiber diesen Gegenstand be
schaftigt, deren Resultat ich bald zu vel'offentlichen 
gedenke ... 

Schoenlein. 

An Johannes Schulze!): 

Mein lieber College! 

Drey Briefe haben mir am gleichen Tage die frohe 
Botschaft von meiner Berufung gebracht. Neben der 
Freude erfiillt mich aber noeh jenes Gefiihl, das die 
Wahrnehmung einer hohern Fiigung in mil' erregt, 
die ich schon so oft, vielleicht aber niemals in diesem 
Grade, wie bei diesem Ereignisse zu vernehmen hatte. 
Wahrend vor kaum 6 Jahren eine deutsche Regierung 
durch einen Gewaltstreich die bliihendste Universitat 
ihres Reiches zertriimmerte, muBte eine Republik 
eine Hochschule improvisiren, auf der mir, gliicklicher 
als meine Collegen, gestattet war, einzig meinem 
wissenschaftlichen Berufe lebend die rechtfertigenden 
AufkIarungen der Zeit in Ruhe zu erwarten und nun 
der Ziiricher Saturnus in der Jakobiner Miitze seine 
beste Sehopfung zu verschlingen droht, bietet mir 
Deutschlands kraftigste und intelligenteste Regierung 
eben die Stelle an, die ich damals so sehnlichst wiinschte. 

1) Geh. Oberreg. Rat im Kultusministerium in BerliD (geb. 
J786, gcst. 18(9). 
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Die mir gemachten Anerbietungen kennen Sic. 
Die Stellung, die mir in der Hierarchie der Beamten
welt angewiesen ist, die Besoldung, die mir Ihre Re
gierung ausgesetzt hat; beydes nehme ich mit dem 
Ausdrucke des innigsten Dankes an; wenn ich auch 
in okonomiseher Beziehung gerade keine wesentliche 
Verbesserung erfahren werde, da ich hier-auf ein jahr
liehes -Einkommen von II-12000 fi. zahlen koimte, 
was den 8-goooThI., die naeh Ihrer Bereehnung die 
Berliner Stelle eintragen wird, naeh dem relativen 
Geld- und Waaren-Werth beider Stadte sieh nahebey 
gleiehstellen wird, doeh des evangelisehenSpruehes: 
"Der Mensch lebet nieht yom Brode allein" gedenkend, 
erkenne iell nur zu gerne an, daB durch die Obersied
lung zu Ihnen, Vortheile einer viel hohren Ordnung 
sich darbieten, gegen welche die kleinliehen Geld
Interessen unbedingt zuriicktreten miissen. Der Ruhm, 
die erste Lehrkanzel in der ersten medicinischen Fakul
tat Deutsehlands einzunehmen, die Gelegenheit auf 
einen groBen Kreis von Zuhorern fast aus allen euro
paisehen Landern, die der wohlbegriindete Ruf der 
wissensehaftliehen Anstalten von PreuBens Haupt
stadt in deren Mauern vereinigt, durch Wort und That 
einzuwirken, die Mogliehkeit in jenem Brennpunkte 
europaischer Bildung und Wissensehaft, unterstiitzt 
von dem wohlwollenden Rathe und der kiinftigen 
Beyhilfe befreundeter Collegen, Arbeiten zu vollenden, 
an die ich die Kraft der besten Mannesjahre gesetzt 
und deren Resultate in der hochst unvollkommenen 
und haufig entstellenden Mittheilung an das arzt
liche Publikum mit einer ihren Werth viell.eicht be
deutend iiberschatzenden Aufmerksamkeit aufgenom
men wurden -- und dieses wissensehaftliche Leben 
unter den machtigen Schutz einer intelligenten Regie
rung gestellt, die in ihren wissensehaftlichen Instituten 
eine Grundsaule ilires Ruhms und ihrer Macht erkennt, 



Johann Lucas Schoenlein. 
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das sind die verfiihrerischen Reize der Berliner Klinik, 
denen ieh nieht zu widerstehen vermag. 

Je mehr ieh aber den Werth der erhaltenen Anerbie
tungen zu wiirdigen im FaIle bin, urn so lebhafter fUhle 
ieh aueh die Verpfliehtung, genau zuzusehen ob ich 
wohl aueh im Stande bin, den gereehten Anforderungen 
der Regierung zu entsprechen. Die personliehe Frage 
lasse ieh bey Seite. Mit urn so groBer(er) Aufmerk
samkeit muB ieh dagegen die saehliehen VerhaItnisse 
untersuehen ... 

Der erste und wichtigste Punkt nun, wo ich zuvor 
klar sehen muB, ist die Bestimmung der GroBe und des 
Umfangs der Mittel, die mir fiir den klinisehen Unter
rieht zur Verfiigung gestellt werden .... 

Das andere nicht minder groBe HinderniB flir einen 
guten klinisehen Unterricht erblieke ieh in der Ver
fUgung, daB der Lehrer sich dabey der lateinisehen 
Spraehe bedienen 5011. Meine Einwendungen dagegen 
sind nun durehaus nieht subjektiv und personlieher 
Art, sondern rein objektiver Natur. Die Arzneykunde 
ist in der neusten Zeit endlieh einmal wieder in jenes 
naturgemaBe VerhaItniB zu den iibrigen Zweigen der 
Naturkunde getreten, aus dem sie zu ihrem bittersten 
Sehaden nur zu lange gewaltsam losgerissen war. Das 
Gebiet der Naturkunde ist aber die glanzendste wissen
sehaftliche Eroberung der neuen Zeit. Es hat sich hier, 
besonders in den auf die Medicin so einfluBreichen 
Doktrinen der Chemie und Physik, ein so reicher Kreis 
ganz neuer Phanomene und Thatsaehen aufgesehlossen 
und diese hinwieder soviele neue Ideen und Begriffe 
gesehaffen, daB es vergebliches Miihen ist, dafiir be
zeiehnende Worte in dem lateinisehen Spraehsehatze 
zu suehen. Wie die Spraehe der alten Welt flir die 
Naturkunde der Neuzeit zu enge geworden ist, so aueh 
fiir die heutige Medicin, welche die Resultate, die die 
Naturforsehung auf allen ihren verschiedenen Ge-
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bieten crrungen hat zu ihrem Frommen und zu ihrem 
Nutzen verwendet. Das Festhalten an der Bestim
mung: sieh bei dem Vortrage der angewandten Patho
logie und Therapie d. h. bey der Klinik der lateinisehen 
Spraehe zu bedienen fiihrten nothwendig die Alternative 
herbey: entweder die neuenEntdeekungen und For
schungen auf dem Gebi~te der Naturwissenschaften 
und der Heilkunde dem Genius der ~prache der alten 
Welt zu opfern, oder diesen zu miBhandeln, indern 
man jene nach Gebiihr und Recht beriicksiehtigte. 
Das eine ware Verrath an der Wissensehaft, das andere 
miiBte nur die tragisch-komische Scene taglich wieder
kehren machen, wie der Lehrer sieh abmiiht, die lebens
frischen Ideen und Begriffe einer neuen Wissensehaft 
in die fernen einer todten Sprache einzuzwangen wah
rend die ZuhOrer sieh abqualen, sie ebensoschnell 
wieder durch Dbertragung in ihre Muttersprache von 
den hernrnenden Fesseln zu befreyen; wo dann an MiB
griffen von der einen Seite, an MiBverstandissen von 
der andern sieher niern(:lls Mangel se)711 wird. Wenn 
ich mieh in den 20 J ahren meines klinischen Lehramtes 
einiges Beyfalls und manches Erfolges zu erfreuen habe, 
so danke ich beydes wohl zunachst mit dem Umstande, 
daB das lebendige Wort der Muttersprache zum Her
zen· meiner Zuhorer drang, wahrend der Laut eines 
toten Idioms wohl kaum so leieht den gleichen Weg 
finden mochte. . . . . 

Wenn Sie diese Wiinsche billig und passend finden 
wie ieh es hoffe, so bedarf es wohl kaum noch der Bitte, 
dieselben durch Ihre und Ihrer Freunde Fiirsprache 
zu unterstiitzen. 

Freundsehaftliehe GriiBe an Mutter und Jiingsten 

von Ihrem 

Sehoenlein. 
Ziirich, 29. IV. 39. 
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An J. Schulze: 
Hochge bietender Herr Staa ts-Minister! 

Nebst der pathologischen Anatomie wird als die 
Basis jeder rationellen Arzneykunde die diagnostische 
Technik, d. h. die Lehre von den Mitteln und Wegen, 
urn zur Erkenntnis des Sitzes und der Natur der Krank
heit zu gelangen, allgemein anerkannt. 

In gerechter Wtirdigung der Wichtigkeit dieses 
Lehrfaches hat das hohe Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten schon im 
Jahre 1848 den Privatdozenten Dr. Traube mit dem 
speciellen Vortrage tiber diese Theile beauftragt und 
ihm zu diesem Ende auch eine Anzahl von Kranken
betten in der Charite zur Verftigung gestellt. Der 
Dr. Trattbe hat seine Wahl zu dieser Stelle durch seine 
8jahrige Dienstftihrung glanzend gerechtfertigt. Die 
in der medicinischen Welt allgemeine und einstimmige 
Anerkennung seines eminenten Lehrtalents, seine stets 
geflillten Auditorien und die wiederholte von del' 
medicinischen Fakultat beantragte und vom hohen 
Ministerium genehmigte Remuneration seiner Leistun
gen geben lautes Zeugnis daflir. Da sich aber gewisse 
Vbelstande ergeben haben, die hemmend und storend 
auf die Wirksamkeit dieses trefflichen Lehrers ein
wirken mtissen, so halte ich es flir meine Pflicht, solche 
zur Kenntnil> Euer Excellenz mit der ganz gehorsamstell 
Bitte zu bringen: die Beseitigung dieser HemmniBe -
in sachlicher wie personlicher Beziehung - hoch
geneigtest zu befehlen. 

Zu diesem Ende erlaube ich mir anliegend das mir von 
Dr. Traubeeingereichte Promemoria Euer Excellenz zu 
behandigen und den Inhalt desselben Hochderell wohl
wollender Beriicksichtigung dringendst zu empfehlen. 

In ehrfurchtsvoller Ergebenheit Euer Excellenz 
gehorsamster Diener gez. Dr. Schoenlein. 

Berlin, den 10. August 1856. 
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Friedrich Wohler 
Geborcn in Eschersheim bei Frankfurt a. M. am 31. Juli 1800, 

gestorben am 23. September 1882 in GOttingen. - Obwohl vpn 
Beruf Chemiker, gehorte er seinem Studiengang nach der Medizin an, 
die ihm unter anderen die Darstellung des Harnstoffs aus zyan
saurem Ammoniak (1828) und seine Arbeiten liber die Harnsiure 
(1837/38) verdankt. Als Student hat Wohler unter anderem Ana
tomie studiert und sich an den Sezierlibungen beteiligt. In den 
spateren Semestern hat er sich unter Leitung des GeburtsheUers 
Naegele. fiir dieses Fach interessiert. Dagegen ist es wunderbar 
genug, daB Wohler als Student niemals Vorlesungen liber Chemie 
besucht hat. SpiLter freHich hat Wohler bei Berzelius in Stockholm 
Chemie gehort. Nach dem medizinischen Doktorexamen 1823 riet 
. Gmelin die praktische Medizin aufzugeben und sich ganz der 
Chemie zu widmen ... Wohler hat das, was ihm das Studium der 
Medizin gespendet hat, tausendfiiltig mit seinein reichen, unbe
schadet aller in das scheinbar Kleine sich vertiefenden Studien 
doch stets das groBe Ganze im Auge behaJtenden Genius wieder
erstattet." Bis zu. seinem Lebensende gehorte er der Gottinger 
medizinischen FakultiLt als ordentlicher Professor an. Der folgende 
frohlich-schalkhafte Brief ist an v. Meyer gerichtet und betrifft 
Liebigs und Wohlers Arbeit: .. Untersuchung iiber die Natur'der 
Harnsiiurc", Poggendorffs Annalen, Bd.91, und Liebigs Annalen, 
Bd.26. 

Lieber Freund! Gottingen, 17. April 1838. 

Ich komme mit einer Bitte, mit der Bitte, daB 
auch Du bald mit einer Bitte kommen mogest, damit ich 
Gelegenheit bekomme, Dir Deine Giite, die ich in 
unberechenbarer, nie versiegbarer Quantitat voraus
zusetzen alle Ursache habe, wieder zu vergelten. 

Von der CaBler Messe kommend, wird wahrschein
lich auch in Fr,ankfurt eine Riesin (Une geante, accom
pagnee du Marquis de Carabas, wie der Zettel sagt). 
AuBer diesem Marquis ist diese Riesin noch begleitet 
von einer groBen Schlange, welche gleich dem Marquis 
und der Riesin und allen Lebenden von Zeit zu Zeit 
ihre Notdurft verrichtet. Der Dreck, den sie dabei 
von sich giebt., hat fiir mich groBen Werth - ich meine 
damit die weiBe Masse (wie bei. den Vogeln), die der 
Harn ist, wie Du weiBt, und aus Harnsaure besteht. 
Wir sind, Liebig und ich, mit einer· Untersuchung 
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iiber letztere beschaftigt, wovon wir schon einen Theil 
in Poggendorffs Annalen publicirt haben, und wir 
besitzen zur Beendigung der Arbeit nieht mehr so viel 
Material, als wir nathig haben. Wir bieten daher, 
in betracht der Merkwiirdigkeit der Resultate, zu 
denen wir bereits gelangt sind, alles auf, uns Schlangen
dreck zu verschaffen, urn die Arbeit nach allen Seiten 
hin vollenden zu kannen. Von dem Besitzer der obigen 
Thiere, der Schlange, der Riesin und des Marquis de 
Carabas, habe ieh bereits in Cassel einiges Excrement -
wohl zu verstehen, von der Schlange nicht yom Marquis 
- erhalten. ~ch habe ihm gesagt, - urn ihm den 
Preis des Dreckes nieht zu sehr steigern zu lassen, 
wenn er sieht, daB eine groBe Concurrenz darum ist -
daB er eigentlich fUr einen Freund in Frankfurt bestimmt 
sei, der ejn Liebhaber von allerlei Dreck sei, und auch 
dort zu ihm kommen werde, urn womoglich noch jeden 
Stuhlgang, dessen sieh die Schlange zu erfreuen gehabt 
hatte, zu bekommen. 

Meine Bitte geht nun dahin, daB es Dir gefallen 
mage, in jene durch das herrliche Gemalde der Riesin 
erkennbare Bude zu gehen, Dich als den Excrement
Liebhaber, fiir den der Dreck in Cassel gekauft worden 
sei, zu prasentiren und Alles davon zu kaufen, was Du 
nur bekommen kannst, auch dabei auf jeden Dreck 
zu pranumeriren und Beschlag zu legen, den die 
SChlange wahrend ihres Aufenthalts in Frankfurt 
von sieh geben wird. 

Ich habe meinem Vater eine Anweisung geben, daB 
er Dir, wenn Du ihn auf einem Zettel Deine Auslage 
wissen laBt, dieselbe wieder erstattet. Ich wende mieh 
an Dieh, weil Du in dergleichen eine Einsieht hast, Dich 
auf den Rummel versteht und Dich dafiir interessirst. 
Ich wollte mieh anfangs an den Dr. Bottger l ) wenden, - . 

1) Rud. Bottger (1806-1881). Dr. phil.. Prof. der Physik und 
Chemie am physikalischen Verein zu Frankfurt. 
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bedachte aber, daB er weniger als Du zu Auftdigen und 
Geschaften geeignet ist. 

Vielleicht bist Du so glucklich zu erfahren, daB in 
Frankfurt sonst ein Besitzer von Schlangenexcrement 
(von fruheren Menagerien her) existirt, der fur mich, 
fur Geld und gute Worte davon abgeben wollte. Je 
mehr ich bekommen kann, urn so besser, ich wiirde 
einen ganzen Wagen voll nehmen. - Vor aHem siehe 
zu, daB Du dem Dr. Bottger zuvorkommst, der ohne 
Zweifel ebenfalls sein Augenmerk darauf haben wird. 
Er muB ihn dann wieder herausgeben, ich will ihm 
andere chemische Dinge dafur anbieten. 

Was Du bekommen hast, schicke mir durch die 
Post mit der Signatur "chemische Praparate". 

Leb wohl 
Dein alter Freund 

Wohler. 

Johannes Muller 
Geboren den 14.Juli 1801 in Koblenz, gestorben den 28. April 1858 

in Berlin. - Als J. Muller bei Lebzeiten um seine Biographie gebeten 
wurde. antwortete er: .. Vom Leben eines Gelehrten ist auBer seinen 
Schriften niehts zu merken notig. als sein Geburts- und sein Todes
jahr." Als Sohn eines Sehuhmaebers geboren unrl zur katholischen 
Theologie bestimmt. wandte sich Miiller bereits im Herbst 1819 
dem Studium der Heilkunde lu. Als Student erwarb er sieh einen 
Preis mit einer Arbeit iiber die Atmung des Foetus. 1822 promo
vierte er. Von groBtem EinfluB auf ihn wurde Rudolphi. dessen 
Naehfolger er wurde und bis zu seinem Tode blieb. In Bonn Privat
dozent. wurde er 1826 auBerordentlieher Professor. 1830 wurde er 
ordentlicher Professor und 1833 Professor der Anatomie und Physio
logie und Direktor des anatomischen Theaters wie des anatomisch
zootomischen Museums. MulIers "Bedeutung liegt einmal in seinem 
unbeirrten Streben nach Objektivitiit und dann in seiner fast uni
versellen Vielseitiglceit". Zu seinen Schiilern gehoren Schwann. 
Jacob Henle. Briicke. du Bois-Reymond. Virchow, 
Helmholtz. Remak u. a. Sein Handbuch der Physiologie aus 
den dreiBiger Jahren des 19. Jahrhunderts ist noch heute eine wert
volle Fundgrube. - Auf seinen Forschungsreisen geriet Muller 
mehrmals in Lebensgefahr. am schrecklichsten war der Schiffbruch, 
den er an der Kiiste Norwt'gens in dt'r Nacht vom 9./10. September 
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18S5 erlitt. Dariiber berichten die Briefe an den Physiologen Don· 
ders und der wahrscheinlich an Schauenburg'(ISI9-76) gerichtete. 
Diedrei Briefe an den Kliniker Joh. Lucas Schoenlein betreffen 
dessE'n zwei beruhmt. gewordene Arbeiten und deSSE'll Berufung 
nach Berlin. 

Herrn 

Professor Dr. Schonlein 
in 

Ziiriclr 

Poststempel: 
Berlin 9-10. 
26. I. (IS36) 

Siegel: 
Konig!. Anatomisches 

Museum in Berlin. 

Hochverehrtester Herr Collega! 
Zuerst bitte ich urn Ihre giitige Entschuldigung, daB 

ich so spat erst auf Ihre mir so werthvolle Zuschriftl) 
antworte. Ich hatte alle Gelegenheiten wahrgenommen 
urn recht bald zum Zweck zu kommen. IndeB der 
Typhus abdominalis ist gerade jetzt in den hiesigen 
Hospitruern so selten, daB ich aller Bemiihungen un
geachtet doch noch keinen reinen Fall von Typhus 
abdom. namlich mit Darmgeschwiiren beobachten 
konnte. Unter diesen Umstanden schien es mir ganz 
zweckmaBig vorlaufig auf die Excremente bei andern 
Leichen sein Augenmerk zu richten. Prof. Ehrenberg2) 

hatte VOl" l1ingerer Zeit beobachtet, daB das meconium 
mikroskopische Krystalle enthalte. Ich s('hloB daraus. 
daB dergleichen Krystalle auch in den Leichen von 
Erwachsenen haufiger vorkommen mochten. 1m M e
conium fand ich kleine Krystalle wieder, obwohl nicht 
so haufig als sie Ehrenberg in einem Fall gefunden; 
es schienen Tafelchen zu seyn. In den Excrementen 
von Erwachsenen haben wir after und ziemlich haufig 
Krystalle gefunden und zwar in den verschiedensten 

1) Vom 23. Nov. 1835. Joh. Muller druckte den Brief in seinem 
Archiv IS36, S. 2SSf.. ab unter dem Titel: .. 'Ober Crystalle im Darm
kana! bey Typhus abdominalis". 

e) Chr. Gattfr. Ehrenberg, 1795-1876; vgl. iiber 11m: Max Laue. 
BerEn (Srringer) ! 895. 
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Krankheiten. Ieh meine die Excremente, wie sie 
sieh im Dickdarm bei den Leichen des anatomischen 
Theaters vorfanden. Unter diesen war aueh ein Fall 
von sogenanntem Nervenfieber, aber ohne Darm
gesehwiire und ein anderer, wo Geschwiire im Diek
darm, aber nicht im Ileum waren. Die andern Fane 
streiften durehaus nicht ans TyphOse. Die Krystalle 
waren zum Theil noeh eben mit bloBem Auge erkenn
bar, andere erst mit dem Compositum. Wir suehen 
sie in den Exerementen, nachdem etwas auf ein Tafel
chen diinn gestrichen ist, mit der zusammengesetzten 
Loupe auf und betraehten sie dann, sowie das iibrige 
mit dem Compositum. Mehrmals sahen wir recht
winkliche Tiifelchen, ein andermal ein Rhomboeder 
oder allch wohl ein rhombisches Prisma, oder lange 
vierseitige Prismen, an beiden Enden vierseitig zu
gespitzt. Diese Krystalle waren nicht eben leicht zu 
finden, sondern schienen sehr sparsam, so daB wir in 
einigen Fiillen lange vergeblichsuchten und hernaeh 
ein Krystallchen auffanden (vel'steht sich in nicht 
abgetrockneten Theilchen), in denen viele Krystalle 
beim Trocknen anschieBen konnen. Haufen wie in 
Ihrer Abbildung haben wir noch nicht finden konnen. 
Ihr Brief laBt es zweifelhaft, ob Sie die Krystalle bloG 
in den Excrementen, oder gerade in den Schorfen der 
Darmgeschwiire fanden. Auf diese Schorfe wird es 
mir nnn zunachst ankommen, sobald ich einen Fall 
von wahrem Typhus abdominalis bekomme. Die 
Untersuchungen werden fortgesetzt und das Weitere 
Ihnen sogleich mitgetheilt. VorIaufig bitte ich Sic 
um die ErlaubniB die mir giitigst iibersandten Zeieh
nungen fiir das Arehiv stechen lassen zu diirfen. Selbst 
dann, wenn die Krystalle im TyPhus abdominalis 
nur haufiger sind als sonst, ja wenn sie sich selbst mit 
gleicher Haufigkeit in den verschiedensten Leichcn vol'
findcn sollten, ist die Sache von groBem Interesse 
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und kann noch zu vielem fiihren. Sie haben Olein 
hochgeschatztester Herr College, nicht weniger hier, 
wie an anderen Orten, viele Verehrer und Olancher 
hat schon daran gedacht, wie hier Vieles ganz schon 
werden konnte, wenn wir Sie besaBen. DaB sich dieB 
einmal realisieren moge, wiinsche ieh von ganzem 
Herzen. 

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung 
Ihr 

Berlin 25./1. 36. 

Herm 

Professor Schonlein 
\Vohlge boren 

in 

Dr. Jo. Miiller. 

Poststempei: 
Berlin 3-4 
9. 8. (1838) 

Siegel: 
Zurich Konig!. Anatomische! 

Museum. 

Verehrtester Herr College! 
Ich bin Ihnen fiir die wichtige Mittheilung ver

bunden, welche Sie mir gemacht und welche ich mit 
Ihrer Erlaubnis fiir das Archiv1) benutzen werde. 
Ich habe das mir gesandte Objekt untersucht und 
allerdings muBte ich gestehen, daB die mikroskopischen 
Formen keine Ahnlichkeit mit irgend einem mir be
kannten animalischen Korper haben. In vielen Fallen 
erkannte ich die in Ihrer Zeichnung dargestellten 
Formen, obglcich im Allgemeinen (wohl wegen des 
Eintrocknens) weniger Faden als vielmehr die kleineren 
sporenartigen Korperchen zu sehen waren. Mehr
Olals schienen mir die Hingeren Faden aus Gliederchen 

1) Dart abgedruckt 1839, S.82, unter dem Titel: "Zur Patho
genie der Impetigines"; es handelte sich um das 1845 von R. Remak 
bezeichnete "Achorion SchonlE'in". 

Ebstein, Arztebriefe. 8 
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zusammengesetzt. Prof. Ehrenberg ist seit einiger Zeit 
schon auf einer Reise nach Paris und London begriffen. 
Daher konnte ich ihm noch nichh. mittheilen. Doeh 
habe ich die Substanz aufbewahrt. Dagegen habe ich 
Prof. Meyenl) consultiert, der viel Erfahrung in den 
einfachen Pilzen hat. Auch er hielt die Substanz fUr 
eine vegetabile. Was den zweiten in der Zeichnung 
dargestellten Pilz betrifft, so hielt ihn M eyen nicht fUr 
aus dem ersten entstanden und damit identisch; er 
halt ihn vielmehr· flir den gewohnlichen Aspergillus 
glaucus, der sich auf sich zersetzenden thierischen 
und pflanzliehen Stoffen erzeugt und der so auch 
auf der ausgesaten (?) Substanz der porrigo entstanden 
sey. Meye11, hat sich gerade sehr viel mit der 
Entwicklungsgeschiehte des Aspergillus glaucus 00-
schaftigt, er arbeitet auch viel iiber Pilze auf lebenden 
Pflanzen, Inseeten und zeigte mir sehr schone Zeich
nungen. Doeh sah ich, daB seine Ansichten sehr von 
denen Meyens abwichen. Seine Ansichten sind in 
seinen Jahresberichten enthalten. In Hinsicht der 
Bartelsschen Stelle2 ) ist es OOi unserm Ministerium 
noeh immer nieht zu einem EntschluB gekommen. 
Wie erwiinsehtuns Ihre Acquisition ware, brauche 
ich Ihnen nicht zu sagen. DaB Sie vor allem gewiinscht 
werden ist eine Thatsache und ich freue mich sagen 
zu konnen, daB wir einstimmig darin sind. Von unserer 
Seite ist Alles geschehen und die nachdriicklichsten 
Mittel sind nicht verfehlt worden, das Bediirfnis aus
zusprechen. ]ungken,8) der auf seiner Reise, wie er 
mir sagte, durch Zurich kommen wird, mag Sie fiber alles 
unterriehten, was zu schreiben zu weitlaufig sein wiirde. 

1) J. B. Meyen, Beitriige zur Pflanzenphysiologie. Archiv fiir 
Naturge~chichte. 1837 und 1838. 

B) Bartels (1778-1838) kam 1828 nach Berlin und hielt den 
klinischen Unterricht noch in lateinischer Sprache. • 

3) Joh. Chr. Jiingken (1793-1875). Prof. der Augenheilkunde 
in Berlin. 
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Was nun ftir ein EntschluB gefaBt werden wird, kann 
ieh nicht vorauswissen. Das entgegenstrebende In
teresse ist durch die AUgemeinheit, womit sieh unsere 
wahren Interessen offen ausgesprochen, ziemlich neu· 
tralisiert; und es ist die Zeit auch nicht mehr, wo par· 
ticulare Interessen, die mit dem der Universitat und 
der Wissenschaft nicht harmonieren, so sehr zu filrchten 
waren. Wir rechnen darauf, daB sofern an Sie ein 
Ruf ergehen soUte, Sie sich diesem groBen und Ihrer 
wtirdigen Schauplatz der Wirksamkeit nicht entziehen 
werden. Wenn es zur Berufung kommen soUte, wortiber. 
die nachste Zeit entseheiden wird, und wenn Sie darauf 
eingehen, so rathe ich aus guter Kenntnis del' hiesigen 
Verhaltnisse, in Hinsicht der Stellung zu der klini
schen Anstalt in oder auBer der Charite nicht zu viel 
Bedingungen zu machen. An diesen seheitert hier 
gewohnlich alles. Wenn man aber erst hier ist, so 
erhalt man filr die groBartigsten Bedtirfnisse einer 
wissenschaftliehen Anstalt auch alles, was man nul' 
wtinschen mag, und ieh wtiBte kein Land, das sich 
in dieser Hinsieht PreuBen vergleichen lieBe. Sie 
soUten nul' das anatomische Museum in seiner jetzigen 
Ausgest~ltung sehen und mit dem was es gewesen ist 
vergleichen. Zum Neubau einer Anatomie wird es 
wohl auch in del' nachsten Zeit kommen. Ich habe 
wenigstens die groBte Hoffnung dazu und ihre Er· 
ftiUung ist zugesichert. So wtirde es auch nieht schwer 
fallen, die ehemalige innere Klinik del' Universitat 
auBer del' Charite, we1che zu klein war, zu erweitern, 
falls ein kliniseher Lehrer darauf dringen soUte, auBer 
der Charite, wo seit Bartels die innere Klinik war, 
seine Klinik zu haben. Die Kliniken in der Charite 
haben aber ihre auBerordentlichen Vortheile ftir einen 
bertihmten Lehrer, da man die interessantesten Kran· 
ken aus dem groBen Ganzen sich filr seine Klinik aus· 
suehen kann und mit der Verwaltung niehts zu thun 

8* 
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hat. DaB Bartels seine Vortheile nicht zu benutzen 
wuBte, ist bekannt. Die andern klinischell Lehrer 
in der Charite haben nicht im geringsten zu klagen 
und haben sich sogleich aIle Verhaltnisse geebnet. 
Ein groBer Mangel war, daB bisher keine Hilfsarzte 
auo dem Civil in der Charite waren. Dazu kann es 
aber bald kommen und es ist schon die Anregung 
dazu von mehreren Seiten gegeben. Wir haben darauf 
gedrungen, daB wehn der zu berufende Lehrer die 
HersteUung und Erweitenmg der Anstalt auBer der 
Charite verlangen sollte, diese:. ihm bei seiner Berufung 
versprochen werden solle. So ausgedrlickt schlieBt 
die Sache alles in sich und das Weitere hat dann an 
Ortund Stelle keirte Schwierigkeiten. Aber bestimmte 
Bedingungen las:,en sich nicht gut machen und wenn 
man sie machte, so wurden manche Leute es benutzen 
urn die Berufung zu hintertreiben. Was ich hier sage 
ist alles aus der unmittelbarsten Erfahrung unserer 
hiesigen yerhaltnisse genommen. Da ich in einigen 
Tagen von hier nach dem Rhein und vielleicht noch 
weiter gehe, !oo wollte ich nicht unterlassen, fur meg
liche FaUe mich gegen Sie auszusprechen; ich komme 
erst Anfang Oktober wieder; ich verlasse Ber~in nicht 
ohne meinerseits alles benutzt zu haben, was dazu 
beitragen kann, Sie zu gewinnen, und da unsererseits 
alles geschehen ist, urn entgegengesetzte individuelle 
Interessen von vornherein zu neutralisieren, so kann 
man jetzt der Sache getrost ihren Gang lassen. Sollten 
Sie, falls es zu einer Unterhandlung kommen sollte, 
einmal nethig haben, an jemand hier privatim zu 

. schreiben, so empfehle ich Ihnen den jetzigen Rector 
Geheimen Rath Boekh, der die medizinischen Ver
haItnisse, so weit sie diese Angelegenheit beruhren, 
sehr gut kennt, die redlichsten Wunsche fur das Wohl 
der Fakultat und Universitat hegt, und ein Mann 
von groBer Geschaftskenntnis ist. Die bisherige Ein-
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richtung, daB die Klinik lateinisch gehalten wurde, 
wird wahrscheinlich aufhoren, da sie sich gar nicht 
bewahrt hat. Rust l ) ist nicht hier und wird wohl 
auch erst im Spatherbst wiederkommen. Er hat immer 
seine besonderen Interessen und darum ist ihm auch 
jetzt nicht zu vertrauen. Bei allen seinen Verdiensten 
urn die Verwaltung des Medizinalwesens hat er dem 
hoheren medizinischen Unterrichtswesen mehr gescha
det als geniitzt; fUr die Fo]ge ist indes wenig von dieser 
Seite zu besorgen. 

Mit herzlicher Verehrullg 
Ihr 

Berlin d. 8. August 1838. 

Herrn 

Professor Dr. Schonlein 
Wohlgeboren 

in 
Ziirich 

Theuerster Herr College! 

Dr. Jo. Millier. 

Pos tstem pel: 
Berlin 19.4.4-5. (1 839) 

Siegel: 
Konigl. anatomisches 
Museum Berlin, 

Nachdem der Ruf an Sie fUr unsere Universitat 
nunmehr ergangen ist karin ich nicht umhin, Ihnen 
zugleich zu schreiben und Sie auf das freundlichste zu 
begriiBen. Kommen Sie recht bald, im Laufe des Som
mers noch, Sie werden mit Sehnsucht von uns er
wartet'). Keine geringe Freude macht es uns, daB 
die Sache durchgedrungen, und wenn es erst bekannt 
werden wird, wird sie allgemein seyn, da das ganze 
Publicum hier an einer Angelegenheit dieser Art 
groBen Antheil nimmt und diesmal in hohem Grade 

1) Joh. Nep. Rust (1775-184°). 
t) Erst am 6. Mai 1840 hielt Schonlein - zum erstenmal in 

deutscher Sprache - seine Antrittsvorlesung, der u. a. Rudolf 
Virchow und Helmholtz und du BOis-Reymond beiwohnten. 



!IB 

genomtnen hat. In Hinsicht der Einktinfte an Honorar 
wird es Ihnen vielleicht interessant seyn zu erfahren. 
daB eine Klinik hier sehr wohl 3000 Rth. an Honorar 
tragen kann (im Jahr). So viel namlich hat Rust 
aus der chirurgischen Klinik, wie mir aus den Institut
listen bekannt ist. DaB Ihre Vorlesungen tiber spezielle 
Pathologie und Therapie ebenso sehr besucht werden. 
liiBt sieh als gewiB voraussetzen. Wie groB auch die 
Zahl der Dozenten hier ist und wie sehr es sieh danach 
zu theilen scheint, so haben doch immer nur einige 
Dozenten in der medizinischen fakuWit einen numerus 
und es theilt sich nur, wenn eine Hauptvorlesung 
bei dem Ordinarius derselben nieht ziehen will. im 
entgegengesetzten Fall werden aIle von Einem ange
zogen. In Hinsieht der Verhaltnisse der ehemals 
lateinischen Klinik habe ieh Ihnen schon im vorigen 
Sommer. geschrieben und wiederhole ich nochmals, 
daB Siein dieser Hinsieht nicht zu viel bedingen 
mogen. Gewisse Leute konnten es sieh zu nutz machen. 
Sind .Sie mit den allgemeinen Anerbietungen zufrieden. 
so sagen Sie zu. Alles wird sich dann hier nach Ihren 
Wtinschen arrangieren. DaB die Facultat schon im 
'Vorigen Jahr angetragen. daB die Klinik zum Vortheil 
ilues Lebens in der Hauptsache deutsch seyn solI, 
habe ich Ihnen schon friiher mitgetheilt. So viel ieh 
weiB. wird man auch darauf eingehen, da die ganze 
Einrichtung nur zum Vortheil des sel. Bartels getroffen 
war. dem dadurch ein Zwangseollegium ward. Kruken
bergl} in Halle war der bis jetzt geltenden Bestimmung 
der lat. Klinik gar nieht naehgekommen und man hat 
ihn nieht gezwungen. An den Doctorexamina mtissen 
Sie Antheil nehmen. Sie participieren dadureh nach 
dem Aussterben der 4 Senioren (3 sind noch tibrig) 
an den Emolumenten und diese betragen dann 2% 
Louisd'or von jedem Examinierten auf den Examinato.r. 

1) Krukenbera (1188-1865). 
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Da immer 3 zusammen examiniert werden, so kommt 
es nicht zu oft, und es ist vielmehr angenehm, da man 
Gelegenheit erhalt, seine Collegen zu sehen. Die Zahl 
der promoti betragt im Jahr bis I30 und 140. An den 
allerdings Iastigen Staatspriifungen, die ziemlich vie} 
eintragen, konnen Sie Antheil nehmen oder nicht, 
ganz nach Ihrem Belieben, da es eine Sache fiir sich ist. 
Ich halte es fiir gewiB, daB wenn Sie hier sind die Zahl 
der Medizin Studierenden sich urn mindestens 1/,_1/8 
vermehren wird, und es stehen der medizinischen 
Fakultat, die jetzt schon in vieler Hinsicht gut bestellt 
ist, die bliihendsten Zeiten bevor. Nun mein theurer 
Collega, seynSie auf das herzlichste als der unserige 
begriiBt und lassen Sie sich bald in unserer Mittc 
bewillkommnen. 

. lhr ganz ergebener 
Muller. 

Berlin 19·/4· 39· 

Das Gelingen der Sache war mir seit ungeHihr einem 
Monat gewiB, die auBeren Schwierigkeiten waren langst 
geebnet. Ihr Brief an Dieffettbaclt kam zur rechten 
Zeit. Der jetzige Decan Prof. Schulze hat sich sehr 
wacker benommen. DaB es so spat geworden, hat 
auch seine Vortheile. Sie finden alles geebnet. Einige 
hoher stehende Personen haben der Sache die letzten 
und wichtigsten Dienste gethan. 

Haben Sie meinen herzlichen 
dung der M~tscardine, ich habe 
vertheilt. 

An C. F. Donders: 

Verehrter Herr College! 

Dank fiir die Sen
an mehrere davon 

M[Uller]. 

Nach einer fast dreimonatlichen Abwesenheit bin 
ich seit Kurzem hierher zuriickgekehrt und es drangt 
mich Ihnen Nachricht zu geben von dem Empfang 
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ihrer Sendung und Ihnen meinen besten Dank zu 
sagen. Von den Sehicksalen, die ieh unterdeB erIebt 
habe, werden Sie einige Kenntnis erhalten haben, 
da sie einige Zeit durch die offentIiehen Blatter gegangen 
sind. Ich meine den sehreekliehen Sehiffbrueh, den ieh 
in Norwegen dureh den ZusammenstoB zweier Dampf
seltiffe in der Naeht vom 9. zum 10. September er
litt, bei dem so viele Mensehen, aueh einer meiner 
jungen Gefahrten, ein hoffnungsvoller, das Leben ver
loren und wobei ich einer der Geretteten war. Naeh 
dem Ereignis eilte ich zu den Meinigen nach dem 
Rhein und blieb mit meiner Frau und Kindem (mein 
Sohn ist praktiseher Arzt in- Koln) dart zusammcn 
bis zu der Riickkehr hierher. Ieh hatte es notig, mich 
nach dieser Erschiitterung in alIer Stille und Zuriiek
gezogenheit geistig auszuheilen; denn ich war lange 
nicht imstatide das Geschenk des Daseins zu genie Ben 
und ich solIte es erst wieder lemen von der Liebe und 
Theilnahme so Vieler, daB ich noeh ein Recht darauf 
hatte. Unsere diesmaIige R~ise war iiberhaupt in vieler 
Hinsicht ungiinstig, und das Ziel, Bergen in N6rwegen, 
so unergiebig, wie ich es nie wieder erlebt habe. Dies 
war auch die Ursaehe, daB ich mich so bald wieder 
auf die Riiekreise begab. Das Ungliiek ist bei Christian
sand bald naeh der Abfahrt aus dem dortigen Hafen 
geschehen, und bei stiller See, bei stemenhellem Himmel, 
ohne Nebel, wir sind also durch die beispielIose Un
vorsichtigkeit, durch Mangel alIer Wachsamkeit zu
grunde gerichtet worden. Das kann wahl auf Norwe
gisehen Dampfschiffen und bei Norwegischen Capitanen 
geschehen. DaB ich meine Instrumente, Biicher und 
alles andere, was ich bei mir hatte, verlor, versteht 
sich von selbst. Gliicklicherweise hatte ieh in meiner 
Weste, die ich trug, einige hundert Thaler in Papiergeld 
gerettet, von denen ich meine nachsten Bediirfnisse 
bestreiten konnte. Ieh bin iibrigens mit all den Klei-
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dern, die ich gerade an mir hatte, ins Meer gekommen, 
und es ist ein Wunder, daB ich mich in so ungiinstigen 
VerhaItnissen so lange auf dem Wasser durch Schwim
men und Festhalten an schwimmenden Holztriimmern 
halten konnte. Das groBte Gliick ist ferner, daB nie
mand von meiner Familie bei mir war auf dieser Reise, 
nicht mein Sohn, der mich so oft in friiheren Jahren 
begleitet; denn ohne diesen hatte lch nicht gewagt 
zu seiner Mutter wieder zu kehren. 

Ich bitte Herrn Dr. Berlin freundlichst von mir 
zu griiBen. 

Mit ausgezeichneter Hochaehtung 
Ihr ganz ergebener 

J. Muller. 
Berlin, d. 12. Nov. 18S5. 

An K. H. Schauenburg1): 

"Hochgeehrtester Herr Kollege! 
Ich kann das Jahr nicht weehseln, ohne Ihnen einige 

Naehrieht von mir zu geben. Ich hatte es so bedauert. 
Sie nieht bei dem kurzen Aufenthalt in Bonn spreehen 
·zu konnen, und war wenigstens mit der befriedigenden 
Nachricht weggegangen, daB Ihre Krankheit nicht von 
tieferer Bedeutung war. Ieh habe mich allgemaeh VOll 

meinem Ungliick, dem Sehiffbruch und der geistigen 
Niederlage, die auf ein so1ches EreigniB folgt, erhohlt. 
Am meisten hat dazu der stille und zuriickgezogene 
Aufenthalt in CoIn mit meiner Familie beigetragen. 
Als ich hieher kam, hat das iibrige die gewohnte Thatig
keit gethan. Doeh hatte ich noeh manehe Aufregung 
durehzumaehen. Denn ich war nicht gefaBt darauf, 
daB man hier so viel Wesens aus meinem Ungliiek 
nnd meiner Errettung machen wiirde und ich habe 

J) Vgl. E. Ebstein, Deutsche med. Wochenschr. IgI S. Nr.6. 



einen Antheil von meinen Collegen und l1icht minder 
von meinen Schiilem erlebt, von dem ieh keine Abn
dung hatte, daB ich ihn erwecken konnte und der mir 
unvergeBlich seyn wird!). Ich habe bei dem EreigniB 
nichts behalten, als was ich in meinen Kleidem am 
Leibe hatte, darunter war das wichtigste ein paar 
hundert Thaler in Papiergeld was freilieh eine sehr 
werthvolle Mitgabe in das Leben war. Am 'meisten 
Schmerzen maehte natiirlich der Verlust des jungen 
Gefahrten, der mir sehr lieb gewesen war und auf 
den ieh groBe Hoffnungen gebaut hatte2). Die op
tischen Instrumente, die mit aHem andem .verloren 
sind, sind schwer zu vermissen. Es waren darunter 
2 Microscope von Schick und eines von Kellner, welche 
mir und meinen beiden Begleitem auf der Riickreise 
gehort hatten. Ieh habe meine Rettung zuniichst 
dem Holzstiick, das ich erfaBte, einer sehwimmenden 
Treppe zu verdanken, Dr. Schneider einem schwim
menden Hiihnerstall. Mit Sehwimmen hiitte ich mich 
nicht lange erhalten konnen, da ich ganz in den Kleidem 
ins Meer gekommen war. Dr. Schneider war vor dem 
Untergang des Sehiffes3) , naehdem er die .Kleider 
ausgezogen, ins Meer gesprungen. Ieh kam mit der 
groBen Masse der Mensehen, die auf dem Hinterdeck 
angehiiuft waren und den Augenblick des Sturzes 
in die Tiefe erwarten muBten bei dieser Katastrophe 
ins Meer. Nun war dass Geheul und der Jammer mit 

1) ,,1 etzt wetteiferten Akademie und U niversitat; ihm durch 
offentliche Ehren ihre Freude an seiner wunderbaren Rettung zu 
bezeugen; und wo hitte man nichtglauben soUen, da/3 er una bis 
an die natiirlichen Grenzen des menschlichen Daseins wurde erhalten 
bleiben." (E. du Bois-Reymond. Gedachtnisrede. Berlin 1859. 
Berlin 1860. S. 138.) 

~) Er hie/3 Dr. Schmidt. 
3) Der eiseme Dampfer. auf denl sich Muller befand, bieB 

.. Norge"; der anrennende Dampfer .. Bergen" fuhr dem Norge so 
heftig in die Seite, da/3 dieser oach zehn Minuten Jnit allen an Bard 
befilldlichen Mell.Schen sank. 
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uns vom Meere verschluckt1). Als wir wieder zur 
OberfHi.che kamen, ging einer nach dem andern filr 
.immer unter und das eine Weile horbare Gewimmer 
der Schwimmenden und mit dem Tode Ringenden 
ging bald in eine entsetzliche Stille aus. Es sind gegen 
50 umgekommen und 43 gerettet. Ich hatte nicht 
mehr an Rettung gehofft und war ziemlich steif, aber 
bei vollem BewuBtsein,' als das Rettungsboot des 
Schiffes das uns zu Grund gerichtet, auf mich auf
merksam wurde. Ich erblickte es, als man eben einen 
andern herauszog und lieB dann die Treppe los urn 
mit der letzten Kraft das Boot zu erfassen. 

Gatt behiite Sie vor allen ahnlichen Edebnissen 
und Gefahren; so viel ist aber nicht genug zum leben ~ 
der Himmel schenke Ihnen vielmehr recht lange den 
GenuBS) Ihrer Krafte, auch der lieblichen poetischen 
Gaben, die mir ein gar gliickliches Geschenk der Natur 
erscheinen, das Sie mit Haller 3 ) und RudolPhi4) theilen. 
Sie besitzen eine groBe Leichtigkeit in der Behandlung 
der Verse, so daB ich mich respectvoll verneige; noeh 
mehr aber erkenne ich in der Behandlung des Stoffes 
eine geiibte Kunst, die Sie Ihren Freunden bisher 
verschwiegen hatten. 

Berlin, den I. Januar I856. 

Mit hochachtungsvoller Ergebenheit 

Ihr J.Milller." 

1) du Bois a. a. 0.) schreibt: "Das Knirschen der eingerannten 
Eisenwinde. das Geprassel der mit der Feuerung zusammentreffen· 
den See. vor allem aber das gra8liche Geheul des auf dem Deck 
zusammengeballten verzweifelnden Mensehenknauels. sind ihm 
lange nieht aUB dem Sinn gekommen." 

2) Schauenburg hatte 1853 Gedichte herausgegeben. 
3) A. V. Hallers Versueh schweizeriseher .Gediehte 1132 
') K. A. Rudolphi, Gediehte. 1898. Berlin u. Greifswald. 

(Bert. Staats·Bibliothek. Y m 7616). 



124 

Armand Trousseau 
GebQren am 14.0ktober 1801 in Tours, gestorben am 27. Juni 

1867 in Par,s. - War zuerst in Tours unter Bretonneau tatig, der 
ilm. in der klinischen Beobachtung schulte. Dann ging er nach Paris, 
studierte in Frankreich Epidemien und Endemien, ging u. a. na,ch 
Gibraltar, um das gelbe Fieber zu studieren. 18so wurde er Pr,o
fessor der med. Klinik. Als Lehrer und Diagnostiker sowie als The
rapeut genoa e'r einen groaen Ruf. Bei den Diphtheriestudien war 
er auf Bretonneau von bestimmendem Einflua, mit dem er in aull
gedehntem Briefwechsel stand,'wo all dieseFragen, Tracheotomie usw. 
erortert werdell. Trou'sseaus Hauptwerk: .. Clinique mMicale de 
l'Hotel-Dieu de Paris" (2 Bd. 1861) ist heute noch als klassisches 
Werk zu betrachten, das sieh dureh hervorragende klinisehe Be
obaehtungsgabe und den Reiz der Darstellung auszeiehnet. 

An Bretonneau: 
Paris, 27.octobre 1825. 

. . . Ah!' mon cher maitre, que vous meritez bien 
Ie nom de vetillard, comme deja vous vous etes si 
bien acquis celui de musard! Quant a votre diphtherie, 
vous disais-je, nous n'y comptons plus et nous n'en 
parlons plus a personne, car il est honteux de mettre 
tant d'annees a raturer un ouvrage qui ne vous avait 
coute que dix-huit mois a composer. Dieu vous assiste 
dans votre allaitement! Le pis de tout, c'est que la 
honte, les reproches, rien ne prend sur vous, et je vous 
entends d'ici rire, en repassant longuement vos canifs, 
et en taillant methodiquement Ie biseau de vos rasoirs; 
n'en parlons plus, car la bile nous passerait dans Ie 
sang. 

Lundi, 19 decembre 1825 . 
. Vous me la promettez, cette tant promise 

diphtherite, pour dans trois jours. Ainsi, en prenant 
les choses au pied de la lettre, c'est pour les etrennes 
de l'an 1826. C'est bien les plus agreables etrennes que 
vous puissiez donner avos eleves. 

Je ferai ainsi qu'il est requis. Je corrigerai moi
meme la premiere epreuve. Je vous ferai tenir la 
deuxieme, et je reverrai la troisieme; a moins que 
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vous n'aimiez mieux, pour vous eviter de Ia peine, 
me Iaisser Ie soin des deux premieres, et revoir vous
meme la troisieme. II est bien entendu que vous 
renverrez ces epreuves par Ie meme courrier, afin; 
que cela ne souffre pas de retard . . . 

[Paris] 260ctobre 1829. 
Comment se fait-il que, dans votre Traite de la 

diphtherite, vous ayez indiquea peine la diphtheritedes 
vesicatoires? je dis a peine, car ne I'ayant pas trouvee 
dans votre livre, je suppose pourtant que vous en 
avez parle. Quant a la diphtherite cutanee, neant. 
Et pourtant vous en avez cent fois cause avec moi; 
comment l'avez vous oubliee? Et puis l'adynamie 
diphtheritique (non mercurielle), vous en soufflez 
un tout petit mot dans votre dix-neuvieme observa
tion; encore faut-il vous deviner et vous savoir par 
creur. Cela en valait pourtant la peine. Je rabache 
de tout cela dans ma paperasse, Ie tout d'apres vous 
et un peu d'apres moi et mes idees!). 

18 decembre 1839. 
. . . Pourquoi la diphtherite s'arrete-t-elle dans 

la trachee et ne file-t-eJe pas avec tous ses caracteres 
jusqu'au fond des bronches? Dieu Ie sait et je l'ignore. 
Elle se plait au larynx et a la trachee; eUe ne se trouve 
pas si bien dans les bronches 

Mon cher Maitre! Paris, 27 fevrier 1845. 

Depuis que je ne VOllS ai ecrit, un de mes petits 
tracheotomises est gueri; trente et unieme guerison 
et cent quarante-troisieme operat!on, cent trente-deux 
pour Ie croup. Ma cent quarante-deuxieme tracheoto
mie est au quinzieme jour. La respiration Iaryngee est 
retablie, mais Ie nez est diphtherique, il y a de l'adyna-

1) Trousseau. De la DiphtMrite cutanee. (Arch. ien. de med. 
1831. 2 tl6r. Bd. 23.) 
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mie. 11 Y a une pneumonie du sommet a droite. Je 
donne du quinquina. Guerira-t-elle? ce serait trois 
succ~s de suite, je n'ose y croire. Nous sommes au 
quinzi~me jour. Le cent quarante-troisi~me a gueri 
en sept jours. Dimanche passe j'ai fait ma cent 'qua
rante-quatrieme tracheotomie, cent trente-troisieme 
pour Ie 'croup: enfant de dix-huit mois, un peu hydro
cephale. Tout allait comme cela va apres six heures, 
quand une convulsion me l'a tue comme un coup de 
pistolet. 

Mille tendresses. 

v 

Josef Skoda 
Geboren in Pilsen am 10. Dezember 1805, gestorben in Wien 

am 13. Juni 1881. - In Wien zum Doktor promoviert und unter dem 
EinfluB Rokitanskys stehend, begann er 1834 'seine Kurse tiber 
Brustlirankheiten, in deren Erforschung er Meister war. Durch seine 
1839 zuerst erschienene Abhandlung tiber Perkussion und Auskul· 
tation wurde er der Mitbegriinder der physikalischen Diagnostik. 
Erst 1846 wurde er zum Professor ernannt; aus Gesundheitsrtick· 
sichten legte er diese Stelle 1871 nieder. Er gilt mit Recht als Re· 
format or der physikalischen Diagnostik. F.ranz Schu h (1804-65) 
war der erste deutsche Chirurg, der den Aetherrausch zum Zwecke 
der Narkose bei Kranken verwendete; er leitete die 2. chirurgillche 
Klinik in Wien, wiihrend J. v. Wattmann an der Spitze der ersten 
stand. 

Lieber Bruder! 
Gestern wurde bei Schuh eine Amputation 

gemacht. Etwa I Minute athmete der zu Operierende 
vorher SchwefeHither, wurde ganz gefiihllos, und wuBte 
beim Erwachen nach etwa drei Minuten, wahrend 
welcher Zeit der FuB abgenommen war, nichts von 
dem Vorgefallenen .. 

Heute wurde bei Wattmann die Resection vom 
Unterkiefer gemacht. Die Sage brach, und so wurde 
die Operation sehr verzogert. Man muBte die Kranke 
durch neues Einathmen von Schwefelather fiber vier
mal bet 1:luben , . . . 



Theodor Schwann 
Geboren zu NeilS am 7. Dczember 1810, gestorben am 11. Januar 

1882 in Koln a. Rh. - Als Student in Bonn trat er in Beziehung 
zu Johannes Muller. Er hat dariiber ausfiillrlich in dem unten abo 
gedruckten Brief an du BoisoReymond berichtet, der in dieser 
Beziehung sehr wichtig ist. 1m Jahre 1839 erschienen seine .. Mikro· 
skopische Untersuchungen uber die 'Obereinstimmung in der Struc
tur und dem Wachs tum der Thiere und Pflanzen", womit er die 
Zellenlehre begriindet hat nnd aIle lebenden Wesen im letzten 
Grunde auf die Zelle zuriickgefilhrt bat. In demselben Jahr kam 
Schwann als ordentlicher Professor der Anatomie nach Lowen 
und r849 als Professor der Physiologie nach Liittich. 

Luttich, 22. Dezember I8S8 
Ich habe Joh. Muller zuerst kennen gelernt im 

Oktober I830, indem ich bei ihm seine Vorlesung 
uber Enzyklopadie der Medizin und uber allgemeine 
Pathologie belegte. Muller genoB damals unter allen 
Studenten eines auBerordentliehell Ansehens und Zu
trauens sowoh! seiner wisssenschaftlichen Leistungen 
als seines offenen loyalen Characters wegen. In dieser 
VQrlesung spraeh er auch tiber den Bell' schen Lehrsatz 
und sagte, die Frage tiber die Verschiedenheit der 
Empfindungs- und Bewegungsnerven sei noeh unent
schieden. Ich stand den Winter tiber in keiner andern 
Beziehung zu ihm, als daB ieh seine Vorlesungen be
suchte. 1m Fruhjahr I83I begegnete ich ihm zufallig 
auf einem Spaziergange und wir unterhielten uns tiber 
physiologische Gegenstande. Ich machte ihm im Ge
sp;ach einen Vorschlag zu einem Versuch uber jene 
Frage, worauf er antwortete, er habe gerade jenen 
Versuch eben an Froschen gemacht und die verschie
dene Funktion der Nervenwurzeln bewiesen. Er Iud 
mich ein, so oft ich wolle, zu ihm zu kommen, urn 
Versuche zu machen. So habe ich denn wahrend des 
folgenden Sommers aIle Versuche, an denen er da-

1) Vgl. Ebstein. Charlel! Bell, Idee ... Leipzig 191 I, S. 6f. 
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mals arbeitete, mit ihn gemacht, Ich erinnere mich 
namentlich der Versuche uberdie Empfindungs- und 
Bewegungsnerven, uber Filtration des Blutes, uber 
Bebrutung usw, Gleichzeitig besuchte ich im Sommer 
1831 seine Vorlesungen uber Physiologie und ver
gleichende Anatomie. 1m Herbst 1831 verlieB ich Bonn, 
um meineStudien inWurzburg fortzusetzen, woSchQ,n
lein damals lehrte. Muller forderte mich damalsschon 
auf mich dem Lehrfach zu widmen, was vorher schon 
mein Wunsch war, ohne daB ich ihn geauBert hatte. 

Seine Vorlesungen zeichneten sich durch Kla,rheit 
und Gedrangtheit aus. Er diktierte die wesentlichen 
Punkte, gab aber dabei mundlich die notigen Erlau
terungen, so daB das Diktat eine Fortsetzung des freien 
Vortrags zu sein schien. 

Ais ich um Ostern 1833 von Wurzburg nach Berlin 
ging, war Joh. MillIer gerade dahin berufen worden 
und ich war sehr erfreut ihn dort wieder zu 'finden. 
Wahrend meines Aufenthaltes in Wurzburg stand ich 
in Briefwechsel mit ibm. 1m ersten Jahre, das ich 
in Berlin zubrachte, hatte ich mit meinem Staats
examen und mit meiner Dissertation , Vber die Not
wendigkeit der atmospharischen Luft zur Bebriitung 
des Vogeleies' zu viel zu tun, um mit ihm Versllche 
zu machen. 

Nach Vollendung des Staat.examens forderte er 
mich von neuem auf mich dem Lehrfach zu widmen 
und bot mir die Stelle an als Gehilfe am anatomischen 
Museum, die ich alleh annahm und wo ieh bis 1839 
geblieben bin. In dieser Eigenschaft arbeitete ich 
jeden Morgen auf der Anatomie oder im Museum und 
half gelegentlieh Joh. Muller bei seinen Versuehen z. B. 
uber Respiration der Frosche in Wasserstoffgas, uber 
das Chondrin, uber Flimmerbewegung bei den Fischen, 
uber das Gehorgan. Das Eigentum der gemaehten 
Entdeckungen wurde wecbselseitig aufs strengste re-
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spectiert, und Miillers Gerechtigkeitssinn verdiente 
immer nur hochste Achtung. 

Der Umgang mit Joh. Millier war auBerordentlich 
aufmunternd, jeden neuen Gedanken, den man ihm 
auBerte, durch Forschungen und Versuche zu verfolgen. 
Ich erinnere mich eines auffallenden Faktums, welches 
darauf Bezug hat. Ais Student in Bonn im Jahre 1831 
teilte ich ihm auf einem Spaziergange die Idee mit, 
ob nicht bei der Respiration irgend ein in der atmospha
rischen Luft als Dampf enthaltener organischer Stoff 
eine wesentliche Rolle spielen konne. Bei den gewohn~ 
lichen (damals bekannten) Luftanalysen wiirde ein 
solcher Stoff nicht bemerkt werden, weil er als Dampf 
vorhanden ware und vielleicht besitze er auch keine 
auffallenden Reaktionen. Ich verfolgte damals diese 
Idee nicht weiter, aber als ich vier Jahre spater nach 
Berlin kam, erinnerte er mich noch an diese Idee. 

Wenn Sie fragen, ob ich mich als Sch~er von 
Joh. Miiller oder als Coatan betrachte, so hangt dies 
davon ab, was man unter Schiiler versteht. Ich habe 
die Physiologie aus seinen Vorlesungen und aus seiner 
miindlichen Unterhaltung kennen gelernt. Ich verdanke 
ihm sehr viel, sowohl durch seine eigene Wissenschaft 
als durch die Aufmunterung, die er mir immer hat 
zuteil werden lassen. Dagegen war meine Geistes
rich tung schon als Student in Bonn von der seinigen 
sehr verschieden. 

Dem Organismus liegt nach Miiller eine einfache 
Kraft zu Grunde, die denselben nach einer ihr vor
schwebenden Idee bildet. Diese Kraft existiert po
tentia im Ei und betatigt sich faktisch durch die Ent
wickelung. Die Lebenserscheinungen eines Gewebes sind 
Wirkungen dieser Kraft, obgleich sie von materiellen 
Veranderungen begleitet sind. Sie unterscheiden sich 
wesentlich von den Erscheinungen der toten Natur, 
wei! bei den letzteren auBere Einwirkungen ein Resultat 

Ebstein, Arztebliefe. 9 
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hervorbringen, welches ein Mittelding ist zwischen 
dem einwirkenden Gegenstand und demjenigen, worauf 
eingewirkt wird. Bei den lebenden Geweben dagegen 
bringen die auBeren Einwirkungen nur die eigentiim
liche, von der Lebenskraft abhangige ,Energie' des 
Gewebes zum Vorschein. Die Eigentiimlichkeiten die
ser Energien suchte Miil1er auf experimentellem Wege 
zu erkennen und hat dadurch die richtige Methode in 
der deutschen Physiologie begriindet und die Natur
philosophie beseitigt. Aber mit diesen vitalistischen 
Ideen -habe ich mich niemals befriedigt gefunden. Die 
physikalische Richtung, welche ich in der Physiologie 
eingeschlagen habe und die darin besteht auf eine 
wirkliche Erklarung der Lebenserscheinungen hm
zuarbeiten (was bei jener Vorstellungsweise gar nicht 
maglich ist), hatte Joh. Miiller nicht. . 

Das erste, was ich in dieser Richtung publiziert 
habe; waren die Versuche iiber die Gesetze, wonach 
die Tragkraft eines Muskels mit dem Grade der Kon
traktion abnimmt und woriiber ich bei der Natur
forscherversammlung in J ena 1836 einen Vortrag ge
halten habe (Miil1ers Physiol. II. p. 59). Dadurch 
wurde, soviel ich weiB, zum ersten Male eine evidente 
Lebenserscheinung mathematischen, in Zahlen aus
gedriickten Gesetzen unterworfen. 

Als ich spater meine Untersuchungen iiber die 
Zellen anstellte, war Joh. Miiller anfangs weit entfernt, 
auf meine Ideen einzugehen. Die GefaBe schienen ihm 
fiir das Wachstum der tierischen Gewebe das Wesent
lichste zu sein. Als ich nun bei einzelnen tierischen 
Geweben die Praexistenz des Zellenkerns und die Bil
dung der Zelle urn denselben nachwies und daraus 
schon vor der speziellen Untersuchung den SchluB zog, 
daB die Zellenbildung das allgemeine Entwicklungs
prinzip sein miisse und es nur ein Entwickelungsprinzip 
geben kanne, war Joh. Miil1er keineswegs damit ein-
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verstanden. Als sich dieses nun durch weitere Beobach
tungen bestatigte, begriindete ich darauf meine Theorie 
der Organismen. die im dritten Abschnitte meiner 
"Mikroskopischen Untersuchungen" auseinandergesetzt 
ist und worin ich geradezu aIle teleologischen ErkHi.
rungen durch eine nach Zwecken wirkende Lebenskraft 
verwarf und nur beim Men.chen (seiner Freiheit wegen) 
ein von der Materie substantielI verschiedenes Prinzip 
anerkannte. Diese letztere Annahme, die ich mit 
voner "Oberzeugung setze, trennt mein System scharf 
von dem der Materialisten. Ich habe mich bei dieser 
Theorie auf die Erscheinungen des Wachstums be
schrankt, well darin schon hinlanglich das antivita
listische Prinzip enthalten war, Ich schrieb aber schon 
damals, noch in Berlin, die Anwendung der Physika
lischen Erklarungsmethode auf die Erscheinungen des 
animalischen Lebens und bekampfte dabei gerade jene 
Ansicht von Johannes Mii1ler iiber die ,eigene Lebens
energie' der Gewebe, namentlich der Nerven. Diesen 
Bogen habe ich damals bei der Herausgabe unter
driickt, well ich fiirchtete durch zu detaillierte Aus
fiihrung die Theorie selbst und die ganze Richtung zu 
kompromittieren. Die Scheu vor Hypothesen war 
damals auBerordentlich groB als Reaktion gegen die 
unmittelbar vorhergegangene naturphilosophische Rich
tung. Es diirfte vielleicht historisches Interesse haben, 
dieses Manuskript einmal zu publizieren. 

Man mag iiber diese Theorie denken, wie man will, 
sie zeigte jedenfalls, daB selbst die einzige wesen tliche, 
d. h. aHem Lebenden zukommende Lebenserscheinung, 
das Wachstum, einer physikalischen Erklarungsweise 
so ganz unzuganglich nicht ist, und ich glaube, daB 
gerade dadurch die jetzt herrschende physikalische 
Richtung in der Physiologie den entscheidenden An
stoB erhalten hat. Erst mehrere Jahre spater hat 
Liebig den in den Geweben vorgehenden chemischen 

9* 
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ProzeB' kennen gelehrt und dad urch allerdings diese 
Richtung bedeutend gefordert; aber der AnstoB ist 
von der Physiologie ausgegangen, nicht von der 
Chernie. 

Ich erinnere rnich nicht, ob ich MUller jernals rneine 
Theorie auseinandergesetzt habe; ich verlieB Berlin 
unrnittelbar nach der Publi1<ation. In dern bald nach
her erschienenen Bande seiner Physiologie erkannte 
MUller zwar das selbstandige Leben der Zellen an, 
hielt aber dennoch seine Idee der Lebenskraft fest, was 
rneiner Ansicht nach ein Widerspruch ist. 

Nach alledern darf ich wohl behaupten, daB die 
Richtung, die ich bei rneinen Forschungen genornrnen 
habe, eine durchaus selbstandige ist. Joh. Miiller hat 
iibrigens niernals eine Teilnahrne an rneinen Arbeiten 
iiber die Zellen in Anspruch genornrnen, sondern sich 
darauf beschrankt, sie unrnittelbar auf die patholo
gischen GeschwUlste anzuwenden, mit denen er darnals 
beschaftigt war. Es wurde unter uns sogar mit groBer 
A.ngstlichkeit vermieden in irgendeiner Weise auf das 
Gebiet des andern iiberzugreifen. 

Julius Robert Mayer 
Geboren am 25. November 1814 in Heilbronn, gestorben ebenda 

am 20. Miirz 1878. - Von 1832-38 studierte er Medizin in Tiibin
gen und promovierte dort mi t· einer Dissertation ii ber das Santonin. 
1840 ubernahm er die Stellung als Arzt auf einem holliindischen 
Kauffahrteischiff. Auf der Reede von Batavia hatte er die Beobach
tung gemacht, daB das beim AderlaB aus der Armvene entllommene 
Blut eine auffallend helle Rote aufwies, und diese Tatsache veran
laBte ihn zu eingehenden emsigen Studien. Darauf beziehen sich 
die an Griesinger gerichteten Briefe Mayers aus den Jahren 1842, 
von denen hier zwei der besten wiedergegeben seien. 1842 erscbienen 
von Mayer in Liebigs "Annalen der Chemie und Pharmacie" 
"Bemerkungen uber die Kriifte der unbelebten Natur"; 1845 "Die 
organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoff
wechsel, ein Beitrag zur Naturkunde" und 1848 "Beitriige zur 
.Dynamik des Himmels". Nachdem er 1850 eine schwere Krank-
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heit iiberstanden hatte. die Erns t J en t5ch zugleich mit der 
Geschichte von Mayers Entdeckung dargestellt hat (Berlin 1914). 
5chrieb er noch ISsl "Bemerkungen iiber das mechanische Aquiva
lent der Warme". In dies en vier gro/3eren Arbeiten (neu herausg. in 
Voigtlii.nders Quellenbiichern. Bd. 12) ist seine Lehre von der Me
chanik der Warme niedergelegt. 1m Winter ISSI/S2 erkrankte 
Mayer von neuem; von da bis zu seinem Tode lebte er als Arzt in 
seiner Vaterstadt. 

An Griesinger: 
Noch £aUt mir ein, Du erwartest vielleicht, daB 

ich Dir eine speciellere Anwendung auf Physiologie 
angebe; hier muB sehr langsam und vorsichtig fort
geschritten werden. Das nachste ist die Betrachtung 
des animalischen Stoffwechsels. Ein logischer Instinkt 
hat die Physiologen seit einiger Zeit auf den axioma
tischen Sa tz gefiihrt: keine Action. ohne Stoffwechsel; 
dieser Satz wird durch meine Theorie schon von physi
kalischer Seite aus mit Bestimmtheit ausgesprochen; 
es fragt sich aber nun in der Physiologie "wie und was 
und wann und wo?" Du wirst mir zugeben, daB bis 
dato an eine Losung dieser Fragen nicht zu denken 
war; urn hiezu zu gelangen, ist nach meiner An
sicht die von mir gegebene physikalische Theorie 
nothwendiges ErforderniB. Setzen wir diese einmal 
voraus, so sehen wir, daB ein Mensch (oder ein Thier), 
der 160 Pfund schwer ist, urn 7 FuB in die Hohe zu 
steigen, zu dieser Action I Gran Kohlenstoff verbrennen 
muB. Der Organismus ist aber nicht im Stande, diesen 
Gran behufs der gewiinschten Action, d. h.zur Hebung 
von 160 Pfund auf 7 FuB, allein zu verbrennen, ohne 
zugleich vermehrte Warme zu erzeugen; denn die ver
starkte Respiration, ohne welche der Gran nicht ver
brennen kann, setzt an sich ein groBeres Warme
bediirfniB voraus, urn die Luft zu erwarmen, welche 
in groBerem Quantum ein- und ausgefiihrt wird, und 
urn die verstarkte Wasserverdampfung zu bewirken, 
wenn man an ein Echauffiren des ganzen Korpers 
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auch noch nicht denken will. Statt I Gran findet 
also etwa ein Mehraufwand von 2% Gran statt. ein 
Gran zu mechanischem Effect und I % Gran zu ver
mehrter Warme. ('Oberall lassen sich mit Dampf
maschinen keine unebenen Parallelen ziehen.) Nachdem 
das quantitative· des zu einer Action nothigen Stoff
wechsels. auf experimentalem Wege durchaus. aber 
theilweise aufphysikalischem. theils auf physiologi
schem. einmal festgestellt, fragt es sich urn das Wie 
der Verbrennung; hier gibt uns die Physiologie und 
Chemie in der Lehre von der Aufnahme des Sauer
stoffs durch Lunge und Haut AufschluB. Dann fragt 
es sich aber: was verbrennt, oder wo geht der Stoff
wechsel vor sich? Nach meiner Ansicht. welche sich 
durch sehr triftige Griinde unterstutzen Hi.Bt. ge
schieht dies vorzugsweise in der Hoble des GefaB~ 
systems; auBer der Function. das Material zur Er
nahrung zu geben. hat demnach das Blut die sehr 
wichtige Funktion. bestandig zu brennen, und auf 
diese Art das Material gleichsam zu den Actionen zu 
geben. fiber welches die festen Theile nach ihrer Art 
disponir~n. Die Muskelfaser braucht1), urn durch Con
traction einen Effect zu liefern, keine materielle Ver
anderung zu erfahren; zur Heizung un serer Stube be
diirfen wir keines kostbaren Schnitzwerkes; buchene 
Scheite thun's ebenso gut und besser, das Blut sagt. 
wie der katholische Pfarrer zu seiner Gemeinde. zu 
den festen Theilen: ich brenne fur euch AIle. Eine 
Abnutzung. ein Stoffwechsel der Organe selbst wird 
damit nicht geHi.ugnet, ist aber eine Sache fUr sich und 
steht mit der besprochenen Blutveranderung quanti
tativ in auBerst untergeordnetem VerhaItniB; auch bei 
der Dampfmaschine findet taglich und stiindlich Ab
nutzung statt; die zur Reparatur nothigen Stoffe darf 
man aber nicht mit dem Kohlenaufwand verwechseln. 

1) 1m Original: bedarf. 
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Beobachtung und immer Beobachtung muB auch 
dariiber AufschluB geben. Ich hatte aber die Physio
logen im Verdacht, daB sie infolge unerwiesener Voraus
setzungen von der chemischen Wechselwirkung des 
BIutes und der Organe etc. etc. sich iiber die Mog
lichkeit einer solchen Unterscheidung nicht klar ge
worden sind, und desha11i auf dem ganz unerwiesenen 
(auch nach meiner Ansicht vollig irrthiimlichem) 
Satze haften: "Die Actionen der Organe beruhen auf 
einem Stoffwechsel in dem Gewebe der Organe selbst." 
Du wirst mir zugeben, daB es sich hier nicht urn eiteln 
Wortstreit oder leere Speculation handle, daB es keine 
Sache ist, "die sich weder beweisen noch widerlegen 
laBt". Wenn die Frage nur gehorig angeregt und 
durchdacht ist, so wird die Wissenschaft auch Mittel 
finden, iiber die Antwort ins Reine zrt kommen; dieses 
scheint mir aber zu einer richtigen Wiirdigung der Be
deutung des Blutes und der· Organe selbst unerHiB
lich. Du wirst hieraus bereits sehen, wie sich an den 
physikalisch zu . beweisenden Satz: daB ein Animal 
von 160 Pfund, das 420 FuB in die Hohe steigt, bei die
ser Handlung eine Drachme Kohlenstoff zu mechani
schem Effecte verbrennt, - weitere physiologische 
Betrachtungen anreihen. Es mochte also immerhin 
fiir den Physiologen operae pretium seyn, den anorga
nischen Theil der Theorie entweder selbst zu priifen. 
oder einem anorganischen Collegen zu einer ernstlichen 
Priifung zu iibergeben; und damit waren auch alle 
meine Wiinsche erreicht. DaB dieses aber nicht so 
leicht angeht, weiB ich wohl; denn es wird heiBen: 
"Da konnte jeder kommen und alles iiber den Haufen 
werfen wollen; neue Systeme bringt jeder Tag; Herkules
Arbeit ware es, wenn man sich in die Sachen alle naher 
einlassen wollte; wenn etwas daran ist, so fiihre der 
Verfasser es aus, schreibe ein Buch dariiber; dann 
wollen wir sehen; dieses wird dann wohl einen Recen-



senten finden." Der Rath ist sehr gut, nur vor der Hand 
flir mich nicht ausflihrbar; das Feld ist zu groB;liberall 
muB ich mich erst mlihsam einarbeiten, und in zehn 
Jahren kame ich nicht zu Stande, ein Werk, das auf 
die gegebene Theorie gestlitzt, die Mechanik, Optik, 
Elektrizitats- und Warmelehre im Zusammenhang um
arbeiten wlirde, zu liefern; ars longa vita brevis; je 
weiter ich komme, urn so weniger sehe ich ein Ende. 
Kame die Sache einmal in andere und namentlich in 
mehrere Hande, so bin ich fest liberzeugt, wlirde die 
Wissenschaft bald Nutzen daraus ziehen; so aber gleiche 
ich einem, der, ich dad sagen mit keiner geringen 
Mlihe, eine Mine edlen Metalls entdeckt hat, nun aber 
vergeblich Baukundige einladen wird, die Mlihe sich 
zu nehmen, auf dem Weg, den er zeigen will, hinab
zusteigen und d~s heraufzuschaffen, was dem Einzel
nen zu schwer wird. 

Die Theorie habe ich keineswegs am Schreibtische 
ausgeheckt. Nachdem ich mich auf meiner Reise nach 
Ostindien eifrig und anhaltend mit der Physiologie 
des BIutest ) beschaftigt, gab mir die Beobachtung 
der veranderten somatischen Verhaltnisse unserer 
Schiffsmannschaft in den Tropen, der Acclimatisations
procea, wieder vielfachen Stoff zum Nachdenken; die 
Krankheitsformen, und besonders auch die Beschaffen
heit des BIutes lenkten meine Gedanken anhaltend in 
erster Linie auf die Erzeugung der animalischen Warme 
durch den RespirationsproceB; will "man nun liber 
physiologische Punkte klar werden, so ist KenntniB 
physikalischer Vorgange unerlaBlich, wenn man es 
nicht vorzieht, von metaphysischer Seite her die Sache 
zu bearbeiten, was mich unendlich disgoutirt; ich 
hielt mich also an die Physik und hieng dem Gegen
stand mit solcher Vodiebe nach, daB ich, worliber 

1) Vgl. E. Jentsch. Zur Geschichte der Entdeckung J. R. Mayers. 
Die Naturwissenschaften. 1916. Heft 7. S.90'-93. 
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mich mancher auslachen mag, wenig nach dem fernen 
Welttheile fragte, sondern mich am liebsten an Bord 
aufhielt, wo ich unausgesetzt arbeiten konnte und wo 
ich mich in manchen Stunden gleichsam inspirirt 
fiihlte, wie ich nie zuvor oder spater mit etwas ahn
liches erinnern kann. 

Einige Gedankenblitze, die mich, es war auf der 
Rhede von Surabaya, durchfuhren, wurden sofort 
emsig vedolgt und fiihrten wieder auf neue Gegen
stande. Jene Zeiten sind vorbei; aber die "ruhigste 
Priifung dessen, was damals in mir auftauchte, hat mich 
gelehrt, daB es Wahrheit ist, die nicht nur subjectiv 
gefiihlt, sondern auch objectiv bewiesen werden kann. 
Ob dieses aber durch einen der Physik nur so wenig 
kundigen Mann geschehen kanne, dieB muB ich natiir
lich dahingestellt sein lassen. Kommen wird der Tag, 
das ist ganz gew~'fJ, dafJ diese Wahrheiten zum Gemein
gut der Wissenschaft werden; durch wen dies aber be
wirkt wird, und wann es geschieht, wer vermag das 
zu sagen? 

Doch verzeih, ich gerathe ins Schwatzen und schreibe 
zu einem kurzen Briefe eine endlose Nachschrift. Das 
beste ware, Du kamest einmal hierher, daB wir nicht 
nur dieses, sondern manches andere auch, was sonst 
unser Herz erfreut hat und noch erfreut, abhandeln 
kannten. Seit Du in Tiibingen bist, habe ich nichts 
mehr von Dir unmittelbar vernommen, zweifle aber 
nicht, daB Du Dich daselbst vortrefflich befindest, 
was zu vernehmen sehr erfreuen wiirde 

Deinen 
treuen alten Geistl). 

16 J uni 1844. 

1) Der Spitzname riihrt daher, daB Mayer gelegentlich, unter 
wundersamen Reden und Auslegungen .. Geister" an der Wand 
hat" erscheinen lassen. Daher erhielt er den NameD, um ihn von 
den sonstisen Mayers zu unterscheiden. (Vgl. Preyer a. a. O. S. 11:1.) 



Herm Dr. W. Griesinger in Tiibingen. 

frei Heilbronn, 20. JuI. 1844. 
. WahrendViele, und vor allem die natur

philosophische Schule jeden Jahrhunderts, ihr Heil 
nur darin suchen und finden, daB sie von Niemandem 
auch von sich selbst nicht, verstanden werden, ist das 
gerade Gegentheil das Ziel meiner Wiinsche, und ich 
werde mich daher noch besonders bemiihen, in meine 
Arbeit elne womoglich noch groBere Deutlichkeit zu 
bringen. Erlaube mir aber, daB ich den Versuch 
wiederhole, ein VerstandniB zunachst zwischen uns 
herbeizufiihren, was mir vielleicht dann gelingt, wenn 
Du Dich auf dem Standpunkte des Richters erhaItst, 
der zuerst den Plaidirenden zu verstehen sucht, und 
dann das Urtheil spricht; ein Richter laBt sich mog
licherweise, aber der Gegenpart niemals, iiberzeugen .. 

Es ist eine Wahrheit, die von Niemand bestritten 
wird, daB die Materie (die chemischen Urstoffe und 
ihre Verbindungen) sich vor unsem Augen vielfach 
andem. Wasser bleibt nicht immer tropfbar, sondem 
wird nach Umstanden fest, und umgekehrt; was in 
einem Augenblic~ Wasser ist, kann im nachsten Eis 
seyn, und was in einem Augenblick Eis ist, wird im 
nachsten zu Wasser. DieB ist ebenso klar aJs bekannt. 
Meine Behauptung sagt nun: auch die Warme kann 
sich vor unsern Augen verandern, und zwar, was in 
einem AugenbUcke Warme ist, ist im ntichsten Bewegung. 
- und dies gilt auch umgekehrt. Das Nahere, und vor 
allem der Beweis, gehort in die Physik, die wir zwischen 
uns ruben lassen; immerhin kannst Du aus· dem eben 
gesagten ersehen, was ich beweisen will: wie es be
wiesen wird, ist wieder eine Sache fiir sich. 

Die von mir vorgeschlagene Terminologie von 
" Erzeugendem, Kraft, Ursache, Wirkung, Verwand
lung'~ ist, wiedie Sprache selbst, nur Mittel, nicht 
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Zweck. Was man z. B. Ursache und Wirkung nennen 
will - mir ganz gleich; ich habe mich nur nebenbei 
bemiiht, diesen so vie! gebrauchten Ausdriicken, im 
Gebiete der Physik einen solchen Sinn zu geben, daB 
man sich consequent darinn sein kann; da die Inconse
quenz in dieser Beziehurrg ein geheiligter Gebrauch ist, 
so kann dies nicht anders geschehen, als daB man 
gegen diesen Gebrauch verstoBt, da oder dort, man 
mag machen, was man will. Mit' pedantischer Logik 
hege ich den frommen Wunsch, man solIe unter Ur
sache und Effect (in der leblosen Natur) entweder 
Dinge verstehen, welche in einem GroBenverhhltniB 
zu einander stehen, oder welche nicht im Verhhltnisse 
zu einander stehen. Der Funke entziindet das Pulver, 
die Mine fliegt auf. Man sagt hier: der Funke a ist die 
Ursache der Pulverexplosion b, diese wieder die Ur
sache von dem Emporwerfen c der Erde. Offenbar 
steht b mit c, aber a weder mit b noch mit c in einem 
GroBenverhhltniB; ob man mit einem Funken oder 
mit einer Facke! entziindet, ganz gleich ist die Ex
plosion. Will man logisch genau in seinem Ausdrucke 
seyn, so dad man nicht zweierlei so total verschiedene 
Beziehungen, wie die von a mit b, und die von b mit c, 
unter einem Namen "Causal-VerhhltniB" taufen; man 
muB also entweder darauf verzichten, a die Ursache 
von b, oder darauf, b die Ursache von c zu nennen; 
oder darauf, eine logisch richtige Ausdrucksweise zu 
haben. In den Augen einer Wissenschaft nun ,ist ein 
VerstoB gegen die Denkgesetze ein groBeres 'Obel, 
als ein VerstoB gegen den gemeinen Sprachgebrauch, 
und man macht sich demgemaB schon lange nichts 
mehr daraus, den Wallfisch keinen Fisch, das Vitriolol 
kein 01, das Sedativ-Salz kein Salz zu nennen. Ich 
lasse Dir gem die Entscheidung: sage entweder (in 
rebus physicis) A .. die Ursache ist der Wirkung pro
portional, oder B. ihr nicht proportional, oder C. sie 



ist zuweilen proportional, zuweilen nicht. 1m Falle A 
hast Du den von mir vorgeschlagenen und provisorisch 
gebrauchten Begriff; im Falle B kannst Du allerdings 
nicht von einem Causal-VerhaltniB zwischen Warme 
und Bewegung nach meinem Sinne sprechen; im 
Falle C ware die Eintheilung· in Ursachen ad A. und 
ad B. von selbst sich darbietend. Du kannst, wenn 
Du willst, auf diesem Wege zu klaren Begriffen iiber 
Ursache und Kraft in der Physik gelangen;immer aber 
muB Dir klar vorschweben, daB dieselben Worte in 
andern wissenschaftlichen Gebieten wieder ganz an
dere Bedeutung haben; in meinem Aufsatze habe ich 
des Wortes "Karper" erwlihnt als Beispiel sehr ver-

. schiedener Bedeutung in der Geometrie, Anthropologie, 
Weinhandel etc., unter "Parabel" versteht man in 
der Rhetorik ganz was anderes als in der Mathematik 
etc. Die Xquivalentenzahl des Goldes und Silbers. wird 
vom Kaufmann und vom Chemiker sehr verschieden 
berechnet, "Und jener Jude sang: Mein erst Gefiihl sey 
Preiscourant. Willst Du in Deinem Rayon, wo MaB 
und Gewicht aufharen, die Gehirnthatigkeit "Ursache", 
das Buch, die erfundene Maschine "Wirkung, -
Effect" nennen, kein Physiker wird etwas darein reden 
diirfen; Du hast das unzweifelhafte Recht, diese Be
griffe festzustellen; ebenso klar ist es aber daB Du 
nach diesen Begriffen nicht sagen kannst, Deine Ur
sache, die Gehirnthatigkeit, verwandle sich in Deinen 
Effect, das Buch; auch der Funke verwandelt sich 
nicht in Explosion, aber die Warme, welche durch 
die Verbrennung des Pulvers erzeugt wird, von dieser 
behaupte ich deBhalb, daB sie sich zum Theil in mecha
nischen Effect verwandle, weil ich damit ausdriicklich 
sagen will, daB die Warmemenge, welcher von einer 
gewissen Pulvermenge erhalten werden kann, in dem 
VerhaltniB kleiner ausfallt, als gleichz.eitig mechanischer 
Effect erzielt wird. Die Warmemenge, welche durch 
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Verbrennung von I Pfund Pulver erhalten wird, ist 
an sich eine constante GroBe, wie ein Schoppen Fliissig
keit eine constante GroBe ist; wenn man aber einen 
Schoppen Ather langsam in ein anderes GefaB gieBt, 
daB das Zimmer mit Geruch erfiillt \vird, so hat man 
im zweiten GefaB keine Schoppen Ather mehr; man 
sagt dann: der Ather hat sich zum Theil in Dampf 
verwandelt, und es kniipfen sich an dieses Wort pra
cise GrofJenbestimmungen, denn es solI sagen: wenn 
im zweiten GefaBe I Unze fehlt, so ist das· Gewicht 
des Atherdampfes genau) = I 3; des Laie aber sagt: 
die Luft hat halt den Ather aufgezehrt; die Luft zehrt, 
besonders die frische. Wenn ich sage: Warme laBt 
sich in Bewegung verwandeln, und umgekehrt, so will 
dieB nichts heiBen, als zwischen Warme und Bewe
gung find en hin und her diesel ben quatftitativen Be
ziehungen statt, ",ie zwischen dem Ather und seinem 
Dampfe. 

Wenn es mir durch diese etwas langwierige Deduc
tion gelungen ist, Dir zu zeigen, daB es keineswegs 
eine ungewohnliche und willkiirliche Begriffsbestim
mung des Causalitats-Verhaltnisses ist, an der "meine 
ganze Theorie hangt", so ist mein Zweck erreicht. -
Zum Schlusse nur noch eins: der Schnee macht kalt, 
das Feuer brennt, ... beim Arbeitenden ist der 
Athem, der Herzschlag, die Warme, der Appetit ver
mehrt, der Stoffwechsel beschleunigt; aber aus we1chem 
Grunde, und in we1chem MaBe nach Pfund und Loth? 
Das ist die Frage, und Liebigl) hat die erste sehr un
befriedigend, die letzte gar nicht beantwortet. Die 
pracise Beantwortung derselben scheint Dir eine zu 
kiimmerliche Frucht fiir eine Voruntersuchung von 
40 Seiten. - Wahrlich ich sage Euch, eine einzige 

1) Vgl. E. o. v. Lippmann, Abhandlungen usw. Bd. 2 (1913), 
460-469: Liebig fiber R. Mayer. 
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Z aht hat mehr wahren una bkibenden Werth ats eine 
kostbare Bibtiothek volt Hypothesen. 

Meine nachste Arbeit, welche ich veroffentliche, 
5011 gegen Schultz in Berlin einen Seitenhieb von ge
horiger Schade enthalten; ich hoffe, Du wirst durch 
denselben befriedigt seyn. - Fiir die Mittheilung 
verschiedener einschlagender Literatur werde ich sehr 
dankbar seyn, bitte aber, daB Du Dir deBhalb nicht 
zu groBe Millie machst.· 

Es griiBt Dich herzlich 
Dein 

Mayer. 
Heilbronn, 20. J uli 1844. 

Wilhelm Griesinger 
Geboren am 29. Juli 1817 zu Stuttgart, gestorben am 26. Ok

tober 1868. - Er studierte in Tiibingen und Ziirich, wo er ein be
geisterter Schiiler Schonleins war. Seit dieser. Zeit mit Robert 
Mayer eng befreundet, ail den folgende zwei Briefe gerichtet sind, 
die sich durch Frische und Personlichkeit der Darstellung auszeich
nen. Spater Arlzt an der Irrenanstalt Winnenthal, wurde er 1843 
Assistent an der med. Klinik in Tiibingen unter Karl August 
Wunderlich. In diese Zeit fallt - zusammen mit Wilhelm 
Roser - die Begriindung des .. Archivs fiir physiologische Heil
kunde. 1850-1852 ging er mit Bilharz (s. Brief) nach Agypten 
und iibernahm 1854-00 die innere Klinik in Tiibingen, ging von da 
als Kliniker nach Ziirich und 1865 nach Berlin als Direktor der psy
chiatrischen und Nervenklinik. Er erlag dort einer Wundinfektion 
nach einer Operation. - Die Pathologie und Therapie der psychi
schen Krankheiten, die Infektionskrankheiten gehoren noch heute 
zu den klassischen Werken. Seine Abhandlungen erschienen 1872 
gesammelt in 2 Binden. 

An Robert 'Mayer: 

Lieber Freundl 

Stuttgart, CalwerstraBe 28. 
14, Dezember 1842. 

rch meine, Du solltest rasch einzelne Theile Deiner 
Behauptung in kleineren Abhandlungen publiciren, 
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aber so, daB die Andern Deine Ideen nicht schieBen 
und nicht verhunzen konnen. Bist Ou einmal Deiner 
Sache gewiB, und kannst sie umfanglich beweisen, 
so wendest Ou Dich an die Academie des sciences oder 
an A. Humboldt. In seinem Vaterlande ist man kein 
Prophet. Mach' nur Versuche! - Es wird doch auch 
einfache geben, wozu die groBen, kostspieligen Appa
rate nicht nothwendig sind. Bedenke, von welcher 
Wichtigkeit es ware, aufzufin<Ien, ob z. B. die Warme, 
die zur Entstehung vieler organischer Processe noth
wendig ist (z. B. Briiten), dieB dadurch ist, daB sie 
zu Bewegung verwandt wird. Doch dieB wird Dir 
vielleicht als Unsinn vorkommen. Allein ich gestehe 
Dir, wo ich nur eine Moglichkeit sehe, die Vorgange 
in den Organismen dem geheimniBvollen Mysticismus 
der Vitalisten etc. zu entreiBen und fiir ,sie Analoges 
oder Identisches an der iibrigen Materie zu finden, 
dem die organisirte auch unterworfen ware, halte ich's 
fiir einen Fortschritt. Die Ausbildung und Durchfiih
rung einer rein physikalischen Ansicht der Lebens
processe halte ich fiir die AuJgabe der Physiologie 
unserer Zeit. Es wird Dir bekannt sein, welche glan
zende Beitrage zu solcher z. B. Schwann geliefert hat. 

An Robert Mayer: 
Lieber Freund! 

Es ist mir nicht moglich, Oir in diesem Augenblick 
anders als nur vorlaufig zu schreiben. Ich danke Dir 
fiir die Mittheilung des Aufsatzes; daB ich ihn noch 
nicht mit volliger Ruhe und tJberlegung lesen konnte, 
wirst Du entschuldigen, wenn Du horst, daB ich in 
der letzten Zeit in Folge einer Cadaver-Wunde be
deutend krank gewesen war, dann auf etliche Tage 
nach Niedernau gieng und bei meiner Riickkehr vor 
drei Tagen alle Hande so voll Arbeit bekam, daB ich 
an nichts derartiges mit Vernunft gehen konnte. 
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VorHiufig vor Allem du courage, mon enfant! Und 
glaube ja nicht, daB, wenn Deine Ansichten richtig 
rind erweisbar sind, sie nur so ignorirt und in Scat 
gelegt werden durfen. Du besorgst, daB sich Niemand 
werde auf eine ernsfe Prufung der Sache einlassen wol
len; allein bedenke, daB Du bis jetzt nichts auBer 
dem kurzen-Aufsatz bei Liebig publicirt hast. Davon 
war freilich noch kein Erfolg zu sehen, so geschwind 
geht es nicht mit der Anerkennung, besonders auf 
einem Gebiete, zu dessen wirklichem Durchdenken 
immer nur ganz wenige recht disponirt sein konnen. 

VorHiufig, ehe ich mich uber den Inhalt des Auf
satzes recht aussprechen kann, glaube ich Dir zweierlei 
RathschUige geben zu durfen. 

Erstens solltest Du den Leuten auf das trockene 
Brod der Mechanik und Mathematik etwas kritische 
Butter streichen und polemisches Salz streuen. Haben 
die Leute, die gegenwartig auf diesem Gebiete, d. h. 
dem der allgemeinen Physiologie, der physiologischen 
Mechanik etc. das Wort zu fuhren, nach Deiner Dber
zeugung Unrecht, so muB man sie offen, direct angrei
fen, ihnen ihre Widerspruche nachweisen, ihnen scharf 
zu Leibe gehen und keine Ruhe lassen. Unter diesen 
Leuten, glaube ich, waren hauptsachlich zu beruck
sichtigen a) Liebig (mit seinen Bewegungserschei
nungen), b) Lotze (Allgemeine Pathologie und Therapie 
als mechanische Naturwissenschaft) 1863. Letzterer 
ist Philosoph, beschaftigt sich in seinem -- ziemlich 
geistreichen - Buche viel mit dem, was man in der 
Physiologie unter Kraft zu verstehen habe; willst Du 
es, so kann ich Dir's schicken. Solche Angriffe und 
tuchtige critische Aufsatze erregen die Aufmerksamkeit 
viel mehr, als das ruhige Hinstellen der eigenen Satze. 

Zweitens solltest Du den physiologischen Theil 
ebendeBwegen langer und ausfi.ihrlicher mach en. Es 
ware freilich ganz unzweckmaBig, eine vorschnelle 
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Anwendnng auf das Einze1ne der organischen Pro
cesse zu versuchen, aber gerade das, was sich fiir das 
Allgemeine und Ganze der Ansichten iiber die Lebens
erscheinungen ergibt. sollte hoher besprochen werden. 
und zwar gerade mit Beriicksichtigung fremder An
sichten. Auch auf Valentin ware Riicksicht zu nehmen, 
der in Be.zug auf Methode Deiner Tendenz nahe steht. 

lch weiB wohl, was es ist, Gedanken zu haben, 
sie animo volvere, nicht los werden zu korinen, ferne 
reformatorische Consequenzen durchblicken zu· sehen. 
Es gibt nur ein einziges Mittel, hinaus mit ihnen, 
hingeschrieben. Aufsatze, Broschiiren publicirt! Alles 
psychische Reflexaction! - So befreit man sieh, so 
hat Goethe gedichtet, so haben noch aIle Leute, die 
eigene Gedanken haben arbeiten miissen. 

Nachsten Herbst besuche ich Dieh, dann wollen 
wir recht discuriren. - Fiir jetzt verzeih mir, wenn ich 
Deine Arbeit vielleicht noch ein paar Tage Iiegen lassen 
muB; ob ich iiberhaupt ein ordentliches Urtheil dariiber 
haben kann, steht dahin; eine rein logische, formal 
logische Priifung gibt es eigentlich nieht ohne Kennt
niB des Gegenstands. An dem Al1sdruck "verwandelt 
sieh" habe ieh bereits wieder AnstoB genommen. 

Mir gehts hier vortrefflieh; viel zu thun, was mir 
lieb ist; Psychiatrie zu lesen, die Fiichse auseultiren 
zu lemen. leh bin zufrieden. Adieu, lieber Geist, 
sehonstens griiBt Dieh 

Dein 

Tiibingen, 18. Juni 1844. 
W. Griesinger. 

Den Nieht-Verbraueh der Muskelfaser gebe ieh 
nieht so zu. Man sieht, wie die Emahrung des Muskels 
sieh unter gewissen VerhaItnissen der Bewegung und 
Ruhe schnell andert, fettige sehnige Degeneration des 
Muskels bei Ruhe in gefalteter oder gespallnter Lage. 

Eb.teiD. Arztebrlefe. 10 



Ludwig Traube 
Am 12. Januar 1818 in Ratibor geboren, gestorben am I I. April 

1876 in Berlin, wurde er der Begriinder der experimen tellen 
Pa thologie in Deutschland. Unter SchOn1eins EinfluB, an dessen 
Klinik er arbeitete (vgl. Brief), entstanden seine Arbe,iten, die einen 
therapeutischen Ausgangspunkt hatten, besonders liber Digitalis und 
das Fieber. Ein aus jener Zeit (1852) erhaltener Brief gibt "iiber den 
veranderten Standpunkt, sowie iiber die Ideen und Plane seiner 
damaligen Fieber-Arbeiten" interessante Aufschllisse: 

Mein Ausgangspunkt war ein therapeutischer, der
selben Natur ist auch das Ziel. Du weiBt, daB ich vor 
ungeHihr % Jahre mit hydrotherapeutischen Versuchen 
begonnen habe. Ich versprach mir viel von dem 
kalten Wasser bei Krankheiten, tells nach dem, was 
ich von anderen gehort, vorzugsweise aber nach dem, 
was ich bereits in vereinzelten FaIlen beobachtet hatte. 
Meine Erwartungen sind in der Tat auch nicht getauscht 
worden. Der Abdominaltyphus, bis jetzt eine Krank
heit, bei del," die Exspectativ-Methode nach vielfaItigen 
Versuchen die einzig rationelle zu sein schien, wird, 
wie if:h anzunehmen berechtigt bin, durch die geschickte 
Anwendung des kalten Wassers in seinem Verlauf 
so vorteilhaft modificirt, daB er bald aufhoren wird, 
zu den gefabrlichen Krankheiten zu gehoren. Ich sage: 
"modificirt". Hierin liegt schon das Bekenntnis, daB 
ich allerdings niemand durch die Hydrotherapie von 
seiner Krankheit eigentlich befreit, d. h. bei Keinem, 
wie man zu sagen pflegt, coupirt habe. Wenn dies 
auch von einem sehr achtbaren, wahrheitsliebenden 
Arzte aus dem Anfang dieses Jahrhunderts (einem 
Englander Namens Currie1) behauptet worden ist, so 
ist es mir, wenigstens bis jetzt, nicht gelungen. Aber 
ich schmeichle mir auch nie, ein dem Currie'schen 
gleiches Resultat erlangen zu konnen. Ich war von 
vornherein damit zufrieden, wenn es mir geUinge, 

1) James Currie (1756-1805). 
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die Krankheit weniger tOdtlich zu machen, dadurch 
namlich, daB ich mit Hiilfe des kalten Wassers die dem 
Leben am meisten Gefahr bringenden Erscheinungen 
beseitigte oder milderte. Und dies ist in derTat moglich. 
Es sind zweierlei Momente, denen ein uncompIicirter 
Typhu~fall seine Gefahrlichkeit zu verdanken scheint. 
Die unaufhorliche Erregung gewisser Centralteile des 
Nervensystems bei Gegenwart solcher Bedingungen, 
welch die Ernahrung alIer Korperapparate beeintrach
tigen, mithin die Energie des Nervensystems herab
setzen, mithin ein abnormer groBer Verbrauch an Kraf
ten, wahrend die Zufuhr an Kraftabnorm vermindert 
ist. Das Herz des Kranken contrahirt sich % oder 
I mal haufiger als im normalen Zustande, er respirirt 
doppelt, mitunter 3maf so oft als normal, er schlaft 
nicht, delirirt mitunter noch unaufhorlich, wahrend 
andererseits die Aufnahme von Getrank und Nah
rung dutch seinen Stupor vermindert ist und das 
Aufgenommene vielIeicht garnicht verdaut wird. 1m 
Angesicht dieses so gefahrlichen MiBverhaltnisses kann 
der Therapeut, vorausgesetzt eben, daB er die Ursache 
der krankhaften Erscheinungen nicht zu heben im 
Stande ist, sich nur auf eine von zwei Aufgaben setzen, 
entweder eine Vermehrung der Zufuhr von Nahrungs
mitteln oder Verminderung der Tatigkeit des Nerven
systems. Da das erstere ihm nicht moglich ist, so 
bleibt ihm offenbar nichts iibrig, als sich nach Mitteln 
der Losung der zweiten Aufgabe umzusehen. Auf den 
ersten Blick scheinen die Narcotica hierzu am besten 
geeignet. Aber ihre Anwendung scheitert an einem 
bis jetzt allerdings noch ratselhaften Umstande. Sie 
auBern bei einem rein fieberhaften Zllstande nur selten 
ihre gewohnliche Wirkung und haufig eine ganz ent
gegengesetzte, wodurch sie die vorhandene Gefahr 
urn ein Betrachtliches vermehren. Ganz anders ver
halt es sich mit dem kalten Wasser. Dieses wirkt bei 

10· 



einigermaBen verniinftiger Anwendung gewohnlich be· 
ruhigend und nur ~elten aufregend. Es ist das Verdienst 
Currie's diese Tatsachen auBer Zweifel gesetzt zu 
haben. 

Ignaz Semme1weis 
Geboren in Ofen am I. Juli 1818, gestorben in Dabling bei Wien 

am 14. August 186S. - In Wien studierte er zuerst Jura, dann Me
dizin. Rokitansky und Skoda waren besonders seine Lehrer. Seit 
1846 versah er Assistentendienste bei Klein, auf desBen Abteilung 
die Mortalitat der WOchnerinnen erschreckend gr~13 war •. Dazu kam 
der Tod des Prof. Kolletschka, der bei einer Sektion septiscJ? zu
grunde ging. Um dasLeichengift zu zerstaren, fiihrteSemme1weis 
in den fo1genden Jahren systematische Chlorwaschungen bei allen Stu· 
denten ein. Demzufolge wurde er gemaBregelt und nur beschrankt 
zur Privatdbzentur zugelassen. Daher ging Semme1weis 18so nach 
Pest zuriick, wo er 18SS ordentl. Profess.or der Geburtshilfe und 
Direktor der dortigen Klinik wurde. Von 18S8-60 gab er in unga· 
rischer Sprache einige Artike1 iiber das Puerperalfieber heraus, denen 
1861 sein groBes Werk: ,;Die Atio10gie, der Begrif£ und die Prophy. 
laxis des Kindbettfiebers" fo1gte. Der Pester Akademie der Wissen· 
schaften widmete Semme1weis u. a. ein Exemplar mit einem (un
garischen) Beg1eitbrief, der unten iibersetzt wiedergegeben ist. Da 
ihm das heute als klassisch ge1tende Werk keine Anerkennung 
brachte, wandte er sich von 1862 in offenen Briefen, in denen be
reits Spuren einer beginnenden geistigen Erkrankung zutage treten, 
an samtliche Vertreter der GeburtBhilfe. Semme1weis konnte des· 
halb nur bis zurn Sommer 186S im Amt b1eiben, wurde aber in eine 
Irrenanstalt gebracht, wo er bald - nicht seiner Gehirnkrankheit, 
sondern einer Blutvergiftung infolge einer Fingerver1etzung bei einer 
Operation erlag. 

[1861.] 
Hochlobliche Akadernie I 

Die ,Kindbettfieber' genannte und von altersher 
gekannte Erkrankung hat irn Laufe dieses Jahrhunderts 
stetig zunehrnend die europaischen geburtshilflichen 
Anstalten und deren Inwohner uberfallen, die jahrliche 
Zahl der ihr zurn Opfer gewordenen Mutter und Kinder 
zahlt nach Tausenden. 
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Durch die Gnade der g5ttlichen Vorsehung ist e.o; 
mir, dem ergebenst Unterzeichneten, gelungen, den 
echten Character dieser bisher als Epidemie aufgefaBten 
Erkrankung zu entdecken und auf Grund dieser meiner 
Entdeckung zugleich (was die Hauptsache) das Auf
treten der Krankheit in dem MaBe zu verhiiten, daB, 
wahrend friiher z. B. an der Wiener geburtshilflichen 
Abteilung die durch das Kindbettfieber erzeugte Mor
talitat 31% betrug, sie nun iiberall dort, wo meine 
vorgeschlagenen prophylaktischen MaBregeln eingehal
ten werden, kaum 1% erreicht. Das Schicksal wollte 
es, daB ich, diese Entdeckung im Jahre 1847 machend, 
Assistent der Wiener geburtshilflichen Abteilung, fern 
von meinem Vaterlande lebte. Dies ist der Grund, 
daB meine Entdeckung zuerst deutschen Fachgenossen 
vorgelegt wurde. Nach meiner Riickkehr in die Heimat 
habe ich nun meine Erfahrungen den ungarischen 
Fachmannern mitgeteilt, ebenso meine Theorien iiber 
das Puerperalfieber im hiesigen "Orvosi hetilap" ver
offentlicht. 

Wahrend jedoch meine Lehre hier keinem Wider
spruch begegnete, erfuhr sie in Deutschland mancherlei 
Angriffe und Entstellungen. 

Die humanitare Prucht gebietet mir demnach, diese 
meine Theorien noch einmal zu entwickeln und die 
Nichtigkeit der dagegen erhobenen Einwiirfe zu er
weisen, was ich in dem beigeschlossenen und mit Riick
sicht auf das PubHkum, auf welches ich EinfluB zu 
nehmen gezwungen bin, deutsch geschriebenen Werke 
hiermit vollfiihrte. Wolle die hochlobliche Akademie 
dieses Werk als Zeichen der aufrichtigsten Verehrung 
annehmen und Ihrer Bibliothek einverleiben. 



Max von Pettenkofer 
Geboreb. am 3. Dezember 1818 in Lichtenheim bei Neuburg an 

der DOnau.· gestorben 9/10. Februar 1901 in Munchen. - Anfangs 
zum Apotheker bestimmt. war er eine Zeitlang Schauspie1er in Augs
burg. wurde dann spater (1847-66) Professor fur medizinischeChe
mie und von da bis 1894 Professor der Hygiene in Miinchen. - Am 
bekanntesten sind seine Untersuchungen uber Cholera und Typhus. 
deren Ursachen er in besonderen Verhii.Itnissen des BOdens und des 
Grundwassers suchte. Durch seine vielseitigen Bemuhungen machte 
er Munchen in hygienischer Beziehung zu einer Musterstadt. - Die 
Briefe an Liebig betreffen ein von ihm angegebenes Regenerations
verfahren. das darin besteht. daB der Fimis auf aIten Olbildern 
durch kaIte Alkoholdampfe wieder fliissig gemacht wird. Liebig 
interessierte sich sehr fur diese Angelegenheit und schickte Carl 
Vogt zu diesem Zwecke nach England. der daInit aOO sehr schlechte 
Geschafte gemacht zu haben scheint. 

An Liebig: 
Miinchen, d. 19. Juni 1865. 

Lieber College! . 
Ihr Empfohlener1) scheint eine andere Route ein

geschlagen zu haben - bis jetzt ist er nicht gekommen 
- und ich will nicht Hinger warten, Ihnen zu antworten. 
Sie haben mich ganz nieder gedonnert mit Ihren trost
losen Aussichten, daB ich mich moralisch noch nicht 
ganz zurechtgefunden habe. Ich hoffe Royoll wird 
doch soviel erzielen, daB Sie wieder zu Ihrem Kapital 
und zu Ihren Zinsen und ich zu meiner Ruhe komme: 
denn wenn Sie bei dieser gut gemeinten Geschichte zu 
Schaden kamen, das ware mir doch sehr unangenehm. 

Rier geht es vorwaIts. Ich kann Ihnen jetzt amt
liches ZeugniB verschaffen, das Sie wiinschen; bitte 
nur 'mir ein Muster. wie Sie es wiinschen zumAnhalts
punkte zu geben. Sehr schon ware es allerdings, wenn 
Sie vor Ihrer Ne~pel-Expedition selbst hieiher kamen, 
und gewiB auch ware es das beste. - Ich gehe am 
30. Juli nach Wien, a]s Magnificus mit 2 Senatoren 

1) Carl Vogt (1817-95). damals Professor in Genf. 
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zur 500jahrigen Jubelfeier tleputirt, komme am 5. 
oder 6. August wieder hierher, und bleibe bis zum 
15.-I6. noch hier. Dann gehe ich in meine Villegiatur 
nach Kieferfelden bei Kufstein im Unterinnthal. Da 
ich an der Eisenbahn zwischen Rosenheim und Inns
bruck liege, kann ich in wenigen Stunden von dort in 
Miinchen sein. Ich werde Ihnen unter Kreuzband 
einen Bericht meiner Bildercommission in der Augs
burger Allgemeinen Zeitung senden. 

Mit bestem GruB Ihr ergebenster 
Dr. M. Pettenkofer. 

An Liebig: 
Miinchen, d. IS. November I865. 

Lieber College! 
Heute Abends kam Ihr Brief vom I2. c.,morgen 

Donnerstag wird meine Antwort abgehen; ob sie bis 
Samstag in Ihren Handen ist -- weiB die Post allein. 

Die Geheimnisse des Herm Freyl) sind mir aIle 
bekannt und besteht keine Schwierigkeit der Mit
theilung. Das Wesentliche ist an die Stelle des 01s 
Harz zu setzen. DaB Frey nach Italien reise, convenirt 
mir gar nicht; denn ich brauche ihnnotwendig hier in 
Miinchen, in der alten Pinakothek geht es jetzt rasch 
voran. AuBerdem halte ich es auch nicht im Interesse 
der ita!. Regierung, ihn kommen zu lassen; ich hielte 
es eher fUr zweckmaBig, einen ita!. Conservator und 
Restaurator hieher zu schicken, urn die Geschichte zu 
lemen. Da hier eben sehr viel nach dem Principe des 
Regenerationsverfahrens gearbeitet wird, so kann gerade 
hier am leichtesten und meisten gelemt werden. 

Was ich in Florenz niitzen konnte, sehe ich vollends 
nicht ein, Sie miiBten denn wiinschen, daB einer meiner 
Wiinsche sich erfiillen sollte, die herrliche Stadt zu sehen. 

1) War Gehilfe Pettenkofers und als Regenerator und Re
staurator an der GemaJ.degaleriedirektion angestellt. 
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Soeben erhalte ich beiliegenden Brief aus London, 
den ich Ihnen zur Beantwortung iiberlasse. 

Die Erfolge des Regenerationsverfahrens in hiesiger 
Pinakothek werden immer auffallender. An einem 
sehrbekannten Bilde von Rubens - Dalila und Samson, 
wie ihn die Philister binden - kam im Hintergrunde 
ganz deutlich ein Kopf zum Vorschein, der sich auf 
keiner in den letzten 40 Jahren gemachten Copien 
findet. Die Kiinstler sind jetzt auch aIle versohnt mit 
dem Mann, der nie einen Pinsel in der Hand gehabt, 
der von der kiinstlerischen Technik auch nieht die Spur 
versteht. lch weiB nicht, ob sie schon wissen, daB die 
Herren mir eine sehr solenne und prachtvolle Adresse 
gewidmet haben, mit mehr als 200 Unterschriften. 

Mit bestem GruB Ihr ergebenster 

Dr. Max Pettenkofer. 

Hermann von Helmholtz 
Geboren in Potsdam am 31. Augus.t 1821. gtlstorben in Char· 

lottenburgam 8. September 1894. - Seine Doktorarbeit enthalt 
den Nachweis des Eintritts derNervenfaser in die Ganglienzelle (1842). 
Seine erste experimentelle Untersuchnng betraf die Faulnis und 
Garung (1843) und bildete eine wichtige Vorarbeit zu der von 
Pasteur (1860). Am 23. Juli 1847 trug er in Berlin die Abhandlnng 
iiber die Erhaltung der Kraft vor. (Die PrioritatRobert Mayers 
hat Helmholtz riickhaltlos anerkannt.) 1849 kam Helmholtz als a. o. 
Professor der Physiologie und aIlgemeinen Pathologie nach Kiinigs· 
berg. Dort hielt er am 12. November 1851 einen Vortrag iiber den 
AugenspiegeI. Hierdurch wurde er auf einmal beriihmt. 1852 wUrde 
er dort ordentlicher Professor. und 1855 berief man ihn fiir Anatomie 
und Physiologie nach Bonn. 1858 als Physiologen nach Heidelberg. 
wo er bis 1871 blieb. In diesem Jahre wurde er als Professor der 
Physik nach Berlin zuriickgerufen. wo er bis an sein Lebensende ein 
der Wissenschaft geweihtes Leben fiihrte. - Der erste Brief bezieht 
sich auf Helmholtz' Arbeit: .. Messungen iiber den zeitlichen Vetlauf 
der Zuckung animalischer Muskeln und der Fortpflanzungsgeschwin
digkeit der Reizung in den Nerven"; der zweite an seinen Vater 
gerichtete betrifft die Entdeckung des Augenspiegels. von der Graefe 
urteiIte: .. Helmholtz hat uns eine neue Welt erschlossen." 
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Konigsberg, d. 29. 3. 50. 
Verehrter Onkel, 

ich erlaube mir, durch die Zeilen Ihnen meine Gliick
wiinsche zu Ihrem allgemein gefeierten Geburtstage 
zu iibersenden. Sein Sie versichert, daB die Dankbar
keit fiir das Gute, was Sie mir und meiner Frau er
wiesen haben, treulich in unserm Herzen fortlebt. 
Wir leben hierselbst sehr gliicklich, wenn auch .Konigs
berg selbst gerade keinen groBen Beitrag zu unserm 
Gliicke liefert. Bisher haben mich die Vorbereitungen 
fiir die zum ersten Male zu haltenden Vorlesungen an
haltend beschaftigt, und nur in den Ferien behielt ich 
MuBe zu eigenen Arbeiten. Da mir die Tante Ulrich 
aus Ihrem Briefe mittheilte, daB Sie sich fiir meine 
jetzigen Versuche interessieren, so will ich Ihnen 
gleichzeitig mittheilen daB ich jetzt auch schon eine 
Reihe analoger Versuche am Mellschen angestellt 
habe, aus denen hervorgeht, daB die Geschwindigkeit 
der F ortpflanzung der N ervenreizung im Menschen 
etwa ISO bis ISO FuB in der Secunde betragt, so daB 
eine Nachricht vom groBen Zehen etwa nach 1/,0 Se
kunde im Gehim ankommt. Ich gehe jetzt damit 
urn, die Sachen zur detaillierten Veroffentlichung 
fertig zu machen. 

In Ergebenheit 

Ihr H. Helmholtz. 

An seinen Vater: 
[Dez. IS5I.] 

. . . AuBerdem habe kh aber bei Gelegenheit meiner 
Vortrage iiber Physiologie der Sinnesorgane eine Er
findung gemacht, we1che moglicherweise fiir die Augen
heilkunde von dem allerbedeutendsten Nutzen sein 
kann. Sie lag eigentIich so auf der Hand, erforderte 
weiter keine Kenntnisse, als was ich auf dem Gym-
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nasium von Optik gelcrnt hatte, daB es mir jetzt Hicher
lich vorkommt, wie andere Leute und ich selbst so 
vernageIt sein konnten, sie nicht zu finden. Es ist 
namlich eine Kombination von GUisern, wodurch es 
moglich wird, den dunkeln Hintergrund des Auges 
durch die Pupille hindurch zu beleuchten, und zwar 
ohne ein blendendes Licht anzuwenden, und gleich
zeitig alle Einzelheiten der Netzhaut genau zu sehen, 
sogar genauer, als man die auBeren Teile des Auges 
ohne VergroBerungen sieht, wei! die durchsichtigen 
Teile des Auges dabei die Stelle einer Lupe von 20-
maliger VergroBerung fUr die Netzhaut vertreten. 
Man sieht die BlutgefaBe auf das zierlichste, Arterien 
und Venen verzweigt, den Eintritt des Sehnerven in 
das Auge usw. Bis jetzt war eine Reihe der wichtigsten 
Augenkrankheiten, zusammengefaBt unter dem Name~ 
"schwarzer Star", eine Terra incognita, weil man 
tiber die Veranderungen im Auge weder im Leben 
noch selbst meistens im Tode etwas erfuhr. Durch 
meine Erfindung wird die speziellste Untersuchung 
der inneren Gebilde des Auges moglich. Ich habe die
selbe als ein sehr vorsichtig zu behandelndes Ei des 
Columbus sogleich in der physikalischen Gesellschaft 
in Berlin als mein Eigentum proklamieren lassen, lasse 
gegenwartig ein solches Instrument arbeiten, welches 
besser und bequemer ist, als meine bisherigen Papp
klebereien, werde dann womoglich mit unserm hiesigen 
Hauptaugenarzte 1) Untersuchungen an Kranken an
stellen, und dann die Sache veroffentlichen." 

1) A. Graefe. 
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Rudolf Virchow 
Geboren am 13.0ktober 1821 in Schivelbein (Pommern), ge

storben am 5. September 1902 in Berlin. - Ais Zogling der Pepini~re 
wurde er mit 23 Jahren Prosektor; 1849 ging er nach Wiirzburg und 
kehrte 1856 nach Berlin zuruck, wo er ebenfalls die Professur fUr 
pathologische Anatomie ubernahm. Dem Programm, das er im 
1. Band von seinem .. Archiv" aufstellte ,ist er bis an sein Lebensende 
treu geblieben: Der Satz dmnis cellula a cellula ist die anerkannte 
Signatur de'r biologischen Zellularpathologie geworden. - Seine 
We'rke verzeichnet die von J. Schwalbe herausgegebene Virchow
Bibliographie 1843-1901 (Berlin 1901); sie umfallt auller Medizin, 
Hygiene, Allgemeines (Philosophisches, StandeSfragen usw.), An
thropologie, Ethnologie und Urgeschichte; die auf die innere und 
praktische Medizin bezuglichen Werke verzeichnet W. Ebstein: 
R. Virchow als Arzt. Stuttgart 1903. 

Charite, am gten Mai 1845. 
Lieber Vater! 

Mittlerweile ist Goreke's Geburtstag am 
3ten MaP) gefeiert und meine Rede 2) gehalten worden. 
Wie ieh Dir schon gesehrieben zu haben glaube, ent
hielt sie ein formliches medicinisches Glaubensbekennt
niB, mit oft nicht kraftlosen Angriffen auf die Gegner 
der heutigen Richtung . . . 

Charite, am 27ten August 1845 • 
. . . Die alten Militararzte wollten aus der Haut 

fahren ob so neuer Weisheit; daB das Leben so ganz 
mechanisch 2) construirt werden soUte, schien ihnen 
voUkommen umwaIzerisch, wenigstens ganz unpreus
sisch; da miiBte doch noch so eine Art von Heiligen
schein drumbleiben, damit man ein wenig geblendet 
wiirde und die Dinge nicht klar ansehen konne ... 

1) J oh. Goercke (1750-1822) begrundete 1795 die .. Pepiniere", 
die er 18lI als med.-chirurglsche Akademie wieder ins Leben rief. 

2) Dber das Bedfufnis und .die Richtigkeit einer Medizin vom 
mechanischen Standpunkt. 



Charit6, 20. Dezbr. 1846. 
Endlich habe ich mit meinem Freunde, dem 

Dr. Reinhardt, den BeschluB gefaBt, eine medicinische 
Zeitschrift herauszugeben; der Buchhandler Reimer, 
die bekannte alte Firma, hat den Verlag derselben 
iibernommen u. wir werden im Laufe des Winters 
noch, so hoffen wir, das erste Heft herausgeben. Eine 
Zeitschrift der Art, wie wir sie intendiren, ist ein Be
diirfniB der Zeit, u. was Berlin insbesondere angeht, 
so habe ich ihr den Boden schon geebnet. Ich habe 
in mehreren medicinischen Gesellschaften Vortrage 
gehalten, von denen einer direkt die Gesichtspunkte 
unserer Richtung feststellte, der mit allgemeinem, 
lauten Beifall aufgenommen wurde 1). Kiirzlich ist 
dann noch eine Kritik eines groBen Werkes von Roki
tanskyll) in Wien erschienen, we1che die Haltlosigkeit 
dieser Richtung nachweist. Dariiber ist nun ein groBer 
Aufruhr ausgebrochen: die einen, besonders die aIteren 
Herrn, von der Universitat und Praxis, sind entziickt 
dariiber, wahrend die jiingeren Herrn von der Wiener 
Schule wiithen. Da ergehen nun die widersprechendsten 
Urtheile iiber mich. Ich lasse es mit gefallen und denke, 
es wird wohl voriibergehen, und die nachhaltige Wir
kung die sein, daB man kiinftig vorsichtig ist. 

Charite, 17. Juni 1847 . 
. . . Neben diesen groBen Ereignissen arbeite ich 

ruhig fort und bin in diesem Augenblick namentlich 
mit dem 2ten Heft unseres Archivs lebhaft beschaftigt. 
Ich experimentire namentIich viel an Hunden und hoffe 

1) Gemeint ist das sog ... Virchows Archiv" flit pathol. Ana
tomie und Physiologie und fiir klinische Medizin, seit Reinhardts 
Tode (1852) von Virehbw allein herausgegeben bis an sein Lebens
ende. 

2) Betrifft dessen Handbuch der patholog. Anatomie, in Med.
Zeitung des VereinB fUr Heilkunde in PreuJ3eu. Nr.48. So. 
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dadurch wieder ein gutes Stuck weiter in der Ent
wicklung verniinftiger pathologischer Ansichten zu 
kommen. Ich schrieb Dir wohl schon, daB ich neben 
meinem gewohnlichen Cours noch einen zweiten fur 
praktische A.rzte halte, in dem Geheime Riithe, Medi
cinalriithe und eine Reihe alter und junger Praktiker 
sich befinden; das macht mir viel SpaB. Es gehort 
nun einmal eine gewisse Popularitiit datu, urn eine 
junge medicinische Schule zur Geltung zu bringen. 
DaB es jetzt geht, ist klar, und ich habe davon zu
weilen recht kuriose Beispiele. Eines der seltsamsten 
ist folgendes: Vor einiger Zeit bin ich auf einem Balle 
bei Madame Crelinger, ich tanze mit einer jungen 
Dame Contretanz, der ich eben zuvor vorgestellt war. 
In einer Pause sagte sie: "Habe ich recht gehort, sind 
Sie der Dr. Virchow?" Als ich bejahte, fragt sie weiter: 
"V -i - r - c - h - 0 - w?" 1m hochsten Grade er
staunt, bejahte .ich auch dieses. Darauf sie: "Ach, da 
ist das gewiB Ihr Herr Vater, der die Vorlesungen 
uber pathol. Anatomie hiilt?" ... 

Was machen die Saaten? 1m aligemeinen scheinen 
die Aussichten ja giinstig zu sein, so daB die geleerten 
Vorrathskammern sich wieder etwas fiillen konnen .•. 

Viele Wunsche fiir Deine Fluren 
Dein Rudolf . 

. Berlin, am 28. April 1858. 
Lieber Vater! 

. Heute ist der letzte Tag der Ferien; in einer 
Stunde wird er verflossen sein und von morgen ab 
muB ich Morgens urn 7 Vhr wieder regelmiiBig in der 
Charite sein. IndeB habe ich von den Ferien nicht 
viel gehabt. Meine Zeit ist jetzt noch so in Anspruch 
genommen, daB ich kaum schriftstellerische Arbeiten 
leisten kann. In dem Cours fiir praktische Arzte, 
den ich wiihrend der Ferien gehalten, habe ich durch 
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einen Stenographen nachschreiben lassen,· und seine 
Reinschrift wandert, nachdem sie corrigirt ist, sofort 
in die Druckerei. Den Ertrag des Buches t ) wollen wir 
theilen ... 

Und nun lebe recht herzlich wohl, bleibe recht ge
suild und lasse bald etwas Gutes von Dir horen. 

Dein Dich herzlich liebender Sohn 
Rudolf. 

An Carl Vogt: 
[Schivelbein] 28. Dezember 1864. 

"Ihr Brief hat mich hier erst spat erreicht, aber, 
obwohl der eben erfolgte Tod meines Vaters meine 
Gedanken nach ganz anderen Richtungen in Anspruch 
nimmt, entspreche ich doch gem Ihrem dringlichen 
Wunsche, da ich die von Ihnen genannten, bis auf 
We ber!!), samtlich zu meinen Schiilern zahlen kann und 
daher ein genaueres Urteil habe. Was zunachst Bier
mer3 ) anlangt, so mochte ich glaul;>en, daB er Ihren 
Bediirfnissen am meisten entspricht. Er ist von ent
schiedener Natur, ein einfluBreicher Lehrer, in den 
Schweizer VerhaItnissen erprobt und von hoher wissen
schaftlicher und praktischer VorbiIdung. Er war 
langere Zeit in Wiirzburg Assistent, ist friih an den 
Unterricht gewohnt, hat eine gute praktische Methode, 
selbstandiges Urteil und ganz ungewohnliche Riihrigkeit. 

Von den anderen von Ihnen genannten wiirde ich 
KuBmaul~) den Vorzug geben. Er ist eine iiberaus 

1) Die Cellular.Pathologie in ihrer Begriindung auf physiolo· 
gische und patholpgische Gewebelehre. Zwanzig Vorlesungen. ge· 
halten wiihrend der Monate Februar. Miirz und April 18S8 im pa· 
thologischen Institut zu Berlin von Rudolf Virchow. Berlin 18S8 
(Aug. Hirschwald) . 

• ) Theodor Weber (1829-1904). Kliniker in Halle. 
I) Anton Biermer (1827-1892). Kliniker in Ziirich und 

Breslau. 
~) Ad 01£ KuBma ul (1822-19°2). zuletzt als Kliniker in 

StraBburg. 
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liebenswiirdige Personlichkeit, in der wissenschaftlichen 
Arbeit von fast philologischer Genauigkeit, guter Ex
perimentator und von feiner Beobachtung. Vnter den 
Aufgefiihrten ist er wohl derjenige, welcher die groBte 
Originalitat mit der angenehmsten Bestimmtheit ver
bindet. Wenn ich ihn nicht in erster Linie stelle, so 
geschieht es, weil er eine mehr stille Wirksamkeit 
liebt, und ich denke, mir daB fiir den Studenten eine, 
ich mochte sagen, derbere Personlichkeit den Vorzug 
verdient. . 

Gerhardt l ) und ZiemBen2 ) sind sehr empfehlens
wiirdige Kandidaten, vorlrefflich vorgebildet und iiber
all als Lehrer beliebt gewesen. Aber sie haben nicht 
dasjenige MaB von Initiative, ~e Biermer und KuB
ma ul, und wiirde sie daher erst in driUer Linie setzen. 
Weber, den ich sehr wenig kenne; und der in Halle iiber
aus geschatzt ist, ist mir gar zu wenig produktiv; auch 
scheint es mir, daB ihm die groBe Hospitalpraxis zu 
fern lieg.t Haben Sie gar nicht an die Moglichkeit 
gedacht, Friedreich8 ) zu gewinnen? Ich dachte das 
groBe Spital miiBte ihn locken, und ich wenigstens 
wiirde ihn fiir eine Person erster Linie halten." 

Herzlichen GruB! 
Ihr ergebenster 

R. Virchow. 

Schivelbein, am 29sten Decembr. 1864. 
Mein lieber Schatz! 

Wieder ist ein Tag herum und es ist noch einsamer 
um mich her geworden. Nur noch die Kanarienvogel, 
die iiber mir schlafen, sind als lebende Zeugen dessen, 
der hier so viele Jahre gewirkt hat, zuriickgeblieben. 

. 1) Karl Gerhard t (1833-19°2), Kliniker in Wiirzburg und 
Berlin. 

I) H. v. ZiemBen (1829-1902). Kliniker in Miinchen • 
• ) Nicolaus Friedreich (1825-1882), Kliniker in Heidelberg. 
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Urn mich her liegen wiiste Haufen von Papier, die Er
innerungen von mehr als 50 J ahren, und die Geschichte 
des menschlichen Herzens, wie es jung fiihlt und im 
Alter empfindet, ist mir se1ten so schroff vor die Seele 
getreten. We1chen Kummer bereiten sich die Leu1.e, 
die sich doch am liebsten haben sollten und die sich 
auch am liebsten gehabt haben, in der Verfolgung ilirer 
oft eingebildeten Interessen! Welch' ein Bild des Un
friedens und des Zankes ist mir aus diesen Bergen 
von Aktenstiicken und Briefschaften entgegengetreten, 
we1che ich nun endlich heute zu Ende durchgelesen 
habe! Wie wachst das MiBtrauen aus den unschein
barsten Dingen, wenn die Leutc;l erst aufgehort haben, 
sich gegenseitig auszusprechen! Ach! es ist mir oft 
recht weh urn's Her~ geworden, wenn ich Papiere 
nur deshalb zum Feuer verurtheilen rnuBte, wei! ich 
mir sagen muBte, es sei besser. wenn sie nie geschrieben 
worden waren. 

Nun ist auch das zu Ende . . . 
Nun adieu, rnein Schatz! Ich will rneine einsarne 

Lagerstatte suchen. Hili' Dir inzwischen durch. GrUBe 
die Kinder und die Deinen und behalte lieb Deinen 

Rudolf. 

Friedrich von Esmarch 
Geboren am 9. Januar 1823 in Tondem (Schleswig), gesto,rben 

am 23. Februar 1908 in Kiei. - El' studierte in Kiel und GOttUigen, 
wurde 1848 Assistent bei v. Langenbeck. Seit 1854 Direktor der 
chit'urgiS"Chen Klinik in Kiel, wo er bis 1899 blieb. 1m Kriege 1866 
und 1870/71 erwarb er sich groBe Verdienste, die besonders auf dem 
Gebiete der Kriegschirurgie liegen. Bekannt und popular wurde eX" 
durch die Erfindung der kiinstlichen Biu tleere im Jahre 
1873, iiber deren erste Versuche er in fo,lgendem Vortrag berichtet. 
1881 hat Esmarch anlaSlich des Verblutungstodes des Zaren 
Alexander die Tourniquettragebinder in den Samalriterdienst ein
gefiihrt (vgI. "Aua meinen Erinnerungen". Deutsche ReweBd. 27, 2, 
S.290 - 298). 



I6I 

. Sie sehen, daB ich schon mehrmals nahe daran 
gewesen bin, die Erfindung der kiinstlichen Blutleere 
zu machen, aber zur Reife kam der Gedanke erst im 
Februar I873 und zwar in fo]gender Veranlassung. 

Ich wurde eines Abends von einer Dame gebeten, 
ihr ihren Trauring von dem Finger zu entfemen, der 
in Folge einer Verletzung angeschwollen war. 

Ohne Zweifel ist Ihnen das Verfahren bekannt, 
welches in solchen Fiillen meistens rasch zum Ziele 
fiihrt. 

Man umwickelt mit einem starken Z\\imsfaden in 
dichten Gangen den Finger von der Spitze bis an den 
Ring, schiebt das Ende des Fadens unter den Ring 
durch und wickelt nun den Faden rasch wieder ab, 
wobei der Ring leicht iiber den zusammengedriickten 
Finger bis zur Spitze hinabgleitet. 

Die Dame, welche sehr erfreut iiber den Erfolg war, 
bat mich, ihr den Vorgang zu erklaren. 

Mit Hinweis auf die durch das Einwickeln entstan
dene erst blasse und dann wieder rothe Farbung, 
konnte ich ihr leicht verstandlich machen, daB durch 
den Faden das Blut aus dem Finger getrieben und dieser 
dadurch diinner geworden seL 

Als sie fortgegangen war, blieben meine Gedanken 
noch lange bei diesem Vorgange haften, wahrend ich 
spielend nicht nur den Zwimsfaden, sondern auch 
einen Kautschukfaden in verschiedenen Richtungen 
urn meine Finger wickelte, auch die Beobachtung 
machte, daB bei wiederholter Umwickelung des letzteren 
an derselben Stelle die einschniirende Wirkung sich 
sehr unangenehm steigerte. Nachts traumte ich weiter 
davon. Als ich aber am (andern) Morgen erwachte, 
stand plotzlich vor meinem inneren Auge der fertige 
Gedanke: Du muf3t tartan vor jeder OPeration das Blue 
aus dem Gliede herausdrtingen, und es nicht wieder 
eintreten lassen, bis die OPeration beendet ist. 

Bbstein, Arztebrlefe. II 



Dann schweiften meine Gedanken in die Zukunft, 
und ich malte mir die vielen und schwierigen Fane 
aus, in denen das Verfahren zur Anwendungkommen 
und seine segensreich~ Wirkung entfalten kannte. 

Ich war dariiber sehr gliicklich, machte gleich an 
demselben Tage eine Nekrotomie, dann in den nachsten 
Tagen eine Exarticulation der Hand und mehrere 
Ausschabungen cariaser Knochen, alles ohne Blut
verlust, und war jedesmal erstaunt, wie sehr vielleichter 
sich diese Operationen, uI.1ter Anwendung des neuen 
Verfahrens ausfiihren lieBen, als sonst ... 

Theodor Bilharz 

Geboren am 23, Mii.rz 1825 in Sigmaringen, gestorben am 9. Mai 
1862 in Kairo. - In Freiburg und Tubingen vorgebildet, wurde er 
1849 Prosektor der Freiburger Anatomie. 1850 ging er unter seines 
Lehrers Grie singer Leitung, der dort Leibarzt des VlZekonigs von 
Agypten wul'de, als Assistent dorthin. Als Griesinger 1852 nach 
Deutschland zuruckkehrte, wurde Bilharz 1855 Professor an der me
dizinischen Klinik in Kairo und iibemahm 1856 den Lehrstuhl der 
Anatomie. In diesen Jahren entdeckte Bilharz drei neue Parasiten 
des Menschen, darunter 1853 das Distomum haematobium, den Erreger 
der .. Bilharziakrankheit", der seinen Namen bis heute in der medi
zinischen Welt wach gehalten hat. Von den unten wiedergegebenen 
Briefstellen sind die beiden ersten an den Anatom A. Ecker in Frei
'burg, die beiden anderen an seinen Bruder Alfons Bilharz ge
richtet. - Bei der Briefstelle, die die Schwierigkeiten von Bilharz' 
Untersuchungen schildert, fngte Ecker hinzu: ,;Kann man einen 
wahren Junger der Naturforschung besser schildetn. als er selbst mit 
dieser ganz unbefangenen Erzahlung es getan hat '" 

An A. Ecker: 
Cairo, 6. August I852 

. . . Keine Erinnerung ist mir so geHiufig, als die 
an den Schwarzwald und manchmal, wenn die fast 
senkrechte Sonne iiber meinem Haupte und der glii
hende Sand unter meinen FiiSen den letzten Tropfen 



aus der Haut saugen, ist es mir eine wahre Erquickung, 
mir den Schwarzwald zu denken mit seinen rieselnden 
Felswanden und feucMen Moosflachen, aus einem 
klaren Wasserlein zu trinken und einen voIlen Zug 
zu tun aus der ktihlen duftenden Tannenluft . . . 

An Ecker: 
Juli 1853· 

... Welche anBeren SchV\<ierigkeiten! Ich hatte 
im Monat kaum 2-3mal Fische zu erwarten, die nie 
vor 2-3 Uhr kamen und gewohnlich den andern Tag 
unbrauchbar waren. Nun ging's an die Arbeit. Auf 
der einen Seite das Interesse am Gegenstand 1.IDd 
der lebhafte Wunsch, ein weiteres gesichertes Resultat 
zu erhalten, auf der andern Seite die drohende GewiB
heit des Sonnenuntergangs versetzten mich in die 
emsigste Tatigkeit, die durch Hitze, Fliegen, schnelles 
Auftrocknen der Praparate und wie die tausend Arger
lichkeiten des agyptischen Sommers aIle heiBen mogen, 
manchmal in blinde verbissene Arbeitswut tiberging. 
Daneben durfte die objective Gemiitsruhe und Un
befangenheit des Naturforschers keinen Augenblick 
bei Seite gesetzt werden. All das bewirkte eine solche 
Spannung der geistigen und korperlichen Kraite, 
wie sie mir aus Europa von schwierigen Arbeiten 
nicht erinnerlich war. So kam es denn oft, daB, wenn 
kurz vor Sonnenuntergang ein selten fehlender WindstoB 
mich lmd meine Praparate mit feinem Staub tiber
schtittete, ich ganz und gar erschopft zusammensank, 
'und ein tiefer Atemzug mich aufmerksam machte, 
daB ich schon ziemlich lang das Atmen vergessen 
haben mUsse . . . 
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An Alfons Bilharz: 
Cairo, 31. Aug. 1859 . 

.. . Kommst Du iiber \vien, so bitte ieh, Wedel 
zu fragen, wo MeiBner behauptet, daB filaria medi· 
nensis eine Gordiacee sei, und ob weiter nichts Aus. 
fiihrlicheres erschienen sei? Wenn ja, so mochte ich 
es gerne haben. Kannst Du Birkmeyers Dissertation 
iiber Fil. med. auftreiben, so bringe sie mir. 100 sage 
Dir ins Ohr, daB ich scharf hinter ihr her bin und so 
gliieklich war, ihr in den After zu gucken, wodurch 
ihr Nematodentum unwidedeglich gerettet ist. Auch 
sonst habe ich allerlei gefunden, z. B. einNervensystem, 
wo ich mich vor Ganglienzellen kaum zu retten 
weiB ... 

An Alfons Bilharz: 
Alt-Cairo, IS. Dez. 1860 . 

. . . Ich weiB nicht, ob ich Virchow Lepra-Knoten 
verschaffen kann. Letzten Sommer hatte ich einen 
exquisiten Fall. Er war ein Neger mit so gewaltigen 
Knoten im Gesicht, daB er kaum mehr zu den Augen 
herausschauen konnte. AuBerdem waren zahlreiche 
an den Extremitaten. Ich behandelte ihn mit Jod
tinktur, da ich aber die Wirkung derselben von Jriiheren 
F1illen her kenne, wandte ieh sie in mildester Weise an: 
Ieh nahm Jodtinktur und Glycerin halb und halb 
und bestrich die groBten Knoten aUe 8 T age einmal 
damit. Naeh 2 Monaten waren nicht nur im Gesicht, 
sondern aueh an den Extremitaten, wo ich das Mittel 
nicht angewendet hatte, aIle Knoten verschwunden.· 
Aber leider trat die Allgmeinwirkung - vollstiindiges 
Herunterkommen der Constitution -- auch so ein. 
(Jod innerhalb hat gar keine Wirkung.) Er verlangte 
die Entlassung, und ich weiB nicht, was weiter aus ihm 
geworden ist. ..-



Lord Josef Lister 
Geboren am s.April 1827 zu Upton (Essex), gestorben in Londol;l 

am 10. Februar 1912. - Durch seinen Vater auf die mikroskopi
schen Erforschung und durch den Chemiker Graham und den Phy
siologen Sharpey auf das Girungsprob1em hingewiesen, fand er die 
Richtung seiner spateren Forschung. In Edinburg bei Syme lernte er 
die Chirurgie und 1861 wurde er Lehrer der ChiJ'urgie in Glasgow, in 
demselben Jahre, in dem Semmelweis sein epochemachendes Werk 
ers.cheinen lieD, das Lis ter erst viel spater kennen lernte, wie unten
stehender Brief an Dr. Weckerling beweist. Danach steht also Lister 
nicht auf den Schultern von Semmelweis, wohl aber auf denen von 
Pasteur, wie er selbst hervorgehoben hat, er veroffentlichte 1867 
seine erste Abhlmdlung uber das antiseptische Prinzip. 1869 kehrte 
er nach Edinburg an die chirurgische Lehrkanzel zuriick und von 
1877-1897 sehen wir ihn in London am Royal College tatig. Seine 
Lehre hat Lister kluger verfochten alsSemmelwei6; ihr widmete 
er "sein ganzes Wesen, sein ganzes Konnen und seine volle Arbeits
kraft". Die heutige moderne Asepsis hat auf den von Lister· ge
legten Grundpfeilern, die durch Robert Kochs Forschungen be
deutend gefordert wurden, weitergebaut. 

An Pasteur: 
Edimbourg, Ie 18 fevrier 1874.1) 

Mon cher Monsieur, voulez-vo\1s me permettre de 
vous offrir une brochure que je vous envoie par Ie 
meme courier et qui rende compte de quelques recher
ches sur un sujet que vous avez entoure de tant de 
lumiere: la theorie des germes et de la fermentation. 
J'aime a croire que vous pourrez lire avec quelque 
interet ce que j'ai ecrit sur un organisme que vous avez 
Ie premier etudie dans votre M emoire sur la fermen
tation appelee lactique. 

J'ignore si les A nnales de la chirurgie britannique 
ont jamais passe sous voux yeux. Dans Ie cas OU 
vous les auriez lues, vous avez dft y trouver, de temps 
a autre, des nouvelles du systeme antiseptique que, 
depuis ces neuf dernieres annees, je tache d'amener a. 
la perfection. 

1) Vg1.: Weckerling. Semmelweis oder Lister. Munch. med. 
Wochenschrift 1907. Nr. 14. 
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Pennettez-moi de saisir cette occasion de vous 
adresser mes plus cordiaux remerciements pour m'avoir, 
par vos brillantes recherches, d~montre la verite de la 
theorie des gennes de putrMaction et m'avoir ainsi 
donne Ie seul principe qui put mener a bonne fin Ie 
syst~me antiseptique. 

Si jamais vous veniez a Edimbourg, ce serait, je 
crois, une vraie recompense pour vous, que de voir 
a notre hopital dans queUe large mesure Ie genre humain 
a profite de vos travaux. Ai-je besoin d'ajouter quelle 
grande satisfaction j'eprouverais a vous montrer ici 
ce dont la chirurgie vous est redevable? 

Excusez la franchise qui m'est inspiree par notre 
commun amour de la science et croyez au profond 
respect de votre tres sinc~re J h L· t osep IS er. 

An R. Volkmann: I2, Park Crescent 
Portland Place 
25· Juni 1887. 

My dear Professor von Volkmann! 
I called this morning on the President of the Medico

Chirurgical Society and spoke to him on the subject 
of your letter. The session of the Society has just 
closed, and there will be no other meeting till the latter 
part of October. 

But he expressed what I am sure would be the 
universal feeling of the members when he said that if 
it suited your convenience to attend either the October 
meeting or any later one in the session, the Society 
would be delighted to see you among them and to 
receive a scientific communiCation from you. The 
meetings are held on Tuesday evenings, and generally 
once a fortnight. 

But if you think of coming in October or November, 
perhaps you will kindly let me know as soon as you 



can make your plans, and I will then inform you of 
the exact days of meeting and arrange with the secre
taries for your reception. I should be much honoured 
if you would be my guest during your stay in London. 

I need hardly assure you how much gratification 
you have given me by your exceedingly kind expressions 
regarding my work. Germany has certainly loaded me 
with kindness; but of all the many honours with 
which my humble efforts have been crowned, that 
which I regard as the very highest in the Order con
ferred upon me by your Emperor, on the recommanda
tion of some of the first men of science in the world. 

Believe me, my dear Professor von Volkmann 
your very sincere friend 

An Weckerling: 

My dear Sir! 

Joseph Lister. 

12, Park Crescent London 
Portland Place 

15 th Sept. 1906. 

Although it is extremely distasteful to me to speak 
of question of my priority, I cannot but answer briefly 
the questions you ask me in your most kind letter. 

When in 1863 I first applied the antiseptic principle 
to the treatment of wounds, I had not heard the 
name of Semmelweis and knew nothing of his work. 

When, twenty years. later, I visited Budapest, 
where I was received with extraordinary kindness by 
the medical profession and the students, Semmelweis's 
name was never mentioned, having been, as it seems, 
as entirely forgotten in his native city as in the world 
as large. It was some time after this that my attention 
was drawn to Semmelweis and !lis work by Dr. Duka, 
a Hungarian physician, practisi~g in London. 
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I need hardly add that I never pronounced the 
sentence which you quote!}. 

But while Semmelweis had no influence upon my 
work, I ,greatly admire his labours and rejoice that 
his memory will be at length duly honoured. 

Believe me My dear Sir very sincerely yours 
Lister. 

Albrecht von Graefe 
Geboren in Berlin am 2S. Mai 182S. gestorben ebenda am 

20. Juli IS70. - Nach der Studienzeit in Berlin. wo er unter 
Virchows EiilfluB stand, ging er auf Reisen. zuerst nach Prag. 
wo er von Arlt lemte. von da nach Paris und zuletzt nach Wien. 
IS50 lieB sich Graefe in Berlin als Augenarzt niederund habilitierte 
sich 1852. Inzwischen hatte Helmholtz den Augenspiegel entdeckt 
(IS51) und darauf bezieht sich Graefes Brief an ihn. IS54 begriindet 
Graefe das Archiv fur Ophthalmologie. das ihn unter den Augen
irzten sehr bekannt machte. auBerdem kam ISS7 seine Entdeckung 
der Heilbarkeit des Glaukoms (ISS7) hinzu sowie seine hervor
ragende Technik .. IS66 zum ordentlichen Pr()fessor emannt. fing 
er IS68 an zu krinkeln und erlag nach zwei Jahren seinem Leiden. 
Auf allen Gebieten der Augenheilkunde hat er grundlegende Ar
beiten geschaffen. (Vgl. J. Hirschberg. in Graefe-Saemisch. 1915.) 

An Helmholtz: 
Hochgeehrter Herr Professor! Entschuldigen Sie, 

wenn ich als Unbekannter mich brieflich an Sie wende 
und Ihre Giite in betreff eines Gegenstandes in An
spruch nehme, der mich im aIlerhOchsten Grade in
teressiert. Schon im vorigen Sommer hatte ich in Wien 
durch Herrn Professor Briicke erfahren, daB Ihnen die 
Konstruktion eines Instrumentes zur Untersuchung 
der Retina am lebenden Auge gelungen sei; ich hatte 
sogar die Freude, aus derselben Quelle einige Details 
iiber die Mittel, deren Sie sich hierbei bedient, zu ver
nehmen. Herr Professor Briicke war urn so williger. 

1) Weckerling. Semmelweis oder Lister. Miinch. med. Wo
chenschrift. 1907. Nr. 14. 



Albrecht von Graefe. 



mir diese Mitteilungen zu machen, als wir haufig tiber 
die Moglichkeit eines solchen Instrumentes miteinander 
gesprochen, und er mir einen friiheren Plan dazu mit
geteilt hatte, dessen praktische 
Anwendung aber an der Weise 
der Beleuchtung gescheitert war. Illr«pt ~om : .1/ . .J' 18~ 
Briicke hatte namlich geglaubt, 
die katoptrischen und dioptri
schen Resultate des Apparates 
durch ein unter entsprechendem 

D. Clirnrfr'fdjr ,filinik 

ilimm!f 'llr. ;If 
Winkel schief vor das beobach- .~rr .4/; '_ 
tete Auge angebrachtes Konkav- Wen pV., v ~ 
glas gleichzeitig verwirklichen zu 
konnen. Um so erfreulicher war 
uns die Nachricht vom Gelingen 
eines solchen Instrumentes, und 
ich erwartete mit Ungedtild die 
Publikation, welche ich vor eini
gen Tagen bei meiner Rtickkehr 
nach Berlin von einer Hingeren 
Reise so glticklich war, auf 
meinem Tische zu finden 1). 
Dem Studium derselben ver
danke ich nicht allein das ge
nauere Verstandnis des Instru
mentes, sondern auch Aufkla
rung tiber mehrere, bisher ver
schlossene physikalische Fragen . 
. - So stelle ich an Sie, hoch- Albrecht von Graefe: 
geehrter Herr Professor, die Rezept. 
ergebene Bitte, Ihren dortigen 
Optiker beauftragen zu wolleri, moglichst bald ein oder 
zwei genau nach Ihren Angaben verfertigte Augen
spiegel nach Berlin an meine Adresse zu schicken .. 

1) Beschreibung eines Augen-Spiegels .. • Berlin 1851. Neu her
ausgegeben von H . Sattler Leipzig 1910. 



Theodor BilIroth 
Geboren in Bergen auf Riigen am 26. April 1829, gestorben 

in ~bPazia am 6. Februar 1894. - In: Gottingen begann er sein 
Medizinstudium - und dort schwirmte er fiir Jenny Linds Gesang. 
Dann ging er nach Berlin, wurde B. v. Langenbecks Schiiler. 1860 
iibemahm er die chirurgische Klinik in Ziirich, und 1867 diejenige 
in Wien. Dort schuf er!nit dem Reichtum seiner Ideen seine Arbei
ten und setzte sie Init seinen Schiilem in chirnrgische Taten um. 
Man rechnete es ihm hochan, daB er "den Mut batte, in der Chirurgie 
die volle Wahrheit zu sagen, indem er mit beispielloser Offenheit 
iiber alles, was ihm gliickte und IniBgliickte, Rechenschaft ablegte". 
- In seinen Briefen "wandeln wir in einem Garten, wo die Pank
barkeit und Freundschaft bliihen, wo Wissenschaft und Kunst, 
eng verschlungen, nebeneinander ranken und ein kOstlicher Humor 
aufschieBt. Alles umgriint von bestrickender Liebenswiirdigkeit". 
- Wie sein Buch lehrt, hatte er ein Recht "iiber das Lehren und 
Lemen der medizinischen Wisaenschaften an den Universititen •.. " 
(Wien 1876) Initzusprechen". Das bezeugen auch die beiden Briefe 
an R. Toppius. 

An R. Volkmann: 
Lieber Freund! 

An Richard Volkmann hatte ich vielleicht nicht 
sogleich geschrieben, denn ich weiB ilim vor der Hand 
nichts Neues zu erzahlen, als daB ich ihm hoffentlich 
bald meine Memoiren iiber meine Erlebnisse im Felde 
zuschicken werde, worin auch viel von ihm und Ober
schenkelschiissen und sonst von Mancherlei die Rede 
ist.1 ) - Doch an Richard Leanderl ) habe ich sofort zu 
schreiben und zu danken fUr das liebe Buch, das er 
mir und meiner Frau geschickt hat. !eh habe vor 
Jahren ein Heft Kinderlieder fiir meine Mader! com
ponirt, und glaubte der einzige Chirurg zu sein, der 
sich so etwas erlaubt, nun bin ich ganz erfreut, in Dir 
auch einen Kindercollegen gefunden zu haben, und daB 
Deine Compositionen in ihrer Art viel schoner sind als 
die meinen. Reizende Sachen! Der Ton von Grimm's 

1) Chirurgische Briefe aua den Kriegs-Lazaretten ..• Berlin 1872. 
I) Triumereien an franzosischen Kaminen. 1871. 



Marchen ist so reizend getroffen! Alles ist so kindlich 
nett und doch so poetisch in Inhiilt und Form. Auch 
meine Frau hat sich sehr daran erfreut, und Einiges 
habe ich schon hochst eigenpersonlich meinen Kindern 
vorgelesen. Meine Frau nimmt Alles zuriick, was sie 
Dir im Burgtheater gesagt hat und ist ebenso ent
zuckt von Deinen Mirchen wie ich. 

Herzlichen GruB von Haus zu Haus! 
Der Deine 

Th. Billroth. 
Wien 18.7. 71. 

An R. Volkmann: 
Lieber Freund! 

Wenn ich erst heute mein neues Buch schicke, 
dasschon ein halbes Jahr alt ist,t) so ist der Buchbinder 
mehr schuld als ich; die Versendung von 200 Exem· 
plaren dieser Art ist mir eine angenehme mechanische 
Beschaftigung, bei der ich einige Wochen geistig aus
rube. Jetzt sei mit dem InhaIt nicht zu streng, die 
Hauptsache ist, ob Du den Einband geschmackvoll 
findest. - WeiBt Du daB Du neulich Mutter geworden 
bist; Moritz Hartmann, ein wie man sagt bekannter 
deutscher Dichter, behauptete neulich, wie man mir 
sagt, hinter dem R. Leander stecke zweifellos eine 
Dame, eine junge Familienmutter. -

Du zart besaitetes Herz schieb nur nicht den Chirur
gen-CongreB zu spat in den April hinein; die Austem 
sind dann schon schlecht, und es ist uberhaupt dann 
saison morte; ich muB meine Vorlesungen am 15. April 
wieder anfangen, urn am I. Juli aufhoren zu konnen. 

Ich zuchte jetzt Pilze,II) eine fawe Arbeit! Doch es 
bleibt nichts ubrig, als sich doch selbst zu uberzeugen 

1) Chirurgische Briefe, vg!. vorigen Brief. 
II) Untersuchungen iiber die Vegetationsformen von Cocco

bacteria septica .• Berlin 1814. 
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was wahr und was Schwindel ist. Wenn ich einmal 
eine Woche ohne Correcturbogen bin, will ich Dir 
einen Vortrag schreiben, vor I-I Yz Jahren ist daran 
nicht zu denken. 

Der Deine 
Th. Billroth . 

. 27. I. 72. 

Giebt es in Halle einen jungen Grafen Sohns-Laubach, 
Docent der Botanik, der Delegirter in WeiBenburg im 
August 1870 war? 

An R, Volkmann: 
Wien, Marz 1879. 

Lieber Richard! 
Diese Zeilen werden Dir durch Herm Dr. Mikulicz 

iiberbracht, welcher eine wissenschaftliche Reise durch 
Deutschland England und Frankreich macht. Er ist 
seit mehren Jahren mein Assistent und ein ungewohn
lich begabter Mensch von den Eichenumkranzten 
schwarzen Bergen der Bukowina. Seine Arbeiten 
iiber Rhinosclerom, Dermoidcysten der Unterkiefers, 
iiber die Aufnahme des sept. Gifts in Glycerin, iiber 
Genu valgum gehoren zu 'den besten unserer Zeit.1 ) 

Es ist meine Schuld, daB ich lange niehts von Dir 
horte. Die iibermiitige Laune von Rom ist liingst 
verflogen, und ich bin zur Zeit wie eine matte Fliege. 
Zu einer Reise nach Italien habe ich kein Geld, zu einer 
Reise nach Berlin wenig Lust, da mir dort nur Arbeit 
und Chirurgie, doch keine Erholung winkt, und ich 
schon so verwienert bin, daB ich mich schwer in nord
deutsche Art mehr hineinfinde. - Hoffentlich geht 
es Dir immer Frischen und immer Jungen gut. 

Der Deine 
Th. Billroth. 

1) Uber Mikulicz: in Mitteil. aus den Grenzgebieten 3. Suppl.
Band 1907, S. 58. 
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An R. Toppius: 
Wien, 4. Mai 1883 . 

. . . Mit groBestem Interesse und wahrer Theil
nahme bin ich Deinen Mittheilungen tiber Deine Kin-
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Theodor Billroth: Rezept. 

der gefolgt. Es ist ein sonderbares Ding; Du hast einen 
Schrecken. wenn einer von Deinen Knaben Landwirth 
werden will, und ich, hatte ich einen Sohn, ware auBer 
mir, wenn er Medicin studiren wollte. Wenn Dein 
Robert eine besondere Neigung zur Medicin hat, fleiBig 
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und energisch arbeitsam ist und eine gute Beobachtungs
gabe hat, so laB ihn bei seinem Bestreben. 

Ein schwerer Beruf ist der arztliche, miihevoll, 
selten dankbar, fiihrt er langsam zur Selbstandigkeit. 
Wenn ich bedenke, wie viele talentvolle junge Leute 
mit mir zusammen studirt haben, und ·wie wenige zu 
einem gedeihlichen Ziele gekommen sind, so muB ich 
sagen, daB ich ein wahrer Gliickspilz war. Es kommen 
beim Arzt, wenn er auch noch so viel gelemt hat, so 
viele personliche Eigenschaften mit ins Spiel, die fast 
mehr auf den Erfolg in dieser Carriere influenziren, 
als das Wissen, so daB man oft genug sieht, wie die 
Personlichkeit den Sieg iiber Wissen und Konnen 
tragt. Wenn Robert fertig studirt hat, und seine Exa
mina gemacht hat, und ich dann noch lebe, dann 5011 

er nach Wien kommen; dann kann er hier in kurzer 
Zeit an den massenhaften, in einem Riesen-Kranken
Hause concentrirten Kranken-Material viel lemen; 
friiher wiirde das nur verwirren. DaB ich ihn in jeder 
Beziehung mit offenen Armen aufnehmen werde, 
versteht sich von selbst . . . Ich freue mich immer, 
von Euch zu horen. VergiB mich also.nicht! 

Dein treuer Vetter 
Th. Billroth. 

An R. Toppius: 
Wien, 19. September 1883 . 

. . . Du schreibst von den Mtihsalen des Land
wirths, von seiner Abhangigkeit von Wind und Wetter, 
Feuer usw. - nun, ich will Dir und Deinem Robert 
nicht bange machen; doch der Arzt ist wahrlich auch 
nicht auf Rosen gebettet. Die Concurrenz wird immer 
groBer, der Anfang ist meist recht schwer. Wahrend 
des Studiums freut man sich wohl, daB man etwas 
Einblick in die Natur und in die Krankheitsplagen 
der Menschen bekommt. Hat mancher das Examen 
hinter sich, so istrnan ganz entzii.ckt von sich, urn 
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nach und nach einzusehen, wie unser Wissen Stiick
werk ist, wie wir oft da nicht helfen konnen, wo wir 
am liebsten helfen mochten; auch kommen Scrupel, 
ob dies oder jenes zu thun sei. Will man nicht in 
ewigem Katzenjammer durch die Welt laufen, so muB 
man sich immer sagen, man thut seine Pflicht nach 
bestem Wissen und Gewissen. Eine gute, ruhige Frau 
und ein ruhiges, hausliches Gliick ist dann der groBte 
Segen. Doch kaum ist man zu Hause gekommen, urn 
sich dieses Gliickes zu freuen, so klopft es vielleicht 
schon wieder, die Pflicht ruft vielleicht in stiirmische, 
kalte Nacht hinaus .. Sparlich sind die Freuden des 
Arztes; hier und da treue Anhanglichkeit der Patienien; 
zuweilen, doch nicht oft, mit materiellem Na.chdruck; 
Dankbarkeit fiir die groBte Pflichttreue, ja selbst fiir 
Opfer selten. Freude an einer gelungenen Cur, BewuBt
sein der Pflichterfiillung; das ist meist das Hochste, 
was der Arzt erreichen kann. 

Du meinst vielleicht, ich male zu sehr in Schwarz; 
doch wenn Dein Robert einmal nach 20 Jahren diese 
Zeilen in die Hande bekommen sonte, so wird er mir 
vielleichtRecht geben. 

Hat er einmal eine entschiedene Neigung Arzt zu 
werden, so darf ihn das Alles nicht storen. Du wiin
schest, daB ich Dir offen und ausfiihrlich dariiber 
schreibe. Fiirchte nicht, daB es so weiter gebt; das 
Schlimmste ist gesagt, und am Ende ist es auch nicht 
viel schlimmer, wie mit manchem anderen Lebens
beruf. 

Was ist die Haupteigenschaft, urn ein guter Arzt zu 
sein? Mein hiesiger College Nothnagel, dessenBuch 
iiber Nervenkrankheiten1) Dein Robert spater schatzen 
lernen wird, sagte in seiner Antrittsrede als hiesiger 
Professor der inneren Klinik unter Anderern: "Nur 

1) Topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten. Berlin 1879. 



ein guter Mensch kann ein guter Arzt sein." Dies 
ist auch meine Meinung; es ist die Grundbedingung 
fiir den inneren, ja meist auch fiir den auBeren Er
foig der arztlichen Thatigkeit. Ich moehte zu dem 
"guten Mensehen" noeh hinzugefiigt wissen "gut er
zogen", d. h. in einer Familie, in der ein wohlwollender 
Geist gegen alle Menschen lebt. Das trifft ja alles bei 
Deinem Robert zu. Er muB einen unwiderstehlichen 
Drang zum Helfen anderer, ungIiicklicher Menschen 
haben, zunachst angeboren und anerzogen, dann 
kommt er spater auch auf dem Wege gelauterter 
Empfindung und Lebenserfahrung durch Reflexion zu 
der 'Oberzeugung, daB, soviel der sittlicb erzogene 
Mensch aueh nacb Gliick jagen mag, er doch schlieB
lich das Gliick wesentlich darin findet, Andere nach 
Kr3.ften gliicklich zu machen. Nur in diesem Punkte 
darf er egoistisch sein, ich meine sich selbst gliicklich 
machen, und zwar so viel als er kann. So wie dies 
aus der sittlichen Erziehung entspriilgt, so wird es 
auch immer wieder neue QueUe innerer Lauterung, 
Starkung des Pfliehtgefiihls, Befestigung eigener Sitt
lichkeit. Trifft ihn ein Ungliick, so wird er in der Hiilfe 
Anderer, die noch ungliicklicher sind als er, Trost 
und Starkung zu neuem Aufsehwung nehmen. 

Damit der Arzt nun reichlich seine Hiilfe austheilen 
kann, muB er einen tiichtigen Vorrath von Kenntnissen 
einsammeln. Dieser Vorrath hat nun beim Arzt das 
Gute, daB er urn so groBer wird, je reichlicher er aus
geben wird. Mit der arztlichen Thatigkeit wachst 
die Erfahrung, die Kritik, das BediirfniB, die Liicken 
der Kenntnisse zu fiillen, den Fortschritten der arzt
lichen Kunst, we1che sich aus den Fortschritten der 
Wissenschaft ergeben, zu foigen. Bei einem fiir kriti
sche, vorurtheilsfreie Beobachtung gut veranlagten 
Arzt wachst also der eigene Schatz von Erfahrungen 
und Ker,:·.tnissen mit der Ausgabe behufs des Helfens 
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Anderer - wohlverstanden nur bei einem guten 
pflichttreuen Menschen mit gesundem Menschenver
stand und Freude an der Arbeit und am Beruf. 

Wie solI sich nun der junge Mensch die zum Arzt 
nothigen Kenntnisse erwerben? Dafiir ist an den 
deutschen Universitaten so gut vorgesorgt, wie in 
keinem anderen Lande. Abgesehen davon, daB an 
den meisten Universitaten Immatriculation ein "Stu
dienplan" iibergeben wird, liegt ein so1cher schon in 
der Natur der Sache, im Usus, in der Art der Examina 
etc. Da bedarf es keiner besonderen Rathschlage. 
Anatomie, Chernie, Physik, dann Physiologie, daneben 
Zoologle, Botanik, Mineralogie, das flillt die ersten 
zwei Jahre reichlich aus. Robert muB sich dariiber 
klar werden, daB er nun eine Hochschule mit freiem 
Studium ohne Controlle bezieht. Die Vorlesungen er
schopfen den Gegenstand nie; sie sind mehr Anregung 
zum Studium, zur Methode des Studiums. Eigenes 
hausliches Studium ist die Hauptsache. Nicht die 
Professoren, we1che unter allen Umstanden die ge
sammte Materie durchpauken, sind die besten Lehrer, 
sondern diejenigen, welche die jungen Leute anregen, 
sie warm fiir den Gegenstand interessiren. 

Nicht Zll viel Vorlesungen annehmen und in iedem 
Semester sich mit einem Gegenstand ganz besonders 
intensiv beschiiftigen, halte ich fiir zweckmal3ig, wei! 
sonst leicht Zersplitterung und Verfahrenheit das 
Ende ist. Besser Einiges recht genau je nach Neigung 
zu lernen, als von Vielen wenig oder nichts behalten. 
Vor dem Examen sind in ersterem FaIle nur Lucken 
zu fullen, in letzterem ist alles neu zu lernen. Alles, 
was zum Examen verlangt wird, schon wahrend des 
Studiums ganz genau zu lernen, ist selbst fur den Be
gabtesten unthunlich. 

Welche Universitat? Das kann ich am schwierig
sten beurtheilen, wei! ich die jetzige Professoren-

Ebstein, Arztebriefe. 12 



generation nicht '~ehr soviel personlich kenne, umein 
Urtheil iiber sie als Lehrer zu haben. StraBburg steht 
obenan in seinem medicinischen Lehrkorper, doch 
soIl es dort und noch mehr in Heidelberg nicht billig 
sein. ,Einer der ausgezeichnetsten Anatomielehrer ist 
Henle in Gottingen, doch schon iiber die 70 hinaus. 
Sehr ausgezeichnet als anatomischer Lehrer ist Henke 
in Tiibingen. In N. N. ist jetzt wenig zu holen; auch 
Berlin, Miinchen, Wiirzburg, Breslau mochte ich fiir 
den A nfang nicht empfehlen, in J ena, Marburg, GieBen 
ist wohl recht knappes Material fiir die Seciriibungen. 

Ich rathe die ersten 3 Jahre auf der gleichen Uni
tJersitdt zu bleiben; das letzte Jahr etwa in Berlin. 
Nach Exanien und MilWi.rdienst schicke ihn auf drei 
Monate nach Wien; ich werde'ihn nach Kraften ins 
Practisch-Chirurgische einfiihren. Aber auch sonst 
sieht er hier, wo al1es in einem riesigen Krankenhause 
concentrirt ist, in einem Tage mehr, als in einem 
Monat anderswo. Auch sind hier aIle CUlsespecieU 
fiir Fremde eingerichtet, deren es aus allen Welttheilen 
hier giebt. Paris und London sind jetzt fiir den Medi
ciner vollig iiberfliissig; der in Deutschland ausgebil
dete Arzt kann dort niehts mehr holen. Wir haben 
Franzosen und Englander auf allen Gebieten der Medicin 
weit iiberholt, 

Nun h,t es Dir wie Goetht's Zauberlehrling gegangen; 
Du hast die Geister der Medicin beschworen und wirst 
sie nun nicht wieder los! Doch Alles hat ein Ende 
und so. auch dieser Brief. 

Schicke also Deinen Jungen getrost auf die Universi
tat. Verbiete ihm nicht gerade in ein Corps zu treten, 
doch rathe ihm freundschaftlich davon abo Die Corps 
sind ebenso wie die Burschenschaften eine jetzt anti
quirte Institution, bei welcher die jungen Leute nur 
Zeit vel'lieren, ohne fiir ihr Leben irgend einen Gewinn 
- haben. Has.t,Du fiir Robert eine Universitat gewli.hlt 
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SO schreib mir welche. Ich bin nun freilich auch ein alter 
Mann, aber ich konnte ihn doch personlich vielleicht 
durch einen Brief empfehlen . . . 

Meinen besonderen GruB. . . an meinen zu
kiinftigen Collegen Robert, dessen Photographie ich 
mir erbitte. . 

Dein 
Th. Billroth. 

Richard von Volkmann 
Geboren am 17. August 1830 in Leipzig als sohn des spiteren 

Anatomen und Physiologen Alfr. Wilh. Volkmann, beendigte er 
seine medizinischen studien 1854/5 in Berlin und trat dort in nihei'e 
personliche Beziehungen zu schOnlein, Traube und Bernh. Langen
beck. seitdem gehorte er der Universitit Halle an. 1867 wurde 
er zum ordentlichen Professor der Chirurgie und zum Direktor 
der chirurgischen Klinik ernannt. Der Krieg 1870/71 brachte ihm 
die stellung eines konsultierenden Chirurgen und Generalarztes. 
In den wenigen stunden der MuBe enstanden die .. Traumereien_ 
an franzosischen Kaminen" (Leipzig 1871) von Richard Leander; 
so hieB er als Dichter. Als Forscher unterzog er Listers antiseptische 
MethOdeeiner genauen, kritischen Priifung, Vervollkommnung urid 
Umgestaltung. sein Geist, seine dichterische Begabung, Bowie 
seine Meisterschaft in der Beherrschung der Sprache liehen ihm 
die schiirfsten Waffen, die widerstrebende Masse der Arzte und 
Chirurgen allmahlich zu uberzeugen und fortzureiBen. Fur. die neue 
Behandlung setde er seine ganze Personlichkeit ein. So blieb er 
bis an sein Lebensende fast linbestritten der Fiihrer der deutschen 
Chirurgen auf dem Gebiete der Wundbehandlung. 

An Frau Volkmann: 
London,. den 10. August 18B!. . 

Mein liebes Annchen! 
Endlich komme ich dazu Dir einige Worte zu schrei

ben, freilich, an einem unglaublich unbequemen Tische, 
der mir einen Hi.ngeren Brief absolut unmoglich macht, 
wie Du vielleicht schon dieser Schrift es abnimmst. 
Gestern ist der CongreB mit feierlicher Sitzung und 

12* . 
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und einem Abendessen mit Damen im Crystallpalast 
unter einem zauberischen Feuerwerk geschlossen wor· 
den. Ich bin im Ganzen zufrieden, obwohl man in 
dieser ungeheuren Stadt von Niemand etwas· hat, 
auBer von denen, mit denen man in einem Hotel wohnt. 
Der Trubel war unglaublich, zu jedem Tag viele Ein
ladungen, Diners, zu denen der enorme englische 
Magen gehort. Das englische Leben ist reich und groB
artig, wie man sich dies bei uns gar nicht vorstellen 
kann, und hat man uns alle erdenklichen Ehren er
wiesen. Die Kosten, die sich die einzelnen Collegen ge
macht haben um taglich 2-3! mal eine Masse Frentder 
bei sich speisen zu lassen, miissen ganz colossale Hohen 
erreichen, ebenso der allgemeine Aufwand, der durch 
das Miethen der Lokale, den Druck der Vortrage, 
Plogramme etc. etc. benothigt wurde. Zu den letzteren 
hatten die englischen Arzte aus eigenen Mitteln 600,000 
Mark beigesteuert. GroBes Gliick habe ich insofern 
gehabt, a]s unsere lieben Freunde Prof. Kiister und 
Frau, wie ich Dir schon per Postkarte schrieb, mit mir 
im Hotel de Keyser wohnten, auBerdem Prof. Horner 
aus ZUrich, den ich schon lange kenne und hoch
schatze, ein Mann von ungewohnlicher allgemeiner 
medic. Bildung. Braune habe ich nur ein paar Mal 
fliichtig die Hand gedriickt. Die einzige genaue Be
kanntschaft, die ich gemacht habe, bt die von Sir James 
Paget,l) eines der besten, feinsten, liebenswiirdigsten 
Menschen, die ich iiberhaupt je gesehen, mit einer 
ebenso liebenswiirdigen Frau und einer geistig im 
allerhochsten MaBe liebeuswiirdigen Tochter, der ein
zigen aus der Familie, die bequem deutsch spricht. 
Meine Rede hat wohl angesprochen, obwohl sie nur von 
relativ wenigen angehort wurde, namlich nur von 
denen die Deutsch verstehen. . . . 
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Sehr edreut hat es mich zu sehen und zu horen, 
daB die deutsche Chirurgie die englische jetzt weit 
iiberholt hat. AIle jiingeren deutschen Chirurgen 
haben den gleichen Eindruck. Heute morgen hatte 
ich mit vier Arzten zusammen eine Consultation bei 
einem armen deutschen Collegen, der hier in London 
prakticirt und an einer sehr schweren Kniegelenks
vereiterung Ieidet: die bisherige Behandlung war eine 
vollig ungeniigende, ja geradezu schlechte gewesen. 
Noch unendlich viel weiter zuriick ist allerdings die 
franzosische Chirurgie. Was ihr sog. erster Vertreter 
Herr Verneui! hier fiir ungewaschenes, kindisches Zeug 
producirt hat, das geht wirklich iiber alle norddeutschen 
Baume. 

Heute oder morgen habe ich noch Visiten bei Paget, 
Lister und :Mac Cormac zu machen, wobei es fraglich 
ist ob ich auch nur einen dieser drei Herren zu Haus 
treffe. Dann will ich noch ein oder das andere :Museum, 
vielleicht auch den Hyde Park oder Richmond besuchen 
und jedenfalls morgen, am IIten Abend abreisen und 
wieder die Nacht iiber nach Vliessingen fahren. 

Ich habe von London fast nichts gesehen, aber allein 
bin ich hier vollig verrathen und verkauft und meine 
englischen Freunde dad ich nach den ungeheuren Zu
muthungen, die der CongreB an ihre Zeit und Gast
freundschaft gemacht hat, nicht mehr in Anspruch 
nehmen. Die meisten von ihnen gehen auBerdem 
morgen oder iibermorgen auf das Land .... 

Tausend GriiBe an aIle, besonders auch :Mutter und 
Schwester Anna. 

Mit herzlichem GruB 
Richard. 
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Ernst von Bergmann 
Geboren 1836 in Riga. Professor derChirurgie in Dorpat. Wiirz· 

burg .undBerUn. gestorben 1907· in Wiesbaden. - (Arend Buch
holtz: E •. von Bergmann. 3. Aufl. Leipzig. F. C. W. Vogel 1913.) 
Der Brief istbeim Antritt seiner akadeniischen Laufbahn an seinen 
Vater geschrieben. 

Dorpat, 13. OCtober 1862 . 
.i\lea jacta est! Mein Schicksal ist entschieden.! ... 

Dein alter Wunsch, mein lieber Vater, soil erfiillt wer
den: ich soil dochnoch in Dorpa t Professor werden I 

Das Auskommen eines Professors ist freilich kein 
gHinzendes, und ich muB zugeben: ein viel beschaftigter 
Arzt in einer groBen Stadt kann eine Praxis haben, 
die viel mehr eine aurea ist. Aber schlecht ist ein 
russischer Professor auch nicht gestellt ... und Dor
pat ist verhaItniBmaBig billiger al~ Riga oder gar Peters
burg. Und nun der andere weit groBere Vorzugl Der 
praktische Arzt, wird ·er, nachdem er sich den ganzen 
Tag miide und matt gelaufen, urn die Gunst der Mach
tigen gebuhlt, Undank, Arger und Gemiithsbewegungen 
jeder Art ausgestanden, wirklich soviel Energie haben 
mit allen Kraften zu arbeiten, umauf der Rohe der 
Wissenschaft zu bleiben? Es giebt freilich Manner, 
die diesen Anforderungen nachkommen, wie Professor 
Walter und Dr. Schwartz in Riga. 1st's aber nicht 
schon ein schlimmes Zeichen. daB mir unter den hun
dert Arzten, deren Leistungen ich beurteilen kann, 
nur diese zwei Namen einfallen? Ich gehore nicht zu 
den Menschen, die zu bescheiden von sich denken, 
aber so unbescheiden bin ich auch nicht, daB ich mich 
fiir eine seltene Ausnahme halte. Wie verzweifelt 
wiirde 'ichsein, wenn sich mir eines Tages mitten in 
den Segnungen reicher Praxis und unter der Bewunde
rung zahlreicher Klienten die "Oberzeugung immer mehr 
aufdrangte: du bist in deiner Wissenschaft zuriick~ 
geblieben! Als Professor hab' ich die Zeit, und ist es 



eben mein Beruf, auf der Hohe menschlicher Wissen
schaf~ zu bleiben. Der aUsubende Arzt aber muB sich 
uber zu viel verbreiten; es ist unmoglich;- beL den 
unaufhaltsamen und rapiden Fortschritten der Medizm 
auf allen Gebieten stark beschlagen zu sein. Daher das 
Auftauchen der Specialisten jetzt in den groBen SHi.dten 
des Auslandes. Hier -ist man darin noch zuriick; man 
verlangt, daB der Arzt Geburtshelfer, Augenarzt, 
Chirurg, Therapeut ist. Es ist wahr: 

Wer etwas Treffliches leisten will, 
Hatt' gem was GroBes geboren, 
Der sammIe still und unerschlafft 
In einem Punkte die hOchste Kraft. 

SoIl ich den Namen Bergmann ins Buch der Ge
schichte unserer Wissenschaft schreiben, dann mliB ich 
die Gaben, die Gott mir geschenkt, konzentrieten, 
nur so werde ich Bedeutendes leisten konnen. Mit dem 
EntschiuB Chirurg zu werden, lasse ich die anderen 
Disziplinen fallen; sie werden mir hinfort nur noch 
dienen, soweit sie Dienerinnen meiner Hauptwissen
schaft sind. Mit solchem Ziel vor Augen fUhle ich die 
Kraft, zu arbeiten, und die Lust dazu. Ich bin auch 
ganz zufrieden damit, daB ichnoch Zeit habe, mich 
hier in den Fundamentalwissenschaften auszubilden, 
ehe ich hinauskomme ... 

Julius Cohnheim 
Geboren den 20. Juli 1839 zu Demmin in Pommern, kam er 

1861 nach Berlin, wo er unter Virchow arbeitete bis zu seiner Berufung 
nach Kiel im Jahr 1868. Au8er Virehow fiihrte ein langer, zuzeiten 
fast tiglieher Verkehr mit Ludwig Traube ihn so sehr in dessen 
Denkweise ein - und diese sehlen Cohnheim so fruchtbar zur Auf
kliirung der krankhaften Prozesse, die ihn besonders interessierten, 
da8 man au8er Virehow Traube als denjenigen bezeiehnen muB, 
der fUr die Arbeiten Cohnheims: am einfluBreichsten gewesen _ ist. 
Dies hat Cohnheim seIber wiederholt in Widmungen und bei anderen 
Gelegenheiten anerkannt, so aueh in dem unten abgedruekten 



Briefe an Traubes Tochter nach dessen Tode. den er nur den. 
Kliniker zu nennen pflegte. Pie Summe seiner pathologischen Lemen 
hat C. in seinen VorleSungen fiber allgemeine Pathologie zusammen
gefa8t; .seine gesammelten Abhandlungen hat E. Wagner (Berlin 
1885) in einem stattlichen Bande herausgegeben. der kurz nach 
seinein Tode (IS. August 1884) erschien. 

An Traubes Tochter: 
Breslau, 25. 6. 76. 

AlexanderstraBe 2. 
Liebe verehrte Freundin! 

Ich habe das Herz nicht gehabt, Ihnen in den ersten 
Tagen, nachdem Sie so grenzenloses Leid erfahren, 
mich zu nahen, wenigstens nicht mit einem Briefe, 
der ja so ganz und garnicht den Empfindungen Aus
druck zu geben vermag, die mich beseelen. Wie war 
ich, und tliusche ich 'mich nicht, wie waren auch 
Sie noch hoffnungsvoll, als ich bei Ihnen, gleich nach 
der letzten groBeren Consultation, mit Rtihle und 
Kroneckerzu Gaste war! Und so kurze Zeit, nur zwei 
Tage darauf hat das grausamste Schicksal Allen, Allen 
ein jlihes Ende bereitet. Freilich, die letzten Male, 
als ich den herrlichen Mann so verfallen, so schwer 
leidertd sah, da war auch mein Muth gesunken und 
kaum habe ich noch ein Wort der Hoffnung tiber die 
Lippen bringen konnen, als ich von Ihrer Schwester 
am Freitag Abschied nahm. Ftir ihn ist es ja eine 
wahre Erlosung gewesen; aber immer wieder fragt sich 
der grtibelnde Verstand, was ffir ein Sinn darin liege, 
daB ein solcher Mann so friih, den Seinen, uns, seinen 
Freunden, ja der ganzen Welt entrissen worden. Solche 
Eltern zu habert, eine solche Mutter an eines Traube's 
Seite - und nun so friih verwaist, verlassen! Und 
Sie, theure Frau, Sie haben den besten Gatten, der 
Ihnen mit starker Hand tiber die schmerzvolle Zeit 
hinweghilft, Sie haben die reizenden Kinder, deren 
sijBes Spiel undholdes Lachen ihnen immer ein Trost 
undeine Erquickung ist, aber Ihre Schwester, lhr 



18S 

Bruder - wer konnte ihrer gedenken ohne die Emp
findung, daB ihnen in ihren jungen Jahren das Schwerste 
auferlegt worden, was Menschen erfahren konnen. 

Wie konnte ieh es wagen, neben solchem Schmerz 
meinem eigenen Verluste auch nur Worte zu leihen! 
Un4 ieh brauche es zu Ihnen auch nicht zu sagen, 
wie viel ich in Ihrem Vater verloren habe, Sie, die Sie 
mich und meinen Entwicklungsweg ja so lange kennen, 
Sie wissen es, daB es mein groBter Stolz gewesen ist 
und immerdar sein wird, zu den intimen Schillern Ihres 
Vaters zu gehoren. \Vie viel ich ihm verdanke, das 
habe ich mit jedem Jahre mehr empfunden, seit ich 
selbstandig arbeitete, und bei AHem, was ich gemacht 
und gesehrieben, ist bewuBt oder unbewuBt der Ge
danke in meiner Seele gewesen? wie wird Traube das 
aufnehmen? So ist es noch die reinste Freude fiir mich 
gewesen, daB ich noch an einem der letzten Lebenstage 
meipes tiber Alles verehrten Meisters ihm habe von dem 
berichten konnen, was ich in der letzten Zeit gearbeitet, 
und daB ich aus seinem Munde freundliche und zu
stimmende AuBerungen empfing. War er doch an die
sem Dienstag noch ganz so vall anregender und kriti
scher Gedanken, theilnehmend, priifend, ermunternd, 
so vollig im Besitz seines unvergleichlichen Wissens, 
so bereit davon mitzutheilen '- wie nur je, in seinen 
besten kr1:i.ftigsten Tagen. Und das zu einer Zeit, 
wo das schwerste Kranksein seinen Organismus schon 
auf das Tiefste zerriittet hatte. Aber das hort zu den 
Eigenthiimlichkeiten dieses einzigen Geistes. Virchow 
hat vor langerer Zeit einmal von Ihrem Vater mit so 
gutem Recht gesagt, daB er als ein ganzer, fertiger 
Mann in die Arena wissensehaftliehen Kampfes getreten 
sei von Anfang an. Ieh meine, man darf ihm mit ganz 
dem gleichen Recht nachriihmen, daB er bis zuletzt 
der ganze Mann geblieben. Sehwerste Krankheit, vor
zeitiges Alter, tiefster Herzenskummer, niehts hat 
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diesem Genius Etwas anhaben konnen; er ist der 
Erste gebJieben, wie er· der .Erste gewesen Jahrzehn~e 
hindurch, und wenn sein Platz auch auBerlich wird 
ausgefiillt werden, uns Allen wird fortan der g-eistige 
FUhrer, das Haupt fehlen, unter. dessen Leitung wir 
uns in so sicherem F ortschritt wuBten. 

GruBen Sie mir Ihren lieben Mann recht· sehr; ich· 
schreibe ihm nachstens noch seIber, auch.Ihren Ge
schwistern wollen Sie versichern, wie innig mein An
theil an Ihrem unermeBlichen Leid ist. 

In treuer Anhanglichkeit Ihr 
J. Cohnheim. 

Robert Koch 
Geboren den II. Dezember 1841 in ClausthiLlim Harz, gestorben 

den· 27. Mai 1901 zu Baden-Baden. - Er studierte in GlittUlgen, 
woHenle u. a. sein Lehrer war, dannin Berlin. Von 1872-80 warer 
Kreisphysikus in Wol1stein. Der Botaniker F. Cohnerkannte .. in 
der ersten Stunde in ihm den unerreichten Meister wissenschaft· 
Ucher Forschung" (Deutsche Revue. 1891, I., S.30f.). J880 warde 
Koch ins Reichsgesundheitsamt nach Berlin berufen, 1883 lei tete 
er die deutsche Choleraexpedition nach Agypten und lndien. J88S 
wurde Koch Professor und Direktor des Hygienischen Institutes 
fiir lnfektionskrankheiten in Berlin. - Seine Lebensarbeit steckt 
in den von Jul. Schwalbe herausgegebenen gesammelten Werken 
(1912): sein Leben beschrieb in einer Studie K. Wezel (1912). -
Aus den Privatbriefen Kochs (vgl. Rob. Biewend, Deutsche Revue· 
1891, I., S.179-186: 2¢-318. II., 87-100: 219-231, und 
E. Pfuhl, Deutsche med. Wochenschrift 19II, Nr.30-33) mag 
hier nur einer aus der Wollsteiner Zeit an seine 8jiihtige Tochter 
wiedergegeben sein, der seine innige VaterUebe zeigt. 
. Der erste Brief leitet Robert Kochs Beziehungen zu 
Ferdinand Cohn ein: 

An Ferd. Cohn: 
Wollstein (Prov. Posen), d. 22. AprilX876 

Hochgeehrter Herr Professor! 
Durch Ihre in den Beitragen zur Biologie der 

Pflanzen l ) veroffentlichten Arbeiten tiber. Bacterien 

I} Ferd. Cohn, Bd. 1 (Breslau· 1870). 



angeregt, habe ich, da ich mehrfach das nothige Ma
terial bekommen konnte, mich langere Zeit mit der 
Untersuchung des Milzbrandcontagiums beschaftigt. 
Nach vielen vergeblichen 
Versuchen ist es mir end
lich gelungen, den Ent
wickelungsgang des Bacil
h1S anthracis vollstandig 
aufzufinden. Durch viel
£ache Versuchsreihen glau
be ich dem Resultat meiner 
Untersuchungen eine genii
gende Sicherheit gegeben 
zu haben. Bevor ich jedoch 
damit an die Offentlich
keit trete, wiirde ieh Sie, 
hochgeehrter Herr Profes
sor, als den besten Kenner 

- der Bacterien, ganz er
gebenst bitten, Ihr Urtheil 
iiber den Befund abgeben 
zu wollen. Leider vermag 
ich nieht durch Vorlegung 
von Praparaten, welche 
die einzelnen - Entwieke
lungsstufen enthalten, den 
Beweis zu fiihren, _ da es 
nicht gelingen wollte, die 
Bacterien in entsprechen-

.J~ ~l r~ 1-~\.~I'~ 
Dr J(OCB. 
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den Fliissigkeiten zu con- Robert Koch: Rezept. 
serviren. Ich wiirde Sie 
daher ganz ergebenst bitten, mir gestatten zu wollen 
daB ich Ihnen vielleicht im pflanzenphysiologischen 
Insti\ut wahrend einiger Tage die nothwendigen Ex
perimente zeigte. Wenn Sie,' hoehgeehrter Herr Pro
fessor, geneigt sind, diese ergebenste Bitte zu erfiillen, 
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dann bestimmen Sie gefalligst die Zeit, wann ich nach 
Breslau kommen 5011. 

Mit vorziiglicher Hochachtung ergebenst 

An seine Tochter: 
Liebes Trudchen! 

R. Koch 
Kreisphysikus. 

Es war fiiI' mich eine groBe Freude, als Mama mir 
schrieb, daB Du bis jetzt artig gewesen bist und da8 
sie mit Dir zufrieden ist; hoffentlich wird es auch fernet 
so bleiben. Zu Deinem Geburtstage wiinsche ich Dir 
recht viel Gluck. Du wirst nun schon acht Jahre alt 
und muBt von jetzt ab ein recht verstandiges Maqel 
werden, in der Schule tuchtig was lernen, der Mutter 
in der Kuche helfen, Blumen warten, die Thiere fiittern 
und mir beim Mikroskopieren helfen die Glaser putzen 
und Algen sammeln. Das alles wirst Du schon besorgen 
miissen, und jedes folgende Jahr wirst Du uns noch 
mehr Arbeit abnehmen. Zuletzt konnen Papa und 
Mama den ganzen Tag im Lehnstuhl sitzen, und unser 
liebes Trudelchen wird fiiI' uns kochen und mikrosko
pieren und Rezepte schreiben. Ach, das wird einmal 
eine schone Zeit werden. Aber nun bleib auch nicht 
mehr zu lange fort. Die Tiere suchen jeden Tag in allen 
Ecken und Julka (das Dienstmadchen) seufzt immer, 
und ich denke manchesmal, wenn die Ture leise aqf
geht, jetzt kommt mein Madel, und wenn ich hinsehe, 
ist es ein fremder Mensch. Also komme nur bald wieder 
zu Deinem 

lieben Papa, 



Paul Ehrlich 
Geboren den 14. Miirz 1854 in Strehlen (Schlesien). gestorben 

den 20. Aug. 1915 in Homburg v. d. H6he. - Man hat die erste 
Periode von Ehrlichs wissenschaftlichen Wirken al5 die Epoche 
der farbenanalytischen Studien bezeichnet. In seinem Buc!l "Das 
Sauerstoffbediirfnis des Organismus" (188S) hat Ehrlich eine neu
artige Auffassung iiber Konstitution und Eigenschaften des Proto
plasmas entwicke1t und darin den Grundstein zu seiner "Seiten
kettentheorie" gelegt. Wie Paracelsus annahm. daB die Armei
mittel "Spiculae" (Widerhaken) haben miiBten. mit deren Hilfe 
sie sich in bestimmten Organen festsetzten. so sah Ehrlich in diesen 
"Spiculae" bestimmte chemische Gruppierungen. die eine groBe 
Verwandtschaft zu bestimmten Gruppierungen besitzen. die in der 
Bakterienzelle sitzen und· die gewissermaBen. als Angelhaken dienen. 
1m modernen Sinne bezeicbnete Ehrlich· das Spicu,um als Haft
gruppe (haptophore Gruppe) und den Angelapparat der Bakterien
zelle als Empfinger oder Chemoceptor, Daher der Ehrlichs Gesamt
arbeit beherrschende Gedanke: .. corpora agunt nisi fixata"l). 

An Prof. Chr. A. Herter (New York): 

Frankfurt a. M., den 21. Juli 1905. 
Lieber Freund! 

... Am erfreulichsten war mir .. " daB ich einmal 
wieder Ihre Handschrift sehen konnte! Es fiel mir so. 
schwer aufs Herz, daB ich Ihnen so lange nicht aus
fiihrlich geschrieben hatte, trotzdem ich so oft an Sie 
und Ihre ganze Familie denke, und an die schonen 
Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Aber 
wie so haufig, ist das Beste der Feind des Guten, und 
ich hatte nun einmal die fixe Idee, Ihnen ganz aus
fi!hrlich zu schreiben; dazuhabe ich aber in dem Trubel 
der letzten Wochen gar keine Gelegenh~it gehabt. 
Ich war die halbe Zeit unterwegs: bald in Berlin zur 
Konferenz, bald in Gottingen zur Vorlesung, dann 
zu Besuch bei J annchen, die sich auBerordentlich 
gliicklich fiihIt und eine reizende Hausfrau ist, - dann 

1) Die Darstellung von Ehrlichs wissenschaftlichem Wirken ist 
niedergelegt in der Festscbfift zum 60. Geburtstage. (Jena 1914) 
und in derzu dem gleichen AnlaB erscbienenen Festnummer in 
.. Die Naturwissenschaften" ISU4. Heft II, 
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kam noch das neue Institut mit allem was drum und 
dran hangt hinzu; da blieb denn Vieles, und selbst das 
Wichtigste liegen. Am deutlichsten tritt das in·meinem 
Arbeitszimmer zu Tage, das so wiist ist: der Boden, 

. Ti.sche und Stiihle mit Biichern und Schriften bedeckt, 

. so daB garnichts mehr zu finden ist! An Plati zum 
Arbeiten ist iiberhaupt nicht mehr zu denken! leh 
glaube, daB Ihre liebe Frau Gemahlin, die sonst fiir 
mich ja immer eine verstandniBvolle Entschuldigung 
hatte, diesmal den Kopf schiitteln wiirde ... Nun habe 
ich aber von mir schon zuviel gesprochen. -

... Ihre so herzliche und wirklich freundschaftliche 
Art uild Weise, in der Sie mir sagten, daB. Sie einm8.l 
biographisch etwas iiber mich schreiben wiirden, hat 
mich tief geriih.rt. Ich bin allerdings sehr im Zweifel, 
ob meine wissenschaftlichen Verdienste fiir eine solche 
Auszeichnung groB genug sind und wiirde ohne Ihre 
Initiative nie auf eine soIche Idee verfallen sein. Aber 
andererseits habe ich mir iiberlegt, daB ich doch in der 
langen und vielfach sehr' schwierigenCarriere allmiihlig 
praktischer geworden bin und gewisse Prinzipien, die 

.zu erfolgreicher .Arbeit fiihren, klarer erkannt habe 
als . die Mehrzahl der anderen. Ich habe gleich in der 

. ersten Freude iiber Ihren Brief ab .und ZU, wenn 
ich einen freien Augenblick hatte, Fraulein M. 
Blocke iiber einzelne Punkte notieren lassen, die meine 
Anschauungen iiber Leben 0 und 0 Wissenschaft klar
legen. In den Ferien denk ich diese Dinger etwas aus
zuarbeiteri und Ihnen dann zu senden. Dieselben sind 
natiirlich fiir eine Publikation viel zu personlich und 
aueh zu ausfiihrlich, aber ich denke, daB diese Erinne
rungen Sieund Ihre liebe Frau personlich interessieren 
werden und daB Sie daraus eine Gesamtanschauung, 

o wie ich mir das Leben denke, gewinnen werden. 
°DiePliine des neuen Institutssind jetzt oSO ziemlich 

fertig und hoffe ich, daB in ein paar Wochen der Bau 



Paul Ehrlich. 
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wird beginnen konnen. Ich bin zunachst damitbe
schaftigt, mir einen angenehmen, tiichtigen und her
vorragenden Chemiker, der die chemische Abteilung 
leiten solI, zu suchen ... 

Die Trypanosomentherapie kommt, mit Unter
stiitzung von Dr. Weinberg, ohne groBes Aufheben so 
langsam weiter. Es ist sehr schwer, einen unschad
lichen und dabei voll wirksamen Stoff zu finden, aber 
kommen doch allmahlig ein klein wenig voran, sodaB 
wir die Hoffnung nicht sinken lassen. Auch im Carci
nomgebiet weht jetzt eine leichte Brise - Sie werden 
das als Besitzer einer neuen Rennyacht zu wiirdigen 
wissen! - die die Segel, die so lange schlaff lagen, ein 
wenig anfiillt ... 

Ihr treu ergebener Freund 

P. Ehrlich. 

An Prof. Biltz (Clausthal): 

Frankfurt a. M.,den 29. Juli 05. 
Hochgeehrter Herr Kollege! 

Ich danke Ihnen sehr fiir Ihren freundlichen Brief 
und werde mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit Ihres 
GottingerBesuches benutzen und mich hier in Frank
furt aufsuchen wollen. Ichdarf Sie wohl bitten, mir 
einen oder zwei Tage vorher Ihre Ankunft avisieren 
zu wollen, damit ich mich moglichst fiir Ihren Besuch 
freitnachen kann. 

Leider habe ich Ihre Arbeit nicht zur Hand und 
kann daher nur im allgemeinen auf die Differenzen, 
die zwischen unseren Anschauungen bestehen, eirigehen. 
Zunachst mochte ich hervorheben, daB ich, wie ich auch 
Herro Professor Schwarzschild gesagt habe, . selbstver
standlich weder die Richtigkeit der von Ihnen ~it
geteilten analytischen Daten, nochdie hieraus berech
neten Kurvenbezweifle. Meine Einwendung bezieht 
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sich nur darauf, ob man aus dieser Kurve einen Ruck
schluB ziehen kann, daB es sich hier urn Verhiltnisse 
der Adsorption handeln musse. Wir scheint eine der
artige Kurve einem groBen Naturgesetz zu entsprechen, 
dem. ganz verschiedene Ursachen zu Grunde liegen 
kannen. Ich muB auf Grund der Specifitat annehmen, 
daB es ganz bestimmte chemische Gruppen sind, die 
bei der Einwirkung von Toxin und Antitoxin mit ein
ander reagieren und die, - um den Vergleich von 
Fischer zu gebrauchen, - aufeinander eingestel1t sind 
wie SchloB und Schliissel. Die Absorptionsvorgange 
sind meiner Ansicht dadurch gekennzeichnet, daB sie 
sich auf eine sehr groBe Reihe ganz verschiedener 
Karper erstrecken. So ist die Knochenkohle, die ja 
das Maximum der Adsorptionskraft zeigt, ja eigentlich 
imstande, jede magliche Verunreinigung zu adsorbieren. 
Bei der Farbung treffen wir die gleiche Pluralitat. Es 
gibt Hunderte von Farbstoffen der verschiedensten 
Konstitution, die eine bestimmte Faserart anfarben 
und ich zweifle nicht, daB auch eine Schar ungefarbter 
Karper existiert, die in gleicher Weise von der Faser 
angezogen werden. Nun bitte ich Sie, diesen diffusen 

. Charakter der Adsorption in Vergleich zu ziehen mit 
der einzig dastehenden Singularitat des Toxins
Antitoxins. Wenn mail sich vorstellen wiirde, o,aB es 
maglich ware, das Diphtherietoxin in Faserform dar
zustellen, so wiirden Sie sich iiberzeugeri, daB es von 
allen maglichen Antitoxinen ausschlieBlich das Diph
therie-Antitoxin in specifiseher Weise verankert wird; 
kein einziges anderes der garnicht absehbaren Reihe 
von ari.deren Antitoxinen. Dasselbe gilt fiir jedes andere 

. Toxin .. Wenn Sie also einerseits diese absolut strenge 
Specifitat ins Auge fassen upd zweitens ins Auge fassen, 
da.(3 diese beiden Karper in genetischer Beziehung 
stehen, indem das specifische Antitoxin nur durch 
das Toxin erzeugt wird, so wird man nach meiner 
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Ansicht geradezu eisern dazu gedrangt, hier Bindung 
specifischer Art anzunehmen. 

Meine Seitenkettentheorie, die ja jetzt wohl all
gemein angenommen ist, erklart auch diesen Zusam
menhang nach der chemischen Seite in der einfachsten 
Weise durch die Praformierung d~rtiger Gruppen 
und ich hoffe, miindlich auf wichtige Einzelheiten dieses 
Gebietes Sie aufmerksam machen zu konnen. 

Natiirlich leugne ich nicht, daB die Antitoxine und 
die Toxine als solche (als Substanzen. die den Eiweill
stoffen, Peptonen etc. nahe stehen) die allgemeinen Eigen
schaften dieser Korper wiederspiegeln, indem sie von 
den gleichen Gruppen - Reagentien gefiillt werden; 

. aber ich leugne, daB fiir die biologische Bedeutung 
dieser Substanzen diese allgemeinen Eigenschaften 
von ausschlaggebender Bedeutung sind. Die Wirkung 
hangt ausschlieBlich von specifischen Gruppen abo Ich 
kann Ihnen z. B. hunderte von Azofarbstoffen nennen, 
die auf Grund ihrer allgemeinen und fiirberischen Eigen
schaften die groBte Dbereinstimmung miteinander 
aufweisen kOnnen. Nehme ich nun an, daB einer dieser 
Farbstoffe noch eine Aldehydgruppe enthiilt, so wird 
es ein leichtes sein, mit Hilfe der geeigneten Aldehyd
reagentien nur in der Losung dieses einen Farbstoffes 
eine specifische Reaktion, Fiillung oder Farbanderung 
hervorzurufen, die keinem der anderen Farbstoffe zu
kommt. In diesem Falle ist also die Aldehydgruppe 
eine specifische Gruppe, die specifisch-chemische 
Reaktion auslost. . 

Nun werden Sie wohl fragen, wie ich es denn fiir 
moglich halte, eine solche Kurve der Adsorption, wie 
Sie sie beschrieben haben, auch vom rein chemischen 
Standpunkte aus zu erklaren. Es ist vielleicht unbe
scheiden, wenn ich mir gestatte, Ihnen als Fachmann 
gegeniiber eine Anschauung zu entwickeln, in welcher 
Weise ich mir eine solche Moglichkeit denke. Ich habe 

Ebstein. Ard.b<i.fe. 13 



diese Anschauungen auch frillier hervorragenden Che
mikem vorgetragen, die mir dieselben im Princip zu 
billigen schienen. Es ist ganz Idar, daB das lebende 
Protoplasma ein Riesenmolektil darstellen muB, in 
dem dieselbe Gruppierung, z. B. die Amidogruppe, un
gezii.hlte Male vorkommen kann. Nun konnte man ja 
annehmen, daB die A viditat dieser Gruppe gegentiber 
einem bestimmten Agens, z. B. von Sauren oder von 
Formaldehyd, genau die gleiche sein konnte, aber 
eine so1che Annahme ist a priori nicht notwendig, ja 
sogar sehr unwahrscheinlich. Wenn wir also annehmen, 
daB die einzelnen reagierenden Reste verschiedene 
Aviditat gegen~ber einem bestimmten Agens besitzen, 
- und ich habe eine so1che Anschauung schon vor mehr 
als 14 Jahren in meinem Buche tiber das Sauerstoff
bediirfniB des Organismus1 ) entwickelt, - wenn wir 
weiter annehmen, daB ein Teil von diesen Gruppen 
maximale Verwandschaft hat, z. B. wie Kali zur Salz
saure, - ein anderer Teil eine mittlere und ein dritter 
Teil eine ganz minimale, so komrnen wir nach meiner 
Ansicht zu einer Moglichkeit, bei der Absattigung 
Kurven von dem die von Ihnen beschriebenen Charak
ter zu erhalten. 

Nehmen wir z. B. eine hundertbasische Saure an, 
in welcher die erst en Saurereste eine maximale A viditat 
haben, die allmahlich stufenweise abfallt, so daB die 
Aviditat der letzten Sauregruppe fast Null ist, so wer
den bei partieller Absattigung einer solchen Saure die 
ersten Anteile derBasis, die den Maximal-Sauregrup
pen entsprechen, maximal gebunden sein. Es wird also 
der Zusatz der ersten Aquivalente keine -freie Base in 
der Fltissigkeit vorhanden sein; je mehr Basen-Aqui
valente Sie aber zusetzen, desto schwachere Saurereste 
kommen zur Absattigung. Es wird daher entsprechend 

1) Erschien bereits 1885_ 
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der hierdurch bedingten Zunahme der hydrolytischen 
Funktion, immer mehr freies Kali in der Fliissigkeit 
sich anhaufen, und die zuletzt zugefiigte hunderste 
Aquivalenz wohl unler den obigen Voraussetzungen 
so gut wie ungebunden bleiben. 

Wenn Sie nun eine Kurve entwerfen, die den Gehalt 
an freiem Alkali bei der sucessiven Absattigung dar
stellt, so vermute ich, daB abnllche Kurven, wie die 
von Ihnen gegebenen, auftreten konnen. MaBgebend 
fiir die Art der Kurve ist natiirlich der successive Ab- . 
fall der Aviditat der verschiedenen Gruppen, d. h. ob 
dieselben gleichmiiBig abfallen. 

Nach meiner Ansicht ware es von groBtem Interesse, 
. wenn ein hervorragender physikalischer Chemiker die
ses schwierige Problem an einem der experimentellen 
Forschung gut zuganglichen Modellversuch zur Ent
scheidung bringen wollte. 

Mit besten Empfehlungen und in vorziiglicher Hoch
achtung bin ich 

Ihr sehr ergebener 
P. Ehrlich. 

13* 



Nachwort. 
Uberblicke ich die in diesem Bande enthaltenen 

Briefe von Arzten, deren Sammlung mich seit J ahren 
gelegentlich beschaftigt hat, so muB ich gestehen, daB 
die Schwierigkeit trott der iibergroBen Menge des 
vorliegenden Materiales besonders darin liegt, sich Be· 
schriinkung aufzuerlegen. Anderseits bestehen wieder 
erhebliche Schwierigkeiten, wenn es sich darum han
delt, eine fortlaufende Reihe von Briefen eines be
treffenden Arztes zusammenzubringen. 

Wie ich in der Einleitung betont habe, kamen fiir 
mich nur wirklich inhaltsreiche, personlich wie sach
lich lehrreiche Briefe in Betracht. 

Daher musste ich leider oft die betriibende Erfah
rung machen, daB selbst sog. groBe Autographensamm
lungen haufig versagen. Schon r838 spricht Dorow 
in Berlin von der Modekrankheit, "Zettelchen, Mittags
einladungen u. dgl. von der Hand beriihmter Personen 
zusammenzubringen". Derselbe Dorow war damals 
schon darauf aus, eine Handschriftprobe von Dupuy
tren (t 1835) zu erhalten und fiigte hinzu: "er war 
ein Feind alles Schreibens"; deshalb rechnete Dorow 
die mitgeteilten Zeilen zu den groBen Seltenheiten. 

Auch fiir Bichat, Bright, Oppolzer usw. be
stehen offenbar dieselben Schwierigkeiten wie bei Du
puytren. Es 5011 damit nicht gesagt sein, daB es 
sich wirklich etwa um Seltenheiten handelte. 

Der Fehler liegt darin, das wir zwar geniigend viele 
und reichhaltige Autographensammlungen auf offent
lichen Bibliotheken und in Privatsammlungen besitzen, 
daB es aber vor allen an einer Moglichkeit fehlt, 
das vorliegende Material in irgend einer Weise zu iiber
blicken. Hochst wiinschenswert ware ein General
register der an zahlIosen Einzelstellen veroffentlich
ten oder deponierten Briefe, wie es R. M. Meyer und 
J. Minor fiir die literargeschichtliche Forschung aus-
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gesprochen haben. (R. M. Meyer, GrundriB, Berlin 
I901 und Minor, Zentralanstalten fur die literarge
schichtliehen Hilfsarbeiten, Euphorion Bd. I; 11.) . 

Eine derartige Sammelstelle konnte z. B. im Leipziger 
Institut fUr Geschiehte der Medizin ihren Platz haben. 

Falls die Besitzer von einzelnen derartigen wiehti
gen Dokumenten sieh nieht trennen wollen, so konnten 
dieselben wenigstens - leihweise auf Widerruf - dort
hin gegeben oder naeh einer festzusetzenden Sperrzeit -
nach dem Tode des Briefsehreibers und des Empfangers
der Sammlung einverleibt werden. AuBerdem besteht 
dort die Einriehtung, wertvolle Sehriftstueke in WeiB
Sehwarz-Photographie zu kopieren, so daB sie in dem 
dortigen Brief-Arehiv zu. einer eventuellen spateren 
. Bearbeitung verwahrt bleiben konnen. 

Auf diese Weise bestande die M6gliehkeit, dort im 
Laufe derJahre ein Arehivf1ir Arztebriefe mit einem 
dazugeho rigen Gesam tregister auszuarbeiten1). 

"SchriftdenkmaIe der Art" bilden nach Dorow 
"das Material zur geheimsten, aber.wahrsten Gesehiehte 
der Zeit" ~ aber auch der Personliehkeit selbst: 

Briefe leben, atmen warm uod sagen 
Mutig, was das anne Herz gebeut, 
Was die LippeD nieht zu stammeln wagen, 
Das gestehn sie ohne Schuehtemheit. 

In diesem Sinne hatte Lavater nieht unreeht zu 
'sagen: "Wer einen Brief eiomal abgesendet, der hat an 
die Welt geschrieben." 

Leipzig, den 22. Oktober I9I 9· Erich Ebstein. 

1) Es ist viclleieht noch nieht geniigend bekannt. daB dort 
seit langer Zeit daran gearbeitet wird, Briefe von Arzten und 
Naturforsehen zu sammeln in Verbmdung mit dem im gleichen 
InStitut befindliehen Arehiv deutseher Naturforscher und Arzte. 
Hintf'rlassene Briefe bilden ja vieUach geradezu eine sorgenvolle 
Last fiir die Oberlebenden. Die Hingabe des ganzen brieflich~n 
Naehlasses an das Leipziger Historische Institut wiirde vielfach 
geradezu alB Erlasung empfunden werden, jedenfalls als eine in jedec 
Beziehung befriedigende LOsung einer sorgliehen Angelegenbeit •. 



Quellennachweis der Briefe. 
Paracelsus: zuerst beiSudhoff, Paracelsusforschungen II, 

103-104, dann bei F. Strunz, Paracelsus, Leipzig 1903 auf 
Tafel IV faksimiliert, und S. II7f. 

Vesal: Nach M. Roth, Andreas Vesalius Bruxellensis, Berlin 
1892, S·420f. 

Morgagni: In deutscher 'Obersetzung beiPlaczek, Ausmeiner 
medizinischen Autographenmappe. Medizinische Klinik, 
1915 u. 1916. (Sonderabdruck S.8.) 

Baglivi: Zuerst bei M.Salomon, Baglivi. Berlin 1889, 8. 97ff., 
10Ii., II2f., 120f., 122£. 

Colombo: Vgl. Karl Frey, Deutsche militirirztl. Zeitschrift 
1912, S. 26-32. 

Harvey: Der erste Brief bei S. Weir Mitchell, ... Lettres of 
W. Harvey, Philadelphia 1912, S. 23f; der zweite bei 
D'Arcy Power, HC!Ivey, London 1897, S. 164f. 

:Malpighi: Die 'Obersetzung des - hier gekiirzten - Briefes 
{in Festschrift Lazarus, Berlin 1899) stammt von Julius 
Katz. 

van Swieten: Zuerst in Baldinger's Neuem Magazin fur 
Arzte. Bd.2 (1780), S. 47-5 I. 

Linne: Zuerst in Wiener med. Wochenschrift 1853, S.572-574. 
Haller: Der Brief zuerst bei F. Vetter, Der junge Haller. 

Bern 1909, S. 85f. 
Auenbrugger: Die ersten beiden Briefe bei Neuburger, 

Wiener klin. Wochenschr. 1909, S. 699-709, der letzte bei 
E. Ebstein, Sudhoffs Mitteilungen VII (1908) S.338. 

Zimmermann: H. Funck, in Studien zur vergl. Literatur
geschichte, Bd. I (1901), S. 368f. u. A. Rengger, Zimmer
manns Briefe an einige seiner Freunde in der Schweiz. 
Aarau 1830, S. 141 f. u. 346ff. 

Frank: In Jos. Albr. von .Jttners Schriften, hg. von H. Schrei
ber. Bd.4, S.49-51, Freiburg i. Br. 1829. (Vorhanden 
auf der Staatsbibliothek in Berlin.) 

Herz: In Kants Briefwechsel Bd. 1 (1900), S. 402ff. u. 408f. 
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Jenner: Der Brief zuerst abgedruckt und faksimiliert in The 
Lancet vom 27. JuDi 1896, S.I773. Der Brief an Parry 
(1776) in dessen Unters. d. Symptome u. Ursachen der Syn
cope anginosa, gewohnIich Angina pectoris geJiannt ... 
Breslau 1801 S. 3-5; das Original erschien London 1799. 
Die beiden Stiicke aus den Jahren 1806/7 an Willan und 
eine Ansprache sind entnommen: Robert Willan, Uber die 
Kuhpockenimpfung~ GOttingen 1808, S. 77 f. und 134. (Das 
Original: On vaccine-Inoculation. London 1807 war mir 
Dicht zuginglich.) 

Blumenbach: In Rud. Wagner, S.Th.vonSOmmeringsLeben 
usw., Bd.l (1844), S.308 und 310. 

Loder: Das bisher unbekannte Originalliegt in der Landes
bibliothek in Weimar; es wurde mir von Prof. Deetjen 
zur Verfiigung gestellt, der die Ansicht aussprach, daB es 
dem NachlaB von Paulus entstamme. 

Corvisart: Zuerst bei Blanchard, Annales de la societe 
d'histoire de la medecine. 1902, dann L. Hechemann. 
Corvisart et la percussion. Th&e de Paris. 1906, P.47f, 

. Pinel: Zuerst bei Cabanis, Gazette des hopitaux de Paris 1893, 
Nr.9, S.81. 

Gall: Zuerst bei Neuburger, Arch. fiir Gesch. der Medizin. 
Bd. 10 (1917), S. I2f und 66f. 

Reil: An Autenrieth,indessen Ansichten iiberNatur-u. Seelen
leben 1836, S.454f. Der an Oken zuerst bei A. Ecker, 
L.Oken. Stuttgart (Schweizerbart) 1880, S. 132f. Der an 
Rieke Reil fand sich in dem Leipziger Institut fiir Ge
schichte der Medizin (Geh. Rat Sudhoff). 

Hufeland: Die Briefe an Kant in dessen Briefwechsel Bd. 3 
(1902), S. 136f, 20d. undder an Goethe bei Bratanek Bd. I 
(1874), S.220ff; der bisher unbekannte an Goethe vom 
I.Juli 1805 stammt aus dessenAutographensammlung und 
befindet sich im Goethe- u. Schiller-Archiv in Weimar, 
wo ibn Herr Prof. Hecker freundlichst fiir mich kopiert 
hat. Der an einen Ungenannten ist zuerst faksimiliert in 
der "Woche", 1909, Nr.23, S.976. 

Rudolphi: An H. Bethmann in: Dorow, Reminiszenzen, Leip
zig 1842, S.214-216; und: in R. Wagner, SOmmerings 
Leben u. Verkehr. Bd. I (Leipzig 1844), S. 312f u. 316f. 

Bell: Zuerst in Journal of anatomy and physiology. Bd.3 
(1869), S. 148f. und 152. 
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Bretonneau: Zuerst bei P. Triaire, Bretonneau et ses corres
pondants. 2 Bde. Paris 1892 (enthiilt den Briefwechsel 
Trousseau's und Velpeau's .mit Bretonneau). - (Staats
bibliothek in Berlin.) Bd. I, S. 571. 

Naegele: Ein Briefwechsel zwischen J. A. Stoltz u. F. C. Nae
gele. StraBburg 1909, S. 149f. 

Laennec: Zuerst faksimiliert bei C. Gerhardt, Medizinische 
Woche 1900, Nr.50, S.5II-514: 

Beaumont: Zuerst bei J. G. Myer, St. Louis 1912, S.172f. 

Purkinje: Zuerst bei Bratanek (Bd.2, 1874, S.145f.). 
Dieffenbach: Vgl. H. Fischer, D. med. Wochenschrift 1912. 

Nr.46, S.2179. Die Brieffragmente nach R. Rohlfs, Deut
sches Archiv fiirGesch. derMedizin, Bd. 6, 1883, S.4599f. 
Der Brief an Dorow in: H. Meisner, Briefe an Johanna 
Motherby, Leipzig, Brockhaus 1893, S.35. 

Schonlein: Der Brief an die Eltern zuerst bei E. Ebstein 
(Juliheft 1912 derSiiddeutschen Monatshefte. S.496££.), der 
an Seuffert in Besitz der Tochter Schonleins (nach Ab
schrift), Frau Geh. Rat. Seuffert, der an Jack in R. Vir
chows Gedenkrede auf Schonlein (Berlin S. 1865), der an 
Johannes Miiller zuerst in dessen Archlv 1839, der an J. 
Schulze befindet sich in Varnhagen von Enses Autographen
sammlung auf der Staatsbibliothek in Berlin (Berlin 1911. 
S.734), von mir bereits teilweise an anderer Stelle abge
druckt. Der Brief an den Staatsminister entstammt den 
Akten der Kgl. Charite in Berlin; ich verdanke ibn Herrn 
Prof. Scheibe. 

Wohl er: DerBrief an Herm. von Meyer zuerst bei Kahlbaum, 
Friedrich Wohler. Leipzig (J. A. Barth) 1900, S. 22-24. 

Joh. Muller: Der Brief an Donders zuerst bei Th. W. Engel
mann, Gedenkschrift fUr Th. v. Leuthold. Bd.2, Berlin 
1906, S.59If, der an Schatienburg (?) bei: E. Ebstein, 
Deutsche med. Wochenschrift 1915, Nr.6. Die Briefe an 
Schonlein zuerst bei E. Ebstein, Arch. fiir die Gesch. der 
Naturwissenschaften, Bd.6 (1913), S.68-77. 

Trousseau: Vgl. Triaire, Bretonneau a. a. O. Bd.1 S.550, 
582 f., Bd. 2 S. 279f., 357, 428. 

Skoda: Zuerst faksimiliert in der Wiener klin. Wochenschrift 
1905, S.13 15-1323· 
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Schwann: An du Bois-Reymond in dessen Reden (Bd. I, 
2 .. Aufi., Veit u. Co., Lpz. 1912, S.286-29O). 

Mayer: Zuerstin W. Preyer, Ober die Erhaltung der Energie. 
Berlin (Paetel) 1889, S.70f. u. g6f; dann bei Weyrauch, 
Kleinere Schriften u. Briefe von R. Mayer, Stuttgart 1893 
(Cotta), S. 173ff. .. 

Griesinger: Zuerst bei Preyer a. a. O. S.42f. u. 78f.; dann 
bei Weyrauch a. a. O. 

Traube: In E. Leydens Gedii.chtnisrede. Berlin 1877, S.33. 
Semmelweis: Zuerst bei F. Schiirer von Waldheim, I. Ph. 

Semmelweis (Wien u.Leipzig, A. Hartleben) 1905, S.27I. 
Pettenkofer: Die beiden an Liebig zuerst in Sudhoffs Mit

teilungen Bd.6 (1907), S. 500f. 
Helmholtz: Der an seinenOnkelzuerstbei E. Ebstein (Janus, 

Juli 1906-) und der an seinen Vater bei L. Koenigsberger, 
H. v. Helmholtz, 19I1 (Fr. Vieweg), S.66. 

Virchow: Die anseinen Vater: in M. Rabl, Virchow, Briefe an 
seine Eltero, Lpz.1906 (W. Engelmann), S. 92, "99, Il4, 
Il7f, 217, 225f; der an C. Vogt bei Placzek a. a. O. S.31 . 

. Esmarch: Die Stelle findet sich nicht in einem Briefe, sondero 
in einem Vortrage Esmarchs vom 27. Mai 1896 (vgl. BerL 
kline Wochenschrift 1896, Nr. 22, S.48xf.). 

Bilharz: Die ungedruckten Briefstellen verdanke ich der 
groBen Liebenswiirdigkeit meines viterlichen Freundes, 
des Geh. Sanititsrat Dr. Alfons Bilharz in Sigmaringen. 

Lister: Der an Pasteur: inR. Vallery-Radot, La vie de Pasteur. 
3. Mit. Paris 19<>3. S. 344. Eine Abschrift des Original
briefes von Lister wurde mir freundlichst von Herro Geh. 
Med.-Rat Dr. H. Weckerling in Friedberg in Hessen zur 
Verfiigung gestellt, wofiir ich ihm 3uch an ditser Stelle 
meinen besten Dank sage. Den an Robert Volkmann ge
richteten verdanke ich der Giite und Abschrift Herrn Prof. 
Hans von Volkmanns in Karlsruhe. 

Graefe: Der an Helmholtz bei Koenigsberger a. a. O. S.68. 
BtUroth: Die Briefe sind entnonimen den Billroth-Briefen hg. 

von G. Fischer, 8. Aufl. 1910, Nr. 214, S. 247 und Nr. 220, 
S. 257~260. Die drei ungfdruckten Briefean Volkmann 
verdanke ich ebenfalls in Abschrift der Freundlichkeit Prof. 
Hans von Volkmanns. 
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Volkmann: An seine Gattin Anna, geb. von Schlechtendal, 
Tochter des Prof. der Botanik an der Universitiit in Halle. 
Seit dem 20. Mai 1858 mit ihr verheiratet. Die Briefe ver
danke ich ebenfaUs Herrn Prof. Hans von Volkmann. 

Cohnheim: An Traubes Tochter, Frau Prof. Dr. Fraentzel, 
deren Liebenswiirdigkeit ich den herrlichen Brief uber 
Traubes Bedeutung und Personlichkeit verdanke. 

Koch: Der an Ferd. Cohn gerichtete Brief in seinen .. Blii.tter 
der Erinnerung". Breslau 1901 (J. U. Kerns Verlag), S. 183f.; 
der aU seine Tochter zuerst abgedruckt in der Deutschen 
med. Wochenschrift 19II, Nr. 30-33 (gleichzeitiginderD. 
Revue 19II). 

Quellennachweis cler Abbilclungen. 
PaTacelsus: Nach Strunz a. a. O. - Harvey: Bild und 

Handschrift aua D'Arcy Power. ~ Linne: Aus W. Ebstein. 
Linne als Arzt (Janus 1903). - Haller: SchattenriB aus t'iner 
Privatsammlung (Versteigerungbei P. Graupe 28.-29. Oktober 
1918). - Zimmermann: Aus derselben QueUe. - Jenner: 
Nach einer Photographie, die ich in der National-Portriit-Galerie 
in London gekauft habe. - Blumenbach: Zuerst Erich Eb
stein: in Archiv fUr Geschichte der N aturwissenschaften und der 
Technik Bd. 4 (1912), S.234-238. - Gall: Bei Neuburger 
a. a. O. - Hufeland: Bei O. Rigler, Leipzig 1910. - Bell: 
Vgl. E. Ebstein, Munch. med. Wochenschr. 1912, Nr.7. -
Laennec: Bild bd V. Cornil, Traite inedit .. , Paris 1884. 
Uandschrift a. a. O. - Dieffenbach. Schonlein und Jo
hannes Muller, in den Miniaturbildnissen (Verlag Hirsch
wald). -' Das weitere Bild Mullers aus Graefe-Saemisch 
(Springer). - Das Rezept Dieffenbachs entstammt der 
Sammlung Varnhagen von Ense's (Staatsbibliotbek in Berlin), 
das Graefes der Sammlung des Herrn Dr. Chamizer in Leip
zig, das Bil1roths derVeroffentlichung von Placzek a.a.O.
Graefes Bild nach einer gleichzeitigen Photographie im Be
sitz meines Vaters. - Ehrlichs Bild in: Zeitschrift f. Im
munititsforschung. Originale. Bd.26, Nr. I, S.7-IO. 
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